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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
Berthold Hassów, Zur Geschichte der Chemie im Bawne. Erganzung zu den 

Ausfuhrungen von E r n s t  C o iie n  ' iiber die Geschichte der Stereochemie (vgl. 
Naturwissenschaften 13. 248; C. 1925. I. 193) u. speziell Wurdigung der Verdienste 
von W is l ic e n u s  um die Stereochemie. (Naturwissenschaften 13. 606—7.) J o s e p h y .

A. Lande, Warum kat das System der chemischen Elemente die Periodenlangen
2, 8, 8, 18, 18, 32“i Vf. leitet durch Anwendung rein ąuantentheoret. Betrachtungen 
auf den Atombau ber, warum das period. System der Elemente die Periodenlangen
2, 8, 8, 18, 18, 32 u. nur diese Periodenlangen bat. Diese Periodenzablen, die
sich auch in der Form 1 - 22, 2-2-, 2 • 32, 2-42 schreiben lassen, stehen in einfachstem 
Zusammenhang mit den, Quantenzahlen der im Atom gebundenen Elektronen, die 
sich aus den Spektren der Elemente ergeben. Die Quantenzahlen n, K , J, m sind 
durch folgende Gleichungen definiert: n =  1 , 2 , 3 . . . co, K  <L n — ł/*i
J  =  K  +  ‘/j I m I śz J  ~ ' lk  ■ Dabei bestimmt n die GroBe der groBen Halbachse 
der ellipsenformigen Elektronenbahnen (a„), K  die GroBe der kleinen Halbachse (bk), 
J  den Drehimpuls der priizessierenden Balm u. m die Richtung der Kreiselachse 
(J-Achse) im Baum. Betrachtet man nun nach den oben gegebenen Gleichimgen 
die fur jedes n bestehenden Moglichkeiten der ubrigen Quantenzahlen, so ergeben 
sich genau die oben genannten Werte. Fiir n — 1 bestehen nur die Moglichkeiten: 
K  == '/s, J  — 1 u. m =  —j—1/a (II) u. K  == lji , J  =  1, m — —'/a (-2®)* Fiir ein
3. Elektron sind die Moglichkeiten fUr n =  1 erschopft, u. es muB sich daber auf
einer Bahn mit n — 2 bewegen, womit eine zweite Periode des Systems beginnt, 
die 8 Elemente (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) enthalten kann, wiihrend die erste nur 
2 enthalten konnte. Das 11. Elektron beginnt die 3. Periode, in der n =  3, K  =  1/2 
u- K  =  3/„ ist. K  =  s/2 kommt aus energet. Grunden niclit vor. Diese Bahn
wird erst nachtraglich in der 4. Periode aufgefUllt, die mit dem 19. Elektron be
ginnt u. in der die 2 Bahnen n =  4, K  =  ‘/s, die 2 —f- 4 Bahnen n — 4, K  == 3/» 
u. die 4 —(— 6 Bahnen n =  3, K  =  % besetzt werden. Analog ergibt sich die 
Besetzung der ubrigen 3 Perioden u. damit die Anzalil von Elementen, die eine 
Periode enthalt. (Naturwissenschaften 13. 604—6. Tiibingen.) J o s e p u y .

J • J. van Laar, U ber die van der Waalssche Zustandsgleichung. (Anlafilich 
emes Aufsatzes von Herm Berger.) Yf. wendet sich gegen die Annalitne von 
B e r g e r , Ztschr. f. physik Ch. 111. 129.115. 1; C. 1924. II. 1551. 1925. I. 2142, daB 
a u. b in der van der Waalsschen Gleichung konstant sind. Besonders b ist stark 
vom Yol. abhangig, u. diese Abhiingigkeit ist keineswegs zu vernachlassigen. — 
Auch mit der Bergerschen Berechnung der Yerdampfungswarme ist Vf. niclit ein- 
verstanden u. leitet die Formel auf zwei Arten ab. In bezug auf die Additivitśit 
von a stellt der Autor fest, daB sie nicht fiir a sondern fiir ]/ a besteht. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 116. 119—22. Tavel sur Clarens [Schweiz.].) H a n t k e .

Ghulam W aris, Gleiehgewicht im ternaren System Wismutoxyd, Salzsdure und 
Basser. Es wird das Gleichgewichtsdiagramm des Systems -Bi203-HCl-W. bei 25° 
bestimmt. Es ergibt sich, daB bei dieser Temp. kein Hydrat von BiOCl esistiert. 
(Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 307—10. Lahore, Government Coli.) K r Og e r .

VII. 2. 59
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Genshichi Asahara, U ber die Unnoandlungsiemperaiur des ThaUiums. Vf. 
beschrcibt eine Methode, mittels welclier eine exakte Best. der Umwandlungstemp. 
des Tl gelingt. Das Metali wird in holiem Reinheitsgrad durch Elektrolyse einer 
Tl2S 04-Lsg. gewonnen. Die Festlegung des Umwandlungspunktes erfolgt durch 
Messung der \Varmezufuhr-Temp.-Kurven. Das untersuchte Tl-Stiick befindet sieli 
in einem gegen die Umgebung warmeisolierten elektr. Ofen innęrhalb eines 
evakuierten Raumes zweeks Verhiitung einer Oxydbildung. Das Mittel von 20 Bestst. 
ergibt 232,6 fur die Erliitzungs- u. 232,3 fur die Abkjililungskuryen, so daB der 
Wert 232,5 i  0,5° fur die Umwandlungstemp. anzunebmen ist. Yf. beobaclitet 
ferner atets eine weitere Unstetigkeit in den Kurven bei den Erhitzungsmessungen; 
dieser Ersclieinung wird niiher nachgegangen u. auf Grund . theoret. Uberlegungen 
u. experimentellen Befundes gefolgert, daB sie durch die Art des Fortschreitens 
der Umwandlungsgrenze innęrhalb des Tl-Stuckes yerursacht wird. (Scient. Papers 
Inst. phys. and ehem. Research 2. 253—64.) F r a n k e n b u r g e r .

Genshichi Asahara, Der Mnflufl der allotropen Umicandlung auf das Korn- 
wachstum im Thallium. Vf. belegt an Hand rontgenograpli. Strukturaufnalunen die 
Tatsache, daB ein einmal gebildeter Tl-Krystall bei allotroper Umwandlung (vgl. 
yorst. Ref.) keiner Aufteilung in kleinere Krystalle anheimfiillt, d. h. das Krystall- 
gitter klappt ohne zu zersplittern aus der einen Form in die andere um (analog der 
ohne Veriinderung der Durchsichtigkeit erfolgenden allotropen Umwandlung von 
CBr4). (Scient. Papers Inst. phys. and ehem. Research 2.-273—76. Tokio.) Frankenb.

A. N. Dey und N. R. Dhar, Induzierłe Oxydat\on und ikr Mechanismus, auf 
Grundlage der Bildung von Ionen bei chemischen Umwandlungen. Stoffe wie S, 
Saccharose, d-Glucose, C,Hs(OH), Starkę, K2C20 4, Na-Tartrat u. -Arsenit u. a. werden 
oxydiert, wenn man in ihre Lsgg. oder in ihre wss. Suspensionen bei Ggw. von 
fein yerteiltem Cu, CuCl, Cu20 ,  Zn oder gelbem P bei gewohnlicher Teinp. Luft 
einleitet. Aus dem S entsteht dabei H2S04. Metali. Cu lost sich in den wss. Lsgg. 
von Na-Arsenit, -Phosphit, -Citrat, K-Tartrat, Citronensiiure, Weinsaure, Rohr- 
zucker u. a. nur bei Ggw. von O, in der Lsg. von NH4N 02 jedoch auch bei ge
wohnlicher Temp. bei Abwesenheit von Luft, weil die durch Ilydrolyse entstandeue 
HNO, auf das Cu unter B. von Cu(NOs),, einwirkt, welches mit dem NH4(OH) uuter
B. des blauen ammoniakal. Komplexsalzes reagiert. Die Deutung dieser induzierten 
Oxydationen sehen Vff. in der Entstehung vou Ionen bei ehem. Rkk. insbesondere 
bei Oxydationsvorgiingen, wie sie bei der Oxydation des P experimentell nach- 
gewiesen ist. Durch sie werden O-Molekeln aktiyiert, die dann die Oxydationen 
(z. B. des S zu II2S04) bewirken. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 307— 12. 

Allahahad (Indien), Uniy.) BOTTGER.
A. Balandin, Kontraktionskonstanten und Affiniłat fester Verbindungen. Mangels 

genugend sichergestellter experimenteller Daten fur Sublimationswarmen, Ionisations- 
wUrmen etc. ist es zur Zeit nicht moglich, die Beziehung zwischen Bildungswiirme 
u. Volumkontraktion bei der B. fester Yerbb. aufzuzeigen. Dagegen weist Yf. uach, 
daB mau annaherungsweise die Kontraktionskonstante (C =  V0) der Bildungs-
wiirme (27) nach der Gleichung Cbor — R  — Z7/ J70 zuordnen kann, wo U0 u. R 
gewisse fiir das betreffende Anion charakterist. Konstanten sind. — Dicsc Beziehung 
wird an den Chloriden der ein-, zwei- u. dreiwertigen Elemente u. an den Bromiden, 
Jodiden, Fluoriden, Hydroxyden u. Sulfaten der einwertigen, insgesamt an 76 \  erbb., 
yerifiziert, wobei wenige Ausnabmen, die zumeist das Ag betreffen. Es ist auBerdeia 
ersichtlich, daB die Konstantę U0 — bei gleichem Anion — mit der Wcrtigkeit des 
Kations steigt. Bzgl. der Theorie des Yfs. vgl. Ztschr. f. Physik 26. 145; C. 1924. 
II. 1665. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 123—34. Moskau, Univ.) G olterm ans.

N icolas de K olossow ski, Beziehung zwischen der Jcrilischen Temperatur und 
der Ausdehnung der Fliissigkeiłen. Man yersuchte bisher, eine Beziehung zwischen
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der krit. Temp. Tc einer FI. u. ihrem Ausdehnungsmodul k [aus der Gleichung 
Di — Ą T3 (1 — k i)] festzustellen, wobei k ais temperaturunabhiingig erachtet 
wurde. Vf. ermittelt k ais eine Temperaturfunktion u. yergleicht k yerschiedener 
Stoffe bei gleichen reduzierten Tempp. (d). Er findet: k# _ konst (B Te — 273) =  1 
(vgl. M end elejew , Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 17. 453 [1884]), worin B  eine 
von der Substanz unablmngige GroBe bedeutet. Fiir {)' =  0,6 ist 5  =  2. Die 
Gleichung gilt im Temperaturbereich von —197° (N2) bis -(-370° (HgJs). Sie kann 
aus der van der Waalsschen Gleichung u. der Beziehung _ konst • Tc =  konst. 
(a der Koeffizient der therm. Ausdehnung) abgeleitet werden. (Journ. de Physique 
et le Eadium [6] 6. 99—104.) Bikerman.

Georg Joos, Bericht uber spektroskopisclie Naclnueise von Isotoptn und die Frage 
des Zv.sammenh.angs zwischen den Isotopen und den Trabanten von Spekłrallinien. 
Vf. bringt eine Zusammenstellung u. krit. Sichtung der bislier uber den spektro
skop. Nachweis von Isotopen vorliegenden Unterss. Er stellt fest, daB bei B afiden- 
spektren ein Isotopeneffekt von der errechneten GroBe sowohl im Oszillations- ais 
auch im Rotationśterm ais sicher nachgewiesen angesehen werden kann. Seine 
GroBe gibt in manchen Fiillen AufschluB uber die Trager der Spektren; insbesondere 
zeigt es sich so, daB bei den Bandenspektren der Metalle die Hydride besonders 
hSufig ais Trager fungieren. In den L in  i en spektren wurde bisher nur im Fali 
der Bleiisotopen eine kleine Wellenliingendifferenz beobachtet, die aber immerhin 
fiir eine ErkHirung' durch Anderung der Rydbergzahl zu groB ist u. auf eine 
Wirkung 1 der Kernstruktur hinweist. Ein direkter Zusammenhang zwischen den 
Trabanten von Spektrallinien u. den Isotopen besteht nicht. (Physikal. Ztschr. 26. 
357—62. Jena, Physikal.- Inst.) Frankenburger.

G. v. H evesy und A. Obrutsheva, Die Selbstdiffusion in festen Metallen. 
1. Zwecks Erhohung der Empfindliclikeit der Methode von GRÓn u. H e v e s y  (Ann. 
der Physik [4] 65. 216; ,C. 1921. III. 856) wurden zwei diinne Folien, eine aus 
gewohnlichem Pb, die andere bestehend aus Pb u. ThB in homogener Mischung 
hergestellt u. in vacuo gegeneinander gepreBt. Die Dicke der inakt. Folie wurde 
etwas groBer gewahlt ais die Reichweite der zu messenden a-Teilchen. Eine von 
dem radioakt. Pb lierriihrende Scintillation konnte daher bei der Unters. der inakt. 
Folie nicht beobachtet werden. Beim Erhitzen des Folienaggregates erfolgte eine 
Diffusion des akt. Pb in das inakt., u. die von den diffundierten Atomen bezw. 
dereń Zerfallsprodd. herriihrenden tz-Teilchen erzeugten Scintillationen. Die Selbst- 
diffusionsgeschwindigkeit in Pb wurde bestimmt, indem die Zahl dieser Scintilla
tionen mit der durch die akt. Folie zu Anfang des Yers. erzeugten Yerglichen 
wurde. Die Diffusionsgeschwindigkeit 2° unter dem F. ist nur 10 000 mai kleiner 
ala in geschmolzenem Pb. 2. Beziiglich des DifFusionsvorganges in einem Krystall- 
gitter, wurde die Selbstdiffusionsgeschwindigkeit in Pb-Folien mit der einzelner 
Pb-Krystalle verglichen. Zu diesem Zwecke wurde ThB in einer Ha-AtmosphSre 
auf die Oberflache eines Pb-Krystalles gebracht u. hierauf beobachtet, ob naeh Er
hitzen eine Abnahme der Scintillationen erfolgte. Eine iihnliche Methode benutzten 
W e r t e n s t e i n  u . D o b r o w o l s k a  (Joum. de Physiąue et le Radium [6] 4. 324; 
C. 1924. I. 630) Vff. konnten selbst bei einer Temp. gerade unterhalb dem F. keine 
Diffusion feststellen, u. folgem hieraus, daB der Diffusionskoeffizient in einem ein- 
zelnen Pb-Krystall selbst bei dieser hohen Temp. 10—8 qcm/Tag. Auch in einem 
durch langsamcs Abkiihlen des geschmolzenen Metalles hergestellten Pb-Stab konnte 
nur eine sehr langsame Diffusion (ca. 2 -10 ®) beobachtet werden, wahrend im Falle 
cmes plotzlich abgekiihlten Stabes der Diffusionskoeffizient zu 10—5 bestimmt wurde. 

"Vff. schlieBen hieraus, daB die gerade unterhalb dem F. beobachtete geringe 
'Diffusionsgeschwindigkeit nicht einem Platzaustausch in Krystallen sondern in dem

59*



880 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  C h e m ie . 1925. II.

„amorpben" Materiał zwischen den Krystallen zuzusclireiben ist. — Unter An- 
wendung einer Folie aus Tl u. ciner aus akt. Pb ergab sich fur den Diffusions- 
koeffizienten von Pb in Tl bei 285° der -Wert 2-10- 5 qcm/Tag. Die Best. der 
Diffusionsgeschwindigkeit yon Po in Pb-Folien u. in einzelnen Krystallen, ergab 
im Gegensatz zu TliB, daB der Koeffizient fur beide bei 310° denselben Wert
1,3-10—5 qcm/Tag hat. (Naturę 115. 674—75. Kopenhagen, Univ.) K. W o l f .

L. Chassevent, Krystallisationsgeschwindigkeit von Gips und Gewinnung von 
Gips mit hohem Widerstand. (Vgl. J o l ib o is  u. C h a s s e v e n t , C. r. d. l’Acad. des 
sciences 178. 1543; C . 1924. II. 605.) Vf. untersucht die Anderung der Krystalii- 
sationsgeschwindigkeit ubersiitt. Lsgg. von CaSO.{ mit der Temp. Die friilieren 
Kurven zeigen eine kontinuierliehe Anderung der Krystallisationsgescliwindigkeit 
ab 60°. Der EinfluB der Keime von CaS04-2H20  auf die Krystallisationsgescliwin- 
digkeit yerschwindet fast vollst;indig. Vf. untersuelite ferner bei 60 u. 80° die 
Krystallisation von Lsgg. mit hoheren Konzz. ais dcrjenigen der Loslichkeit von 
CaS04-VsH20  entsprechenden. Diese Lsgg. wurden durch Sattigung mit CaS(V 
V, HsO unterbalb 60° oder zwischen 60 u. 80° dargestellt. Bringt man diese auf 
60°, so sinkt die Konz. zunachst sehr sehnell auf einen Wert, der zwischen der 
Loslichkeit von CaS04>2H20  u. der von CaS04 • l/2 IIaO liegt, hierauf niihert sie 
sich nur auBerst langsam der von CaS0,*2H20. Diese Lsgg. scheiden bei 80" 
rasch CaS04-2H20  aus, selbst wenn die Krystallisation erst unterbalb 60° beginnt, 
bis die Konz. gleich der Loslichkeit Ton CaS04-I/2H20  ist, hierauf andert sie sich 
nach 3 Stdn. nicht mebr erheblicli. Kuryen im Original. — Die Abnahme der 
Krystallisationsgeschwindigkeit uber 60° der mit CaS04-2H20  iibersUtt. Lsg. wurde 
zur Herst. unter Druck eines sehr widerstandsfiihigen Gipses, auf Zusatz von 
wenig W. benutzt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1029—31.) K. W o lf .

A. E. H. Tutton, Die monoklinm Doppelsulfałe, die Thallium enthalien. 
Thalliumnickel- u. Thalliumkobaltsulfat. Die krystallograph. u. opt. Konstanten der 
Salze TliNi^SO^-6TĄO u. TLiCo{SÓi)1-6II}0  werden vollstiindig gemessen u. mit 
denjenigen der ubrigen Glieder der Gruppen M’2Ni(S04)2*6H20  u. Me^ColSOj).• 
6H20(Me‘ =  K, Rb, Cs, KII,) tabellar. zusammengestellt. Die Ti-Salze sind wahre 
Glieder dieser beiden isomorphen Eeihen; die Winkelanderungen beim Ersatz von 
K durch Tl sind fast dieselben wie beim Ersatz von K durch Rb. In opt. Ilin- 
sicht sind die Tl-Salze durch hohes Brechungs- u. Dispersionsyermogen aus- 
gezeichnet. — Tl^N^SO^ • 6H3O. Monoklin, holoedr.-prismat. Klasse. Achseu- 
verhaltnis a : b :c  =  0,7404:1:0,4997; Achsenwinkel (3 =  106°23'. D .204 =  3,770. 
Negativ doppelbrechend, mit den Brechungsindices nD 1,6024; 1,6183; 1,6224. 
Spezif. Refraktion fur Ha : 0,0906; 0,0926; 0,0931; fur H,,: 0,0931; 0,0950; 0,0956. 
Tl^CoiSO^-611^0. Monoklin, holoedr.-prismat. Klasse. Achsenverhaltnis a : b : c =
0,7413 :1:0,4995. Achsenwinkel /? =  106°25'. D 204 =  3,782. Negatiy doppelt-
brechend, mit den Brechungsindices nD 1,6009; 1,6176; 1,6238. Spezif. Refraktion 
fur Ha 0,0900; 0,0920; 0,0927; fur H ,,:0,0928; 0,0949; 0,0957. (Proc. Royal Soc. 
London Serie A 108. 240—61.) KrOgeb.

HugŁ Stott Taylor, Eine Tlieorie der kałalytischen Oberflaclie. (Vgl. Journ. 
Physical Chem. 28. 897; C. 1924. II. 2225). Der Mechanismus eines a n  der Ober- 
flaclie eines festen Katalysators stattfindenden katalyt. Vorganges liiBt sich auf ver- 
s c h ie d e n e  Arten untersuclien. 1. Kinet. Unterss. derartiger Rkk. geben AufsehluB 
iiber die Art, w ie  sich der Vorgang yollzieht. 2. Statt der an der K a ta ly sa to r-  
o b e r f la c h e  sich abspielenden Rkk. kann m a n  die Eigenschaften dieser O berflfichc 
selbst u n te r s u c h e n  u. aus den diesbezuglichen Ergebnissen Ruckschlusse auf die 
Rkk. an der Katalysatoroberflache m a c h e n . Die auf der z w e ite n  U n te rsu c h u n g a -  
methode beruhenden, in der Literatur yorhandenen Ergebnisse w e rd e n  zusam m en*
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gestellt u. krit. besprochen. (Proc. Royal Soc. London Serie A 108. 105—11. 
Princeton Univ.) K . W o l f .

Cyril Norman H inshelw ood und R obert Em m ett Burk, Die tliennische 
Zersetzung von Ammoniak an verschiedenen Oberfldclien. (Vgl. Journ. Chem. Soc. 
London 127. 327; C. 1925. I. 2056.) Es wird die tlierm. Zers. von N If3 in Ge- 
fiiBcn aus Quarzglas bis 1050° u. an erhitztem Pt- bezw. W.-Dralit zwiscben 933 
u. 1215° bezw. 631° u. 941°'untersueht; das Gleicligewicht entspriclit in allen Fiillen 
fast vollstiindiger Zers. Die Rk. verliiuft an Pt u. Quarzglas nach der ersten, an 
W. nacli der nullten Ordnung. Fur die Reaktionsgescliwindigkeit — d [NIL,] j d t  
an Pt gilt der Ausdruck &[NH3]/[H 2], an Quarzglas der Ausdruck k [NH3] jl — C[H2]|, 
die Zers. an W  wird dureh die Reaktionsprodd. nicht beeinfluBt. Die Beobach- 
tungen iiber die Rk. an Quarzglasoberfl;iclien stimmen im wescntlicben mit den- 
jenigen von B o d e n s t e in  u . K r a n e n d ie c k  (N e r n s t  Festscbrift 99; C. 1912. II. 
803) iiberein. Vff. finden jedoch, da8 der EinfluB der Reaktionsprodd. von der 
Temp. unabliangig ist u. daB nicbt nur die bei der Rk. entstandenen Gemische 
von N2 u . H2, sondern auch zugesetzter H2 die Zers. verzogem. Die gemessenen 
Temperaturkoeffizienten weichen bei Yerss. mit verschiedenen GefiiBen unter- 
einander erbeblicb ab, liegen aber stets mindestens doppelt so hoch wie die Werte 
von B o d e n s t e in  u . K r a n e n d ie c k . Vff. erklaren diese Widerspriicbe damit, daB 
sowohl die Fabigkeit zur katalyt. Zers. von NII3 ais auch das Adsorptionsvermogen 
fur die Reaktionsprodd. in bohem Grade von der OberflSchenstruktur des Quarz- 
glases, die mit der Art der Herst. u. der Dauer des Gebrauchs schwankt, abliangig 
iat. Der Zers. des NH3 gebt wahrscheinlich eine durch die H-Atome yermittelte 
Adsorption der NH3-Molekel an benachbarte Si-Atome voraus. — Die Rk. an Pt- 
Oberfliichen wird durch die Ggw. von N2 nicht beeinfluBt; die Aktivierungswarmen 
an Pt u. W  betragen 140,000 bezw. 38,700 cal. pro Grammol. Bis zu den hochsten 
erreichlen Tempp. wurden ketne Anzeichen fiir die liomogene therm. Zers. be- 
obachtet. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1105—17. Oxford, Balliol Coli u. 
Trinity Coli.) ' > K r Og e r .

F. H. Constable, Der Meclianismus der katalytischcn Zersetzung. Vf. nimmt 
an, daB bei der Dehydrierung primarer Alkohole am Cit-Kontakt die Alkoholmoll. 
eine monomolekulare Schicht auf dem Katalysator bilden, bei der die OH-Gruppen 
den Cu-Atomen zugekehrt u. die KW-stoffketten senkrecht auf der Cu-OberflSche 
stehen u. erklart die katalyt. Wrkg. damit, daB durch die Adsorptionskrafte der 
Abstand zwiscben dem'II u. O-Atom der OH-Gruppe yergroBert u. daher die zur 
Abspaltung neutraler H-Atome erforderliche Oscillationsenergie erniedrigt wird. 
Die Aktiyitat der Cu-Oberfliiche ist nicht gleichmaBig, sondern auf vereinzelte 
Reaktionszentren beschriinkt. Yf. leitet vom Standpunkt der statist. Mechanik fiir 
die Geschwindigkeit der Dehydrierung den Zusammenhang zwiscben der Haufig- 
keit der akt. Zentren u. fder Aktivierungs\varme u. fiir die period. Beziehung zwischen 
der katalyt. Wirksamkeit des Cu u. der Temp. seiner Herst. durch Red. von CuO 
mathemat. Ausdrucke ab, die mit den neueren experimentellen Ergebnissen in Ein- 
Hang stehen. (Proc. Royal Soc. London Serie A 108. 355—78.) K r Og e r .

Aj. A to m stru k tu r. R adiochem ie. P hotochem ie.
E. Mathias, C. A. Crommelin, H. K am erlingh Onnes und J. C. Swallow ,

Der gei-adlinige Durchmesser von Helium. (Vgl. S. 447.) Die Verss. erstrecken sich 
iiber die Kurve der DD. u. den Durchmesser von He, zwischen dessen krit. Punkt 
5°, 19 K u. Kp. 4°, 22 K. Fur die krit. D. bei der krit. Temp. — 267,90 (5°, 19 K) 
ergab sich A  =  0,06930. Der krit. Koeffizient fur He ist H QA\n  =  3,270 

=  absol. krit. Temp., n  — krit. Druck, Jt =  Gaskonstante). — Die Ab- 
w«ichungen des geradlinigen Durcbmessers sind klein, allerdings etwas groBer ais
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die H2 u . Ne entsprechenden. Innerhalb dieser Grenzen kann man sagen, daB das 
He dem Gesetz des geradlinigen Durchmessera in derselben Weise gehorcht wie 
die anderen Korper. (C. r. d. l’Aead. des sciences 180. 1005—7.) K. W o l f .

Ralph. "W. G. W yckoff und H erbert E: Merwin, Die Raumgruppe des Diopsids 
[iCaMg(SiOs)2]■ (Vgl. S. 132.) Mittels des Laue- u. des Spektrometerverf. wird die 
Krystallstruktur des Diopsids bestimmt. Das monokline Elementarparallelepiped 
enth&lt 4 Moll. u. besitzt die Abmessungen a — 9,71, 6 =  8,89, c =  5,24 K, 
fi ca 74° 10'. Die Raumgruppe ist 2 Ci — 6. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [5] 
9. 379—94. Washington, Geophysical Lab.) B e c k e r .

A. Giintherschulze, Tjber eine Beziehung zuńschen da- Ablosearbeit der Elek
tronen und dem eleldrochemischen Normalpotential. (Vgl. G O n t h e r s c h u l z e , Ztschr. 
f. Physik 3L 5 0 7 ; C. 1925. I. 2530.) Vf. zeigt mit Hilfe des vorhandenen Beobach- 
tungsmaterials, daB eine sehr enge empir. Beziehung zwischen der Ablosearbeit (f,i 
der Elektronen u. eh, dem elektrochem. Normalpotential der Metalle besteht. Die 
GroBe l,3(p.i—Sk ist fiir K , Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Cl, lig , Pb, Sn, Cu mit 
einer mittleren Abweichung von ± 2 , 5 %  konstant. Die einzige Ausnahme ist das 
Li. tfiir dieses ergibt sich mit cp,i =  2,35 V u. £h =  —3,02 V : 1,3<jp,  — eh =  
6,08  (I), mit einer Abweichung von —f-16,6°/o- das am wenigsten elektro-
affine der Edelmetalle. Sein «h-Wert sollte also kleiner sein ais der von K u. Na. 
Der auf indirekten Messungen von L e w is  u . K e y e s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 
35. 340 [1913]) beruhende Wert erscheint Vf. zweifelhaft. — Weitere Beziehungen 
sind: V„ — Cl -cpet (II) u. cp,i =  C2'-v (in), wo Y„ =  n. Kathodenfall in einem 
gegebenen Gase, v =  langwellige Grenzfreąuenz der liehtelektr. Empfindlichkeit. 
Durch obige Gleichungen I—III werden die vier GroBen: Ablosearbeit eines Elek- 
trons beim Obergang Metali-Vakuum; Ablosearbeit eines Kations beim Ubergang 
Metall-wss. Lsg.; n. Kathodenfall u. langwellige Grenzfreąuenz der liehtelektr. 
Empfindlichkeit in einen gesetzmaBigen Zusammenhang gebracht. (Ztschr. f. Physik 
32. 186—8 9 . Charlottenburg.) K. W o l f .

Lewis R. K oller, Elektronenemission von oxydbedeckten Gliihfaden. Vf. unter- 
sucht die yon oxydbedeckten Pt-Ir Gliihfaden ausgehende Elektronenemission. Ihr 
Gehalt an Ir betragt 10—15°/o. Die Bedeekung mit den Osyden wird derart er- 
zielt, daB sie in 3%ige Ba(NOa)s- bezw. 2°/0ige Sr(N03)2-Lsg. getaucht u. dann einige 
Sekk. lang in einer CO,-Atmospliare hoch erhitzt werden; dieser ProzeB wird bis 
zur Erzielung geniigend dicker Schichten wiederholt (etwa 40mal). Letztere be- 
stehen hauptsachlich, aueh nach langerer Gliihdauer aus Carbonaten. Die an diesen 
Gliihfaden im hohen Vakuum einsetzende Elektronenemission entspricht der 
Gleichung I  =  a -T 2'e~ llT , wobei fiir die untersuchten Fśiden a == 0,00107 am p/em 2 
u. b =  12,100° betragt. Die Ggw. geringer 0,-Mengen (entsprechend 16—3 mm/Hg) 
verringert die Emission auf ein Zehntel bis ein Tausendstel, je nach der Temp., 
wiihrend Ar, H2, CO u. C02 eine bedeutende Erhohung yerursachen. Diese Er- 
gebnisse sprechen dafiir, daB die Emission von Schichten des Metalls u. nicht von 
den Oxyden herriihrt. Bombardement mit positiven Ionen erhoht ebenfalls die 
Emission, yermutlich infolge einer Reduktion der Oxyde. Plotzlicheś elekt. Auf- 
heizen auf 1600° absol. deaktiyiert die Faden, Gliilien bei niedrigeren Tempp. 
(900° absol.) reaktmert sie. Vf. stellt fest, daB die Geschwindigkeitsverteilung der 
Elektronen dem Maxwellschen Gesetz entspricht, die mittlere Energie ergibt sich 
jedoch ais um etwa 30% hoher wie die der Fadentemperatur entsprechende. 
(Physical Review [2] 25. 671—76. Edison Lamp Works, Harrison, N. J.) FuANKENB.

Robert Andrews M illikan', Elektron und Liehtąuantuni vom experhnentellen 
Słandpunkt. Vf. entwickelt zunachst die Geschichte der Elektronik ausgehend von 
B e n j a m i n  F r a n k l in s  Fiktion kleinster Teilehen der elektr. „Materie11 (1750) uber
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die theoret. Arbeiten W . W e b e r s  (1871) u .  S t o n e y s ,  der 1881 den numer. Wert 
der Elektrizitiitseinheit schatzungsweise bestimmt (Philos. Magazine 11. 384) u. 1891 
die Bezeiehnung „Elektron11 einfuhrt, die experimentelle Best. der GroBe e/m durch 
J. J. T h o m s o n  u .  Z e e m a n  (1879) bis zur empir. Sieherstellung der Existenz des 
Elektrons durch den Oltropfenyers. des Yfs., der zuerst im Jahre 1909 angestellt 
wurde. Der zweito Teil des Vortrages beleuebtet dann die Geschiclite der Thomson- 
Planck-Einsteinschen Yorgtellung der „lokalisierten" strahlenden Energie, die von 
T h o m s o n  1903 begriindet, von E i n s t e i n  weiterentwickelt u. zusammen mit der 
Planckschen Quantenyorstellung zur Ermittelung der Beziehung 1/2 m v3 =  h y — p  
des Energieaustauselies zwischeń Atherwellen u. Elektronen yerwertet wird (Ann. 
der Physik 17. 132 [1903]). An diesem Punkt setzt die experimentelle Arbeit des 
Yfs. ein, die nach zehnjiihriger Bemuhung (Physical Reyiew 7. 73 [1914]) den 
ersten direkten Beweis der genauen Giiltlgkeit der Einsteinseben Gleicbung u. die 
erste photoelektr. Best. von h liefert. Des weiteren wird die Einsteinselie Be
ziehung durch D u a n e  u .  Mitarbeiter (Physical. Review 6. 66. 10. 624), W e b s t e r  
(Proc. National Acad. Sc. Washington 3. 181. 6. 26; C. 1920. III. 404.) d e  B r o g l i e  
u. E l l i s  (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 99. 261; C. 1921. III. 1379) auf ver- 
schiedenen Wegen im Gebiet der Rontgenfrequenzen yerifiziert. Die Entdeckung 
des Comptoneffektes (Physical Reyiew 21. 483; C. 1924.1. 395) u. seine Bestiitigung 
durch Ross (Proc. National Acad. Sc. Washington 9. 246; C. 1924. I. 1150), 
B e c k e r ,  W a t s o n  u .  S m y t h e  (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 342; 
C. 1924. II. 2448) erweist.dann zum mindesten die auBerordentliche Fruchtbarkeit 
der Vorstellung der rSumlich begrenzten Lichtąuanten, die der Ableitung der ge- 
nannten Gleichung zugrunde gelegen hat, so daB der Zukunft nur noch die Unter- 
bringung der wenigen bisher mit ihr unvereinbaren EfFekte unter die Gewalt dieser 
Vorstellung yorbehalten bleibt. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 65—80. Nobelyortrag, 
Stockholm.) GOLTERMANN.

George Glockler und E. G. Dymond, Doppelte Elektronenstofie im Helium. 
G l o c k l e r  diskutiert dię mutmaBlichen Griinde fur das Auftreten einer Differenz 
•zwischeń dem esperimentell von D y m o n d  (Proc. Royal Soc. London Serie A 107; 
C. 1925. I. 1679) gefundenen Abstand der Knickpunkte der Strom-Spannungskurve 
bei ElektronenstoBen in He u. dem theoret. Wert dieses Abstandes, wie er sich 
aus spektr. Daten ergibt. Nach einer Betrachtung tiber die Walirscheinlichkeit der 
Elektroneniibcrgange, welcbe durch aufeinanderfolgende ElektronenstoBe in den He- 
Atomen verursacht wej-den, yertritt er die Ansicht, daBMie durch D y m o n d ’s Unterss. 
festgeatellte Differenz zwischeń beobaehtetem u. theoret. Wert daher riihrt, daB die 
beim e la st. Auftreffen der Elektronen auf He-Atome nach dem Impulssatz resul- 
tierenden Energieverluste nicht in Rechnung gezogen sind; bei Beriicksichtigung 
derselben zeigt es sich, daB die Differenz groBenordnungsmiiBig zu erklaren wSre. — 
D y m o n d  erwidert auf diese Notitz u. legt dar, daB die ciast. ElektronenstoBe bei 
der von ihm verwendeten Versuchsanordnung die wahren Werte der krit. Poten- 
tiale nicht zu yerfiilschen yermogen, sonderu nur insofern wirken, ais daB die 
Knickpunkte weniger scliarf ausgepragt sind. (Naturę 115. 909—10. Pasadena, Cali- 
fornia Inst. of Technology u. Gottingen, 2. Physikal. Inst.) F r a n k e n b u b g e b .

H. Baerwald, Mekłronenreflexion in Gasen. (Untersuchung von Wasserstojf.) 
Mittels einer Yersuchsanordnung, welche die beiden Bremskuryen in streng zentralen 
Feldcrn aufnimmt, wird die Elektronenreflexion in HT, durch Vergleich der Brems
kuryen der reflektierten Mengen mit den Bremskuryen der direkt eingestrahlten 
Mengen ermittelt. Dąbei zeigt sich, daB mit wachsendem Gasdruck die reflektierten 
Gesamtmengen zunehmen. Dagegen besteht keine Abhangigkeit der totalen Re- 
fleiionsmengen von der primiiren Elektronengeschwindigkeit. Mit zunehmendem 
Druck zeigen die primiiren wie auch die Reflexionskuryen einen waclisenden Energie-
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verlust. Doeh sind die Bremskuryen der reflektierten Mengen gegeniiber denjenigen 
der primiir eingestralilten Mengen gegen kleinere Geschwindigkeiten hin yersehoben. 
Diese Yerzogerung der reflektierten Elektronen gegeniiber den primiiren Elektronen 
nebmen oberhalb der Anregungsspannung des H2-Mol. u. besonders bei der Ioni- 
sierungsspannung stark zu. Aus dem gleieben Grund biiufen sieli die reflektierten 
Mengen im Bereieh von 1 Yolt schon bei geringen Drucken an. — Die Ionisierungs- 
spannung von H2 wurde zu 16,2 Volt gemessen. Energieverluste langsamer Elek
tronen kommen schon bei streifenden Durchquerungen der Wirkungssphiire von 
Hj-Moll. zustande. (Ann. der Physik [4] 76. 829—48. Darmstadt.) B e c k e r .

E. Goldstein, Uber Gaskathoden und ilire Sirahlen im geschichteten GlbnmlichL 
(Vgl. G o l d s t e i n ,  Monatsber. d. Beri. Akad. d. Wiss. 279 [1876]). Die Ausgangs- 
stellen der Strablen, aus denen die Scliichten des positiven Glimmliehts bestelien, 
sind gegen die Kathode konvex gekriimmte schalenformige Gaskathoden. Vf. be- 
schreibt, wie diese Schichtstrahlen u. ihre einer Kathode analoge, im Gase gelegene 
Ursprungsflache direkt sichtbar gemaelit werden kann. Das ganze Plriinomen tritt 
nur auf, wenn zwischeń dem Diaphragma u. der Metallkathode keine positiven 
Schichten mehr liegen. Ais Ursaclie fiir die Kriimmung der Gaskatliode wird eine 
AbstoBung seitens der Kathodenstrahlen auf die Schichtbasis — die um so starker 
ist, je niiher die letztere der Kathode liegt — yerantwortlich gemacht. Da die 
Richtung der AbstoBung mittels des Magnets beeinfluBbar ist, scheint eine elektro- 
stat. AbstoBung seitens der Metallkathode nicht in Frage zu kommen. (Ztschr. f. 
Physik 32. 190—96. Berlin-Schoneberg) Uniy.-Sternwarte.) K. W o l f .

K. T. Compton und F. L. M oh ler, Ioniśierungs- und Anregungsspatmungen. 
Vff. geben eine sehr sorgfiiltige u. umfassende Zusammenstellung der zur Best. krit. 
Potentiale verwendbaren Methoden (COMPTON) sowie des bisher yorliegenden Vcr- 
suelismaterials, soweit es die krit. Potentiale von ein- u. mehratomigen Gasen sowie 
von festen Korpern betrifft ( M o h l e r ) .  Auch die Deutung der krit. Potentiale wird 
eingehend behandelt; ein reichhaltiger Literaturnachweis erleichtert das Studium 
der einschliigigen Arbeiten. (Fortschritte der Chemie, Physik u. physikal. Chemie. 
Serie B. 18. 1—148.) F r a n k e n b u r g e r .

E. Ferm i und F. Raaetti, Der Einflufi eines veranderlichen magnełischen Feldes 
auf dic Polarisation der Resonanzstrahlung von Quecksilberdampf. Nach der Theorie 
sollte d ie  depolarisierende Wrkg. eines hochfreąuenten veriinderlichen M ag n etfe ld es 
auf die Resonanzstrahlung bei konstanter Amplitudę mit zunehmender F re ą u e n z  
yerschwinden. Dieser EfFekt muB schon b e i Feldem von 2—3 GauB bei F recjuenzen 
zwischeń 10° bis 107 auftreten. Verss. der VfF. ergaben yolle Obereinstimmung 
mit der Theorie. Zwischeń einer F re q u e n z  von 1,5-10° u. 5-100 wurdc eine starkę 
Polarisation der Resonanzstrahlung nachgewiesen. (Naturę 115. 764. F lo re n z , 
Univ.) B e c k e r .

Lord R ayleigh , Lcuchtender Dampf aus dem Quecksilberbogen und die fort- 
schreitende Yerdndcrung in seinem Spektium. Das Licht, das von leuchtcndem Hg- 
Dampf, der aus dem Hg-Bogen im Vakuum fortdestilliert, ausgeht, wird in ver- 
schiedenen Abstiinden vom Bogen spektr. untersucht u. die relatiye Intensitiit der 
einzelnen Linien tabellar. wiedergegeben. In der Niihe des Bogens treten mit Aus- 
nahme von X 1850 die Linien der bekannten Serien auch im Dampf stark auf u. 
zwar die hoheren Glieder mit yerbaltnismiiBig groBerer Intensitat; die bisher nicht 
klassifizierten Linien sind schwach oder fehlen. Beim Weiterstromen des Dampfes 
dagegen gewinnt die Linie A 2537 u. das kontinuierliche Spektrum, das sich von 
X 2537 bis ins Rot erstreckt, immer mehr an Intensitat. Leiten des Dampfes durch 
ein negatiy geladenes Fe-Rohr loscht das Linienspektrum aus, ?. 2537 u. das Banden- 
spektrum bleiben teilweise erhalten. Ggw. von Luft oder N, bringt das Banden- 
spektrum zum Yerschwinden u. schwacht das Linienspektrum. — Die Beobach-
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tungen lassen sieli noch nicht auf Grund der Quantentlieorie der Spektra erkliircii. 
(Proc. Royal Soc. London Serie A 108. 262—79.) KrOger.

Louis A. Turner und 3Ł T. Compton, Absorptions- und JEmissionsspektren der 
Gei/ilerentladuag in Quecksilberdampf wid in Gemisclien von Quecksilber und Wasser- 
stoff. Yf. erzeugt in einem Quarzrohr mit 4 cm Durchmesser eine Entladung in 
Hg-Dampf von etwa 3 mm Hg-Druck zwisclien einer W-Kathode u. einer 18 cm 
entfernten Ni-Anodę f'd ie  Stromstarke betriigt etwa 0,5 Ampćre. Mittels eines 
Hilger-Quarzspektrographen wird die Absorption des durch diesen Entladungs- 
raum hindurchtretenden Lichtes einer Quarzquecksilberlampe studiert. Die Ab
sorption der einzelnen Linien gibt Aufschlusse dariiber, in welchem Anregungs- 
zustand sieli die Hg-Atome in den einzelnen Portionen des Entladungsrolires be- 
finden. Die Absorption des Lichtes durch die kontinuierliche positiye Siiule ist 
eine andere ais die durch die geschichtete positive Saule, die sieli bei Zugabe von 
Hj zum Hg-Dampf ausbildet. Ferner wird das Emissionsspektrum, wie es von den 
einzelnen Partien der Entladungsbahn ausgeht, untersucht. Das negative Gliih- 
licht emittiert das Bogenspektrum u. die Linie des Funkenspektrums 2848. Die 
kontinuierliche positive Siiule emittiert das Bogenspektrum; letzteres wird auch von 
der geschichteten positiyen Saule emittiert, die daneben noch das Bandenspektrum 
des HgH aufweist. Die Intensitiit der Emission erreicht ihr Maximum fiir die ver- 
schiedenen Linien in verscliiedenen Gebieten der geschichteten Siiule nach einer 
offenbar mit der Anregungsenergie der Linien im Zusammenhang stehenden Weise. 
(Physical Reyiew [2] 25. -606—12. Harvard Univ. (L. A. T.) u. Princeton Uniy. 
(K. T. C.) F r a n k e n b d r g e r .

E.. W instanley Lunt, Die Zicischenreaktion von C02 und II,2 in der von Wechsel- 
stromen hoher Freąuenz hcrriihrenden Korona. Beziiglieh der in der Literatur vor- 
liandenen Unterss. iiber die chem. Wrkg. elektr. Entladungen in Gasen, wird fest- 
gestellt, daB mit wenigen Ausnahmen, fast nichts iiber die elektr. Faktoren mit- 
geteilt wird. Yff. stellten sich . die Aufgabe, die elektr. Bedingungen, unter denen 
chem. Wrkg. beoachtet wurde, eingehend zu beschreiben. In Zusammenfassung 
ergibt sich folgendes. Bei einer Wechselstromfrequenz 1,5 • 107 wirken angeniihert 
Squimolekulare Gemische von COj u. H2 in der Korona (Glimmentladung) auf- 
einander ein; es entsteht ein Wassergasgleichgewicht. Ein Wassergasgleicligewicht 
wird ebenfalls erreicht, wenn Gemische aus CO u. TF.-Dampf der Entladung aus- 
gesetzt werden. Unter den gew&hlten Versuchsbedingungen liegt die aquivalente 
absol. Temp. zwischen 800° u. 1200°. Der EinfluB des zunehmenden Gehalts an 
COj in dem Ausgangsgemiscli wurde im Bereieh von C02 =  11 bis 100 % unter
sucht. Im Bereieh C02 50% findet Red. statt unter B. von Methan; in keinem
Pall konnte Formaldehyd oder Ameisensiiure nachgewiesen werden. (Proc. Royal 
Soc. London. Serie A. 108. 172—S6.) Ii. W o l f .

C. E. Guye, P. M ercier und J. J. "Weigle, Uber das Ziindpotenłial in CO2 
bei liohen Drucken. Es wurden Cu-Elektroden von 15 mm Durchmesser benutzt; 
die Ionisation wurde durch X-Strahlen erzeugt. Das Zahlenmaterial ist in einer 
rabelle geordnet. Alle Zahlenangaben sind auf dieselbe Temp. 24° reduziert. indem 
die Yersuchsdaten unter Anwendung des Pasehensehen Gesetzes einer Korrektur 
unterworfen wurden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1251—53.) K. W o l f .

J. S. Latt&s, Zerlegung der Totalstrahlung von Radium in bestimmte Gruppen, 
durch Absorption in Płatin. Es werden 4 Gruppen von Strahlungen festgestellt. 
Bas Zahlenmaterial ist aus einer Tabelle ersichtlich. Vf. hebt hervor, daB die 
gefundenen Werte fiir die Absorptionskoeffizienten in guter Ubereinstimmung sind 
■mt denen, die sich aus den Angaben verscliiedener Autoren im Jahrb. Radioakt. 
u. Elektronik 19. 334 [1922] ableiten lassen. Die von Vf. gemachten Angaben fiir
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die primaren u. sekund aren ^-Strahlen sind fiir medizin. Anwendungen wichtig. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1023—26.) K. W o l f .

Frau P ierre Curie und D. K. Yovanovitch, Uber die Zunahme der Warme- 
abgabe der Radiumsalze durch Bildung von Polonium. Es wird die Wiirmeabgabe 
eines alteren Ba-Salzes mit der eines neuerdings hergestellten Priiparates yerglichen; 
der Yergleicli der beiden Ra-Mengen erfolgte durch Messung der /-Strahlung. Es 
ergibt sich, daB die Wiirmeabgabe, bezogen auf diegleiche Ra-Menge, in 16,75 Jahren 
einen-Zuwachs yon 11% aufweist, der der B. von Po durch Vermittlung von RaD 
u. RaE zugeschrieben wird. Die V erS s. sind hinsichtlicli des Bildungsgesetzes yon 
Po, der Werte fiir die radioaktiven Konstanten u. der ProportionalitSt der Warme
abgabe zu der kinet. Energie der a-Strahlen, in tjbereinstimmung mit der Theorie. 
Das Maximum der Wiirmeabgabe erfolgt in ca. 110 Jahren. (Journ. de Physique 
et le Radium [6] 6. 33—35.) K. W o l f .

B. F. J. Schonland, Der Durchgang von Kathodenstrcihlen durch die Materie.
(Vgl. Proc. Royal Soc. London. Serie A. 104. 235; C. 1924. I. 1147.) Vf. be- 
schreibt einen App. zur Erzeugung von Katliodenstrahlen mit Geschwindigkeiten 
bis 0,55 der des Lichtes (100000 Volt). Diese Strahlen wurden benutzt, um die Mes- 
sungen der Kathodenstrahlenabsorption auf das ^-Strahlengebiet auszudehnen. Es 
wird gezeigt, daB der Unterschied in der AbsorptionsSnderung mit der Geschwindig- 
keit fiir Al, Cu, Ag, Au von der Tatsache abluingt, daB keine Absorption statt- 
findet, da der Streueffekt der Strahlen auf der Incidenzseite mitinbegriffen ist. — 
Die Existenz einer Reichweite fur dięse Strahlen wurde durch drei yoneinander 
unabhiingige MeBmethoden festgestellt. Die fiir die Reichweiten bei yerschiedenen 
Geschwindigkeiten in Al gefundenen Werte sind in tjbereinstimmung mit den auf 
Grund der Bohrschen Absorptionstheorie berechneten, die fur =  0,20 bis 0,90 
nachgepriift wurden. Yf. macht fur die Kathodenstrahlenabsorption den graduellen 
Energieverlust der bewegten Teilchen durch ZusammenstoBe mit den Elektronen 
der Materie yerantwortlich. Der fenergieaustausch bei solchen ZusammenstoBen 
findet leichter statt, ais gemiiB der gebriiuchlichen Auffassung der Atomstruktur 
angenommen wird. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 108. 187—210. Kapstadt, 
Univ.) K. W o l f .

H. Ik eu ti, Uber die in Luft durch homogene kurzicellige X-Śtrahlen erzeugten 
B-Strahlen. Unter Benutzung einer Coolidgerohre mit einer W-Antikathode zeigt 
sich, daB die ^-Strahlen zwei yerschiedene Typen aufweisen, Elektronen mit groBer 
Geschwindigkeit (Photoelektronen) u. Elektronen mit kleiner Geschwindigkeit. Die 
mit X-Strahlen von einer Wellenlange 0,21 1. in Luft (570 mm Hg Enddruck) er- 
haltene mittlere Balmlange war 76 mm, was einer Zahl zwischen 57 u. 65 mm bei 
18° u. 76 mm Hg entspriclit. Das aus den Angaben yon W il s o n  extrapolierte 
Gesetz yon W h i d d in g t o n  laBt auf einen etwas groBeren Wert (67 mm) schlieBen. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1257—59.) K. W o l f .

C. G. B arkla, Das J-Phanomen bei den Rontgenslrahlcn. I. (Vgl. Naturę 114. 
753; Philos. Magazine [6] 49. 251; C. 1925 .1. 611. 1944.) Yf. gibt einen zusammen- 
fassenden Bericht uber die J-AbsorptionsunregelmaBigkeiten der Rontgenstrahlen. 
Sie bestehen darin, daB mit zunehmender Hartę der primiiren Strahlung bei einigen 
absorbierenden Substanzen eine sprunghafte Zunahme der Absorption einsetzt. 
Dabei ist es einerlei, ob das Ansteigen der Hartę der primaren Strahlung durch 
Erhohung der Elektronengeschwindigkeit, durch Auswahl der charakterist. Strahlung 
mit steigendem Atomgewicht des Strahles, oder durch Filtration der lieterogenen 
Strahlung bewirkt wird. Dabei treten die AbsorptionsunregelmaBigkeiten bei desto 
hoheren Freąuenzen auf, je hoher die Ordnungszahl der absorbierenden Elemente 
ist. Diese UnregelmSBigkeiten wurden direkt an C, O, Al, Cu, P t u. Au u. indirekt 
an N, S  u. Pb  gemessen. Man kann sie in 5 yerschiedene Serien yon J; Jj eul"
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teilen. Die sprunghafte Zunahme der Absorption ist von ciner Emission langsamer 
Elektronen begleitet. Befindet sieli die absorbierende Substanz im gasformigen Zu- 
stand, dann maeben sich bei diesem Punkt UnregelmaBigkeiten in der Ionisation 
bemerkbar. Yf. schlieBt daraus, daB eine ver:inderliehe Absorption in Substanzen, 
welche von Rontgenstrahlen bestrahlt werden, besteht u. daB diese veranderliehe 
Absorption von einer veriinderliehcn Korpuskularemission u. Ionisation begleitet 
ist Das Yerh. der Rontgenstrahlen beim Durcbgang durch die Materie hiingt also 
auBer von der Freąuenz u. vom At.-Gew. der absorbierenden Substanz noch von 
weiteren Faktoren ab, welche bisher niclit beriicksichtigt worden waren. Die Aus- 
ldsung von Photoelektronen durch Rontgenstrahlen von bestimmter Wellenlange 
ist niclit proportional ihrer Intensitiit. Auch hier sind noch anderc Faktoren maB- 
gebend. Von den krit. Absorptionsspriingen der K-, L- u. M-Serien zeigt die J-Ab- 
sorption einige charakterist. Unterschiede. (Philos. Magazine [6] 49. 1033—56. 
Edinburgh, Univ.) B e c k e r .

H. Robinson, Die K-Absorptionsnweaus der leichten Atome\ eine Korrektur. 
Mit einer genaueren Veraucbsanordnung werden die K-Absorptionsgrenzen von 
Ca, S, Mg, Na, O gemessen u. die Niveauwerte einer friiheren Arbeit des Vfs. 
(Proc. Royal Soe. London Serie A 104. 455; C. 1924. I. 2563) korrigiert. Es tritt 
jetzt eine bessere Ubereinstimmung mit den Zahlen anderer Autoren auf. (Naturę 
115. 945—46. Edinburgh, Univ.) B e c k e r .

Gregor W entzel, Zum Termproblem der Diiblettspektren, insbesondere der 
Rontgenspektren. (Vgl. Zts.ęhr. f. Physik 31. 445; C. 1925. I. 1844.) Vf. gelangt 
zu einer vollstandigen Termdarst. der Rontgenspektren u. der Alkalispektren, wenn 
man die Energie einer nŁ-Bahn mit Riicksicht auf die Relativit;it u. das Eindringen 
in innere Schalen nach der Separationsmethode bereclinet, dieselbe nach der 
relativiat. Feinstrukturkonstanten a1 entwickelt u. das unrelativist. Hauptglied 
zwischcn k — 1 u. k ermittelt. (Ann. der Physik [4] 76. 803—28. Miinchen, Inst. 
f. theoret. Physik.) B e c k e r .

Henry Norris E u sse ll, Die Intensitiiten der Linien in Mulłipletłs. Kurze 
Kritik diesbezuglicher Arbeiten u. mathemat. Erweiterung der Theorie. (Naturę 
115. 835—36. Pasadena [Cal.] Mount Wilson Obs.) B e c k e r .

C. Y. Haman und S. K. Datta, Anomale Dispersion und Multiplettlinien im 
Spektrum. Vff. ziehen den SchluB, daB aus der Berechnung der Linienintensitaten 
von Multipletts nach D o r g e l l o  (Ztschr. f. Physik 22. 170; C. 1924. I. 2565) u. 
Or n s t e in  u . B u r g e r  (Ztschr. f . Physik 24. 41; C. 1924. II. 1156) einfache numer. 
Beziehungen zwischen den Konatanten der anomalen Dispersion u. den Multipletts 
cntwickelbar sind, wie sie von R o s c iid e s t w e n s k y  (Ann. d. Physik [4] 39. [1912]) 
fiir die D-Linien des Na aufgcfunden wurden. (Naturę 115. 946.) B e c k e r .

G. H. Dieke, Die Intensitaten der Bandenspektren. Erweiterung u. Anwendung 
der Regel von B u r g e r  u . D o r g e l o  (Ztschr. f. Physik 23. 258; C . 1924. I. 2862) 
zur Berechnung der* Intensitiiten von Linienspektren auf Bandenspektren. (Naturę
115. 875. Leyden, Inst. voor theoret. natuurkunde.) B e c k e r .

Chr. Fiichtbauer und E. H olm , U ber ultramolette Absorptionsbanden des 
Sauerstoffs in ihrer Temperaturabhangigkeit und iiber ein hirzwelliges Jodspektrum. 
Vff. beobacliten Absorptionsbanden des 0 4 im ultravioletten Gebiet: ais Lichtquelle 
dient eine mit Kondensatorentladungen betriebene Zn-Funkenatrecke; mittels Quarz- 
spektrographen wird das Absorptionaspektrum auf Scliumannplatten photographiert. 
Im Gebiet von A <[ 2000 k  dient elekt, angeregter J-Dampf ais Lichtąuelle. Der 
verwendete 0 2 ist elektrolyt. hergestellt, gereinigt u. durchstromt cin, auf liohere 
Tempp. heizbares Quarzrohr langsam unter etwas mehr ais Atmospliiirendruek. Die 
Ausmeasung des ao erbaltenen ultravioletten Abaorptionaapektruma zeigt, daB die 
Banden mit ateigender Temp. immer intenaiyer werden u. aich nach dem Bereich
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liingerer Wellen ausdehnen. Dieses Yerh. wird auf Anregung holierer Oszillationen 
in den Oa-Moll. durch Erhitzen zuriickgefiihrt u. mit der spezif. "Warnie des Gases 
in Zusammenhang gebracht. Weiterhin werden die Kanten der 0 2-Absorptions- 
banden bei Zimmertemp. bis an die Grenze des ohne Vakuumspektrographen zu- 
giinglichen Gebietes (bis X =  1830,6 1) gemessen. Die Bandenlinien in dem auf- 
gelosten Gebiet werden durch K r a t z e r  in Serien geordnet, das Kantenschema 
mitgeteilt; es zeigt sich, daB es sich gut mit den von anderen Autoren gemessenen 
Werten in Beziehung setzen liiBt. Ferner zeigt sich die Besonderlieit, daB der mit 
der Absorption verkniipfte Elektronensprung eine auBergewohnlich groBe Lockerung 
der gegenseitigen Bindung der zwei O-Atome bewirkt, was sich nicht nur in der 
stark yerminderten Grundfreąuenz der Oszillation im Endzustand der Absorption, 
sondern auch in einer starken VergroBerung des Triigheitsmomentes auBert. Vfl’. 
berichten ferner uber eine unter yerschiedenen Bedingungen durchgefuhrte Unters. 
des kurzwelligen Emissionsspektrums des J u. suchen die einzelnen Linien dem 
J2-Mo1. bezw. J-Atom zuzuordnen. (Physikal. Ztschr. 26. 345—49. Rostock, Physi- 
kal. Inst.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Gerlach und Fr. Gromann, Notiz uber die Spektra der Halogene. Vff. 
haben ihre fruheren an Jod unternommenen Unterss. iiber den EinfluB der Temp. 
auf das Spektrum (vgl. Ztschr. f. Physik 18. 239; C. 1924. I. 1631) nun auch auf 
Brom u. Chlor ausgedehnt u. finden auch liier kontinuierliclie Bander Br X 4200; 
X 2930—2800; Cl X 3180; X 2610—2506, die den Bandem des J X 4800; X 3460 
bis 3350 auch bzgl. ihrer Temperaturabhangigkeit eutspreChen: mit steigender Temp. 
geht die Intensitiit der langwelligen Bander zuriick, die der kurzwelligen steigt 
Die den langwelligen Grenzen der Bander entsprechende Energie in cal pro Mol 
ist fur Cl X 2610 108, X 3180 89; Br X 2930 96,7; X 4200 67,5; J X 3460 81,8; 
X 4800 59. (Naturwissenschaften 13. 608. Tubingen.) J o s e p h y .

W . Steubing, Die kontinuierlichen Spektra der Halogene. Da die Deutung des 
kontinuierlichen Spektrums am J u. den anderen Halogenen ais Elektronenaffinitats- 
spektrum neuerdings unhaltbar erscheint, wird eine andere Erklarung dafiir ge- 
sueht, daB das J-Atom im Linien- u. Bandenspektrum auffiillige Unterschiede 
gegeniiber anderen Elementen zeigt, die auf besonderer Instabilitiit seiner iiuBersten 
Elektronenhiille hindeuten. Mit dem Zerfall des iiuBersten Elektronenringes u. 
zwangsliiufig dem Streben zur Wiederbildung muB man eine Lichtemission an- 
nehmen, die nicht monochromat. sein kann, weil das einzelne Elektron einea 
solchen „zerbrochenen“ Ringes zunachst keine eindeutige Energie besitzt, sondern 
erst annimmt, wenn der yollstfindige Ring gebildet ist. Die Gesamtemission solcher 
„unorientiertcr11 Elektronen muB innerhalb gewisser Grenzen liegen, muB jedenfalls 
eine langwellige Grenze haben, die durch das Atominnere, d. h. die Kraft, die den 
Atomrest auf die iiuBerste Schale wirken laBt, gegeben ist. (Ztschr. f. Physik 32. 
159—62. Aachen, Techn. Hochschule.) K. W o l f .

C. C. Kiess, Serien im Bogenspektrum des Stickstoffs. Das Bogenspektrum des 
N2 besteht aus Dublett- u. Quartettsystemen, welche sich aus den P , P', S, D u. 
F-Termen kombinieren lassen. (Science 61. 468.) B e c k e r .

I. S. Bowen und R,. A. M illik an , Die Serienspektren der 2 Valeyizelektronen 
enthaltenden Atonie des Phosphors (PIV), Schicefels (Sv ) und Chlors (ClVI). Vff. 
zeigen an weiterem Materiał die Richtigkeit der von ihnen aufgedeckten Ana- 
logien zwischen den Gesetzen der reguliiren u. irregularen Rontgendubletts u. 
denen des optischen Gebietes, soweit dieses Atome gleicher E le k tro n e n s tru k tu r ,  
jedocli verschiedener effekt.iver Kemladungszahl betrifift (vgl. Physical Review 
[2] 24. 209; C. 1925. I. 2533). Das irregulSre Dublettgesetz gestattet eine Voraus- 
sage der esakten Lage der Einzellinien, wiihrend das reguliire Dublettgesetz uber



1925. II. A ,.  A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 889

den Charakter ihrer Feinstruktur AufschluB gibt. Vff. wenden diese Regel- 
mitBigkeiten an, um die Lage der Linien des Spektrums von Atomen anzugeben, 
welclie 2 Valenzelcktronen in ihrer auBeren Sehale besitzen, d. h. von Serien wie 
Mg, Al+, Si+ + , p+ + +, S+ + + + u. C1+ + + + + . Die Feinstruktur dieser Spektren 
basiert auf Singletts u. Tripletts im Gegensatz zu der auf Dubletts beruhenden 
Feinstruktur der Spektren der mit einem Valenzelektron versehenen Atome (wie 
Na, Mg+ usw.). Auf Grund ihrer Uberlegungen sagen Vff. Lage u. Feinstruktur 
yerschiedener Linien der Spektren des P + + + , S+ +  + + u. Cl+ + + + + (P1V, Sv 
u. C1VI) voraus u. finden dieselben in bester Weise durch spektroskop. Messungen 
bcstatigt. (Physical Eeview [2] 25. 591—99.) F r a n k e n b u r g e r .

R. A. M illikan  und J. S. Bowen, Die Serienspektren der 3 Valenzelektronen ent- 
halłenden Atome des Pliosphors (P;lI) , Scliwefels (Slv ) und Chlors (Clv ). (Vgl. 
yorst. Ref.) Yff. wenden die festgestellten Serienbeziehungen auf die 3 Valenz- 
elektronen enthaltenden Ionen P + + , S+ + + u. Cl+ + + + an. Sie identifizieren 
21 Linien ais zum PIU, 20 ais zum Siv  u. 10 ais zum Clv gehorig u. bestimmen 
wciterhin 10 Termwerte fiir Pjjj u. 10 fur SIY. — Eine Zusammenstellung der Ab- 
schirmungskonstanten fur Systeme mit je einem, je 2 u. je 3 Valenzelektronen (von 
Na bis Cl) zeigt, daB die Werte regelmiiBig mit der Zahl der Yalenzelektronen 
ansteigen u. mit der Ofdnungszahl abnehmen, wobei die Differenzen mit steigender 
Ordnungszahl kleiner werden. (Physical Review [2] 25. 600 — 605. Pasadena. 
California Inst.) . •- F r a n k e n b u r g e r .

M. 0. Saltmarsh, Die Spektren des doppelt- und dreifacli ionisierten Pliosphors 
(P IH  und P IV )  (vgl. Philos. Magazine [6] 47. 874; C. 1924. II. 1312). Das 
P-Spektrum iń der kondensierten Entladung durch gelben P-Dampf zwischen Al- 
Elektroden bei Ggw. von H2 wird bei yerschiedener Intensitat der Entladung ge- 
messen. Im Spektrum des dreifach ionisierten P werden drei Glieder der Triplett- 
serie identifiziert; sie liegen auf derselben Kurve wie Mg I, Al II u. Si III, wenn 
die Wellennummer de i  Serienlinie gegen die Ordnungszahl aufgetragen wird. Das 
Spektrum des doppelt ionisierten P erweist sieli in Ubereinstimmung mit dem 
Sommerfeld-Kosselschen Verschiebungsgesetz ais Dublettspektrum. Tabellar. Uber- 
sicht der gemessenen Linien u. der berechneten Serienterme im Original. (Proc. 
Royal Soc. London Serie A 108. 332—43.) KROGER.

R. C. Johnson, Weitere dem Rohlenstoff zugehorige Spektren. (Vgl. M e r t o n  
u. J o h n s o n ,  Proc. Royal Soc. London Serie A. 103. 383; C. 1923. UL 473.) Yf. 
Betzt die Messung des Linienspektrums des C u. der sogenannten Kometschweif- 
banden in He-Entladungsroliren im Ultraviolett fort. Es wird eine groBere Zahl 
neuer lichtscliwacher Linien u. von „Funken“-Paaren beobachtet. Die Komet- 
schweifbanden gelioren walirscheinlich der CO-Molekel bei extrem niedrigen Drucken 
an; die friiher im sjchtbaren Gebiet gemessenen Banden fallen in drei Serien A, 
B u. C; die Banden im Ultraviolett sind bauptsaclilich holiere Glieder der A-Serie. 
Einige neue Bandenpaare im Ultrayiolctt u. ein mit dem Kometschweifspektrum 
assoziiertes Bandenspektrum werden gemessen u. in eine Serienformel entwickelt. 
Die Banden des ersten negatiyen C-Spektrums werden neu bestimmt u. ihre Serien- 
vorteilung abgeleitet. Die Ggw. von He bewirkt anscheinend eine Verschiebung 
der Energie nach langeren Wellenlangen. (Proc. Royal Soc. London Serie A 108. 
343—55.) K r O g e r .

A. Fow ler, Das Spektrum des Siliciums in aufeinanderfolgenden Ionisierungs- 
stufen. (Vgl. Naturę 113. 802; C. 1924. II. 801.) Yf. setzt mittels nach den ver- 
schiedensten Metlioden ausgefiihrter spektroskop. Arbeiten die Unterss. iiber das 
Spektrum des Si fort. Es zeigt sieb, daB die mit zunehmender Energie der Er- 
regungsart nacheinander auftretenden Spektren den stufenweisen Ionisierangsgraden
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dcsselben zuzuordnen sind. Bestiitigt -wird dies durch die Identifizierung der 
4 Seriensysteme, die sich im Einklang mit der Bohrsehen Theorie durch die Serien- 
konstantcn R, 4R, 9R u. 16R charakterisieren lassen. Das Spektrum des neutralen 
Atoms enthiilt Singletts u. Tripletts; das Serienelektron bewegt sich anscheinend auf 
einer 3t Balin; das Ionisicrungspotcntial kann nicht kleiner ais 7,5 Volt sein. Das 
Spektrum der einfach ionisierten Atome enthiilt ein, dem Spektrum des neutralen 
Al analogcs Dublettsystem; das Resonanzpotential ist 8,09 V u. die 2. Ionisierungs- 
spannung 16,27 Volt. Das Spektrum des zweifach ionisierten Si ahnelt dem des Al+ 
oder Mg u. enthiilt Singletts u. Tripletts. Das Resonanzpotential ist anscheinend 
4,85, das Ionisierungspotential 31,66 V. Das Spektrum des dreifach ionisierten Si 
bildet ein den Spektren des A l+ + , Mg+ u. Na analoges Dublettsystem. Resonanz- 
u. Ionisierungspotential ergeben sich zu 8,86 u. 44,95 V. Im Si"1*, Si++ u. Si+ + + 
bewegt sich das Serienelektron jeweils auf einer 32-, 3,- u. 3i-Bahn. (Philos. 
Transaet. Roy. Soc. London Serie A. 225. 1—48. [South Kensington].) F r a n k e n b .

G. H. D iek e, Bcmerkungen iiber die Intensitaten im Yiellinienspektrum des 
Wasserstoffs. (Vgl. D i e k e , Koninkl. Akad. van Wetenscli. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 34. 100; C. 1925. I. 2285.) Yf. diskutiert die Intensitiitsmessungen von GOOS 
(Ztschr. f. Physik 31. 229; C. 1925. I. 1948) im Zusammenhang mit den Banden- 
geaetzmaBigkeiten. Aus den angestellten Uberlegungeu folgt, daB Schliisse auf die 
Temp. eines elektr. erregten Gases aus der IntensitStsyerteilung innerhalb einer 
Bandę einigermaBen sicher nur bei .sehr geringen DD. u. hohen Tempp. sein 
konnen. DaB auch die Entladungsbedingungen eine groBe Rolle spielen, bestStigen 
die weit auseinandergehenden Intensitiitsangaben yerschiedener Beobachter, wovon 
diejenigen von M e r t o n  u. B a r r a t  in Tabellen des Originals angegeben sind. 
(Ztschr. f. Physik 32. 180—85. Leiden.) K. W o l f .

W . F. M eggers und B. E. Moore, Quartettsystemmultipletts im Bogenspektrum 
des Yttriums. (Vgl. Journ. Washington Acad. of Sciences 14. 419; C. 1925. I. 338.) 
Auffiihrung der Terme des Quartettsystems im Bogenspektrum des Y  u. des Zeeman- 
effektes der Bogenlinien. (Journ. Washington Acad. of Science 15. 207—10. 
Nebraska, Univ.) B e c k e r .

A. G. Shenstone, Die Bogenspektren von Silber und Kupfer. (Vgl. Naturę 114. 
934; C. 1925. I. 1048.) Es wird das Ultraviolettspektrum des Niederspannungs- 
lichtbogens in Ag- u. Ou-Dampf vermessen u. die Ergebnisse, nach Termen ge- 
ordnet, ausfiihrlich wiedergegeben. Ferner wird die Linienabsorption des Cu- 
Dampfes im Ultraviolett bestimmt u. 10 Linien festgestellt, welche absorbiert werden. 
Diese Linien konnen in keine Serie eingeordnet werden. (Philos. Magazine [6.] 49. 
951—62. Toronto, Univ.) B e c k e r .

W . F. M eggers und 0. Laporte, Gesełzmapigkeiłen im Bogenspektrum des 
Rutheniums. In dem Spektrum des Jću-Funkens unter W. messen Vff. 85 Ab- 
sorptionslinien zwischen 2255 u. 4709 A. Der niedrigste Term ist ein Quintett- 
D-Term mit den Abstanden 392,2, 691,7, 900,9, 1190,8 cm-1  u. den inneren (juanten- 
zahlen 0, 1, 2, 3, 4 in Analogie zum Fe-Spektrum. (Science 61. 635—36. Bureau 
of Standards.) JOSEPHY.

Joseph. Kenneth. Marsh, Emissionsbandenspektren aromatischer Yerbindungen. I. 
Ihre Beziehung zu den ultraroten Absorptionsbanden und eine Einteilung. (Vgl. Journ. 
Chem. Soc. London 123. 3315; C. 1924. I. 616.) Vf. teilt die Emissionsbanden- 
spektren aromat, Verbb., welche durch Fluorescenz oder durch Teslaentladungen 
entstehen, in vier Gruppen ein. 1. Das Benzolspektrum. Dieses ist durch Banden 
charakterisiert, welche mit Intervallen von 102 JŁ auseinanderliegcn. 2. Das Spektrum 
der aliphat. Benzolderiw. Hier liegen die Banden, wie beim p-Xylol um 40 oder 
80 A. auseinander. Eine Unterabteilung dieser Gruppe bilden jene Verbb., die 
unter der Einw. einer Teslaentladung zwei Banden im Griin emittieren, dereń
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Masima 160 A yoneinander entfernt sind. Zu dieser Gruppe geboren Toluol, Athylbzl., 
Mesiłylen, p-Cymol, Fhenol, Anisol, m-Xylol, o-Xylol, p-Toluidin, Inden, Hydrinden, 
Phenylacetylen] Styrol, die Methylnaphłhaline. 3. Das blaue Bandenspektrum. Dieses 
koramt durch Teslaentladungen in Benzaldehyd, Benzochinon, zustande. Im erstcn 
Fali treten drei, im zweiten Fali funf starkę Banden auf, welche voneinander 
172 1. Abstand habeu. . 4. Das Spektrum kondensierter Kerne. Dieses zeigen An- 
thracen u. seine Abkommlinge, mit 3 bis 4 bemerkenswerten Banden bei 4000 A. 
Die Interyalle betragen 142 A. Auch Naphthalin geliort hierher. Doch betriigt 
bei dieser Yerb. das Interyall der Banden nur 47 A. — Eine weitere Anzahl von 
Verbb., wie Oktahydroanthracen u. Tetrahydronaphthalin zeigen Ubergiinge yon 
Typus 4 zum Typus 2. Andere wieder bilden kein Bandenspektrum, sondern nur 
ein kontinuierliches Spektrum. In der Charakteristik der ultraroten Absorptions- 
banden u. der ultrayioletten Emissionsbanden zeigen sich gewisse Ahnlichkeiten. 
(Philos. Magazine [6] 49. 971—80. Belfast, Univ.) Beckee.

Albert A rnnlf, Uber die Ionisation von K-D am pf unter dem Einflusse des 
sichtbaren Lichłes. Aus den mitgeteilten Verss. ergibt sich, daB den von sicht- 
barem Licht getroftenen K-Atomen ein Elektron entzogen wird. Der AT-Dampf 
wird ionisiert, indem eine kleine Anzahl von Elektronen u. positiye Ionen frei 
werden. (C. r. d. lAcad. des sciences 180. 1259—62.) K. W o l f .

Edmund John Bowen und John Frederick Sharp, Die photochemische Zer- 
setzung von Nitrosylchlorid... Vff. uutersuehen die photochem. Zers. von NOCl im 
Bereich yon 5200—4400 A . Die Zers.-Kurve yerliiuft bis zu einer masimalen Zers, 
von 10°/o linear; das Verhiiltnis h v /N  betriigt fur die mittlere Wellenliinge 4700 A 
ca. 2. Die Rk. ist also wahrscheinlich in Wirklichkeit monomolekular nach dem 
Schema NOCl -J- h v  -— >- NO -f- Cl, wird aber yon Nebenrkk., die zur Riick- 
bildung yon NOCl fiihren, begleitet. Aus der Dissoziatonswiirme des Cla u. der 
Bildung3warme des NOCl ergibt sich, daB die photochem. Zers. des NOCl erst bei 
Wellenlangen uber 6270 A ; wo auch seine Lichtabsorption beginnt, moglich ist. 
Die Ergebnisse der Vff. widersprechen der Auffassung yon K iss (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 42. 665; C. 1923. III. 1594). (Journ. Chem. Soc. London 127. 1026—28. 
Oiford, Balliol and Trinity Phys. Chem. Labor.) KrOGEB.

S. S. Bhatnagar, Mata Prasad und D. M. M nkerji, Wirkung des Lichts auf 
die Reaktion zwischeń Wasser und, Natrium- und Kaliumamalgatn. Vorliiufige Mit- 
teilung. Vff. untersuchen die Rk. zwischeń Wasser u. Na- bezw. K-Amalgam im 
Dunkeln u. bei Belichtung mit Kohlenbogenlicht yon 366—525 fjifjt. Die Umsetzungs- 
geschwindigkeit ist im Licht groBer; die Differenz zwischeń der im Licht u. im 
Dunkeln entwickelten H2-Menge steigt zuerst mit dem Alkaligehalt des Amalgams, 
um dann wieder zu fallen. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 263—72. Lahore, 
Panjab Uniy.) KuttGER.

G. Brnhat und M. Pauthenier, Uber die Absorpłion ultravioletter Strahlen 
durch fiussigen Schwefelkohlenstoff. Vff. stellten sich die Aufgabe, die Absorptions- 
kurven yon Schwefelkohlenstoff fUr ultrąyiolette Strahlen in u. in der Niihe der 
breiten Absorptionsbande X => 322 m n zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurde 
der Ausl6scliungsindex x  fiir eine Anzahl monocliromat. Strahlungen, unter Be- 
nutzung yerschiedencr Strahlungen eines Hg-Bogens in Quarz, gemessen. Die 
Variation des Ausloschungsindes mit der Wellenliinge in dem untersuchten spek- 
tralen Gebiet wird durch eine Kurve yerauschaulicht. Der masimale Wert fiir 
). = . 322 m (i ist a: =  0,0320; er entspricht einer Abnahme der halben Licht 
intensitat nach Durchgang einer 0,55 fx CS2-Schicht. Die Kurye ist dissymmetr., u. 
der Ausloschungsindex nimmt, ausgehend vom Maxium, yiel schneller ab auf Seiten 
des sichtbaren Spektrums, ais auf Seiten der kleinen Wellenlangen. — Zwei weitere 
Kurvcn stellen den Teil der den schwachen Absorptionsgebieten entsprechendec
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Kurve dar. Wfilirend auf Seiten des sichtbaren Spektrums die Absorption unter- 
halb jedem mit der Scbichtdicke meCbaren Wert liegt, bleibt sie meBbar im durcli- 
seheinenden Gebiet zwischen den zwei ultravioletten Banden. Sie erreicht ihr 
Minimum fiir ). == 273 m fx, der Minimalwert des Ausloschungsindes ist ca. 2,5 -10 5, 
einer Abnahme der halben Liclitintensitiit nacb Durchgang einer 0,6 mm CS2-Scliicht 
entsprechend. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1018—20. Journ. de Physiąue 
et le Eadium [6] 6 . 36—47.) K. W o l f .

Karl L ichtenecker, Berechnung des optischen Brechungsąuotienten nach der 
logarithmischen Miscliungsregel. (Vgl. Physikal. Ztschr. 25. 169; C. 1924. II. 918.) 
Es zeigt sich, daB die vom Yf. dargetane logarithm. Miscliungsregel zur Berechnung 
des opt. Brecliungsverhiiltnisses von Mischkorpern yerwendbar ist. Sie liefert fiir 
Mischreihen, wie Schicefelkohlensto/pmethylal, die riclitigen Werte mit weitgeliender 
Genauigkeit. T r i t t  bei der Miscliung Volumkontraktion auf, so ist die Einw. der 
Dichteiinderung dem nach obiger Mischregel sich ergebenden Wert hinzuzureelinen. 
Fiir dic Mischreihe Pyridin-W . stimmen die so berechneten Werte des Brechungs- 
yerhiiltnisses mit den Werten, die sich durch Messung mit dem T o ta lre f ra k to m e te r  
ergeben, vollkommen ttberein. Bei Pyridinkonzz. 50 Volum-°/0 liegt die numer. 
Ubereinstimmung innerhalb 0,01 % des Wertes des Brechungsąuotienten. Demnacli 
liiB t sich aus dem Brechungsyerhaltnis einer Mischreihe die Volumkontraktionsreihe 
u. umgekelirt: aus der Mischreihe die Reihe der Brechungsąuotienten berechnen. 
Die Best. eines einzigen Wertes des opt. Brechungsycrhiiltnisses gentigt zur quanti- 
tativen Analyse eines binaren Gemisches. (Physikal. Ztschr. 26. 297—302. Reichen- 
berg.) K. W o l f .

Gertrud B ecker, U ber die Dispersion der elektrischen Doppelbrechung einiger 
organischer Flilssigkeiten. Vf. untersucht bei A., Athylbzl., Acetal, Anisol, Butter- 
saureathylester, Phenetol, Toluol, m-Xylol die Abhangigkeit der Kernkonstanten von 
der Wellenliinge, welche in der Havelocksclien Formel O — B k n j(n “ — 1)" zum 
Ausdruck kommt. Hier ist B  die Kernkonstante, X die Wellenliinge u. n der /■ 
entsprechende Brechungsindes. Bei diesenVerss. zeigten sich bei Athylbzl., Anisol, 
Phenetol u. m-Xylol tjbereinstimmung zwischen den Messungen u. obiger Formel. 
A. u. Acetal ergaben eine zu kleine Dispersion der elektr. Doppelbrechung, ais 
der Haveloeksclien Gleichung entspricht. Bei den ubrigen Substanzen konnte die 
Frage nach der Giiltigkeit der Formel nicbt entschieden werden. Fiir Toluol 
scheint sich eine Abweiehung von der Theorie mit groBerer Wahrscheinlichkeit zu 
ergeben ais fiir Buttersaureathylester. Zwischen opt. Dispersion u. Dispersion der 
elektr. Doppelbrechung scheint kein einfacher Zusammenhang zu bestehen. (Ann. 
der Physik [4.] 76. 849—62. Freiburg i. B., Univ.) B e c k e b .

G. Jobst, Zur Farbentlieorie kolloidaler Metallsuspensionen. Mathemat. Er
weiterung der Mieschen Farbentheoric kolloidaler Łsgg. fiir den Fali groberer 
Metallsuspensionen. (Ann. der Physik [4.] 76. 863—88.) B e c k e b .

A2. K lek trochem ie. T herm ochem ie.
Ernest Sydney H edges und James E ckersley  M yers, Periodisclie elektro- 

chemische Phdnomene. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 445; C. 1925. I. 
2055.) Durch Kombination des friiher beschriebenen App. zur automat. Begistrierung 
des Druckes des entwickelten H2 mit einem Elektroineter konnte der Verlauf der 
chem. u. elektrochem. Vorgange bei der Auflosung von Metallen gleichzeitig auf- 
gezeichnet werden. Es ergibt sich, daB beim Eintauchen von Metallpaaren von 
Mg u. Ni bezw. aktiyiertem Cu oder .4Z-Amalgam in HC1 u. Paaren von Mg u. Pt, 
Au, Co, Cu in NH4C1-Lsgg. die Anderungen des Potentials mit den period. Scliwan- 
kungen des Hs-Drucks u. dem Wachsen u. Yerschwinden einer Osydhaut auf dem 
Mg Hand in Hand geht; Sitz der Periodizitiit ist wahrscheinlich die Kathode. Bei
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den Yerss. mit Mg u. Pt, Au, Ag u. Ni ais Aktiyierungsmittel trat Periodizitat nur 
auf, wenn die Kathode u. das in Lsg. gehende Mg sich nicht beriihrten. Durch 
Schaben der Oberfliiche kónnte das Potential von Cu in 0,3-n. HC1 gegen die ge- 
siitt. Kalomelelektrode von —0,11 Y bis auf —0,22 V gesteigert werden; Cu, Au, 
Ag u. Pt lieBen sich fcrner durch Erhitzen im Vakuum aktivieren; die Aktivit£t 
yerschwindet allmahlicli wieder. — Bei gewissen Konzentrationsbedingungen wird 
Fe aus FeS04-haltiger HC1 auf Mg period, abgescliieden; die Oscillationsfrequenz 
steigt mit der Konz. des FeS04 u. ist unabliiingig von der IICl-Konz. Ahnliche 
Erscheiuungen wurden auch bei der Auflosung von Mg in NH4C1-Lsgg. bei Ggw. 
von CoCl.,, FeS04, NiCl2 u. CuSO., beobachtet. — Durch Kaltwalzen aktmertes Cu 
geht in bestimmten Mischungcn von' HC1, H N 03 u. W. period, in Lsg., wobei die 
synchronen Schwankungen de3 Potentials u. der IL-Entw. von dcm Auftreten yer- 
schiedenfarbiger Oberflachenschichten in regelmiiBiger Reihenfolge begleitet werden. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 1013—26. Manchester, Univ.) K r (Jg e r .

W. Lash M iller, Konzentration und Polarisation an der Kathode wahrend der 
Elektrolyse von Kupfersalzlosungen. Vf. berechnet die Konz. an der Kathode 
wiihrend der Elektrolyse von CuS04, u. CuCl2-Lsgg. aus der Webersclien Diffusions- 
theorie unter Benutzung der daraus yon R o s e b r u g ii  u. M i l l e r  (Journ. Phys. 
Chem. 14. 816. [1910]) abgeleiteten Gleichungen. Dabei stehen diese Berechnungen 
mit den experimentellen Ergebnissen einer Reilie von Elektrolysen mit konstantem, 
unterbroclienem Gleich- u.. Wechselstrom in gutem Einklang. Weiter berechnet 
Vf. aus diesen so erlialtenen Konzentrationswcrten die cntsprechenden Spannungen 
u. bestimmt die kathod. Uberspannung bei der CuS04-Elektrolyse mittels eines 
Oszillograplien* Diese Uberspannung liiBt sich durch folgende Gleicliung darstellen: 
tlberapannung =  A -f- (B — 0,03) log z j z ,  wo z0 u. z die Cu Konz. am Boden u. 
an der Kathode des Elektrolyten ist. A  u. B  sind konstant. B  ist unterhalb der 
Stromdichten yon 0,1 Amp./qdm von der Stromdiclite, Cu-Konz. u. Saurekonz. 
nnabhangig. A ist von der Cu-Konz. ebeufalls unabhangig, wiichst jedoeli mit 
steigender AciditSt. Mit abnehmender Stromdiclite ffillt B  gegen Nuli ab, u. er- 
rcicht bei 0,7 Amp./qdm ein Maximum. Der Wert A  hSngt von der Vorgeschiclite 
der Elektrodę ab. Er ist niedriger, ais es der normalen Uberspannung entspriclit, 
wenn die Kathode yorher ais Anodę yerwendet worden war. (Journ. Franklin Inst. 
199. 773—83. Toronto, Univ.) B e c k e r .

Richard Labes, 'Spezifischc eleJctrokinełische Wechselbeziehungen zwischen Boden- 
horpern verschiedener chemischer Zusammensetzung und den Elektrolyten der mit 
ihnen in Beriihrung befindlichen Losungen. Ais Ursachen fiir die Entsteliung einer 
elektrokinet. Doppelschicht sind anzusehen 1. die yerschiedene Adsorbierbarkeit 
der Anionen bezw. Kationen der Lsg. an den Bodenkorper, 2. die Verschiedenlieit 
des Losungsdruckes, mit dem Anionen u. Kationen der festen Phase in Lsg. zu 
gehen suchen, u. 3. 1 die Verschiedenheit der Yerteilungskoeffizienten der Anionen 
u. Kationen zwischen zwei Phasen. An Hand liingerer mathemat. Ausfuhrungen 
wird gezeigt, daB g (das Nernstsche Potential) von Adsorptionakraften unbeeinfluBt 
bleibt, wahrend £, das Potential, das zwischen Fliissigkeitsinnerem u. der an der 
festen Phase haftenden Flussigkeitshaut von der Dicke h liegt, stark von ihnen ab- 
liiingig ist. Daher kann s sogar dem Vorzeichen nach von £ yerschieden sein. Unter 
der Annahme, daB bei stark yerd. Lsgg. die Adsorptionserscheinungen nicht mehr

his Gewicht fallen, leitet Vf. ab, daB £ =  e ■ ^ u ist (ft =  10vn~\/ct ; n — Ionen-

wertigkeit; ct Ionenkonz.) Nach der Nernstschen Formel:
R T  . z„ R T . Ui 0,058 za
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(z0 u. «0 Losungstensionen, zf u. u, Konz. der Kationen u. Anionen) laBt sich durch 
Veriinderung von z, u. dic Potentialdifferenz 8 umladcu, folglich auch £. Die 
Variation von zt u. geschieht durch Ionen, die mit den vorhandenen Anionen 
bezw. Kationen schwer dissoziierbare Yerbb. geben. £ iindert sich je nach den 
Loslichkeitsyerhiiltnissen der Anionen u. Kationen des Bodenkorpers u. des Zusatz- 
elektrolyten.

Bei der Priifung dieser Theorie wurde weniger Wert auf die quantitative Best. 
von l, gelegt ais yielmehr auf das Yerhalten der yerschiedenen Ionenarten. Die 
Apparatur bestand hauptsiichlich aus einem U-Rohr, in das fest gesaugter oder 
zentrifugierter Nd. (Capillarwrkg.) gebracht wurde. Der Wert yon £ wurde an der 
Bewegung einer Wassersaule in ciner fast horizontalen Capillare abgelesen. Ais 
Substanzen wurden BaSO.,, PbCr04, AgCl, Zn(COO)2 yerwandt. Die Ndd. wurden 
positiy oder negatiy geladen, £ bestimmt u. mit wechselndem Elektrolytzusatz yer- 
sehen. Die Versuchsergebnisse stimmen mit der Theorie iiberein, indem die elektro- 
kinet. Wrkg. der Anionen bezw. Kationen der Lsg., dereń Loslichkeitsprod. mit 
den Anionen bezw. Kationen des Nd. klein ist, in umgekehrter Reihenfolge der 
Loslichkeitsprodd. wachst. — JOs' C20 4" <C S04" ist die Reihenfolge der elektro- 
kinet. Wirksamkeit einiger Anionen gegen Ba". (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 1—64. 
Leipzig, Phys.-chem. Inst.) H a n t k e .

P. Eischer, Uber die elektrolytische Darstellung von Schioefelwasserstoff und 
von Sulfiden. Boi der Elektrolyse einer neutralen oder schwach sauren Lsg. unter 
Verwendung einer Sulfidclektrode erhiilt man JET,iS. Es wird eine Lsg. yon NajS04 
mit einer Stromdichte von 0,05 A. pro qcm elektrolysiert. Ais Anodę dient reines 
Cd, ais Kathode eine Stange aus CuS u. S. Bei der Elektrolyse entsteht CdS. Die 
CuS-S-Elektrode zerfallt, das CuS kann aber wieder benutzt werden. Zur KlSrung, 
ob der ProzeB der CdS-Bildung auf Vereinigung von aktiyem Wasserstoff mit 
Schwefel oder auf einer B. von S-Ionen beruht, wird die Zersetzungsspannung mit 
einer CuS-S-Kathode in NaOH gemessen u. gezeigt, daB der Schwefel Ionen in 
Lsg. sendct. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 285—-86.) I I a n t KE.

P. Eischer, Uber die elelctrolyłische Darstellung von Seleniden und Jodiden. Zur 
Darst. yon S e le n id e n  wurde eine Lsg. yon Na^S04 oder KNOs elektrolysiert. 
Die Anodę bestand aus dem Metali, dessen Se-Verb. man herzustellen wiinschte. 
Die Kathode war eine Se-Stange, die mit einem Pt-Draht umwunden war. Vf. 
liat auf diesem Wege ZnSe u. CuSe dargestellt. Zugleich entwickelte sich bei der 
Elektrolyse H2, u. Se wurde kathod. zerstaubt. Deshalb yerwandtc Vf. spater eine 
Kathode, die aus einer Cd-Se-Legierung bestand u. diese storenden Eigenschaften 
nicht hatte. — Bei der Messung der Zersetzungsspannung in einer 0,1-n. NaOH- 
Lsg. mit der Cd-Se-Legierung wurde kein Zersetzungspunkt gefunden. — Bei der 
Darst yon J o d id en  nahm Vf. ais Kathode AgJ, ais Elektrolyten eine stark yerd. 
H N 03, ais Anodę Pt. Nach der Elektrolyse wurde mit IIg(N03)a aus der Lsg. 
TIgJ.2 gefiillt. In spśiteren Yerss. wurde Pb ais Anodę yerwandt, dabei bildete 
sich schon wahrend der Elektrolyse PbJ2. Um jegliche H2-Entw. zu yerhindern, 
wurde ais Kathode ein Pt-Blech benutzt, das mit Jod iiberzogen war. Das an der 
Kathode entatehende PbJs war krystallin. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 286 87. 
Kiew, Polyteehn. Inst.) I I a n t k e .

Jaroslav Heyrovsk^, Die Elektroden-, Kontakt- und elektrokinelischen Potentiale 
galvanischer Zellen. (Vgl. S. 9.) Vf. erdenkt zwecks Klśirung der tliermodynam. 
Verhaltnisse in galyan. Zellen einen KreisprozeB aus reyersiblen Einzelprozessen, 
wie der Yerdampfung des Elektrodenmetalls, der Ionisierung dieses Dampfes, der 
Solyatation der gebildeten Ionen, Konzentrationsiinderung u. Transport der elektr. 
Ladungen uber die Grenzschichten an den Elektroden. Aus diesen Gro Ben leitet 
Yf. einen Ausdruck fur das Elektrodenpotential yon Metallen u. Metalloiden ab.
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Nachpriifung dieser Fonnel durch Einsetzen der experimentell bekannten Energie- 
wertc fiir die Einzelprozesse ergibt eine gewisse Ubercinatimmung mit den direkt 
beobachteten Werten der' Elektrodenpotentiale. In weiteren Ausfiihrungen zeigt 
Vf., daB die Kontaktpotentiale der Elcktrodenmetalle nur einen kleinen Bruchteil 
zu der Gesamt-EK. eines Elementes beitragen u. daB yielmelir der Hauptanteil 
derselben von der Ionisierungs- u. darauffolgenden Solvatationsenergie der ioni- 
aierten Atome des Elektro denmetalls herriihrt. — Weiterhin diskutiert Vf. dic Be- 
deutung des „elektrokinet.11 Potentiala u. dessen Verhaltnis zu den sogen. „absol.“ 
Potentialen. (Journ. Physical Chem. 29. 344—52. Prag, Karls-Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Smits und H. Gerding, Das elektromotorische Verhalten des Aluminiums.
II. (I. vgl. Ztselir. f. Elektrochem. 30. 423; C. 1925. I. 211.) Die Potentiale ver- 
schiedener Al-Hg-Mischungen in Al-Acetylacetonat werden gegen eine Normal- 
Kalomelelektrode bestimmt. Aus diesen Messungen ergibt sich, daB zwischen lig  
u. Al keine Verb. existiert, was auch schon aus friiheren Verss. gefolgert wurde. 
Das Hg wirkt in Konzz. von 0—0,35 At.-% auf die Einstellung des inneren Gleich- 
gewichts katalyt. ein. Bei hohercn Hg-IConzz. sinkt das Potential u. erreicht bei 
0,78 At.-°/0 einen konstanten Potentialwert. Durch Extrapolation wird das Minimum 
fur das Potential des reinen Al zu —1,430 Y gefunden. Seine Stellung in der 
Spannungsreihe ist also zwischen Mg u. Mn. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 304—8. 
Amsterdam, Univ.) IlANTKE.

Bernhard Neumann und H elm ut R ichter, Die Potentiale der Alkalimetalle, 
bestimmt durcli Messung: der Zersetzungsspannungen gesehmolzener Alkalichloride, 
-bromideund -jodide. I. u. II. Mitt. I. Die Verss. ergaben, daB die Temperatur- 
koeffizienten der Zersetzungsspannungen aller Alkalihaloide (mit Ausnahme der 
Fluoride, die nicht gemessen wurden) gleich sind. Sie betragen je 1,501 • 10 3; das 
Li macht mit 1,355 • 10 3 eine Ausnahme. Aus den Zersetzungsspannungen der 
Haloide wurden die Potentiale der Metalle fiir 18° berechnet. Sie betragen fiir 
Cs 2,909, Rb 2,744, K  2,614,. Na 2,454, L i 2,091 V.

II. Die Potentiale' der Metalle der alkalischen Erden und der scltenen Erden, 
bestimmt durch Messung der Zersetzungsspannungen der geschmolzenen Chloride, 
Bromide und Jodide. Es wurden fur die Temperaturkoeffizienten der Zersetzungs
spannungen bei den E r d a lk a lie n  fiir alle Salze dieselben Werte gefunden (0,71 * 
10-3); Be macht analog dem Li eine Ausnahme, sein Temperaturkoeffizient betriigt
0,965-10 ' 3. Die aus diesen Messungen bereehneten Potentiale der Metalle fiir 18° 
betragen fiir Be 0 ,8 ll, Mg 1,422, Ca 1,903, Sr 2,075, Ba  2,154 V. Bemerkenswert 
ist, daB die Kurven fiir die Erdalkalisalze, in denen Zersetzungsspannung u. Temp. 
aufgetragen sind, die analogen Kuryen fiir die Alkalien bei ca. 800° schneiden. 
Yon dieser Temp. an sind die Alkalimetalle positiver ais die Erdalkalien, was auch 
mit der Erfahrung iibereinstimmt. — Die Messung der Zers.-Spannung bei den ge
schmolzenen Chlorid(yi der s e lte n c n  E rden u. des A l zeigen wieder die Oberein- 
stimmung der Temp.-Koeffizienten. Sie betragen 1,87 • 10 3, Al nimmt mit einem Wert 
von 1,132 • 10 3 eine Sonderstellung ein. Der Temp.-Kocffizient der Zers.-Spannung 
ist also ein Merkmal fiir zusammengehorige Elemente, wie Vff. fiir die Alkalien, 
Erdalkalien u. scltenen Erden gezeigt liaben. — Die Potentialwerte fiir die seltenen 
Erden u. Al sind fiir 18° berechnet worden zu: Ce 2,097, Th 1,747, La  1,748, Nd 
1,645, Pr 1,436, Al 0,845 V. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 287—96. 296—301. 
Breslau, Techn. Hochsch.) H a n t k e .

W. Plotnikow , Die elcktrischc Leitfahigkeit von Kaliumjodid in Brom-Jod- 
losungen. Die an sich geringe Loslichkeit yon KJ in Br (ygl. W ALDEN, Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 25. 220; C. 1900. II. 1053) wird durch Zusatz von J derart ge- 
steigert, daB sich beispielsweise bei 40% J uber 6,8% KJ losen (25°). Die Leit- 
ffihigkeit solcher Lsgg. kommt trotz der niedrigen DE. des Br der wss. KJ-Lsgg.

60*
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nalie, so daB die yermutete einfaclie Beziehung zwischen DE. u. Dissoziations- 
yermogen nicht mehr allgemein oder nur noch in erster Anniiherung beizubehalten 
ist. Die Messungen des Yfs., die an besonders gercinigten Substanzen nach der 
ubliclien Methodc auśgefiilirt werden, zeigen, daB bei Lsgg. mittlerer Konz. Zu- 
sStze sowohl von KJ wie von J die spezif. LeitfSliigkeit, auBerordentlich erhohen. 
Sie nimmt z. B. bei einer Lsg., die KJ u. J im VerMltnis KJn enthalt, nach Steige- 
rung der Konz. des KJ um 20% den 250-fachen Wert der 18°/0ig. Lsg. an. Mit 
KJ fast gesiltt. Lsgg. iindern ihre Leitfiihigkeit nicht mehr betrachtlich. Die mole- 
kulare Leitfiihigkeit, berechnet fiir eine Yerb. KJD sinkt bei Verd. auf das 1,5-fache 
auf das 1/17,5-fache der urspriinglichen. Der Temp.-Koeffizient der Leitfiihigkeit 
ist positiy. — Die beobacliteten Phiinomene kennzeichnen eine engbegrenzte Gruppe 
yon Stoffen. Sie werden erkliirt durch B. von Polyjodiden (Dawson, Journ. Chem. 
Soc. London 85. 467; C. 1904. I. 1473), die ihrcrseits in komplexe Ionen zerfallen, 
u. die Annalime einer „elektrochem. Resonanz11 zwischen den molekularen Eigen- 
freąuenzen des Losungsm. einerseits u. den mit der GroBe der Komplexe yerfinder- 
lichen intramolekularen Frequenzen der Ionen andererseits. (Ztschr. f. physik. Ch.
116. 111—18. Kiew, Polyteehnikum.) Goltekmann.

F. "W. Bergstrom , Die elektronegative Spannungsreilie in flussigem Ammoniak. 
Vf. ermittelt experimentell die Reihenfolge der Elemente, in welcher jedes folgende 
Element stiirker elektronegativ ist ais das vorhergehende u. aus Lsgg. in fl. NII3, 
die in diesen Lsgg. ais „homoatomare“ Anionen befindlichen vorhergelienden Ele
mente yerdriingt, u. zwar findet die Verdrangung um so schneller statt, je weiter 
die Elemente in der Reihe auseinanderstelien. Die elektronegatiye Spannungsreihe 
in fl. NH3 ist: Pb, Bi (?), Sn, Sb, As, P (?), Te, Se, S, J , sie ergab sich durch die 
Rk. der Verbb. K4Pb0, K3Bix , K2Se4_ 5, Ńa2Te4, K.,PX, Na4Sn0 etc. mit den Ele- 
menten Zn, Fe, Cu, Pb, Bi, Sn, Sb, As, P, Te, Se, S, J, Hg. Einige dieser Ekk. 
sind reversibel, z. B.:

KjTe4 +  5Se ^  IŁjSes +  4Te oder K4Pb„ +  8—9 Sn ^  K4Sn8_ 9 +  9Pb. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1503—7. Proyidenee [Rh. I.].) Josepiiy.

L. M ichaelis und M. M izutani, Die Dissoziation der sćhwachen Elektrolyte in 
wasserig-alkolwlischen Losungen. Es wird eine neue Dissoziationskonstante ein- 
gefiihrt, K', die auf ein anderes Losungsm. ais W. „reduzierte“ Dissoziationskonstante. 
Sie steht zu der thermodynam. Konstanten K  in Beziehung durch die Formel 
K ' — Ii'/w, wo m der Modulus der Aktivitiit eines gel. Stofles zwischen einer wss. 
u. einer z. B. alkoh. Lsg. ist. m ist eine fiir jedes Losungsm. charakterist. Kon
stantę. IC ist unabhiingig von der Konz. der freien Siiure, da der Aktiyitiitsfaktor 
einer unelektr. Substanz unabhiingig yon ihrer Konz. ist. Dagegen ist K ’ nicht 
mehr konstant, wenn die Konz. u. damit der Aktiyitiitsfaktor einer Ionenart durch 
Zusatz von Alkalisalz der Siiure yeriindert wird. Das wird durch Yerss. mit 
Essigsaure u. Na-Acetat u. weiterhin an Propionsaure belegt (unter Konstantlialtung 
der Alkoholmenge). Die Messung der H-Ionenaktiyitiit gescliieht potentiometr. 
Bei zweibas. Siiuren ist die Konstanz nicht mehr so gut. — Es werden die K' yon 
Essigsaure, Phosphorsaure, Milchsaure, Salicylsiiure, Benzoesaure u. Kohlensaure, die 
mit ihren Na-Salzen in gleichbleibender Konz. gemischt sind, bei wechselndem 
Alkoliolgehalt untersucht. Diese Siiuren sind fast gleichmiiBig empfindlich gegen 
Alkohol. — Beim Ammoniak wird die Dissoziationskonstante ebenso wie bei den 
Siiuren auf H-Ionen bezogen unter Benutzung der Gleichung:

NH4+ NH3 +  H+ .
Es wird g e z e ig t, weshalb man die Anionen der Ammonsalze m it P h e n o lp h th a le in  
in alkoh. Lsg. titrieren kann. Am Glykokoll u. o-, m- u. p-Aminobenzoesaure wird 
festgestellt, daB die Carbosylgruppe gegen Alkohol empfindlicher ist ais die Amino- 
gruppe. Zugleich werden Schliisse gezogen iiber den D isso z ia t io n sy o rg a n g  bei
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diesen Aminosiiurcn. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 135—59. Nagoya [Japan], Biochem. 
Univ. Lab.) H a n t k e .

W. Mestrezat und Y. Garreau, JEkeperimenteller Beitrag zur TJntersuclmng der 
Elektrolytcnwanderung. Ionenbcwegliehkeit durch intramolekularen Austausch. Zwei 
durch ein Diaphragma yoneinander getrcnntc Moll. konnen Ioncn gleichen Vor- 
zeichens austauschen. Fiir den Fali, daB das Diaphragma eine reellc Dieke besitzt, 
wird ein Modeli dieses Yorganges an Iland einer Slcizze beschrieben. (Gleitketten 
von A r r h e n iu s .) Neben einer sich wenig andernden Diffussion der Ionen geringerer 
Bewegliehkeit, findet durch Gleiten ein Austausch von einem Mol. zum anderen 
statt, der auf eine entgegengcsetzte Zirkulation der beweglichsten Ionen gleichen 
Vorzeichens hinausliiuft. Der Austausch zwischen zwei yoneinander yerscliiedenen 
Moll. wird unter diesen Bedingungen nur auf jeder Flfiche des matericllcn Diaphragmas 
crfolgen. (C. d. l’Acad. des sciences 180. 1266—68.) IC. W o l f .

J. Errera und M. L epingle, Dielelctrizitatskonstante und Stereoisomerie der 
Athglenverbindungen. Es wurden die DEE. bestimmt: von da-CHCl: CJICl (Kp. 60,25") 
zu 9,22, von trans-CHCl: CUCI (Kp. 48,35°) zu 2,25 (bci 15°); von c\s-C IU : CJfJ 
(F. —13,8°) zu 4,46, von trans-C1IJ: C IU  (F. —j—72°) zu 3,19 (bei 83"); von cis-^9- 
Cłdorcrotonsdureathijlesier, CHS*CC1: CII-COO-C2II5 (Kp.u 75,3—76,0") zu 7,67, yon 
trans - - Chlorcrotonsmreathylester (Kp.,., 54,0") zu 4,70 (17,9°); von zwei Formen 
(Kp. 94,6—94,8° u. 86,0—86,2°) des l-Brombutens-(l) zu 5,89 bezw. 5,05 (bei 16,2 
bezw. 18,5°); yon 2-Brombuten (5) mit den Mcthylgruppen in cis-Stellung (Kp. 93,6 
bis 93,9°) zu 6,76 (19,2°) f ytin 2-Brombuten-(2) mit den Methylgruppen in trans- 
Stellung (Kp. 85,8—85,9") zu 5,38 (16,3°); von zwei Formen des Crotonitrils (Kp. 107,7 
bis 108,2° bezw. 121,7—122,1°) zu 36,08 bezw. 28,08 (18,5°). — Wie ersiehtlich, hat 
die cis-Form uberall (wo die Konst. bekannt ist) eine groBere DE., ais die trans- 
Form. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences [5] 11. 150—53.) B ik e r m a n .

J. Errera, Bemerkungcn iiber den Ein fiu fs der Molekularstruktur auf die dielek- 
trisehe Polarisation. Fur die im vorst. Bef. angegebenen Verbb. werden die Mol.- 
Eefr. (PE) u. die Molefeularpolarisation P  =  (DE. — )) M j(DE. -f- 2) • D  (AT das 
Mol.-Gew., D  die D. der Substanz) bereclmet; die DifFerenz P  — PE =  (PA P0) 
stellt den von der Atomyerscliiebung u. der Molekulorientierung herruhrenden 
Anteil der Polarisation (ygl. E b e k t ,  Ztschr. f. physik. Ch. 114. 430; C. 1925. I. 
2528) dar. PA P0 ist fiir cis-Verbb. durchweg grofier, ais fur trans-Verbb.; der 
Unterschied ist namentlich im Falle der 1 ji-Dichlorathylene bedeutend. (Buli. Acad. 
roy. Belgiąue, Classe des sciences [5] 11. 154—56. Bruxelles, Uniy.) B i k e r m a n .

S. Yalentiner und M. R óssiger, Die Energieverteilung der Hefnerlampen- 
strahlung im sichtbaren Teile des Spektrums. Die Strahlung des hellsten Teilcs 
einer normalen Hefnerflamme liiBt sich im sichtbaren Gebiet durch die Gleichung: 

~ 14300
=  const. A. 1G75 darstellen, wobei ). in fi ausgedriickt wird. Der

Zahl 1675 entspricht die wahre absol. Temp. der Hefnerflamme. (Ann. der Physik 
[4] 76. 785— 801. Clausthal, Bergakademie.) B e c k e r .

John W illiam  Beeson und James R iddick  Partington, Die Eccplosion von 
Ammoniak mit Kolilenoxyd und Sauerstoff. iWĄ-Gas wird bei 85° u. 380 mm Ilg- 
Druck mit yerscliiedenen Mengen eines Gemischs yon 2 CO -(- 0 2 zur Explosion 
gebracht, so daB eine Kondensation des bei der Kk. gebildeten W.-Dampfes nicht 
stattfindet; die Zers. des NII3 betriigt dann unabhiingig vom NH3-Gehalt des ge- 
ziindeten Gasgemischs 95,3%. Gasgemische mit mehr ais 40,5% NH3 zeigen eine 
Induktionsperiode, solche mit mehr ais 48°/0 NH3 explodieren nicht mehr. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 1146—50. London, Uniy.) KROGER.

John David Cecil Anthony und Lawson John H udleston, Die Gefńer- 
punkte von~ Fluoruiasserstoffsdure. Yff. bestimmen die Gefrierpunktsdepressionen O
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wss. Lsgg. von H F  fur Molaritiiten m =  0,025 bis 4 u. berechnen daraus die 
Aktiyitiitskoeffizicntcn von IIP in diesem Konzentrationsgebiet. Die 0-m-Kurve 
yerlauft fast geradlinig. Aus den Ergebnissen folgt, daB in Lsgg. von HF auBer 
einfachen Ionen auch komplexe Ionen HF,/, Doppelmoll. jedoch nicbt in merklicher 
Menge esistieren. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1122 — 28. Aberystwyth, 
Univ.) KrOger.

Frank H ovorka und W orth H. Rodebuah, Die Gefńerpunkte sehr verdiinnłer 
JElektrolytlosungen. Vff. priifen die Theorie yon D ebye u. IIO ckel durch Gefrier- 
punktsmessungen in sehr verd. (0,01—0,001 mol.) Elektrolytlsgg. Der App. bestekt 
im wesentlichen aus 2 versilberten DewargcfiiBen, die durch cinc Glascapillare ver- 
bunden sind, so daB beide gleich weit eyakuiert sind. Ein Ende des Thermo- 
elementes taucht in das eine Dewar, das Eis u. reines W. enthiilt, das andere Ende 
des Thermoelements taucht in das andere Dewar, das die zu untersucliende Lsg. 
enthiilt, diese kann aus einem 3. GefaB automat, in das DewargefiiB iibergefiihrt 
werden. Von jedem Dewar ftthrte ein senkrechtes Rolir ins AuBere der Apparatur. 
Der ganze App. befindet sich in einem cylindr. yerschlieBbaren KupfergefiiB, das 
wieder yollstiindig von Eis umgeben in einem Sn-Kasten steht. Cu-Konstantan- 
Thermoelement besaB nur 14 Beriihrungsstellen. Die EKK. wurden nicht mit dem 
Whiteschen Potentiometer, sondern mit einer besondern MeBanordnung bestimmt, 
die gestattete, die Temp. auf 0,00002° genau zu ermitteln. Vor den Messungen 
wurden die Fil. yollstSndig mit Luft gesiittigt. Die Gefrierpunktserniedrigungen 
wurden an KCl, CsN03, JuSOA, Ba(NÓs)2, MgSOi} OuSbt u. La^(SOt)3 gemessen. • Im 
allgemeinen stimmen die experimentell gefundenen Werte mit den nach der Gleichung 
von D ebye u. H u ck el berechnetcn gut uberein, u. zwar um so besser, je geringer 
die Konz. wird. Nur KjS04 weicht in 0,001 mol. Lsg. von der Theorie ab, die 
Abweichung steht im Einklang mit Extrapolationen von H a l l  u. H arkins (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 38. 2658; C. 1917. 1. 993). Besonders bemerkenswert ist die 
Ubereinstimmung von Experiment u. Theorie beim La^SOJ,. Die mittleren Werte 
der Durchmesser der hydratisierten Ionen sind bei KCl 2,32, CsN03 2,32, ICjS04
1,09, Ba(N03)2 1,01, MgS04 2,22, CuS04 1,59, La,(S04)3 3,00 X  10- 8  cm. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 1614—24. Urbana [111.], Uniy.) J o s e p h y .

S. "Wieaner, Berichtigung zu der Ai-beit: „Zur Kennlnis der sjiezifischen Wdrmen“. 
In der friiheren Arbeit des Vfs. (Ann. der Physik [4] 76. 439; C. 1925. I. 2149) 
bedeuten die angegebenen i/-GroBen die Gladston-Daleschen Werte, u. fi die spez. 
Refraktion. (Ann. der Physik [4] 76. 802. Wien.) Becker.

D. D. Karve, Thermochemische Untersuchungen uber die Konstitution von Siiuren 
in Losungen. Yf. bestimmt mit einer einfachen calorimetr. Methode die Losungs- 
warme yerschiedener Siiuren in W. u. organ. Losungsmm., die ein MaB fiir die 
Stabilitiit der zwischen Siiure u. Losungsm. gebildeten oxoniumsalz- oder Stherat- 
artigen Verbb. im Sinne der Hantzschschen Theorie gibt. Es wird untersucht: 
JfjSO* in W ., A ., A ., Diathylsulfat, Nitrobenzol; die Losungswarme in W. u. A. 
nimmt bei Erhohung der Temp. um 10° um ca. 2°/0 ab, in A. ist sie von der Temp. 
unabhangig; SalpetersaUre in Wr. , A ., A ., Anieisensaurc in W ., A ., A ., Aceton u. 
Chlf., Essigsaure in W ., A ., A ., Aceton, Athylacetat, Bzl., Pentan. Trichloressig- 
saure in W ., A., A., Aceton, Bzl., Pentan u. Nitrobenzol. Fiir die drei letzten 
Siiuren ist die Losungswarme in Aceton am groBten; die Aktiyitat gegen Diazo- 
essigester u. Dimethylaminoazobenzol wird bei H-COOH u. CH3-COOII durc > 
Aceton, bei CCl3-COOH durch A. am starksten herabgesetzt. Ferner wird die 
Losungswarme von W ., A ., A ., Methylalkohol, Diathylsulfid, CH,-00011 u. HJ\03 
in konz. HjSOł gemessen; die Losungswarme ist durchweg positiy u. fiir A. am 
groBten. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 247—62.) V KrCger.
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G. A. E llio tt  und Irv ine Masson, Thermische Trennung in Gasgemischen. Dic 
von der Chapm anschen Theorie (vgl. Philos. Magazine [6] 34. 146; C. 1918. I. 64.) 
geforderte therm. Trennung ,von Gasen wird an Gemischen von IL  u. Ile, H, u. 
C02, He u. C02 experimentell bestiitigt, indem die betreffenden Gemische in 2 durch 
eine enge yertikale Kohre kommunizierende Glaszylinder, dereń Temp. 0° u. 500° 
betriigt, geleitet u. ihr Inlialt nach der ca. 18 Std. erfordernden Gleichgewichts- 
einstellung analysiert wurde. Der Bestandteil von hoherem Mol.-Gew. konzentriert 
sich in dem kiilteren Teil des App. Die groBten Untcrschiede in der Zus. des h. 
u. des k. Teils sind 10°/o be> —CO,, 12°/0 bei He—C02, 4% bei H2—He; das 
Optimum der Entmischung liegt bei 55% Hs in Hs—C02, 60% He in He—C03 
u. 55—60% He in H2—He. Die gemessenen Konstanten liegen hoher ais die von 
C h a p m a n  fur starre, elast., kugelformige Molekeln abgeleiteten. (Proc. Boyal 
Soc. London Serie A 108. 378—85. Durliam, Univ.) K r u g e r .

Carl W agner, Die Troułonsche Regel ais Assoziationskriterium. Unter An- 
wendung der Nernstschen NSherungsformel u. der Troutonschen Eegel wird der 
Dampfdruck von Doppelmolekulen iiber einer anomalen FI. berechnet. (T  ~  370°) 
Der erhaltene Wert wird in die Nernstsche Niiherungsformel eingesetzt zur Be- 
rechnung des Partialdruckes der einfachen Molekule (P): log P  =  A/2,3 R  T  6,15.
— Fiir P  =  1 u. T  =  Ts folgt X/Ts — 28,1. Diesem Werte kommen nahe: 
Wasser (26,0), Athylalkohol (27,1) u. Propylalkohol (26,9); Substanzen, die ais asso- 
ziiert gelten. Die GroBe von ).jTs ist also ein Assoziationskriterium. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 31. 308—9. Munchen, Uniy.) H a n t k e .

Fritz Born, Uber die Dissoziation einiger Mełallor.yde. Es werden die Kpp. 
einiger Oxyde zusammengestellt u. daraus mit Hilfe der Troutonschen Eegel u. 
Wartenbergschen Formel (As =  7,4 Ts log Ts) die Verdampfungsw:irmen berechnet. 
Unter Anwendung der Nernstschen Niiherungsformel werden die Dissoziations- 
drucke der Oxyde bei. 2000 u. 3000° erhalten u. tabellar. zusammengestellt. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 31. 309-^11.) H a n t k e .

Fritz Born, Uber den Dampfdruck der fliichtigcn Bestandteile von Glas bei 
Zimniertemperatur. Mit Hilfe der Troutonschen Regel u. der Nernstschen Niiherungs- 
gleichung wird der Dampfdruck der fliichtigen Bestandteile des Glases zu 10—18 bis 
10~J0 mm bei gewohnlieher Temp. berechnet. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 312. 
Berlin, Osram-Studienges.) H a n t k e .

%
As. K ollo ldchem le. C apillarchem ie.

James G. Y ail, Silicatlosungen und Kicselsauregele. Frisch gefiillte Kieselsaure 
naliert sich in ihren Eigenschaften (Durchdringung von Membranen, Leitfiihigkeit, 
Gefrierpunktserniedrigung) den echten Lsgg. Konz. Lsgg. sind instabil. — Es 
wird die Verbreitung der S i02 auf der Erdoberfliiche u. die Bedeutung fiir die 
Tier- u. Pflanzenwelt 'besprochen. —  Nach Z s ig m o n d y  u . anderen Autoren besteht 
die Kieselsaure aus einem System von Zwischenriiumen in einem festen Geriist. — 
Die Kolloidteilchen der Kieselsaure sind negativ geladen, u. adsorbieren daher Na 
u. andere positive Ionen, die nur schwer zu entfernen sind. SiOj-Sole konnen 
hochstens 10% hergestellt werden. — Na-Silicatlsgg. bis auf 28% Trockengehalt 
eingeengt, zeigen elast. Eigenschaften. Die Klebkraft von Silieatlsgg. hiingt zu- 
sammen mit der schon bei geringem W.-Vcrlust eintretenden starken Viscositats- 
zunahme. Silieatlsgg. konnen leicht zum Gelatinieren gebracht werden, so durch 
alle Einfliisse, die das Na‘ von der Kieselsiiure entfernen. Darauf beruht dic An
wendung zum Konservieren von Eiern, zur Siittigung yon Portlandzement, um das 
Abbrockeln zu yerhindern, ais Zusatz zu Farben. — Doucil ist ein Kieselsiiureprii- 
parat von annahernd folgender Zus.: Na-̂ O, Al2Oa, 5SiOa u. wird wegen der guten
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Austauschbarkeit des Na' gegen Ca” u. Mg” zum Entliiirten von W. verwendet. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T 214— 19. Birmingham, Univ.) L a s c h .

W illiam  Clifford ftu ick , Die Konstitution von Seifenldsungen bei Gegenwart 
voti Elektrolyten. Kattumlaurat und Kaliumchlorid. Vf. untersuclit das Verlialten 
von K-Laurat bei Ggw. von KC1 mit Hilfe der Ionenwanderung, Leitfiihigkeit u, 
Taupunktsbest. nach Mc B a in  u . S a lm o n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 426; 
C. 1920. III. 533) Salz u. Seife unterdriieken gegenseitig ihre Dissoziation, die un- 
dissoziierte Seife (neutrales Kolloid) wandert fast gar nicht im elektr. Feld u. die 
Ionenmicelle enthiilt keine nachweisbaren Mengen undissoziierter Seife. 3/s des 
Totalstromes werden vom KC1 transportiert, der Best von der ionisierten Seife. In 
einer fur KC1 u. Laurat 1,0-n. Lsg. sind die vom Strom transportierten Mengen fiir 
K, Laurat u. Cl =  0,47, 0,19 u. 0,32 Aquivaleute. In 1,0-n. Lsg. zeigt K-Laurat 
eine Hydratation von 12,8 Mol. H20  nuf das Aquivalent Laurat in guter Uberein- 
stimmung mit Mc B a i n  u . J e n k i n s  (Journ. Chem. Soc. London 121. 2325; C. 1923.
I. 1615.) (Journ. Chem. Soc. London 127. 1401—11. Univ. Bristol.) T a u b e .

Ernest Harold CaUow, Die Geschwindigkeit der Eiskrystallisatwn in unter- 
kiihlten Gelatine-Gelen. Vf. miCt die Geschwindigkeit, mit der die i?isbildung in 
unterkiihlten Gelen aus aschefreier Gelatine beim Impfen mit Eiskrystallen fort- 
schreitet in Abhiingigkeit von der Gelatinekonz., der pu u. der Ggw. yon Neutral- 
salzen. Die Geschwindigkeit ist fiir Lsgg. bis 1%, beim isoelektr. Punkt bis 2’/0 
Gelatine fast dieselbe wie fiir W u. fallt dann plotzlieli stark; sie hat bei pn — 4,7, 
ein Minimum u. bei p(j —  2,6 ein Masimum. 2°/0ig. “Lsgg. zeigen beim isoelektr. 
Punkt Trttbung, abnorm hohe Werte fiir die Krystallisationsgesehwindigkeit u. 
niedrige Gallertfestigkeit; Zusatz kleiner Mengen von Elektrolyten bringt diese 
Abweichungen zugleicli mit der Triibung zum Yersehwinden. Die Kurven fiir die 
Krystallisationsgeschwindigkeit bei Ggw. von NaOH, HC1 u. H2S 04 verlaufen 
analog den Loebschen Quellungskurven; NaCl ist bei pu =  4,7 fast obne EinfluB, 
bei pn — 2,0 dagegen erniedrigt es sclion in geringen Konzz. die Krystallisations- 
geschwindigkeit stark; Kochen der Gelatinelsgg. erhoht sie. Vf. nimmt an, daB 
die Wrkg. der Gelatine durch dereń Gelstruktur bedingt ist, u. daB die von der 
Elektrolytkonz. u. der pH abhiingige Quellung der Gelteilehen die fiir die Eisbildung 
zur Verfugung stehende W.-Menge bestimmt; in den triiben Gallerten tritt die 
Gelatine walirscheinlich zum Teil in Fibrillen auf, die zur Festigkeit der Gel
struktur nicht beitragen. — In unterkiihlten Gelen von Dibenzoylcystin, Starkę u. 
Agar ist die Geschwindigkeit der Eiskrystallisation von derselben G raB en o rd n u n g  
wie fur W. (Proc. Boyal Soc. London Serie A 108. 307—23. Cambridge, Low 
Temp. Research Stat.) K r Og e b .

Leon B rillouin , Die Oberflax:henspannungen\ Dcutung der Eótvdsschen Beziehung. 
Ist A  die Capillarkonstante einer mit ihrem Dampf in Beriihrung stehenden FI., 
Vm =  Molekularyol., so ist nach EO t y Os — (5 A/d T) Fn,,/* eine Konstantę. Der 
Wert dieser Konstantę liegt fiir viele Fil. zwischen 2,1 u. 2,25. Die bisberigen 
Unterss. zur Deutung dieses empir. Gesetzes sind nicht befriedigend. Vf. fiihrt 
diesen MiBerfolg darauf zuriick, daB man die therm. Bewegung der Moll. der 
OberflSchenschicht nicht zu analysieren wuBte. Man kann nicht eines der Moll. 
fiir sieh betrachten, sondern muB die gegenseitigen Bkk. zwischen den v. Moll. 
beriicksichtigen. Die mathemat. Ausfuhrungen sind im Original nachzulesen. Die 
von Yf. aufgestellte Formel liefert den Wert 2,2 — in tjbereinstimmung mit den 
experimentellen Daten. Vf. folgert hieraus, daB die gemacliten Annahmen zulassig 
sind, u. daB man insbesondere die Oberflaehenschicht ais monomolekular bctrachtcn 
kann. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 180. 1248—51.) K. W o l f .

N. K. Adam und G. Jessop, Eine Erklancng des sogenanntcn Intertraktions- 
phanomens zwischen Losungen und die molekulare Bedmtung der negativen Ober■
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flcichenspannung. (Vgl. Journ. Physical Chem. 29. 87; C. 1925. I. 1283.) Vff. 
weisen durcli Verss. mit zahlreichen alkoli. u. wss. Lsgg. nach, daB die beim Uber- 
schichten von Lsgg. verschiedener Substanzen in demselben Losungsm. bcobaclitete, 
ais „Intertraktion" bezeichnete B. von Stromungcn nicht auf der Wrkg. von Capillar- 
kriiften, sondern auf Dichtciinderungcn infolgc der ungleichen Diffusionsgeschwin- 
digkeit der gel. Stoftc beruht. Stromungcn treten nur auf, wenn die ursprungliche 
Differenz der DD. 0,0o mcht ubersteigt u. wenn die langsamer diffundierende iiber 
die schneller diffundierende Lsg. geschiclitet wird; im umgekehrten Fali entstelien 
bisweilen vereinzelte Wirbcl. — Negative Oberfliiclienspannung iiuBert sich an der 
Grenze zweier Fil. durch die Diffusion der Molekeln von der Grenzfliiche fort. 
(Proc. Royal Soc. Loudon Serie A 108. 324—31.) K r Og e r .

Alfred Halinę, TJber die Andeningen der Eigenschaften von wafińgcn Nałrium- 
oleatlosungen bei Zusatz von Benzol und Ólsaure. Die Oleatlsgg. wurdeu hinsicht- 
lich der Viscositat, der Schaumhohen, der Oberflaclienspannungen, der Leitfahig- 
keiten u. der Tensionen untersucht. Die Viscositiit wurde durch Best. der Aus- 
fluBzeit aus graduierter Pipette ermittelt. Schaum wurde durch Sch lit tein mittels 
elektr. betriebener Schuttelmaschine erzeugt, seine Hohe in cm gemessen. Messung 
der Oberflaelienspannung mittels Steigrohr von 0,2138 cm Lumen. Die Viscositiit 
steigt mit wachsendem Gelialt an Bzl., Ólsaure oder von beiden Stoffen zugleich. 
Masimum in 10°/oig. Lsg. bei ca. 0,2 ccm Bzl. auf 10 ccm, hierauf sinkt die Vis- 
cositiit bis unter diejenige der reinen Lsg., um dann unver;indert zu bleiben. Die 
Schaumhohen gehen durch' ein Minimum u. erheben sich dann wieder etwa zum 
Ausgangswćrt. Yf. sclilieBt hieraus auf eine GrćiBenzunahme der Mizellen, yielleicht 
auch verandert sich ihre Anordnung. Dasselbe Ergebnis liefern die Leitfaliigkeits- 
messungen. Der stabite Endzustand der Systeme wird teilweise erst 2 Tage nach 
Zusatz der Fremdstoffe erreicht. — Die Tensionen liegen zunSehst iiber denen des 
W. bei gleicher Temp., bei wachsendem Bzl.-gehalt erreichen sie niemals den vollen 
Betrag der Dampfspannung-des reinen Bzl. Dieses kann daher nicht reine Emul- 
sioncn bildcu, sondern muB in der Oleatlsg. fester gebunden sein. Wahrscheinlich 
nehmen die Mizellen das Bzl. auf, denn freie Ólsaure beeinfluBt die Tensionen 
nicht. — Bei der Uberfuhrung wurden betrachtliche Mengen von Na zur Anodę 
mitgefuhrt, wie schon L e e t e n  (Ztschr. Dtsch. ÓI- u. Fettind. 43. 50; C. 1923. I. 
1390) fand. Zusatz von freier Ólsaure steigert diese Menge. Es werden also an- 
scheinend die Mizellen yergroBert. Dem entspricht, daB die Leitfiihigkeit mit 
wachsendem Ólsauregehalt fallt. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 245—248. 263 
bis 264. 274—276. 289—290. 308—310. Gottingen, Universitat.) H e l l e r .

M. Nachmanowitscłi, Der molekulare Zustand der Saceharose in dereń wasserigen 
Lósungen. Aus dem einschliigigen Schrifttume zielit der Vf. die Schlusse: die 
neuesten Messungen des* osmot. Druckes der Zuckerlsgg. zeigen Abweichungen der 
beobachteten Werte yon den theoret. selbst bei sehr schwachen Konzz. Die An- 
nahme, daB die Saceharose in wss. Lsgg. maBiger Konzz. Hydrate etwa der Zus. 
C12H2aOu -5HaO oder C12H220 U-6H30  bildet, beseitigt diese Abweichungen. Nach 
Mo r se  kann man annehmen, 1. daB bei der Wiirmestufe iiber 25° die angenommenen 
Hydrate, dereń Bestchen noeh nieht bewiesen, sondern nur sehr wahrscheinlich 
ist, dissoziieren u. zwar bei um so hoherer Temp., je hoher die Konz. ist, u. 2. 
daB der molekulare Zustand der Saceharose in wss. Lsg. der empir. Formel 
(C12H22Ou), bei folgenden Tempp. u. Konzz. entspricht:
Gewichtnormale Konz. (1 Gramm-Molekel in 1 1) von 0,1 bei 30° u. m ehr

» u (1 ,j ,> 1 1) j> 0,2 „ 50° „ „
„ (1 „ „ 1 1) „ 0 ,3 -0 ,4  „ 60° „ „
„ (1 „ „ 1 1) „ 0 ,5 -0 ,7  „ 70° „ „

” » (i » » 1 1) i> 0)8 1,0 „ 80° „ „
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(Za p i s k i  d. wisscnsch. Untcrs. Lehrstuhls der Technologie d. landw. Gewcrbe der 
Kiewer Polytechn. Hochscliule 4. 184. 1924; Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 67 
bis 68.) R ttH L E.

S. Yum ikura, Osmose in wasserigem G d ohne und mit Lipoidzusatz. (Vgl. 
T r a o b e , Biochem. Ztschr. 153. 358; C. 1925. I. 1961). In Fortsetzung der Verss. 
yon T o m it a  (Biochem. Ztschr. 153. 335; C. 1925. I. 1961) wurde gezeigt, daB 
Caprylsaure u. Octylalkohol mit waclisendem Lipoidgehalt des Geles schneller u. 
dann fast yollstandig aufgenommen wird. Bei weniger oberfliichenaktiyen Stoffen, 
Buttersaure u. Amylalkohol, ist eine weniger bedeutende Forderung der Aufnahme- 
geschwindigkeit in das Gel durch den Lipoidgehalt zu beobachten. Nach Eintritt 
des Gleichgewłchtes sind noch erhebliclie Substanzmengen in der wss. Lsg. — Die 
Diffusionsgeschwindigkeit von Essig- u. Buttersaure in die Gele ist anfangs gleich 
groB; spiiter uberwicgt die Essigsaure. (Biochem. Ztschr. 157. 371—76.) H e s s e .

S. Yum ikura, Uber Osmose einiger Sćiuren in ein Gelaiinc-Gel. (Vgl. vorst. 
Ref.) Es wurden im AnschluB an T o m it a  (Biochem. Ztschr. 153. 335; C. 1925.1. 
1960) oberflacheninaktiye Siiuren untersucht. IIGl dringt schneller in die Gele ein 
ais Essig- oder Buttersaure. IT3SOi verhśilt sich fast wie HC1. Milchsaure dringt 
anfangs etwas langsamer ais HC1 ein, ab er nach langeren Zeiten ist entsprechend 
der groBeren Wasscrąuellung auch mehr Milchsaure ais HC1 eingedrungen. Ameisen- 
saure dringt schneller ais HC1 ein. — Die Diffusionsgeschwindigkeit in einem mit 
Neutralrot yersetzten 3°/0ig. Gelatinegel war: HC1 II.,S04 Ameisensiiure 
Milchsiiure. (Biochem. Ztschr. 157. 377—82. Charlottenburg, Tcchn. Hochsch.) H e .

C. G. T. Morison, Die Wirkwig des IAchts auf das Absetzen von Emulsionen. 
Vf. beobachtet, daB in Boden- u. Kaolinsuspensionen bei Belichtung Schichten- 
bildung eintritt. Zahl u. Lage der Scliichten sind fiir die yerschiedenen Materialien 
charakterist. u. von der Farbę des einwirkenden Lichtes abhangig. (Proc. Koyal 
Soc. London Serie A 108. 280—84. Osford, School of Rural Economy.) KrCger.

A. P. Mathews, Adsorption. Vf. definiert nach v a s  B e m m e l e n  Adsorptions- 
yerbb. ais Verbb. unbestimmter Natur, die sich nicht nach stochiometr. VerhSlt- 
nissen bilden. Adsorption ist ein Konz.-Uńterschied an der Grenzflśiche zweier 
Phasen. Bei Kolloiden betragt der Durchmesser eines Teilchens 1—100 ju/i. Die 
TeilchengroBe genugt um die W.-Molckeln so weit yoneinander zu entfernen, daB 
keine Kohasionskriifte mehr auftreten, sondern Oberflachenspannung. Chem. Verbb. 
haben 2 Atomzentren u. diese wieder gemeinsame Elektronen, bei physikal. Yerbb. 
ist dies nicht der Fali. Vf. gibt einen Uberblick uber die Bolirsche Atomtheorie. 
Die Adsorption yon Gasen an Kohle ist eine physikal., weil die Menge des kon- 
densierten Gases proportional ist der Kohasion in den Gasmolekeln. Die Adsorp
tion yon Methylenblau an Kohle ist eine chem. Bindung. Im Filtrat erscheint Cla 
u. eine dem Methylenblau entsprechende Menge K. Das K ist durch Methylenblau 
ersetzt worden. — Auch die Bindung von 0,_, an Hamoglobin ist chem. Natur. 
Von 1 Mol. Hamoglobin wird 1 Mol. 0 2 aufgenommen. Kohle adsorbiert positiye, 
Permutit negatiye Substanzen. Proteine konnen wegen ihrer amphoteren Natur 
Siiuren u. Basen adsorbieren. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 701—16. 
1924. Cincinnati, Uniy., Ohio.) L a sCH.

L. Abonnenc, Die Adsorptionsphanomene. I. u. II. Mitt. I. Adsorption ist eine 
Konz.-Yerschiebung an der Grenzflache zweier Phasen. Es stellt sich ein Gleich- 
gewicht ein. Die Adsorption nimmt mit dem Druck des Gases bezw. mit der Konz. 
der Lsg. zu nach der Formel von F re u n d lich , U  =  K  Cn (U =  Masse der ad- 
sorbierten Substanz, C =  Konz.) u. nimmt mit der Temp. ab. CllANEY (Ind. and 
Engin. Chem. 15. 1244; C. 1924. II. 1731) unterscheidet stark adsorbierende, aktive 
u. schwer adsorbierende, inaktiye Kohle. Erstere entsteht bei chem. oder therin. 
Zers. bei 560—600°, letztere bei hoherer Temp. Fabrikator. wird hoch aktive
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Kohle z. B. fiir Gasmasken durch Zera. bei yerhiiltnismaBig niedriger Temp. unter 
Zusatz von Salzen wie ZnCl2 oder Fe2Cl0 hergestellt. — Durch Erhitzen auf 850° 
oder durch Zusatz von Oxydationsmitteln bei 350° kann Kohle aktiyiert werden. 
Sie wird dadurch von adsorbierten KW-stoffen befreit. — Gase werden im allge- 
meinen um so leichtei' adsorbiert, je hoher ilir Kp. ist. — Es wird noch auf die 
yerschiedenen Anwendungsbereiche der Kohle eingegangen.

II. Vf. bespricht die yerschiedenen Theorien der Adsorption, so die tliermo- 
dynam. von G ib b s  u . T h o m s o n  u . die Priifung derselben von anderen Autoren. 
Die Kriifte, die die Adsorption hervorrufen, werden von manchen Autoren wie 
T it o f f  (Ztschr. f. physik. Ch. 76. 641; C. 1911. I. 113) ais physikal., von anderen 
wie L a n g m u ir  (Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 2219; C. 1917. I. 471) ais chem. 
oder elektr. angesehen. Die yon L a n g m u ir  u . auch von P e r r i n  aufgestellten 
Formeln werden diskutiert u. die von L a n g m u ir  (Journ. Americ. Chem. Soc. 40. 
1361; C. 1919. I. 900) ausgefiihrten Verss. iiber Adsorption von Gasen an Glas u. 
Glimmer wiedergegeben. Ebenso seine Verss. iiber die Okklusion von Gasen durch 
Metalle. Vf. kommt zu dem SehluB, daB eine yollkommen befriedigende Theorie 
iiber Adsorption bis jetzt nicht existiert. (Rey. gćn. des Sciences pures et appl. 36. 
229 -3 6 . 262—68.) L a s c h .

Erio K eightley  R ideal und W inifred Mary W right, Oxydation an Ad- 
sorptionskohleoberflachen bei niedrigen Temperaturen. I. Das Yerhaltcn von Ad- 
sorptionskohle bei Abwesenheif von Kałalysatoren. (Vgl. R id eal, Journ. Chem. Soc. 
London 121. 309; C. 1922. I. 1170.) Die Oberfliiche der Adsorptionskohle cnthiilt 
erstens Fliichen mit lose gebundenen C-Atomen, welche der Autoxydation unter- 
worfen sind, zweitens Fliichen, welche Oa stark adsorbieren, aber crst bei hohen 
Tempp. COa abgeben u. drittens Fliichen, welche bei niedrigen Tempp. C02 bilden 
u. fiihig sind, den adsorbierten 0 2 auf oxydable Substanzen zu iibertragen. VfF. 
untersuchen die GroBe dieser Fliichen sowie die Wrkg. yon Anderungen der Konz. 
des 0 2-Acceptors u. des 0 2-Druckes. Unterss. iiber die Autoxydation ergaben fur 
den Geschwindigkeitskoeffizienten k =  emm 0 2 per Std. per mg Kohle bei 40° =  
0,013, bei 50° =  0,023, k ^ / lc ^  — 1,8. Die aktiyo Oberflache wird durch Siittigen 
mit Amylalkohol zu 0,0266 Quadratmeter per mg Kohle bestimmt, davon kommen 
auf die autoxydable Flachę 0,38%, bestimmt durch partielle Vergiftung mit K-Ferri- 
cyanid bis zum Stillstand der Autoxydation. Die Lebensdauer eines autoxydablen 
C-Atoms betragt somit 7 Stdn. Das Verhiiltnis C02 entw./Os absorb. wird bei der 
Osydation der (kealsaure in Obereinstimmung mit W arburg (PflOGERs Arch. d. 
Physiol. 155. 547. Biochem. Ztschr. 113. 257; C. 1914. I. 1205. 1921. I. 831) zu
4 : 6̂0°/ ̂ 40° —2,0 gefunden. Malonsaure gibt ein Yerhitltnis CÓ2/0 2 —1 : 1, ent-
sprechend 2CII2(COOH)Ł- f  Oa — y  2CHO-COOII +  2COa +  2II20 , die Glyoxyl- 
saure wird mit Indol-HaSO< nachgewiesen. Der katalyt. aktiye Teil der Kohlen- 
oberfliiche wird durch partielle Yergiftung mit Amylalkohol bis zum Stillstand der 
Oxydation bestimmt u. zu 40,5% gefunden. Die Kuryen fiir k — emm 0 2 per mg 
Kohle u. Std. bei yerschiedenen Siiurekonzz. zeigen ausgesprochene Maxima, was 
darauf hinweist, daB beide Reaktionskomponenten auf einer begrenzten Fliiche der 
Kohle adsorbiert sind. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1347—57. Univ. Cam- 
bridge-) Taube.

Donald Hugh Bangham  und John Stafford, „Akłivierter“ Graphił ais Ad- 
sot-bens fiir Sauerstoff. Vff. finden, daB die Aufnahmefahigkeit yon Graphit fur Ot 
erheblich gesteigert wird, wenn er ais Kathode elektr. Entladungcn in einer 
Hj-AtmosphSre ausgesetzt wird. Zwischen der adsorbierten 0 2-Menge s u. der

i der Einw. besteht fiir den urspriinglichen u. den „aktiyierten“ Graphit die 
Beziehung s — k -t1 \ die Konstantę b betragt in beiden Fallen 1,90; k hiingt yon
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der Dauer der Entgasung des Graphits durch Erhitzen im Vakuum ab u. kann infolge 
kathod. Beladung mit H2 bis auf das 40fachc waclisen. Die ais MaB der „indu- 
zierten" Aktivitiit betrachtete Difterenz k2 — kt zwischen den &-Werten fiir den 
urspriingliehen (A:,) u. den aktiyierten Graphit (k2) ist der in die Entladungsrolire 
eingefuhrten H2-Menge direkt proportional u. unabhiingig von der Menge des 
Adsorbens; die „induzierte“ Aktivitiit ycrschwindet allmahlich wieder. Auf die 
Aufnahmefaliigkeit yon Graphit fiir C02 iibt die Ggw. von Hs bei Einw. elektr. 
Entladungen keinen EinfluB. Vff. nehmen an, daB die auf die Graphitkatliode mit 
mit groBer Energie auftreffendcn H +- u. H2+ -Ionen sich an C-Atonie unter B. 
von Athylenbindungen, die dann ilirerseits O-Atome addieren, anlagern. Hierfiir 
spricht auch die Beobachtung, daB die bei der 0 2-Adsorption durch aktiyierten 
Graphit entstehende II20-Menge selir gering ist. (Journ. Chcm. Soc. London 127. 
1085—94. Manchester, Uniy.) K r u g e r .

B. Anorganische Chemie.
V ictor Lenher und C. H. K ao, Die Darstellung von Selensaure und einigen 

Selenałen. Vff. geben eine Methode zur Herst. yon H2Se04 u. iliren Salzen an, die 
darauf beruht, daB die bei der Oxydation von II2Se03 mit Cl2 oder Br2 entstehende 
IIC1 oder HBr, die die H2Se04 wieder reduzieren, durch Ag2C03 oder AgsSe04 
entfernt werden. Der Ag-UberschuB wird durcli H2S entfernt. Ag2Se04 wird durch 
doppelte Umsetzung yon CaSe04 u. A gN 03 hergestelltr Die Selenate von Pb, Ba, 
Sr u. Ca werden durch Neutralisation des bei der Oxydation von II2Se03 mit CI2 
entstehenden Siiuregemisches mit dem Carbonat des betreftenden Metalls erhalten. 
Neutralisiert man das Sśiuregemisch mit den Carbonaten yon Cu, Cd, Zn, Co, Ni, 
Mn, so entstelien sowohl die Chloride, ais auch die Selenate, jene lassen sich mit
A. oder Aceton ausziehen. Die Alkali- u. Ammoniumselenate gewinnt man durch 
doppelte Umsetzung yon CaSe04. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1521—22.) Jos.

Y ictor Lenher und Engene J. W echter, Selensaure und Selenate. Es wird 
gezeigt, daB einige Selenite beim Rosten an der Luft in Selenate ubergehen, ferner 
daB einige Carbonate beim Rosten mit Se02 oder Se Selenate geben. Aus den 
Selenaten wird Selensaure durcli Fiillung des Metalls frei gemacht. Es wurden 
hergestellt K 2ScOt, Na2SeOt, Li^SeO^ Rb^SeOt, CstSeOt, BaSeOt , SrSeOt. CaSe03 
wird nur unyollstiindig osydiert. Die Selenite yon Mg, Mn, N i, Cd, Ag, Cu, Zr, 
Al, Zn, Fe, Hg, Snly u. Pb geben entweder wenig oder kein Selenat. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 152 2—23 . Madison [Wisc.], Uniy.) J o s e p i iy .

Edward Joseph W eeks und John Gerald Frederick Drace, M n festcr 
Antimonwasserstoff. Bei der Elektrolyse yon NaOH-Lsgg. mit Sb-Kathode oder 
beim Einleiten eines Gemisches von Sbll3 u. H2 in starkę Natronlauge erhalten 
Vff. geringe Mengen des festen Antimonwasserstoffs Sb2Il2 ais amorphe, schwarze 
Substanz. In besserer Ausbeute entsteht dieser, wenn SbH3 iibcr festes NaOH 
geleitet u. der auf der Oberfliiche des Alkalis gebildete schwarze Uberzug mit W. 
zersetzt u. der aus Sb2H2 bestehende Riickstand mit yerd. 1IC1 gewaschen wird. 
Sb2II2 ist unl. in yerd. Mineralsśiuren u. in konz. IIC1 u. II2S04, 11. in konz. IIN03 
u. in Konigswasser. Zum Unterschied yon Sb reagiert er lebhaft mit geschmolzencm 
KNOs. Beim Erhitzen im H2-Strom zur Rotglut zerfiillt er teilweise in Sb u. SbH3, 
beim Erhitzen an der Luft entsteht unter Ergliihen Sb. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 1069—72. St. Jobn’s Ilill, Battersea Grammar School.) K r O g e r .

John H unie, Die Hydrate des Caleiumcarbonats. Bei melirtagiger Einw. von 
atmosphar. C02 bei 0° auf ca. 20—30°/oig., mit CaO gesiitt. Rohrzuckerlsgg. erhielt 
Vf. ein unter der Mutterlauge bis —J—10,4° bestiindiges krystallisiertes Hexahydrat 
CaC03-6 S 30  yon der D. 1,789, das durch reines W. bei 0° zers. wird. Bei 10,4
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gelit es in das krystallisierte Pentaliydrat CaC03-5JI.fi iiber (D. 1,830), das ober- 
lialb 17°, walirscheinlich zuniichst unter B. niederer Hydrate, zerfiillt. Oberhalb 
24° ist nur wasserfreies CaC03 existenzfahig. (Journ. Chem. Soc. London 127. 
1036—39. Leeds, Univ.) K r O g e r .

Gustav E. H iittig  und Fritz Brodkorb, Zur Kenntnis des Systems Chrom- 
Wasscrstoff. Von dejn .ejektrolyt. aus der mit etwas Crs(S04)8 yersetzten Lsg. von 
Cr03 abgeschiedenen, mit H beladenen metali. Cr wurden 2 Priiparate yerwendet, 
ein lamellenformig geschichtetes mit relatiy hohcm, 0,45% des Gesamtgewiehtes be- 
tragenden, u. ein kompaktes mit geringerem H-Gebalt. Das bei 800° entweicbende 
Gas war reiner II, indes gestattete die Metliodik nicht, urspriinglich vorhandene 
kleine Mengen W. naclizuweisen. Beim allmahlichen Erhitzen bleibt der H-Druck 
zuniichst 1 mm, steigt dann aber bei 58° sehr schnell, so daB die Kurve Dauer 
der Erhitzung — Druekzunahme ( =  Druck : Zeit) an dieser Stelle yertikal yerliiuft. 
Indes ist die Temp. 58° ais Temp. der beginnenden groBen H-Abgabe nicht streng 
reproduzierbar; diese scheint yielmehr von der Geschwindigkeit des ErwSrmens 
abzuhangen. Es liandelt sich dabei nicht um die Einstellung auf ein Gleichgewicht, 
sondern um den Zerfall eines an sich nicht melir stabilen Systems in seine Koin- 
ponenten, der auch bei niederen Tempp. (ais 58°), sogar sclion bei Zimmertemp., 
nur sehr langsam, stattfindet. Bei weiterer Steigerung der Temp. iiber 58° tritt 
kein nochmaliger spontaner Zerfall ein. Der Zersetzungsdruck steigt mit der Temp. 
Bei H-Drucken etwa zwischen 20—300 mm ist bereits bei 290—350° prakt. der ge- 
samte II ausgetrieben. Bei konstant gelialtener Temp. Bteigt der Druck so langsam 
an, daB es nicht moglich ist, auf einen konstant bleibenden Druckwert einzustellen. 
Naherungsweise Einstellungen fiihren nicht zu Werten, welclie die durch die 
Clausius-CIapeyronsclie Gleichung geforderten GesetzmiiBigkeiten wiedergeben, u. 
die so erlialtenen Werttriplets von Druck | Temp. | H-Konz. sind weitgehend un- 
reproduzierbar. Zwischen der Bindungsart des bei dem spontanen Zerfall ab- 
gegebenen H u. des iufolge allmahlichen Abklingens der Ek.-Geschwindigkeit noch 
im Priiparat yerbleibenden besteht kein prinzipieller Unterschied. Eontgenspektro- 
skop. Unterss., die G. W ilk e ausfiihrte, zeigten, daB die Anordnung der Cr-Atome 
in dem festen Cr-II dieselbe ist wie in dem daraus durch Entziehung von H lier- 
gestellten metali. Cr, niimlicli kub. u. korperzentriert, daB aber die Gitterkonstante 
im ersten Fali groBer ist ais im letzten. Der H durchdringt also das Gitter des 
metali. Cr in gleiclimiiJJigcr Weise, indem er es etwas aufweitet. Er ist nicht ioni- 
siert, der metali. Charakter des Cr geht also nicht in einen salzartigen iiber. Der 
Gesamtcliarakter des Cr-II ist der einer iibersśittigten Lsg. von II in metali. Cr, so 
daB liier der entgegengesetzte Extremfall von dem yon HOttiG u . K r a j e w s k i  
(Ztschr. f.‘ anorg. u. allg. Ch. 141. 140; C. 1925. I. 1169) untersuchten L iii yorliegt.

Die D. des elektrolyt. abgeschiedenen Cr nach Entziehung des II — es enthSlt 
dann 99,5-99,7%  Cr •— wurde bei 25° zu 7,138 ±  0,003 u. bei —50° zu 7,156 ±  
0,001 bestimmt, woraus sich fiir das Atomyolumen die Werte bezw. 7,286 i  0,003 
u. 7,2G8 0,001 ergeben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 341—48. Jena,
Phyaik.-ehem. Abt. d. chem. Lab.) BO t t g e r .

Priyadaranjan E ay  und Pulin  Y ihari Sarkar, Kobaltiamminchromate und 
Chromatokobaltiammi7ie. Durch Einw. von Cr03 auf Carbonatotetrammin- u. Car- 
bonatopentamminkobaltinitrat werden yerschiedene neue Kobaltiamminyerbb. er- 
halten. Cliromalotctramminlcobaltidichromat (I.) fallt ais braunerNd. aus, wenn eine 
Lsg. yon 4 g Tetramminsalz in 60 ccm W. langsam unter Eiihren zu einer Lsg. 
v°n 2 g Cr03 in 20 ccm W. zugesetzt wird. Dichromatotetramminkobaltidichromat (II.) 
scheidet sich bei langerem Stehen aus der Mischung einer Lsg. von 5 g Cr03 in 
20 ccm W. u. einer Lsg. von 2 s  Tetramminsalz in 40 ccm W. in schwarzen Kry- 
stallen ab.
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Dichromatopentamminkobaltiehromat (IIL). In eine Lsg. von 4 g Pentamminsalz 

in 120 ccm W. wird eine Lsg. von 2 g Cr03 in 10 ccm W. langsam eingeriihrt. 
Braunroter, krystalliner Nd. Bei UberseliuB yon Cr03 entsteht Aquopenta»iniin- 
kobaltidichromat (IV.), ziegelrote Krystalle. Die Yerbb. sind samtlicli wl. in W. mit 
saurer Rk., u. zers. sich beim Erhitzen esplosionsartig. — Chromaiopentammin- 
kobalticliromat (V.). Friseh aus 25 g Nitrat gefśilltes Co(OII)2 wird mit 20 g (NH4)2 • 
Cr20 7 u. 250 ccm konz. NH3 digeriert u. durch das Filtrat mehrere Stdn. Luft ge- 
leitet; nach langerem Stehen scheidet sich ein braunrotes krystallines Pulyer der 
Zus. V. ab; wl. in W. mit neutraler Rk. Beim Umkrystallisieren aus verd. Essig- 
siiure geht es in ziegelrote, seidenartige Krystalle von AąuopcntamminkobaUichromat- 
dichromat (VI.) uber. — Bei der Einw. von H J03 auf Carbonatotetrammin- u. pent- 
amminkobaltinitrat entstehen nur die entsprechenden Aąuojodate. (Quarterly Journ. 
Indian Chem.-Soc. 1. 289—96. Calcutta, Coli. of Science.) K r Og e r .

Priyadaranjan Ray und Pares Chandra Bandopadhyay, Neue Quecksilber- 
ammoniumverbindungen. Es werden eine Reihe neuer Mercuriammoniumhalogenide, 
ferner Dimercuriammoniunirhodanid, NHg2SCN, Chromat u. Arseniat der Millon- 
schen Bose u. ein krystallisiertes Doppelsalz HgSP3.NII4Cl dargestellt u. der 
Meclianismus der Rkk. besprochen. — 6NHgt Cl■ NIIgrT -2IĄ 0  entsteht beim Ein- 
tropfen yon Mercurichlorjodidlsg. in einen groBen UbcrschuB von starkem NII3 ais 
orangegelber Nd. Bei Einw. von verd. N1I3 auf uberschiissigcs Mercurichlorjodid 
wird die weifie Verb. 4N H 1EgCl-NJIg.iCl-2HgCL1 erhalten. NII.JTgCl• TlgCl  ̂-2NIf3 
aus Mercurichlorjodidlsg. u. uberschiiss. (NH4)2C03-Lsg., weifier Nd., wahrscheinlich 
eine Doppelyerb. von 1 Mol. weiBem schmelzbaren u. 1 Mol. weiBcm unschmelz- 
baren Priicipitat; bei DberschuB des Hg-Salzes bildet sich ein ebenfalls weiBer 
Korper NHg^Cl^ITgCl.t■ NII3. Samtlichc Verbb. sind unl. in W ., IIN03 u. Il^SO, 
u. werden durch Alkalien nur unyollstandig zers. Aus Mercuribromjodidlsgg. 
scheidet sich unter den gleichen Bedingungen nur NHg,Br mehr oder weniger rem 
ab. — NHg^SCN wird durch 3-std. Erhitzen von unschmelzbarem weiBem Priicipitat 
mit starker KCNS-Lsg. ais gelber Nd. erhalten, 1. in Siiuren u. in kochender KCNS- 
Lsg. unter NH3-Entw. [0(//^a)jV'i/2}JC»‘04 griingelb, durch 12-std. Erhitzen yon un- 
sehmelzbarem weiBen Priicipitat mit starker K2C04-Lsg. Bei gleicher Behandlung 
des unschmelzbaren weiBen Pracipitats mit KBr bezw. KJ entstehen NHgsBr bezw. 
das Jodid der Millonschen Base, mit K2S04, K3P 04, KF; K-Borat u. -Arseniat er- 
folgt keine Rk., Arsenit reduziert zu metali. Hg. [0{IIg1)NIf2]3As04: schwach gelb, 
entsteht beim Digerieren von Hg3(As04)J mit NHS. HgSOs -NHtCl scheidet sieli 
beim Einleiten von SOa in eine wss. Suspension von weiBem unschmelzbaren Priici
pitat u. Eindampfen der erhaltenen Lsg. ab ; das Doppelsalz mit N20 3 lieB sich 
auf diesem Wege nicht rein erhalten. Bei Einw. von HgCl2-Lsg. auf [Zn(NH3)4Clj] 
u. [Cd(NH3)4]Cl2 entsteht nur weiBer, schmelzbarer Priicipitat. (Quarterly Jouru. 
Indian Chem.-Soc. 1. 235—46. Calcutta, Univ. u. Dacca, Univ.) KROGER.

J. J. M an ley, Mercurihelid: eine Berichtigung. Bei der Bcrechnung des JIol.- 
Gew. des Mercurihelids (Naturę 115. 337; C. 1925. I. 1968) war ein R e ch en fe lile r 
unterlaufen. Die einfachste zulassige Formel der Verb. ist lig  Ile i0 u. niclit 
HgHe. (Naturę 115. 947. Univ. of Colorado. Boulder.) B e c k e r .

S. C. Lind und D. C. B ardw ell, Quecksilber und ionisiertes Helium. Vff. 
prufen die Verss. iiber die B . von Heliumverbb. von M a k l e y  (Naturę 114. 8G1,
C. 1925. I. 826) u. B o o m e r  (Naturę 115. 16; C. 1925. I. 1169) mit einer anderen 
Yersuchsanordnung nach, indem sie ein Gemisch yon He u. Ji^-Dampf dem « -S tra h le n -
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bombardement einer radioaktiyen Substanz von 191 Millicurie aussetzen. Die B . 
einer He-!Ig-Verb. war jedoch nicht nachweisbar. (Science 61. 344—45. Bureau 
of Mines. Washington.) ‘ B e c k e r .

Herbert Henstock, Die Einwirlcung natiirlicher Wasser auf metallisches Kupfer. 
In W., das 0,0024 Teile NaCl in 100000 enthiilt, ist nach lstd . Kochen mit Cu- 
Spiinen mit der colorimctr. Ferrocyanidrk. Cu nachweisbar. Bei einem Gehalt von 
0,0020 Teilen MgCla oder 0,0031 Teilen KCl ist Cu nach 2std. Kochen nachweis
bar. Durcli Zusatz von gleichen Teilen CaH2(C03)2 oder Ca(OII)2 wird die Rk. 
yerhindert. Sie tritt nicht ein bei einem Gehalt yon 0,0023 Teilen CaCl2, 0,0020 
Teilen MgS04, 0,0023 Na.,S04, 0,0022 CaS04, 0,0020 MgII2(C03)2, 0,0033 N.a2C03,
0,0022 CaH2(COa)2 in 100000 Teilen, auch nicht nach 48std. Kochen. Die Ergeb- 
nisse stimmen mit denen von Skinnek (Journ. Americ. Chem. Soc. 28. 361. [1906]) 
u. O st  (Chem.-Ztg. 26. 845. [1902]) uberein. Dest. W. wirkt nicht auf Cu ein, 
ebenso wenig harte WW. die viel CaH,(C03)2 u. wenig Chloride enthalten. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 44. T. 219—20. School Gardens, Shrewsburg. Chem. Eeseareh 
Lab.) Lascii.

Jack R eginald  Ir ona Hepburn, Der Mechanismus der Malaehitbildung aus 
basischem Kupfercarbonat. Der Ubergang yon gefiilltem, amorphem, bas. Kupfer- 
carbonat in Malachit wird bei yerschiedener Zus. der Mutterlauge bei 0° u. 100° 
mkr. yerfolgt. Es entstehen zunachst opt. zweiachsige Sphiirokrystalle von ca. 
6 fi Durchmesser u. der D. 3,64, die bei liingerem Stehen in die n. Form des 
Malacliits iibergehen. Die B. der Sphiirokrystalle bei mehrtiigigcm Stehen in der 
Kalte ist an die Ggw. yon C02 oder NaIlC03 gcbunden u. bleibt in Na1C03-Lsgg. 
aus; in der Hitze erfolgt die Umwandlung in wenigen Min., wahrsclieinlich im 
Zusammenhaug mit dem Auftreten des Doppelsalzes Na^COj • NaHC03 • 2 H20. 
Gelatine ycrzogert die Rk. in beiden Fiillen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 
1007—13. London, Northern Polytechnic Inst.) KROGER.

Hubert ter Meulen, Beitrag zur Kenntnis der Disulfomolybdate, 1. Yf. unter- 
suchte das nach K r U s s  ( L ie b ig s  Ann. 225. 1 [1884]) hergestellte Ammoniumdisulfo- 
molybdat, (NH4)2MoS20 2, im Zusammenhang mit Resultaten, die bei der Schmelzrk. 
von MoS3 u . Na2C03 erhalten wurden. Diese Rk. yerliiuft anders ais erwartet 
wurde. Ais Zwischenprod. muB das Disulfomolybdat angenommen werden. Geht 
man aus yon (NH4)2MoS20 2, so lassen sich hierfiir 3 Strukturformeln aufstellen:

-O * ,  —O  ̂ =s
:s

L M 0 - s n h 4 i l  1I 0 - o n h 4 m - \ l 0 -
-s n h 4

- o n h 4
- o n h 4- s n h 4

Durch Einw. yerd. Siiuren ist demnacli zu erwarten: I. ergibt nur H2S u. 
Mo02S; III. nur H20  u.‘MoOS2; II. kann sich spalten in H2S u. MoS02 bezw. in
H,0 u. MoOS2. Dureh Best. des durch Einw. yerd. Sauren auf ein Disulfomolybdat 
gebildeten H2S laBt sich entscheiden, welche Struktur dieser Verb. zugeschrieben 
werden muB. Es wurde eine bestimmte Menge reines (NH4)2Mo02S2 mit yerd. HC1 
m einem H2-Strome ausgekocht, die Gase mit K O H  yor der Absorption von H2S 
gcwaschen u. hierauf die entstandene H2S-Menge jodometr. ermittelt; sie yariiert 
zwischen 0,4—0,6°/o- Diese Spuren schreibt Vf. einer Zers. des sich langsam zers. 
Praparats zu. Das andere Zersetzungsprod., das auftreten sollte, ist ein Mo-Oxy- 
sulfid. Da nach K r Os s  bei der Einw. von yerd. Siiuren auf Disulfomolybdate 
nnmer MoS3 entsteht, nimmt Vf. an, daB zwar urspriłnglich das Mo-Oxysulfid ent
steht, jedoeh in MoS u. MoOa zerfiillt. Jedenfalls entsteht Mo-Siiure, die sich in 
der yerd. Saure lost. Ais Beweis fur das hierfiir aufgestellte Rk.-Schema fiihrt 
K rCss an, daB die Lsg. nach Fiillung yon MoS3 noch Mo enthalte. Letzteres liiBt 
sich aber auch dadurch erkliiren, daB MoS3 kolloidal in Lsg. bleibt. Vf. bestimmte,
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in welchem Verhiiltnis das Mo sieli iiber MoS3 u. das gel. Mo O., verteilt. Eine be- 
stimmte Menge (NH^jMoOjSj wurde mit verd. HC1 gekoeht, das MoS abfiltriert, 
verascht u. ais Mo03 gewogen, im Filtrat das Mo einmal colorimetr. (vgl. TEB M e d l e n , 
Cbem. Weekblad 22. 80; C. 1925. I. 1771), das andere Mai dureli Vergleiclien der 
Farbę mit der einer kolloiden MoS3-Lsg. bekannter Konz. bestimmt. Es wurden 
gefunden: 56,5% gefalltes MoS3, 12,0°/0 kolloides MoS3, 30,1% gel. Molybdat. Hier- 
nach ergibt sich, daB durch Zers. eines Disulfomolybdats mit verd. Siiure kein  
H2S entweicht, % des Mo ais MoS3 ausfiillt u. '/s als Mo-Saure in Lsg. geht. Der 
Yorgang verlauft demnach folgendermaBen:

3(NH4)2MoOaS2 +  6HC1 =  2MoS3 - f  Mo03 +  6 N il, Cl +  3II20 .
2. D arsŁ  von  Mo02S. Es war bisher nicht moglieh, Mo-Oxysulfide rein dar- 

zustellen; infolge Zers. bildete sich immer MoS3. Vf. sielit hierfiir die Ursache 
darin, daB immer in saurem Milien gearbeitet wurde. Es gelang die Reindarst. yon 
MoOtS, indem MoO.^CL u. Na,2S  in berechneten Mengen in absol. alkoh. Lsg. auf- 
einander einwirkten. Das Mo02Cl2 wurde durch Uberleiten yon getrocknetcm HC1- 
Gas bei 180° iiber Mo03 gewonnen. Es sublimiert eine yoluminose weiBe M., die 
sich jedoch nach kurzer Zeit blaulich fiirbt. Sobald Blaufiirbung auftrat, wurde 
der HCl-Strom durch einen getrockneten C02-Strom crsetzt u. hierauf abgekiihlt. 
Immer unter C02 arbeitend, wurde die M. in ein Kolbchen mit absol. A. gebracht, 
in dem Mo02C12 11. ist. Gleichzcitig wurde eine absol. alkoh. NaOH-Lsg. durch 
Auflosen von 10 g NaOII in 100 ccm A. bereitet. -Hiervon wurden 50 ccm  mit 
H2S gesatt. u . sodann die anderen 50 ccm zugefugt. Die Mo02Cl2-Lsg. wie Nâ S 
wurden bestimmt', indem 10 ccm der ersteren mit einigen Tropfen W. yersetzt u. 
zur Trockne eingedampft wurden, letzteres jodometr. Einer bestimmten Menge 
Mo02Cl2-Lsg. wurde die bereclinete Menge Na^S-Lsg. zugegeben, wodurch ein 
dunkelbrauner Nd. entstcht. Dieser wurde abfiltriert, mit A. gewasehen, bis das 
Filtrat nicht mehr alkal. reagiert, u. hierauf mit W., zwecks Entfernung des NaCl. 
Hierauf w u rd e  im Vakuum getrockneŁ Das erhaltene Prod. w a r  b ra u n se liw a rz  u. 
glich genau dem MoS3. Die Analyse zeigte, daB es Mo02S ist. Demnach ist der 
Reaktionsyerlauf: MoC120 2 -j- N ajS — >- Mo02S -(- 2 NaCl. — Die Verss. aus Mo02S 
durch Anwendung von (NH4)2S in alkoh. Lsg. ein A m m o n iu m d isu lfo m o ly b d a t dar- 
zustellen, fiihrten zu keinem Resultat. Es entstehen gelb gefiirbte, krystallin. Ndd., 
ohne bestimmte Zus.

3. K o llo id e s  MoS3. Wird zum Ansiiuern einer Disidfomolybdatlsg. statt HC1 
verd. Essigsiiure benutzt, so entsteht kein Nd. von MoS3, die FI. fiirbt sich jedoch 
dunkelbraun. Diese Lsg. ist im Gegensatz zu der yon W i n s i n g e e  (Buli. Acad. 
roy. Bclgiąue, Classe des seiences 15. 390 [1888]) auBerordentlich stabil; sic flockt 
nic^t aus durch UberschuB an Essigsiiure, selbst nicht durch Kochen. Starkę 
Siiuren u. gute Elektrolyten bewirken jedoch Flockung. Der mit W. au sg ew asc h en e  
Nd. wurde getrocknet; es war MoS3. Die Zers. von Disulfomolybdaten ist dem
nach der beste Weg zur Herst. einer kolloiden MoS3-Lsg.

4 . S clim elzrk . von  MoS3 m it Soda. Yf. erwartete e in e  Umsetzung in  Mo03 
u . NajS. Wiirde man dann die Schmelze ansiiuern u . auskoclien, so wiirde aller
S ais H»S entweiclien miissen; es entsteht jedoch nur %. Die Yerss. wurden mit 
K^MoSi u . Soda wiederholt. Hierbei wird ca. ‘/2 des S ais ILS-frei. Die Lsg. 
der Schmelze besaB eine gelbe Farbę, was auf die B. von D is u lfo m o ly b d a t  hin- 
weist. DaB dies auch der Fali w a r  beim K2MoS4, bewies daher, daB das Disulfo
molybdat bei holierer Temp. stabiler war ais das Sulfomolybdat. Die B. des Di
sulfomolybdats erkliirt zugleich die obige Ausbeute an S ais HsS. Da die Ein̂ v. 
einer Siiure auf das Disulfomolybdat keinen H2S liefert, m uB  der gebildete H2S 
aus der Zers. von Na.2S herriihren. — SchlieBlich werden Formeln fiir die Schmclzrkk.
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zwischeń MoS3 u. K2MoS4 u. Soda ausfiihrlich mitgeteilt. (Chem. Weekblad 22. 
218—20. Delft, Techn. Hoehschule.) K. W o l f .

Ernst Friederich  und L ieselotte S ittig-, Ilerstellung und Mgenschaften koch- 
schmelzender niederer Oxyde. Es werden eine Anzahl niederer ungesfittigter Oxyde 
hergestellt u. ihre Leitfiihigkeiten u. F.F. nach dem friiher (Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 143. 293. 144. 169; C. 1925. I. 2366; II. 536) bei den Nitriden u. Car- 
biden angewandten Verf. bestimmt. Niedere Titan- u. Zirkonoxyde wurden durch 
Reduktion von T i02 u. Zr02 mit H2 oder Kohlenstoff erhalten, welche jedoch keiner 
bestimmten stochiometr. Formel entsprachen. Durch Gluhen yon T i02 im H2-Strom 
wurde ein dunkelblaues Prod. erhalten, das beim Gluhen in der Luft hochstens 
7,7°/0 an Gewicht zunahm. Hartę 5—5,5, F. 2130° aba., spez. Widerstand bei 
Zimmertemp. cr =  1,8 Ohm. — Zr02 wurde nur durch Kohle zu einem bliiulich- 
weiBeu niederen Oxyd reduziert, dessen Zr-Gehalt unter jenem der Formel Zrs0 3 
lag. Bei hoherem Erhitzen mit einem UberschuB yon Kohle bildete sich ZrC. 
Konz. H2S04 oxydiert das niedere Oxyd zu Zr02. — Durch Erhitzen yon V20 6 im 
Hj-Strom entstand Fs03 ais graues oder schwarzes Pulyer. Hartę 5,5—6, F. 2240° 
absol., u =  55•10- '* Ohm. V,Ot entstand durch Gluhen von V20 5 mit Kohle im 
Nj-Strom. Marineblau, F. 1910° abs., <7 =  450-10- 4 Ohm. — Nb203 wurde durch 
Reduktion yon Nb20 6 mit H2 erhalten. Hellgrau bis Schwarz, Hartę 6,5, F. 2050° 
abs., cr =  800-10- 1 Ohm. Ce203 wurde aus Ce02 durch Reduktion mit H2 dar- 
gestellt. Hellgelbgriin. Hartę 4,5—5, F. 1965° abs. — IX O 6 konnte nicht reduziert 
werden. Es ist zweifelhaft, ob niedere Oxyde Tâ Ô  u. T a ,03 durch Reduktion mit 
C oder 1I2 herstellbar sind. — W  O,2, W206, MoO2 u. Jfo205 wurden durch Reduktion 
von W 03 u; Mo03 mit Kohle oder W, bezw. Mo-Metall im N2-Strom gewonnen. 
W02 ist braun, Hartę 5‘—5,5, F. 1500—1600° abs., cr =  10—15-10- '‘ Ohm. W20 5 
ist dunkelyiolett, cr — 4,5* 10 4 Ohm. Mo02 ist braun, cr =  40-10- 4 Ohm. 
Moj05 ist dunkelyiolett, a  =  9,5 • 10-1  Ohm. — Blaues U02 wurde durch Gluhen 
von Us0 8 im N2-Strom. gewonnen. F. 2500—2600° abs., (7 =  3 Ohm. Die braunc 
Modifikation von U 02 entstelit beim Gluhen yon U3Os im H2-Strom. F. 2500—2600° 
abs., u =  2650 Ohm. — U30 H erhiilt man durch Gluhen yon U 03 an der Luft. 
Schwarzgriin, <7 =  4500 Ohm. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 127—40. Berlin, 
Osramgesellschaft, Fakrik A.) B e c k e r .

Shin’ ich i Aoyama, Uber die Heaktionsproduktc des Ruthcniu>nteiroxyds und 
der Salzsdure. Durch _Einw. yon trockenem HCl-Gas auf RuOt wird eine neue 
Verb. erhalten, JI^RuOM^ ■ 3 IT2 O, die Tetrachloroxyrutheniumsaure. Sie ist stark 
hygroskop. u. bildet mit NH3 eine bisher unbekannte Amminyerb. i?M(ArZ/3)3(Oi:/ 2)JCT2.
— Durch Behandlung von H2Ru02C14*3H20  mit konz. IICl u. konz. Lsgg. von 
KCl u. NH4Cl auf dem Wasserbad erhalt Vf. {NlI^^RuC^• l/2 U 2O u. ILMuC'l0. Aus 
diesen Verbb. kann durch H2S nach dem AnsSuern mit HC1 das Ru quantitativ 
gefallt werden, was fiir die Trennung der Pt-Metalle yon Bedeutung ist. Die Rk. 
von Ru04 mit HC1 yerlauft in drei Stufen:

RuO, +  6HClQa3 =  H2Ru0 2C14 +  Cl2 +  2H20  
II2Ru0 2C14 +  4HClKel =  HjRuClj - f  Cl2 +  2H20  

2 H2RuC16 ^  2H2RuC15 +  Cl2 .
Deshalb ist es schwierig, H2RuCle oder ihre Salze rein zu erhalten. — Durch 

Erhitzen von KjRuC16 im HCl-Gasstrom gelang es, ein y-Kaliumpentachlorori(thcnit, 
K2RuClSI lierzustellen, das isomer mit zwei schon bekannten K-Pentarutheniten 
ist Die drei Yerbb. unterscheiden sich durch Loslichkeit in H20 , Verhalten gegen 
NH3, NajCOj, H2S u . durch ihre Farben. — Es wird eine neue Methode zur Darst. 
von Ru O,; angegeben. Es entsteht beim Erhitzen yon H2Ru02C14-3H20  oder ihren 
Salzen auf 540° im 0 2-Strom. (The science reports of the Tóhoku imp. uniy. 14.
1—24. Sendai.) IIantke.

VH. 2. 61
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Raymond Charonnat, U bo- die Kaliumchlororutheniumyerbindungen. (Vgl.
C. r. d. 1’Aead. des seiences 178. 1279; C. 1924. II. 1326.) Die Trichloride 
der Metallen der Platin-Gruppe verbhiden sich mit den Alkaliehloriden zu den 
Hexachlorosalzen [MC16]X3, w o M =  Ir; Rh, Os u. den Aąuopentachlorosalzen 
[M(IIsO)Cl;i]X,, wo M =  Ir. Das Eu yerhfilt sich anders; man kennt keine Hexa- 
chlororutheniumyerbb.; man hat nicht eine, sondern zwei Serien von Salzen ent- 
sprechend der Zus. RuCl3*2 C1X*II20 , die der Aąuopentachlorosalze, u. W erner 
(ygl. Neuere Ansehauungen, 5. Aufl. 380) hat erkannt, daB diese Isomerie sich seiner 
Theorie entzieht. — Die Unters. der den braunen Chlororutheniumyerbb. von 
C laus u .  G utbieb u .  den roten Chlorosalzen von Lew is Howe zugescliriebenen 
Eigenschaften, fiihrte Yf. zu der Auffassung, daB diese Yerbb. nicht isomer sind, 
daB sie nicht dieselbe Formel besitzen. Die braunen Salze enthalten fast immer 
weniger W., ais der angenommenen Formel entspricht; durch Cl2 werden die 
Alkalisalze nicht in Hexachlororuthenate yerwandelt. Die roten Salze bilden sich 
aus ersteren nur durch langere Einw. reduzierender Verbb.; sie yerlieren 1 Mol. 
W. zwischen 140 u, 180°; Cl2 yerwandelt sie leicht in Hexachlororuthenate, Man 
kann dies in einfacher Weise erkliiren, wenn man annimmt, daB die roten Yerbb. 
Aquochlororutheniumverbb. [Rum(HsO)Cl.;]Xa u. die braunen Verbb. Hydroxychloro- 
ruthenate [Ruiv(OH)C16]X2, den Hydrochloroosmeaten von K rauss (ygl. Krauss u . 

W ilk en , Ztschr. f. angew. Ch. 137. 349; C. 1924. II. 1451) entsprechend, sind. 
Vf. stellte das braune K-Salz nach den Methoden von Claus, G utb ier u .  M iolatii 
her, die alle zu dcmaelben Korper fiihrten. Das rote Salz wurde nach HÓWE 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 26. 543 [1904]) u. nach einer neuen Methode hergestellt, 
die keinen Zweifel iiber die Wertigkeit des Ru in diesem Komplexsalz offen liiBt: 
an Stelle der Oxalgruppen von K-Ruthenotrioxalat [Rum(C2Oj3]K3 tritt HC1. Verd. 
Lsgg. der braunen Salze setzen, in Gegensatz zu denen der roten Salze unter 
gleichen Versuchsbedingungen, mit KJ u. HC1 sofort ein J-Atom durch ein Ru- 
Atom in Freiheit. Das Ru ist in den roten Salzen drei-, in den braunen yicr- 
wertig. Die wirkliche Aquochlororutheniumverb. [Run^HaOjClJI^ ist daher das 
alte „Acjuochlorruthenat"; das alte „liydratisierte Chlorruthenium" ist das Hydroxy- 
chlororuthenat [RuiytOIIlClJKj. Hiernacli yerschwindet eine mit der Wernerschen 
Theorie unyereinbare Isomerie. (C. r. d. 1’Acad. des Sciences 180. 1271 bis 
1273.) K. W olf.

S. H. Clifford B riggs, Die Kaliunichlororutheniaie und die Koordinationszahl 
des llułheniums. Vf. stellt einige neue Kaliumchloro- u. Kaliumchlorohydroso- 
rutheniate aus der Miolatischen u. Howesschen Reihe dar; in ersterer wird die 
Existenz yon K2RuCl6 • HsO, in letzterer die Ex i sten z yon 2 K,RuCl6 • 3 H,0 u. 
K,RuCls-HaO bestiitigt.— Die der Miolatischen Reihe angehorige Verb. 2 K 2RuCl:,' 
3 Ą O  scheidet sich nach einigen Tagen aus einer in der Kiilte hergestellten 
Mischung einer Lsg. yon 2,7 g KC1 in 8,5 ccm W. n. einer 2 Tage alten Lsg. von
2 g RuOlg in 40 ccm HC1 (D. 1,1) in rotbraunen Krystallen ab; seine yerd. wss. 
Lsg. ist gelb u. wird durch Brs oder Cla nicht schwarz gefarbt; es wird aucb 
durch Einleiten yon Cla in eine k. Lsg. des Howesschen Salzes 2K2RuCI3*3H20, 
Eindampfen im Yakuum, Losen des Riickstandes in HC1 u. nochmaliges Eindampfen 
gewonnen. — Die Reindarst. des Howesschen Salzes 2 K 2RuClb'3H 20  erfolgt am 
besten durch 20 Min. langes Kochen einer Lsg. von 2,8 g RuCl3 u. 2 g KC1 m 
443 ccm W. mit 450 ccm A. u. 7 ccm konz. IICl u. Eindampfen nach einwochigem 
Stehen der Mischung; bei sofortiger Weiteryerarbeitung entsteht wahrscheinlich 
auiJerdem die Verb. K^RuClr,- 1LO. Das Howessche Salz 2K iRuCl(i-3HJ0  wird 
auch durch Kochen des Miolatischen Salzes KaRuCl5-H20  mit IICl oder A. erhalten. 
Bei Einleiten yon Luft in die li. salzsaure Lsg. yon 2KaRuCl6*3H30  entstehen 
schwarze Krystalle yon K.JhiCl,^-K.JiuCl^OH) , wl. in W. mit tiefbrauner Farbę,
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bei Einw. von Cl4 wird die Lsg. von 2K2RuCl5.3II20  erst schwarz, dann unter
B. von Ru04 gelb; durch Eindampfen der seliwarzen Lsg. bei Ggw. von HC1 
konnten schwarze Krystalle der Zus. ■ l l t O u. braune Krystalle der
Zus. 2K.iJliLCli -KRuGli -3II20  gewonnen werden. In samtlichen Verbb. hat Ru 
wahrseheinlich die Koordinationszahl 8. — Zur Darst. yon RuOt leitet Vf. Cl2 in 
h. Natriumrutheniatlsg. u. absorbiert die Diimpfe durch wss.-alkoli. Iv,C03. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 1042—48.) K r Og e r .

C. Mineralogisclie und geologisclie Chemie.
Safder Bedr-Chan, Analyse des Afoits. Die Mittelwerte aus don Ergebnissen 

von 2 Analysen dieses hafniumreichen Minerals sind die folgenden:
SiOs TiOs, Nb20 6, Ta,O0 CaO MgO T h02, Ce2Oa, Y ,0 3 
25,65 0,63 2,08 1,11 2,76

' Fe20„ Zr02 H f02 A120 3, BeO H20
7,57 41,92 4,66 6,30 °/0

Mit diesen Zahlen sind diejenigen zusammengestellt, die L in d s t r Om  bei der 
Analyse desselben Minerals (bei A. E . N o r d e n s k j Ol d , Ztschr. f. Krystallographie 
15. 97 [1889]) erhalten hat. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 304—6. Miinchen, 
Lab. d. bayr. Akad.) B o t t g e k .

Ewald P yM la, Die. anorganische Entstehung des Erdols im Lichte der Tlieorien 
des Yulkanismus. Geologische Begriindung der Emanationstheorie. (Petroleum 21. 
975—81. Helsinki.) BOr n s t e i n .

Karl F ried l, Zur Geologie des Boryslawer Ólfcldes. (Petroleum 21. 913—18. 
Wien.) BO r n s t e i n .

B. Iasatschenko, Bedeutung der biologischen Vorgangc fiir den Zxistand des 
Sakskoe-Sees. Der Sakskoe-See liegt 19 km siidostlich von Eupatoria (Krim). Er 
bcateht aus einem groBeren weniger konz. Teil, dessen Schlamm zahlreiche Mikro- 
organismen (unter anderem die S 04-reduzierenden Bakterien) u. einem sehr konz. 
Teil, dessen Schlamm mit Gipskrystallen durehsetzt ist. Der Grund fiir die Ab- 
scheidung des Gipses liegt eben darin, daB die hohe Konz. der Lsg. im zweiten 
Bezirk des Sees die Tiitigkeit der Bakterien hemmt; Vfs. Verss. zeigten, daB das 
eingeengte Meerwasser die S 04-Red. hemmt, sobald seine Konz. 24°/0 iiberstcigŁ 
(Kurortnoje Delo [rus3.] 1925. 1—7. St. Petersburg, Botan. Garten; Sep.) B i k e r m a n .

A. Baldit, Die geradlinige Anordnung radioakliver Quellen in der Velaygcgend 
(Haute-Loire). (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1026—29.) K. W o l f .

E. Behounek, i i  ber eine sehr radioaktwe Thermaląuelle in Jachy>noiv (St. Jo- 
achimsthal) in Biihmen (Tschechoslowakei). Die Radioaktiyitiit betragt 163,8* 10 0 
Curie/L, W . u. 448,0^ 1 0 ~ u Curie/L. freies Gas. (Journ. de Physiąue et le Radium 
[6] 6. 4 8 - 5 1 . )  K . W o l f .

L. Vegard, Luminescenz des festen Stickstoffs und das Nordlichtspektrum. (Vgl. 
Physikal. Ztschr. 25. 685; C. 1925. I. 1173.) Bemerkung zu der Notiz yon M cLENNAN 
(Naturę 115. 46; C. 1925. I. 1173) u. Prioritiitsanspruch unter Hinweis auf die 
ubrigeu diesbezUglichen Ver6ft’entliehungen des Vfs. (Naturę 115. 837—38. Oslo, 
Physikal. Inst.) B e c k e r .

D. Organische Chemie.
E. H. Tripp, Die Entdeckung des Benzols. Histor. Betrachtung iiber die Prioritat 

1'a ea d a y s  bzgl. der Entdeckung des Bzl. 1825. Friihere Chemiker erhielten stets 
nur ein Gemisch yerschiedcner FU., in dem auch Bzl. erhalten war. Die vou 
F a ra d a y  bestimmten physikal. Daten des Bzl. stimmen nahe mit den esaktesten
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heutigen Werten uberein u. sprechen fiir die lleinlieit des von ihm isolierten Prod. 
(Naturę 115. 909.) F r a n k e n b u e g e b .

Jocelyn  F. Thorpe, Die Entdeckung des Benzols. Histor. Darst. der Ent
deckung des Bzl. durch F a r a d a y  im Jalire 1825. (Naturę 115. 915—17.) F r b u .

H. Gault, Fortschreitende Halogenierung gesattigter acyćlisćher Kohlcmuasser- 
stoffe. Vf. unterscheidet Halogenierung von KW-stoffen bei Anwesenheit. oder Ab- 
wesenheit chem. Katalysatoren. — Ala Begleitrkk. konnen auftreten 1. Dissoziation 
der KW-stoffe, 2. Dissoziation der Halogenderiw. unter B. ungesatt. KW-stoffe,
з. Intramolekulare Verschiebungen, 4. Ilkk. der Halogenderiw. untereinauder oder 
mit dem KW-stoff. — Die Halogenierung ohne chem. Katalysatoren fiihrt meist zu 
Gemischen der Halogenderiw. Bei Abwesenheit von chem. Katalysatoren kanu 
die Halogenisierung nur durch physikal. Faktoren beeinfluBt werden u. zwar durch 
erhohte Temp., ebenso durch jede Art Belichtung. Durch Herabsctzung der Konz. 
(Verd., Kontaktsubstanzen) wird die Halogenisierung weniger heftig, durch Erhohung 
der Konz. wird die Rk.-Temp. herabgesetzt. — Bei Monohalogenderiw. des Ałhans 
tritt d;is zweite Halogenatom an den schon halogenierten C, bei den Monohalogen
deriw. des Propanś an den diesem benaclibarten C. — Ais Katalysatoren werden 
angewendet die Cl-Yerbb. des J, P, Sb, Mo einerseits u. die Chloride yon Al u. 
Fe andrerseits. Die ersteren wirken direkt chlorierend, die letzteren nur bei Ggw. 
yon freiem Cl. — Es werden die yon M eyer, H e rz fe ld e r , M odneyrat u. KrOn- 
le in  gefundenen GesetzmkBigkeiten bei der Einfiihrung yon-Halogenatomen wieder- 
gegeben. Sie alle gelten nicht nur fur die KW-stoffe, sondern auch fiir die Mono-
и. Polylialogenderiw. derselben. (Rev. gśn. des Sciences pures et appl. 36. 268
bis 275. StraBburg.) LAspH.

George Macdonald Bennett, Hepto- und Nonodilactone. Die [j,(]'-Dioxy- 
diathyl- u . -di-n-propylmalonsaurespirodilactone (ygl. L e d c h s  u . G i e s e l e e , Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 45. 2114; C. 1912. II. 1429 u. H j e l t , L I e b ig s  Ann. 216. 67 
[1883]) werden krystallograph. untersucht. Die Zerlegung in d ie  opt. K om poncn ten  
durch fraktionierte K r y s ta l l is a t io n  g e l in g t  nicht, da auf keine Weise E n an tib m o rp h ie  
festgestellt werden kann. Femer wird eine yerbesserte Herstellungsweise der beiden 
Lactone angegeben. — fi, -Dioxydiathylina.lonsauredila.cton entsteht in schlechten 
Ausbeuten (5—10%) aus Malonsiiureathylester mit Na-Athylat u. Athylenchlor- u. 
-bromliydrin, Essigsiiurechlor- u. -bromśithylester u. p-Nitrobenzoesaurechloriithylester, 
desgleichen aus Athylenclilorhydrin u. Carbobutyrolactonsaureiithylester, sowie aus 
Na-Athylat u. Di-fi-chlorathylnialonsaureester, C7H10O4Cli, Kp.is 164° (aus Malonyl* 
chlorid u. Athylenclilorhydrin). — Jodathylmethylćither, aus Glykolmonomethylather
u. PJ3 liefert mit Malonsaurediuthylester fl,fl'-Dimethoxydiathybnalonsaurcathylester,
C13H21O0, Kp.la 153° u. daraus mit HC1 das B e p to la e to n .  Glylcol liefert mit Na- 
Atliylat u. Benzylchlorid in A. ft-Oxathylbenzylather, , Kpn5 138°, unl.
in W., 11. in A. u. A. — |9-Oxathylbenzylather liefert mit Dimethylanilin u. Thionyl- 
chlorid Chloraihylbenzylathe!-, C8IIuOCl, Kp.so 124°, D .204 =  1,109, nD20 =  1,5204, 
mit Na-Athylat u. Malonsiiureester in A. u. darauf folgendem Verseifen e n ts te h t 
daraus fl,p'-Dibenzyloxydiathylmalonsaure, C21H210 (i =  (C„H5-CHo • OCJIj-CHjłi-C- 
fCOOH)^ Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 120°, Ca- u. Ag-Salze. Das H ep to d ila c to n , aus 
W., F: 110°, entsteht daraus mit rauchender HBr unter Abspaltung von Benzyl- 
bromid. — Diallylmalonsaureester liefert mit H2S 0 4 D io x y d ip ro p y lm a lo n sa u re d ila c to n , 
aus W., F. 106°. Mit K-IIypobromit liefert das Nonodilacton Bromoform, wodurch 
die Anwesenheit der Gruppe CH(0H)CII3 in Einklang mit Hjelts Formel erwiesen 
ist. Krystallograph. Unterss. H e p to d ila c to n  (B is -y -b u ty r o la c to n -u ,u - s p ir a n )  aus 
Aceton, Bzl. oder W., trigonale Krystalle. — Nonodilacton (B is -y -v a le ro la c to n - 
a,d-spiran), Krystalle aus Aceton, A. u. Essigester, D .154 —1,321. (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 1277—82. Uniy. Sheffield.) T a u b e .
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Hans Pringsheim , Zur Kenntnis der Fleelitenstarke. Entgegen K a r r e r u .  
Joos (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 311; C. 1925. I. 1288) lialtVf. seine Ansicht auf* 
recht, wonach die FIcchtensturke i-Lichenin. vom [«]D == -j-188,2° mit der Starke- 
amylose idcnt. ist u. mit Amylase zu 100°/o in Maltose gcspalten werden kann. Die 
Fiillbarkeit durch Fehlingsche Lsg. spricht nicht fur die Anwesenlieit eine3 Mannans, 
da auch Amylose zum Untcrschied von Starkę durch Fehlingsclic Lsg. gcfśillt wird. 
Wie bei Amylose fiirbt sich auch i-Lichcnin nur mit wenig J blau, mit einem Ubcr- 
schuB dagegen braun. Die Identitiit der Krystallformen von Triamylose u. ^-IIexa- 
amylose erklart sich durch die analogc raumliche Anordnung der Atome in der 
mono- u. dimeren Triamylose u. bedeutet keine Identitat der beiden Yerbb. Dafiir 
sprechcn auch die Mol.-Gew.-Bestst. der Methylo-, Tri- u. ^-IIexaamylosen u. dic 
yerscliiedene Krystallform dieser Korper. Ferner ist der Br-Gehalt der kryst. 
(9-Hexaamolyse um 2% geringer ais der der Triamylose, in Analogie zum ab- 
nehmenden Br-Gehalt der Br-Additionsprodd. der «-Reihe mit wachscnder Poly- 
merisation. — i-IAchenin. 100 g isliind. Moos werden mit 1 1 W. ausgekocht, das 
in der Kaltc gelierende Lichenin abgetrennt, das Filtrat auf 50 ccm konz., dialy- 
siert u. mit A. ausgefallt. Der gelblich braune Nd. wurde 2-mal mit W. -{- A. 
umgefallt. [«]D =  -J-188,2°. Zur diastat. Spaltung wurden 50 mg i-Lichenin 
72 Stdn. der Einw. von 50 mg Diastase bei pH =  4,8 (CitratpufFer) u. 37° uber- 
lassen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 241—42. Berlin, Uniy.) G u g g e n h e i m .

R. 0. Herzog, Uber die Konstitutionsmoglichkeiten der Ccllułose. Es bestehen 
folgende Konstitutionsmoglichkeiten: 1. Die Cellulose besteht aus naliezu unendlich 
langen Ketten von C0-Restcn. Je 4 solclier C0-Reste sind immer derart zusammen- 
gefaBt, daB in einer krystallograph. Zelle (Elementarkorper) 4 C6-Reste liegen, u. 
zwar in solcher Lage jfueinander, wie dies die Symmetricbedingungen des fiir Cellu
lose gefundenen Krystallsystems ergeben. Keineswegs sind aber diese 4 C0-Reste, 
die also 4 yerschiedcnen, nebeneinander liegenden C0-Resten angehoren, unter- 
einander chcm. yerbunden oder wenigstens brauchen sie es nicht zu sein. 2. Die 
Cellulose besteht aus Anhydriden eines C0-Restes. Dann sind 4 solcher Anliydride 
wieder in einer krystallograph. Zelle yorhanden, wieder in einer Lage, die yon den 
krystallograph. Symmetriebcdingungen bestimmt ist. Ebenso besteht dic Moglich- 
keit, aber keineswegs dic Notwendigkeit, daB etwa 2 oder auch alle 4 dieser 
C0-Reste durch Haupt- oder Nebenyalenzen miteinander chem. yerknupft sind.
3. Die Cellulose besteht aus Anhydriden eines Disaccharids. Dann sind 2 Di- 
saccharidreste in einer krystallograph. Zelle yorhanden. Wieder konnen sie chcm. 
miteinander durch Haupt- oder Nebenyalenzen yerkmipft sein. Betrcffs der 
Lagerung gilt das oben Gesagte. Bezeichnet man das Cellulosemolekiil mit der 
altcn Formel (C0ir,0O6)n, so kann n auf Grund der Rontgenunters. sein =  1 
(Punkt 2), =  2 (Punkt 2*u. 3), =  4 (Punkt 2 u. 3) u. auBcrordentlich grofl (Punkt 1). 
Ausgeschlossen sind; n =  3, n =  5 usw. (Cellulosechemie 6. 39—40. Dahlcm. 
Beil. zu Papierfabr. 23.) Si)vern.

Kurt Hess, Ist die Mercerisation der Cellulose eine ehemische Veranderung ihres 
Grundkorpers1 Entgegen der Annahme von K a t z  u . M a r k  (Ztschr. f. Elektro
chem. 31. 105; C. 1925. I. 2207), die aus den Rontgendiagrammen yon nicht merceri- 
sierter u. mercerisierter Cellulose schlossen, daB bei der Mercerisation eine ch em isc h e  
Veranderung vor sich gehe, z. B. 0-Bruckenverschiebung, glaubt Vf., daB das ur- 
spriingliche Fasergittcr bei Bchandlung mit salzbildenden Komponenten in ein' 
Ionengitter iibergeht. Ais Argument gegen die O-Briickenyerschiebung fiihrt er 
an, daB nach der Auflosung von Cellulose eine Mutarotation nicht walirgenommen 
"'ird. DaB weiterhin bei der Behandlung yon Cellulose mit Alkalien u. H N03 
derselbe Effckt im Rontgendiagramm auftrjtt, erklart Vf. damit, daB Cellulose sowohl 
mit Basen al3 auch mit Siiuren Salzc bildet u. die Ionengitter der entsprechcnden
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Salze moglicherweise rontgenographiscli nicht unterschicden werden konnen. Auch 
die chem. Eigenschaften muBten sich iindcrn, wenn der Elementarbaustein der 
Cellulose yer&ndert wird. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 316—19. Berlin-Dahlem, 
Kaiser W iL H E L M -Inst.) H a n t k e .

E rik  H agglund, Uber die Einheitlichkeit des cc-Lignins. (Vgl. S. 161.) Aus 
einigen Proben Sulfitablauge in verschiedenen Stadien der Kocliung wird dag 
Lignin mit ^9-Naphthylaminchlorhydrat ausgefiillt u. der Nd. einer quantitativen 
Analyse untcrworfen. Die Ergebnisse stimmen iiberein, eine Unstimmigkeit wird 
auf die Assoziation der Ligninmolekule gcschoben. Es ist also das a-Lignin ent- 
gegen der Meinung yon K l a s o n  (Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 3. Nr. 6) ais 
einheitlich aufzufassen. Aus weiteren Verss. resultiert, daB die a-Lignosulfonsaure 
betrSchtliclie Mengen S 02 aufnimmt, wobei yermutlich eine teilweise Zers. eintritt. 
(Biochem. Ztschr. 158. 350—56. Abo, Akad.) H a n t k e .

Karl Kiirscłmer, Uber Ligninkorper. (Vgl. S. 282.) Krit. Betrachtung der 
yorhandenen Literatur iiber das Yorhandensein von Formyl-, Acetyl-, MethoxyI-
u. OH-Gruppen, von Doppelbindungen u. iiber die Earbreaktionen. Das yorhanden
sein von Acetylgruppen im Ficlitenlignin hSlt Vf. fiir nicht erwiesen. Nach scinen 
Verss. wird Essigsaure auch bei alkal. oder saurer Behandlung von Cellulose er- 
lialten; ihre B. aus Lignin ist erkliirbar aus dem Zuckeranteil dessclben bez w. bei 
oxydativen Prozessen ais Oxydationsprod. der Seitenkette. Der Best. der Methoxyl- 
gruppe erkennt Vf. nur qualitative .Bedcutung zu. (Brennstoffchemie 6. 158—62. 
Briinn, Deutsche Teehn. Hochschule.) B ie l e n b e r g .

Margaret Joyce Eield , W illiam  Edward Garner und Christopher Caiger 
Smith, Ionisation von aromatischen Nitroverbindungen in flussigem Ammoniak. Di- 
nitrotoluole (D. N. T.) u. Dinitrobenzole (D. N. B.) werden in fl. NH3 entweder zu
1. R-(N02)2-xNH3 =%= R>(NOs )2 -f- xNI13+ , oder zu Pseudosauren 2. C6H4: 
NOjH : (NH2)(N 02) ionisiert, dabei tritt durch den elektr. Strom keinerlei Zers. ein, 
was bei B. eines NH,-Salzes der Fali sein muBte. Nach 1. werden Yerbb. der

Nitrodcriy.
Farbę in fl. n h 3 Max. mol. Leitfiiliigkeit 

nach Rk. 1 A  n  per Stde. 
Rk. 2Anfang Endwert v — 208,1 v — 416,2

2,4 D. N. T. blau blau 133 152 0,00
blaurot blaurot 62 91,5 3,7

2,6 „ 4,5 4,9 0,00
2,5 „ farblos gelb 3,5 6,5 8,5
2,3 „ 0,45 0,7 0,45
3,4 „ 0,5 0,7 0,85

m -D .N .B . blau blaurot 112,0 132 0,00
P- » farblos gelb 0,3 0,75 0,8
o- » ł> 0,5 1,2 1,0

m-Reihe ionisiert, der Leitfahigkeitswert steigt yon Nuli bis zu einem konstanten 
Gleicligewichtswerte an, die Additionsprodd. mit NH3 sind blau oder blaurot; nach
2. werden o- u. p-Verbb. ionisiert, die LeitfUhigkeit zeigt einen kleinen Anfangs- 
wert u. steigt dann linear. Aus dem Maximum der LeitfUhigkeit gelit hcrvor, daB 
die NOj-Gruppen der m-Derivv. yiel negatiyer sind ais diejenigen der o- n. 
p-Deriyy.; Methyl yerringert in m- u. yerstarkt in o- u. p-Stellung. (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 1227—37. Univ., London.) T a u b e .

Lauder "W. Jones und H erbert E. W halen, Die Einwirkung von Saurechlonden 
a u f  Trimethylamin. Yff. untersuchen die von K a c f f m a n n  u. V o b ł a n d e r  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 43. 2735; C. 1910. II. 1686) u. V o r l a n d e r  u . N o l t e  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 46. 3212; C. 1913. II. 1963) beschriebene Rk. zwischen Tri-
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methylamin u. Benzolsulfonylchlorid in wss. Lsg., bei welcher genannte Autoren 
ein ąuaterniires Ammoniumsalz erhalten haben, in dem der Benzolsulfonylrest die 
Rolle eines Alkyls spielt. Vff. arbeiten, um die B. des ąuaterniiren Salzea zu be- 
gUnstigen, in iith. Lsg., jedoch konnten die fruheren Mitteilungen iiber den Verlauf 
der Rk. nicht bestiitigt werden. Das Hauptreaktionsprod. war Tetramethylanmoniim- 
chlońd, die ath. Lsg. enthielt Bcnzolsidfonsauredimethylamid. Die Wiederholung 
der Yerss. yon VorlXndeu u. N o lte  (1. c.) in wss. u. alkoh. Lsgg. ergab Chloro- 
platinate, dereń FP. zwischeń 215 u. 260° schwankten; offenbar liegen in ihnen Ge- 
mische vor. — Analog yerlief die Rk. zwischeń Trimetbylamin u. Toluol-p-sulfonyl- 
ćhlońd, wfihrend Bcnzohidfmylchlorid mit Trimethylamin nicht reagierte; z war 
wurden etwas Trimethylammoniumclilorid u. Benzolthiosulfonsaurephenylester iso- 
liert, doch waren diese durch Nebenrkk. gebildet. Benzoylchlorid yerhielt sich in 
ath. Lsg. bei 0° u. in benzol. Lsg. bei 80° indifferent; Acetylbromid ergab Trimethyl- 
ammoniumbromid u. Keten. — Die Rk. mit Nitrosiylchlorid ergab Stickoxyd, Tri- 
methylammoniumchlorid, Dimethylchlormethylamin (?), sowie kleine Mengen yon 
Formaldehyd u. Dimethylammoniumchlorid. Tetramethylammoniumchlorid war nicht 
nachzuweisen. Der Reaktionsmechanismus ist anscheinend zicmlich kompliziert. — 
Durch Einw. von Metliylenchlorid u. -jodid auf Dimethylamin entstanden primar 
Dimethylchlormethijlammoniumchlorid bezw. -jodid-, durch Dimethylamin wurde I-I Cl 
entfernt u. die freie Base gebildet, welche dann mit Dimethylamin weiter reagierte 
unter B. von Tetramethylmethylendiamin; die Isolierung des Dimethylchlormetliyl. 
amins gelang jedoch nicht In nennenswerter Menge. Von dem Reaktionsprod. der 
Einw. yon Methylchlormethylsulfat auf Dimethylamin wurde schlieBlich ein Chloro- 
platinat erhalten, welchcs anscheinend ein Deriy. des gesuchten Dimethylchlor- 
methylamins ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1343—52. Princeton [New Jersey], 
Uniy.) ZANDER.

Herbert F. W halen und Lauder W. Jones, Die Einwirkwig von Hydroxyl- 
amin auf Sulfinsawen und ihre Derivate. Die von den VfF. unternommenen Verss., 
die Hydroxamsduren (lei- Benzolsulfinsaure u. p-Toluolsidfinsmirc darzustellen, fuhrten 
nicht zu dem gewiinschten Ziel. Der Athylester der Benzolsulfinsaure reagierte 
nicht mit freiein Hydroxylamin; in anderen Fallen, selbst wenn die Rk. in absol.
A. bei der Temp. von fl. COa u. A. ausgefiihrt wurde, war das Hauptreaktionsprod. 
Benzohulfonamid, C6H5S02NH2, u. nicht Benzolsulfinhydroxamsaure. Zur Erklarung 
des Reaktionsyerlaufes bestehen zwei Moglichkeiten: 1. es entsteht primiir die ge- 
suchte Hydroxamsaure, die durch indirekte Oxydation in das Amid ubergefuhrt wird: 

C8H5SO-NH(OH) — y  C6H5SO„NH2.
2. Hydroxylamin wirkt direkt auf das Sulfinsaurederiy. ais Oxydationsmittel: 

NHjOH +  C0II6SOCl — y  NH3 +  ą tlsS O .C l,
C6H6S 0 2C1 +  2NH3 — C Ą S O jNIIj +  NH4C1.

Die erstc Erklarung ist wahrscheinlicher, da im zweiten Falle wenigstens 
Spuren von Benzolsulfonhydroxamsauro nachweisbar sein rnuBten, was jedoch nicht 
der Fali war. AuBerdem reagiert die freie Benzolsulfinsaure mit freiem Hydroxyl- 
amin nur unter Salzbildung; Oxydation trat nicht ein. Beim Erhitzen yerliert das 
Salz W., jedoch nicht unter B. der Hydroxamsaure, sondern unter Umlagerung in 
das yorher erhaltene Benzolsulfonamid. Im gleichen Sinne yerliefen die Rkk. bei 
der p-Toluolsulfinsaurc.

V ersuche. Nach dem Verf. yon II ild itc h  u. Sm iles (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
41. 4113; C. 1909. I. 277), welche Benzolsulfinylchlorid durch Einw. von Thionyl- 
chlorid auf Benzolsulfinsaure in PAc. darstellten, wurde statt des gewunsehten 
Chlorids der Benzolthiomlfonsaurephenylester, C8H5• SO,• S • C0H6, F. 42—44°, er
halten, unl. in W. u. KOH. Nach dem Verdampfen des A. hinterblieben Krystalle 
von Benzolsulfinsaure. Die Darst. des Cblorids gelang schlieBlich nach B r a u n  u.
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K a is e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 549; C. 1923. I. 928). — Benzolsulfonamid, 
aus yorigem u. Hydroxylamin, farblose Tafeln aus W., F. 150—151°. — Hydroxyl- 
ainmoniumsalz der Benzolsulfinsaure, aus der Siiure u. freiem Hydroxylamin in alkoh. 
Lsg., farblos aus Methylalkohol, F. 83—85°, yerliert beim Erhitzen W. unter Uber- 
gang in Benzolsulfonamid. — p-Toluolsulfonamid, aus p-Toluolsulfinylchlorid u. 
Hydroxylamin, weiBe Krystalle aus W ., F. 136°; Hydroxamsiiure war nicht nach- 
zuweisen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1353 — 57. Princeton .[New Jersey], 
Univ.) Z a n d e r .

L eslie Frank H ew itt und Joseph K enyon, Untersuchungcn iiber die Ab- 
hdngigkeit des Drehvermogens von der chemischcn Konstitution. XXV. Drei optisch- 
aktwe Alkohole, die eine Phenylgruppe enłhalten und einige davon abgeleitete Ester. 
(Vgl. F d i ,l e r  u . K e n y o n , Journ. Chem. Soc. London 125. 2304; C. 1925. I. 494.) 
Die drei opt.-akt. Alkohole, die eine Phenylgruppe im JVIol. enthalten, waren Athyl- 
[fi-phenylathyl\-carbinol, n-Propyl-[fj-phenyldthyl\-carbinol u. Phcnyl-[fi-piwnyUithyl}- 
earbinol. Der groBte Unterschied zwischen diesen Alkoholen u. den entsprechęnden 
aliphat. Alkoholen mit der gleichen Kohlenstoffzahl besteht darin, daB die Rotations- 
dispersion der ersteren groBer ist ais die der letzteren. Mit der Entfernung der 
Phenylgruppe vom asymm. C-Atom nimmt die Beeinflussung der Rotation ab. 
Einige weitere Unterschiede bestehen darin, daB die Werte fur die Rotations- 
dispcrsion «j3S920 | bei den Gliedem der aliphat. Reihe meist konstant sind
(1,63—1,66), wahrend die Werte der aromat. Reihe zwischen 1,53 u. 1,83 yariieren. 
Wechsel der Temp. beeinfluBt bei ersteren die Rotationsdispersion nur sehr weńig, 
bei letzteren jedoch erheblich. — Zalilreiche Ester obiger drei akt. Alkohole wurden 
dargcstellt, ebenso drei Ester von d-Methyl-[fi-phenylathyl]-carbinol. Die Werte fiir 
die Rotationsdispersion dieser Ester liegen innęrhalb der Grenzen 1,78—2,51, auBer 
dem Essigsiiureester des Methyl-fy9-phenyliithyl]-carbinols.

V e r su c h e :  Athyl-[fi-phenylathyl]-carbinol (a-Phenyl-y-pentanol) wird dargestellt 
durch Uberleiten von Propionsdure mit fi-Phenylpropionsaure iiber Thorerde bei 
420°. Das gebildete Phenylpentanon (Kp.u 140°) wird mit Na in feuchtem A. 
reduziert zu dem Carbinol. — d,l-saurer Phthalsaurcester, C10H;!0Oł , aus den Kom- 
ponenten durch Erhitzen auf 110° (15 Stdn.), F. 74° aus Eg., Prismen. — Nach 
sechs Krystallisationen des Strychninsalzes des d,Z-sauren Phthalsiiureesters aus 
CH3 • OH - Aceton wird das l - B -f“ d-S-  Salz opt rein erhalten: F. 158°, [«]5J6i 
—38,7°. Flinf Krystallisationen des Cinehonidinsalzes des hochakt. Esters [«]5<6i 
—35° aus Aceton liefert das opt. reine l-B +  Z-S-Salz, F. 154°, [a]s)61 —54,2°. — 
d- u. l-Athyl-[fi-phenylathyT\-carbinol, Kp.I9 143°, F. 38°, durch Erhitzen der sauren 
Phthalsiiureester mit KOH. — ?i-Propyl-[fi-phenylathyl]-carbinol (u-Phenyl-y-hexanol) 
aus n-Buttersiiure u. ^-Phenylpropionsiiure bei 425° (iiber Thorerde). Das Phenyl- 
hexanon (Kp.»0 150°) wird mit Na u. feuchtem A. reduziert. Ausbeute gut. Der 
d,l-Phthalsaureester (sauere), C20IiJ2O4, b i ld e t  Prismen, F. 108°. — Z cb n m alig cs 
Krystallisieren des Bruci7isn\zes aus Aceton liefert das Z-B -f- Z-S-Salz, F. 95°, 
[«ls893 — —2,1°. Funfmaliges Krystallisieren des Brucinsalzes eines stark rechts- 
drehenden Siiureanteils ergibt das opt.. reine i-B +  d-S-Salz, F. 75°, [«]6893 —12,5°. 
Die l- u. (Z-Phthalsaureester (sauere) aus den entsprechcnden Brucinsalzen schni. 
bei 75° u. zeigen [a]5893 i  25,5°. — d- u. l-n-Propyl-[fl-pheniylathyl\-carbinol, Kp.,a 
146°, prismat. Nadeln, F. 34°. — Phenyl-[ft-phenylathyl]-carbinol (a,S-Diphenyl- 
a-propanol), Kp.so 200°, schwach gelbes 01, in 250/0'g- Ausbeute aus Benzyliden- 
acetophenon in alkoh. Lsg. durch Red. mit Na-Amalgam. — d ,l-P h th a lsa u rees te r  
(sauerer), CJ3HS()0 4, Prismen, F. 110° aus Eg. — Fiinffache Krystallisation des Brucin
salzes aus Aceton fiihrt zu dem reinen Z-B -}- Z-S-Salz, Prismen, F. 121°, [«]5893 
—8,8°. Fiinffache Krystallisation des Strychninsalzes (aus dem loslicheren Anteil) 
ąus CHj • OH ergibt Nadeln, F. 189°, von denen keinę Drehungsbest, .moglich war,



1 9 2 5 .  I I . D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 917

Die opt.-akt. sauren Phthalsiiureester sind viscose Gummi, die nicht krystallisicren.
— d- u. l-Phenyl-[(3-phenylathyl]-carbinol, Kp.J5 195°, F. 54°. — Yon den drei opt.- 
akt. Alkoholen wurden die Ester der Ameiscnsśiure, Esaigsiiure u. Propionsaure 
dargestellt u. ihrc physikal. Konstanten bestimmt: D. u. Drehvermogen in ver- 
schiedenen Losungsmm. (Bzl., A., CSa, Chlf., cyclo-Hexan, CII3 • Oli) bei yerschie- 
denen Tempp. Aus melireren ausfiilirlichen Tabellen im Original sind die dies- 
beziiglichen Daten zu entnehmen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1094—1104. 
Battcrsea, Polytechn.) H o r s t .

Joseph K enyon und Douglas Rosebery Snellgrove, Untersuchungen uber die 
Abhangigkeit des Drehvermogens von der chemisclien Konstitution. XXVI. Vier 
Alkohole, die eine Yinylgruppe enthalłen und einige davon abgeleiłete Ester. (XXV. vgl. 
vorst. Ref.) Zweck der yorliegendcn Unters. war es, solche opt.-akt. Verbb. dar- 
zustcllen, die im Gegensatz zu friikeren Unterss. von einfachster Konst. sind, ferner 
nur ein asymm. C-Atom enthalten u. cbenso nur eine ungesiitt. Gruppe, die sich 
in moglichster Nahe des asymm. C-Atoms befindet. AuBerdem sollten diese Verbb. 
bei gewohnliclier Temp. fl. sein. Dargestellt wurden daher die vier ersten Glieder 
der Reihe CHa : CH-CII(OII)R, nachdem die entsprechenden gesatt. Alkohole be- 
reits untersucht u. deswegen zum Vergleicli geeignet waren. Es zeigte sich, daB 
der EinfluB der Athylenbindung auf das Drelivermogen ganz erheblich ist. Weniger 
ausgepriigt ist dies jedoch bei den sauren Phthalsaureestern. Zum Vergleicli eines 
linksdrehenden ungesiitt. Alkohols mit dem entsprechenden gesatt. Alkohol des 
gleichen Vorzeichens wurde l-n-Bułylvinylcarbinol in Eg. reduziert (H, u. kolloides 
Pt). Das Vorzcichen blieb bei der Red. unyerandert: das erlialtene n-Butylathyl- 
carbinol war noch linksdrehend. Die GroBe der Drehung war ubereinstimmend 
mit jener des durch Spaltung der <?,Z-Verb. gewonnencn Alkohols. Die Red. des 
Essig8dureesters des l-n-Butylvinylcarbinols nahm folgenden Verlauf:

l -n-  Buty lvinylearbinol ------------- >- l-n-Butylathylcarbinol
[«]D20 =  —25,0°. \ ;  EedUkUOn Eod. u. *  [«]„20 =  —8,11°

^  | yersoif.
Essiasćiureestcr des l-n-Butylvinylcarbinols.

[« V ° =  +  4,36
Die Messungen der Rotation wurden yorgenommen fiir Licht der Wellenliingen 

von X =  6708 bis X =  3780 JL, bei Tempp. yon 20° bis zum Kp. Vergleicht man 
die Werte A0 fiir diese Alkohole mit den entaprechenden der gesatt. Alkohole, so 
ist zu beobachten, daB 1. der Grad des Ungesiittigtseins den Wert A0 erholit, 2. mit 
steigendem Mol.-Gew. A0 in der Vinylreihe wiichst, in der Athylreihe fiillt. Auch 
beim Vergleich der Refraktionsindices zeigt sich der erhohende EinfluB der Doppel-; 
bindung. Ungesiitt. Alkohole liaben sttta die groBere D. Die Unters. der Ester 
mit n. Fettsiiuren u. Benzoesśiure zeigt, daB ihrc Drehung yom entgegengesetzten 
Vorzeichen ist ais die der Alkohole. Erneut kann man die Wahrnehmung machen, 
daB an den einfachsten chem. Verbb. die Beziehungen zwischen Konst. u. Drch- 
vermogen am auffalligsten beobachtet werden konnen. Es wird weiterhin yersucht, 
die — im Gegensatz zu den Alkoholen selbst — komplexe Rotationsdispersion der 
Ester auf Grund der Formulierung der Estergruppe u. der in ihr herrschenden 
Gleichgewichte zu erkliiren.

V ersuche. Die Spaltung des inakt. Methyhinylcarbinols wird ausgefiihrt, indem 
Brucin zu einer warmen Lsg. des sauren Phthalsaureesters in Aceton gegeben u. 
alles h. gel. wird. Das beim Kiihlen sich ausscheidende Brucinsalz yom F. 120—122° 
wird siebzehnmal aus Aceton krystallisiert u. liefert einen sauren Phthalsiiureester, 
prismat. Nadeln aus PAe., F. 52—53°, [«]„ =  —f--40,5°. Der Z-isomere Ester wird durch 
Krystallisation aus Lg. erhalten: F. 52—53°, [a]D .== —40,6°. — Die Spaltung des
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drl-Athylmnylcarbinols ftthrte zu Salzen, die nur olig erhalten werden konnten. — 
Der saure Pbthalsiiureestcr des n-Propylvinylcarbinols gibt mit Strychnin ein Salz 
(Prismen), F. 164—166° u. nach sechzehn Krystallisationen F. 170—172°. Hieraus 
der saure l - PhthalsSureester, F. 58—60°,' [«]D =  —16,05°; der opt.-reine d-Ester 
konnte nicht krystallin. erhalten werden u. blieb ein 01. Hingegen wurde der 
Z-Ester auch uber das Brucinsalz rein gewonnen. — Aus dem Stryclininsalz des 
n-Butylvinylcarbinols (ąuadrat. Bliittchen, F. 174—176°) wird ein saurer Mister vom
F. 50—52°, [«]D =  —12,6° u. uber das Morphinsalz (Wtirfel, F. 114—116°) ein 
d-Ester, F. 50—57°, [«]„ — — 12,6° erhalten. — Es wurden die Ester der Ameisen- 
siiure, Essigsiiure, n-Buttersiiure u. Benzocsiiure dargestellt. Die Kpp. der Ester 
sind: Athylyinylcarbinol: Formiat 115,5—116,5° Acetat 126,5—127,5°; «-Butylyinyl- 
carbinol: Formiat 155—157°, Acetat 165—167°, «-Butyrat 198—200°, Benzoat 152 
bis 153° (8 mm). — In mehreren Tabellen werden die Werte fiir D. u. spez. Dreli- 
yermęgen der Alkohole bei verschiedenen Tempp. u. in verschiedenen Losungs- 
mitteln aufgefuhrt. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1169—81. Battersea, Poly- 
techn.) H o k s t .

Magnus A. Soderman und Treat B. Johnson, Die Verwendung von p-Toluidin 
in der Syntliese von aromaiisclien Estcrn vom Novocainłypus. Zur Unters. der Bc- 
ziehungen zwischen Konst. u. pharmakolog. Wirksamkeit wurden einige Ester vom 
Noyoeaintypus dargestellt. Ais alkoh. Komponento wurde der f}-(Di(ithylamino)- 
iithylalkohol, ais Sauren wurden 3-Nitro-4-mcthylbenzoesaiirc u. Nitroterephthalsdure 
gewahlt. Der Ausgangskorper fiir die Synthesen der Beiden Sauren war p-Toluidin, 
das iiber das p-Toluylnitril durch Nitrierung u. Hydrolyse in die erste Saure iiber- 
gefiihrt wurde; durch Oxydation wurde aus dieser die zweite Saure erhalten. Beide 
Sauren wurden mit PC15 in die entsprechenden Saurechloride umgewandelt, die 
mit /j-(Di:ithylamino)-;ithylalkohol die Ester ergaben; durch Red. wurden aus diesen 
die Aminoester erhalten. Alle diese Verbb. sind Ole; die Hydrochloride krystalli- 
sieren; sie sind physiolog. wirksam u. besitzen die charakterist. lokalaniisthet. Eigen- 
schaften des Noyoeaintypus.

V er su c h e . p-Toluylnitril, CH3• C„H4• CN, aus p-Toluidin nach S a n d m e y e b  
mit CuCN. — l-Mcthyl-2-nitro-4-cyanbenzol, C8H00 3N2, aus yorigem durch Nitrierung 
(Temp. nicht Uber 40°), Ausbeute 97°/0, kann durch Wasserdampfdest. oder Vakuum- 
dest. gereinigt werden, farblos, F. 107°, Kp.la 171°. — 2-Nitro-p-toluylsdure, aus 
yorigem durch Hydrolyse mit yerd. H2S 0 4 (D. 1,52) (30 Min. Olbad, 180"), F. 186 
bis 187°, Ausbeute quantitativ. — 2-Niiro-p4oluylchlorid,% aus yorigem
mit PC16 (2 Stdn. erhitzen), hellgelbes Ol, Kp.ls 165°, Kp.30 1 85°, Ausbeute 95%. — 
Nitroterephthalsdure, C0H3(NO2)!!(COOH)21'4, aus 2-Nitro-p-toluylsiiure durch Ojydation 
mit KMn04, F. 268° aus W., Ausbeute 96%. — Nitroterephthaloylchlorid, C8H30 4NC1», 
aus der Siiurc mit PC15, hellgelbes Ol, Kp.8 174°, Ausbeute llO gChlorid aus 100 g 
Saure. —  fi-(Didthyla>nino)-dihylalkohol, (CSII6)2N • CH2 • CII2 • OH, nach L a DEN b o rg  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 14. 1878 [1881]) aus Diiithylamin durch Erhitzen mit 
Athylenchlorhydrin, die besten Ausbeuten wurden mit NaOIi ais K o n d e n sa tio n s-  
mittel in wss. Lsg. erzielt, die giinstigsten Tempp. waren 110—120° (Dauer 6 Stdn.)
u. 160° (Dauer 3 Stdn.), ein UbersehuB von Diiithylamin hebt die Ausbeute, die im 
giinstigsten Falle 83% betrug. — 2 -Nitro-p-toluylsdurc-fl-(didthylamino)-dthylester, 
CuH20O4N2, das Hydrochlorid wurde aus dcm Siiurecblorid u. dem Alkohol in iith. 
Lsg. erhalten, Ausbeute prakt. quantitativ, Nadeln aus 95%ig. A., F. 152—153° 
(Zers.), 11. in k. W., h. A. u. Aceton, unl. in A., Bzl.; der freie Ester ist olig. —
2-Nitroterephthalsaure-bis-{}-(diathylamino)-athylcster, C20H31O6N3, das Hydrochlorid 
wurde wie yoriges erhalten, Ausbeute prakt. quantitativ, Nadeln aus 95%ig. A.,
F. 199°, 11. in k. W. u. Aceton, unl. in A. u. Bzl.; der freie Ester ist olig.
2-Nitroterephthalsauredidthylester, C13H13OsN , aus d e m  Saurechlorid u. A., Nadeln
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aus verd. A., P. 51°, unl. in W., 1. in A., A., Bzl. — 2-Amino-p-toluylsdure-bis-fi- 
(diathylamino)-ćithylester, CUH220 2N2, ais Hydrochlorid bei der Red. des entspreclienden 
Nitroesters mit Sn u. HC1 erhalten, Wurfel aus absol. A., F. 208° (Zers.), 11. in W., 
zl. in w. A., unl. in A. u. Bzl., ist nicht hygroskop. — Aminoterephthalsaure-bis- 
fi-(diathylamino)-atliylester, C20H33O4N3, ais Hydrochlorid bei der Red. des ent- 
sprechenden Nitroesters mit Sn u. HC1 erhalten, Nadeln aus absol. A., F. 213° 
(Zers.), 11. in W., w. A., unl. in A. u. Bzl., die verd. wss. Lsg. fluoresciert blau. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 1390—95. New Haven [Conn.], Yale Univ.) Z a n d e r .

R. Chester Roberts und Treat B. Johnson, Die Darstcllung von Derivaten der 
Diphensaure, die lokalanasthetische Eigenschaften besitzen. Ein Ester der Diphen- 
saure vom •Novocaintypus, der neutrale DiSthylaminofithylester, wurde leicht durch 
Einw. von Diathylaminoathylalkohol auf das Saurechlorid erhalten. Der Ester ist 
51ig u. liiBt sich auch im Vakuum nicht oline Zers. dest.; Verff. vermuten, daB es 
sich um ein Gemisch der cis- u. trans-Modifikation handelt. Das Hydrochlorid des 
Esters wirkt ausgesprochen lokalanSsthet. u. ist ungiftig. Von der Diphensaure 
wurde ferner das Anilid dargestellt u. dieses in das Imidchlorid ubergefuhrt. Mit 
A. u. Diathylaminoatliylalkohol wurden die entsprechenden Imidoester erhalten; 
letzterer iibertrifft den gewohnlichen Ester in seiner lokalaniisthet. Wrkg. Mog
licherweise fiillt dem Anilreste die Rolle der p-Aminogruppe im Noyocain zu. 
Verss., das Imidchlorid nach S o n n  u. MO LLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 2 . 1927;
C. 1 9 2 0 . I. 30) zum Diphenaldehyd zu reduzieren, waren oline Erfolg; anscheinend 
ist diese Methode nicht 'von allgemeiner Anwendbarkeit. Statt des Aldehyds wurde 
das Saiireanilid erhalten.

V ersuehe. Die Diphensaure wurde aus Phenauthren durch Oxydation mit 
Na-Dichromat gewonnen, Ausbeute 51%. — Diphensaureanhydrid, mit Acetanliydrid,
F. 217°, Ausbeute 97,2%. — Diphensaurechlorid, aus yorigem (die freie Siiure reagiert 
mit PC16 anomal), F. 93—94° aus Bzl., Ausbeute 71,4°/0. — Diphensduredidthyl- 
aminodtluylcster, C20H30O.1N2, aus yorigem u. Diathylaminoathylalkohol, Ol von 
angenehmem Gerucli, das sich auch im Vakuum nicht ohne Zers. dest. lieB, n2' =  1,528, 
U. in verd. HC1, A. u. A.; das Hydrochlorid ist auch olig; die Ausbeute an Ester 
betrug 74,6%. — Dipliensaureanilid, C2OH20O2N2, Oktaeder aus A. oder Eg., F. 229 
bis 230°, Ausbeute 97,2%• — Diphenanilidimidchlorid, C26H18N2C12, aus yorigem 
durch Einw. yon PC15 bei 130—140°, Prismen aus Lg. u. Bzl., F. 116—117°, Aus
beute 76,9%. — Diphenaniliddthylinńdoester, aus dem Imidchlorid durch kurzes 
Erhitzen (70°) mit absol. A., farblose Prismen aus dem Reaktionsgemisch, F. 216 
bis 217°; seltsamerweise bildet sich bei dieser Rk.^nicht das zu erwartende Hydro
chlorid. — Diphenaniliddiathylaminodthylimidocsterhydrochlorid, C38H)80 2N2C12, aus 
dem Imidchlorid u. Diathylaminoathylalkohol in benzol. Lsg., 11. in W., unl. in 
Bzl. u. A .; durch Zers. mit Alkali sclieidet sich der freie Ester ais Cl ab. — Tetra- 
phenyldiphenamidin, ) C38H30N4, aus dem Imidchlorid u. Anilin in benzol, oder ath. 
Lsg., Nadeln aus 95%ig. A., F. 217—218°, unl. in W., Lg., A., Chlf. u. Bzl., Ausbeute 
an gereinigtem Ainidin 77°/0. — Diphenanilid wurde auch bei der Red. des Imid- 
chlorids mit SnCl4 in atlirLsg. erhalten, Aldehyd war nicht nachzuweisen. Wahr- 
scheinlich entsteht primar eine Additionsyerb. beider Komponenten, die bei der 
Hydrolyse das Anilid ergibt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 .  1396— 1402. New Haven 
[Conn.] Yale Uniy.) Z a n d e r .

B.. Zeynek, Uber Halogenverbindungen des Tyrosins. (Ygl. Ztschr. f. physiol. 
Ch. 114. 277; C. 1921. III. 1278.) Wahrend bei Einw. von Cl u. Br auf in W. 
suspendiertes Tyrosin bei neutraler oder schwach alkal. Rk. braune Huminsub- 
stanzen entstehen, bilden sich bei Ggw. von Mineralsauren Dihalogensubstitutions- 
prodd. LsBt man weniger ais die berechnete Menge Halogen einwirken, so findet 
sich neben unyerandertem Tyrosin u. Dihalogentyrosin auch eine geringe Menge
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Monohalogentyrosin. ;— Monochlortyrosin. Aus Tyrosin in Eg. mit S02Cla. Aua- 
beute an Chlorhydrat 81—87°/0. Das freie Chlortyrosin sclieidet sich aus essig- 
saurer Lsg. in derben Krystallen mit 1 Mol. HaO ab, F. 256—257°, wl. in A., Gc- 
schmack schwach bitter, mit M illon s oder Nasses Reagcns crst nach langcrem 
Stehen FSrbung, mit FeCla violett, beim Erwiirmen rot. Mit Phosphorwolframsaurę 
in verd. HC1 keine Fiillung. Bei der Formoltitration wird 1/3 NaOII mehr ais die 
theoret. berechnete Menge yerbraucht. Konz. HsS 04 spaltet schon bei Wasserbad- 
temp. HG1 ab, ebenso verd. HNOs bei Ggw. von AgN03, [a]D20 in 4,38°/0ig. wss. Lsg. 
des Chlorhydrats =  —8,6°, in 4%ig. was. HC1 =  —3,1. — Dibenzoylchlortyrosin, 
Nadeln aus Eg., F. 195°. — Formylyerb., B. beim Erhitzen mit HCOOH, Krystalle vom
F. 198°. — Chlorbromtyrosin, aus h. W. derbe Krystalle, F. 252—254°. ..Das Brom- 
hydrat, 1. in W ., entsteht bei der Einw. von Br auf Monochlortyrosin. — Chlor- 
nitrotyrosin, durch Einw. von IIN03 auf Monochlortyrosin in Eg. Gclbe Bliittchen 
vom F. 208—210". Aus Nitrotyrosin entstehen bei der Einw. yon Cl in Eg. Harze. 
Bei der Einw. von J in Eg. auf Cl-Tyrosin entsteht kein J-Chlortyrosin. — Mono- 
chlor-p-oxyphenylathylamin, cholesterinartige Plattchen aus W ., F. 125°. C hlor
h y d ra t, derbe Prismen, F. 210°, ohne Zers., M lLLO N s-R k. negatiy. — Monobrom- 
tyrosin, B. bei Einw. von 2 Atomen Br auf 1 Mol. Tyrosin in HCOsH. Entstandene 
Formylyerb. wird durch Kochen mit HC1 zers. Derbe, sandige Komclien mit 1 Mol. 
ILjO. Unterhalb 30° scheiden sich Nadeln mit 2 Moll. H»0 ab. Krystallograpli. 
Unterss. durch E. Z a r t n e r , F. 246—249° (Zers.). Reines d,l-Monobromtyrosin schm. 
bei 256°; ygl. dagegen R o s e n m o n d , K u h n h e n n  u . LESCH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
56. 204; C. 1923. III. 1410). LI. in h. W. u. h. Eg., [«]D-° in 5%ig. wss. Lsg. 
des Chlorhydrats =  —7.0°, in 4%ig. H C 1'=  —3,7°. — Nitrobromtyrosin, Nadeln,
F. 204—206° unter Schwarzung. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 246— 54. Prag, 
Deutsches med.-chem. Univ.-Inst.) G u g g e n iie im .

Charles Stanley Gibson und John Lionel Simonsen, Die. BUdung der 
d-2,2,4-Trimełhylcyclohexan-3-on-l-carbonsaure aus d-Campherchinon. Die KctosSure 
CloH10O3 yon M a n a s s e  u. S a m u e l  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 3157. 35. 3831;
C. 98. I. 341. 1902. II. 1460) wird untersucht u. ais d-2^,d-Trimełhylćyclohexan-3- 
on-l-carbonsaure (I.) identifiziert. Der Methylester zeigt Keto-Enoltautomerie, trotz- 
dem mit FeCl3 keine Farbung eintritt, die freie Saure zeigt ebenfalls Keto-Enol
tautomerie bei teilweiser Racemislerung. Der Methylester liefert ein u- u. ^-Semi- 
carbazon, von denen die «-Form die bestSndigere ist, in Eg. zeigen beide Formen 
Mutarotation. Die Drehung der a-Form fiillt, die Drehung der ^-Form steigt zu- 
nfichst, um dann wieder auf einen Wert zu fallen, der hoher liegt ais der An- 
fangswert.

CH,— CH* C H j-C O  CH2-COOH
■ ĆH2.CH.COOH-C(CH3), ' ÓHj• CII(COOH)• C(CH3)a• COOH

V er su c h e . d-2:2,4-Trimethylcydohexa7i-3-on-l-carbonsduremethylester, CnH,sO;„ 
Nadeln aus verd. Methylalkohol, F. 82—83°, [«]M6l =  —|—64,33°, sowie cin oliges 
Isomeres vom Kp.I0 135—140°, ein Gleichgewichtsester zwischen Keto-Enol. Bei 
der Oximierung entsteht ans beiden Formen ein Gemisch der syn- u. anłi-Formen, 
aus dem das Oxim CnH19OsN , Nadeln aus verd. Methylalkohol, F. 110—111°, i30- 
liert werden kann. Es zeigt keine Beckmannsche Umlagerung. — ce-Semicarbazon, 
CiaH210 3N3, Blattchen aus A., Sinterung 229—230°, Zers. 231°, schwache Muta
rotation, Endwert [«]5461 =  —50,5°, aus beiden Formen des Esters. — fi-Semicarb- 
azmi, Nadeln aus Methylalkohol, F. 161—162°, Mutarotation, Endwert [«]5ł0i =  
—50,2°, aus den Mutterlaugen der a-Form. Der Ester liefert bei der Yerseifung 
die freie SSure a, aus-W., F. 71—72°, [«]5161 =  +47,4°, u. Siiure b, aus W., F.67 
bis 69°, [k]mih = -f-18,70, die DifFerenz ist auf Enolisierung, yerbunden mit Racemi-
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sierung, zuriiekzufiihren. Mit einem kleinen UbcrachuB an wss. NaOH zeigen beide 
Siiuren Mutarotation: a) Endwert [«]M01 =  +15,1°, b) [«]M0, =  +5,1°. — Semi- 
carbazon, aus A., F. 228—229° (Zers.). — a-Oxim, F. 164—165°. — ft-Oońm, Platten 
aus A., F. 226° (Zers.). Die Siiure I. liefert bei der Oxydation mit H N03 fl-Methyl- 
j>entan-fl,y,e-iricarbon8aure, C0H,4O„ (II.), aus HC1, F. 155—157°, Anhydrid, F. 98°. 
Die trans-d-3-Oxy-2g,4:ti;bnethylcyclohexa7i-l-carbo7isdure, C10II18O3, naeli M a n a s s e  
u. Sa m u e l  liergestellt, zeigt [«]M01 =  -j-43,0°. — Methylester, CnHS0O3, Kp.,s 150 
bis 152°. Mit PC15 u. Diiithylanilin entsteht daraus 1-2,2,i-Triinetliyl-A^-cycloheocen- 
1-carbonsauremethylester, CnHI80 , , Kp.u 105—107°, u. durch Verseifen die l-2J2,4- 
Trimethyl-A3-cyclohexen-l-carbonsdure, C10HI0O2, Kp.10 150—152°, [«]51Ci =  —38,5°, 
NH4, Ca, Ba u. Ag-Salze. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1294—1303. GrUY’s 
Hosp. Med. School London.) T a u b e .

Ernest W alker, Oxydationen in Terpcntin- und Oliuenol. Terpentinol nimmt 
an der Luft Sauerstoff auf, den es auf andere Verbb. zu ubertragen vermag.; So 
hehandeltes Terpentinol osydiert bei Ggw. von Spuren W. Diphenylchlorarsiń 
oder Diphenylarsenoxyd zu Diphenylarsensaure, aus W. F. 172°. Ahnlich, doeh 
olme W. (],(}'-Dichlordiathylsulfid zu ft,fi'-Dichlordidthyl&iilfoxyd, aus A. F. 109°. 
Almlich lassen sich die genannten Verbb. auch mit ranzigem Olivenol oxydieren. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 1491. Oxford.) T a u b e .

Gilbert T. Morgan, Sydney Raymond Carter und Albert E. Duck, 3,3-Di- 
iithylpentan (Tetraathylmetlian). Triiithylcarbinol, aus Diiithylketon nach G r ig n a r d  
hergestellt, liefert mit H‘J gesiitt. Triathylcarbinojjodid (Tridthyljodmethan), ■ C7H16J, 
Kp-io 71,2°, Ivp.7S7 153°, D.20, — 1,42, mit Zn-Athyl behandelt, entsteht daraus
3,3-Diathylpentan {Tetraathylmetlian), C„HS0, Kp.19 45—47,5°, Kp.740 1 38,1°, Kp.J00 
139,2°, F. — 40 bis —42°, D .“  —0,75651, D.2°< —0,75222, D.<°4 —0,73758, nD18 =  
1,42057, 11. in A. -f- A., wl. in A. allein; Broinwasser u. Permanganat werden nicht 
entfiirbt, II,S04 u. IINÓ3 wirken nicht ein. Ferner werden einige weitere physikal. 
Konatanteri gebraeht, wie Kompressibilitat u. Oberfliichenspannung u. die Be- 
ziehungen der physikal. Konstanten zur chem. Konst. des 3,3-Diiithylpentans u. 
verwandter Paraffine diskutiert, wobei dem KW-stoff eine aehr kompakte u. aymmetr. 
Struktur zugesehriebeu wird. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1252—59. Birming
ham, Univ.) T a u b e .

Karol Dziewoński, Jadwiga Schoenówna und Em il Waldmann, U ber 
(1-Methylnaphthalindepvate. I. Durch Sulfurierung von fi-Methylnaphthalin wird 
die aehr rcaktionsfahige Methyl-2-naphthalinsulfonsaurc-6 gewonnen, dereń Konst. 
durch Umwandlungen sichergestellt is t  Die Sulfurierung wird mit nur wenig uber- 
8chii8siger 1I2S04 bei 90 bis 100° ausgefuhrt. In guter Ausbeute erhalt man das 
Na- u. Ba-Salz, ferner das Sulfochlorid u. Sulfamid. Alkalischmelze des Na-Salzes 
bei 280—310° liefert Methyl-2-oxy-6-naphthalin, das mit unsulfurierten Diazobenzol- 
hezw. Diazonaphthalmv erbh. rote, in Alkalien unl. Azofarbstoffe bildet. Weiter 
konnten erhalten werden: Melhyl-2-nitroso-S-oxy-6-naphthalin, Methyl-2-nitro-5-oxy-- 
6-naphthalin u. Hethyl-2-amino-5-oocy-6-naphthalin. Aus letzterer Yerb. entsteht 
durch Oxydation Mcthyl- 2- naphthochinon -5,6. Erhitzen mit NH3 unter Druck 
fiihrt das Methyl-2-oxy-6-naplithalin in Methyl-2-amino-6-naphthalin iiber, dessen 
Acctylverb. mit KMnO, zu Amino-6-naphthoesaure-2 oxydiert wird. Auf diesem 
einzigen bisher noch unbekannten (von den 3 theoret. moglichen) ^?-AminoderiVł

/j-Naphthoesiiuro griindet sich der Strukturbeweis der Ausgangsyerb.
Versuclie. Methyl-2-naphthalinsulfonsaure-6, Ba-Salz, (CnH0SOs)sBa, Tafeln 

aus W. — Na-Salz, Blattehen. — Sulfochlorid, CnH9-SOsCl, Saulen aus Eg., F. 97 
bis 98°, aua dem Na-Salz durch PC16. — Sulfamid, ChHhOjNS, Tiifelchen (aus W.), 
1'. 205—206°. — Athylester, C13Hu 0 3S, silberweiBe, glanzende Blattehen, F. 79—80°:
— Methyl-2-oxy-6-naphthalin, CuH1()0 , Siiulen aus Lg., F. 128—129°, Eigenschaften
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ahnlicli wie ^?-Naphtliol. — Methyl-2->nethoxy-6-naphthalin, CłsH120 ,  Blattchen, 
F. 78—79° aua vcrd. A., Darst. aus voriger Verb. mit Dimetliylsulfat. — Methyl-2- 
benzoyloxy-6-naphthalin, C13HI40 2, Nadeln aus A., F. 128—129°. — Mcthyl-2-nitroso- 
3-oxy-6-naphtlialin, C„H9OsN, Nadeln, F. 119—120° aus verd. A. u, aus Lg.; Darst. 
aus Methyl-2-oxy-G-naphthalin, Chlorzink in A. u. NaNO, in W. uber das Zn- u. 
Na Sali:. — Osydation mit H N 03 (1,25) bei gewćihnl. Temp. (1—2 Stdn.) fiihrt zu 
Metluyl-2-nitro-5-oxy-6-naplithalin, CuH0O3N , citronengelbe Nadeln aus verd. A., 
F. 81—82°. — Setzt man das Ba-Salz von ^-Methylnitroaooxynaplithalin nach Zu- 
satz yon 1 % NH3 der Einw. von HsS aus (einige Stunden unter Sattigung im gc- 
schlossenen GeffiB achiitteln), so erhalt man Methyl-2-amino-5-oxy-6-naphtlialin, 
Tafelchen, F. 155—157° aus Lg. — Dic verd. Lsg. dieser Verb. in II2S 04 wird mit 
KsCr20,-Lag. yersetzt, wonacli sich Metliyl-2-naphthoćhinon-5,6, CnH„02, krystallin. 
ausscheidet, orangegelbe Nadeln, F. 131—132°, aus Lg. — Aus Methyl-2-oxy-6-naph- 
thalin werden durch Kuppelung mit Diazoyerbb. Azofarbstoffe hergcstellt: Die Lsg. 
\onDiazobenzolclilorid wird zu derjenigen von ^-Metliyloxynaphthalin (gel. in NaOH u. 
N%C03) langsam zugegeben. Das sich ausscheidende Methyl-2-betizolazo-5-oxy-6-naph- 
łhdlin, CI7H140N 2) wird aus A. umkrystallisiert, rote Nadeln, F.135—136°.— Kuppolung 
mit diazotiertem p-Nitroanilin fuhrt zu Methyl-2-[nitro-4'-benzolazo]-5-oxy-6-naphthalin, 
C[,Hj30 3N3, griin-metallglanzende, dunkelrote Blattchen (aus Bzl.), F. 244—245°. 
Die beiden roten Azofarbstoffe lassen sich auch auf der Baumwollfaser darstellen 
u. liefern seifenechte, rote Farbstoffe. — \Methyl 2-benzolazo-B-oxy-6-naphtliali)i]-sulfon- 
saure-4', wird ais Na-Salz erhalten, indem man diazotierte Siclfanilsaure in die alkal. 
Lsg. yon /9-Methyloxynaphthalin bringt. Aussalzen mit NaCl; rote, goldglanzende 
Nadeln, tier. Faser wird in saurer Lsg. lebhaft rot gefarbt. — Methyl-2-amino- 
6-naphłhałin, C ,,! ! ,^ ,  rliomb. Tafelchen vom F. 129—130° (aus li. W.) wird dar- 
gestellt durch Erhitzen des Methyloxynaphthalins mit NH3 u. Ammonsulfit unter 
Druck (10 Stdn., 150°). — Acetylverb., Ci3HI3ON, Blattchen, F. 155—156° aua Lg. 
bezw. verd. A. — Letzteres wird mit ICMn04 in neutraler Lag. (Zusatz von MgS04) 
oxydiert zur Acetamino-6-naphthoesaurc-2, Cl3H ,,03N, farblose Saulen, F. 271—272° 
(aus h. W. oder verd. A.l. — Verseifen der Acetylyerb. fuhrt zur A m i 7io -6 -)iaphihoe- 
saure-2, C„H0OjN, sternartige Nadeln, F. 222—223° aus h. W. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 1211—18. Krakau, Univ.) H o r s t .

Em il Abderhalden und Ernst Eossner, Yerbindungen ran Aminosiiuren m it  
Piperazinen. (Vgl. A b d e r h a l d e n  u . S c h w a b ,  Ztachr. f. physiol. Ch. 139. 169; 
C. 1925. L 89.) Durch Einw. von NH3 auf die entsprechenden H a lo g e n a c y ld e r iw . 
lieBen a ic h  folgende Yerbb. von Aminosiiuren mit Piperazin gewinnen: Dialanyl- 
p i p e r a z i n ,  Dileucylpiperazin, Du/lycyldileucylpiperazin u. D ia la n y ld U .e u c y lp ip ey o .zw .  
Bei dem Yers. zur Darst. von Diglycylpiperazin wurden unl. in ihrer Konat. nicht 
erkannte Prodd. erhalten. Die Aminosaurenpiperazinyerbb. werden durch Fer- 
mente nicht in ihre Bauateine zerlegt, wohl aber beim Kochen mit Sauren. — D1' 
chloracetylpiperazin, C8Hla0 2NsCLj, B. aua Piperazin u. Chloracetylchlorid in wss. 
Lsg. bei Ggw. von NaHC03. Derbe Krystalle aua Chlf., F. 137°, swl. in W., wl. 
in k. A., Bzl., zl. in Pyridin, s il. in Chlf., unl.- in PAe. Ausbeute 75—8 0 % . IvBiJ4 
gibt keine Piperazinrk. — Bei der Einw. yon alkoh. NH3 entateht ein amorphea 
Prod., C 49,92%, H 7,28%, N 21,36%, unl. in W. u. organ. Loaungamm. Beim 
Erhitzen allmahliclie Zera. Mit Alkali, beim Erhitzen mit W. unter Druck oder 
mit Siiure erfolgt Lsg. unter Gelbfarbung u. Abspaltung von Piperazin. Glykokoll war 
jedoch in den Hydroly8aten nicht nachweiabar. Fiigt man zur Lsg. dca Dichloracetyl- 
piperazina alkoh. NH3, ao daB kein Nd. entateht, ao bildet sich ein in W. 1., in A. wl. 
C h lo rh y d r a t, das sich aua der Rk.-Fl. ala weiBer Nd. abscheidet, jedoch nicht au 
Diglycylpiperazindichlorliydrat stimmt. Reinigung erfolgte durch Umloaen a u a  alkoh. 
NH3. — Dibenzoylghjcylpiperazin (Dihippurylpiperazin), Ca8Hł40 4N4, Blattchen, 1. 266 ,
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freies Diglycylpiperazm, C8H10O2N4, wurde aus dem Chlorhydrat mit Ag,O erhalten. 
Spróde, liygroskop. M., 1. in W., unl. in organ. Losungsmm., lik. alkal., pIt in Vio‘n* 
LBg. =  8,96. — P ik r a t , C$oH220 10N10, F. (Zers.) 221°. — Dibrompropionylpiper- 
azin, C10H16O2NaBr3, Ausbeute 56%, 1. in Clilf., wl. in W ., F. 162°. — Dialanyl- 
piperązin. Das B ro m h y d ra t, C]0H22O2N4Br2, ist 11, in W. u. ammoniakal. A., unl. 
in A. u. anderen organ. Losungsmm. Eotfiirbung mit Chinon, Rk. mit BiJ4K, Rk. 
auf Lackmus sauer. Das freie Dialanylpiperazin, C,0H2uO2N4, bildet strahlenformige 
Krystalle, sehr liygroskop., sehr 11. in W., wl. in A., Aceton, Pyridin, unl. in den 
ubrigen organ. Losungsmm. pu in */ 10-n. Lsg. =  9,05. — Dibenzoyldialanyljńperazin, 
C24H280 4N4ł kurze Nadeln aus A., F. 237°, in organ. Losungsmm. zl. mit Ausnalime 
von A. u. PAe. — Dibrom-i-capronylpiperazin, C10H28O2N2Br2, Krystalle aus Chlf. -j- 
A., F. 141—142°. — Dileucylpiperazin, C10II32O2N4. Das B ro m h y d ra t, C10H34* 
OsN4Br2, krystallisiert aus alkoh. NH3. Die freie Base wird aus dessen was. alkal. 
Lsg. mit Chlf. ausgeschuttelt, strahlig krystallin. M. pH in Vio'n- Lag. =  9,2. LI. 
in W. u. den meisten organ. Losungsmm., F. 118—121°. Mit KBiJ4 in Eg. derbe 
Krystalle; mit Ninhydrin Rotfiirbung. — Dibcnzoyldileucylpiperazin, 
biischelformigc Nadeln, F. 244°. — Dichloraeetyldileucylpiperazin, C30H34O4N4Cl2, 
strahlenformige Krystalle aus Chlf. - ( -A ., F. 232° unter Zers., unl. in W ., A. u. 
PAe., swl. in Bzl. u. Homologeu, 1. in A., 11. in Chlf. — Diglycyldileuctylpiperazin, 
C20H39O4N0, aus der was. Lag. des Bromhydrats nach Zusatz von KOH mit Chlf. 
ausschuttelbar, strahlige krystallin. M., F. 182—184°, 11. in W. u. organ. Losungsmm.
— Dibenzoylpropionyldileucylpipei-azin, Ca2H380 4N4Br2, Krystalle aus Chlf. -f- A.,
F. 205°, unl. i u W., PAe. u. A., zlL in Aceton, Bzl. u. Pyridin. — Dialanyldileucyl- 
piperazin, C2jH420 4Ne, aus Chlf. liygroskop. M., Chlf.-haltig yom F. 62—64°, Chlf.- 
frei F. 142—149°, 11. in W. u. in organ. Losungsmm. mit Ausnahme von A. u. PAe. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 219—33. Halle a. S., Univ.) G u g g e n h e i m .

Emil Abderhalden und Ernst Komm, Weitere vergleiehende Studien uber die 
Ozydation von Polypeptiden wid von 2,5-Diketopiperazinen. (Ygl. A bderhalden  u. 
K o m m , Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 128; C. 1925. I. 2009.) Nach 5—6-wochent- 
lichem Stehen von Glyeiuanhydrid mit 5%ig. H j02 -|- FeS04 im Sonnenlicht fand 
sich neben wenig unyeriindertem Glyeiuanhydrid ein in h. A. 1. Prod. yom F. 200 
bis 210° mit 26,57, NH3-N, moglicherweise H2N-CO-CO.ONH4, wl. in k. W. u. k. 
A. Nach 20-std. Einw. von 10 bezw. 20% H20 2 auf Glycinanhydrid war im konz. 
Filtrat die Carbonylrk. u. die Aldehydrk. positiy. Kocht man Glycinanhydrid mit 
H20 2, so ist die Rk. mit 1,3,5-Dinitrobenzoesaure stark positiy, ebenso die Nin- 
hydrinrk. nach Zerstorung des I120 2. Alinlich yerhielt sich Alanylglycinanliydrid. 
Glykokoll, Leucin, Glycylglycin, Leucylglycin, Leucyldiglycylglycin, Seidenpepton 
u. Gelatine geben nach analoger Beliandlung weder Carbonyl-, noch Ninhydrinrk. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 234—40. Halle a. S., Univ.) Guggenheim.

Max Bergmann, Uber die Konstitution von Proteinkorpern. Vf. rechtfertigt 
seine krit. Bemerkungen zu den Arbeiten A b d e r h a l d e n  s (ygl. Ztschr. f. physiol. 
Ch. 142. 306; C. 1925. L_1408). (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 276—77.) Gu.

Otto Burian, Iteitrag zur Frage der Konstitution der natiirlichen Huniinsauren. 
Yf. hat durch Druckerhitzung unter AusseliluC yon Oa u. Ggw. yon HjO aus Celłu- 
lose braunschwarze Rk.-Prodd. erhalten. Diese sind zum groBten Teil alkalil. u. 
geben alle bisher an natiirlichen Huminstoffen beobachtcten Rkk. Vf. hat s.owolil 
seine Prodd., ais auch naturliche Iluminsauren der trockenen Dest. mit Ca(OH)s 
unterworfen. Im ersten Fali glaubt Vf. in den Dest.-Prodd. mittels Fichtenspanrk. 
Furan, im zweiten Furan u. Pyrrol nachgewiesen zu haben. Die Rotfiirbung yon 
Yorgelegtem Anilinacetat fiihrt Yf. auf Furanaldehyde zuruck. Das Auftreten yon 
luran u. Pyrrol bei der Dest. der Huminsauren liiBt nach Yf. auf die Mitbeteiligung
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der Kohlehydrate an der Kohlebildung schliefien. (Brennstoffchemie 6. 52—541 
Briinn, Deutsche Teclin. Hoclischule.) B ie l e n b e r g .

W ilhelm  E ller, Zur Frage der natyirlichen Huminsauren. Yf. tritt den An- 
sichten von B u r ia n  (vgl. Yorst. Ref.) entgegen u. halt die qualitativen Naćhweise 
von Furan u. Pyrrol nicht fiir eindeutig. — Die von B u r ia n  yerwendete Darat. 
kiinstlicher Huminsauren au3 Cellulose ist nicht neu u. die Rk.-Prodd. zeigen nach 
Unterss. des Yf. besonders bei den Halogen- u. Nitroderiw. grundlegende Unter
schiede gegeniiber den entsprechenden Deriw. der natiirlichen Huminsauren. 
(Brennstoffchemie 6. 55. Univ. Jena.) B ie l e n b e r g .

E. Biochemie.
Hans 5 .  Meyer, Eeim-ich Dreser f .  Nachruf auf den am 1/10. 1860 zu 

Darmstadt geborenen, am 21/12. 1924 in Zurich yerstorbenen eliemaligen Ordinarius 
fiir Pharmakologie in G-ottingen u. Dusseldorf, der 1897—1914 Leiter des pharma- 
kolog. Versuchslaboratoriums der Elberfelder Farbwerke war. (Arch. f. exp. Pathol. 
u. Pliarmak. 1 0 6 . I -V II.) W o l f f .

. W. J. V. Osterhout, Uber die Bedeutung der Erhaltung gewisser Unterschiede 
zwischen Zellsaft und aufierem Medium. (Vgl. S. 660.) Zellsaft von Yalonia macro- 
physa hat folgende molekulare Zus. (in % der Halogene) Cl -f- Br =  100, Na =  
15,08; K =  86,24; Ca =  0,288; Mg =  0; S04 =  Spuren, ferner l,40/0 organ. 
Substanzen; pH =  ca. 5,9; Die entsprechenden Zahlen fiir das Seewasser: 100; 
85,87; 2,15; 2,05; 9,74; 6,26. pH =  8,2. Leitfahigkeit . im Zellsaft (entsprechend 
der hoheren spezif. Leitfahigkeit des K-Salzes) 25°/0 hoher ais im Meerwasser. In 
ihrem eigenen Saft oder einer entsprechend diesem zusammengesetzten Lsg. gehen 
die Zellen zugrunde; auch wenn Ca vermehrt wird. Es wird yermutet, daB diese 
Unterschiede in der Zus. tiefere biolog. Bedeutung haben; P o ten tia ld iffe ren zen  
konnen kaum eine Rolle spielen, sie wurden nie groBer ais 1—2 Milliyolt gefunden, 
obwohl die [H‘] 100mai so groB in der Zelle ais im Seewasser ist. (Journ. Gen. 
Physiol. 7 . 561—64. Cambridge, H a r v a r d  Univ.) O p p e n h e i m e r .

Edward P. Adolph, Der Durchgang von Wasser durch die Froschhaut wid 
die Beziehungen zwischen Diffusion und Permeabilitał. Diffusionserscheinungen an 
lebenden Membranen sind auf Konz.- oder osmot. Phiinomene einerseits oder Capillar- 
oder elektrostat. Einfliisse andererseits zuriickzufuhren. Die Unters. besch iiftig t 
sich yorwiegend expcrimentell u. kritisch mit der Trennung der beiden Einfliisse 
u. den Bcdingungen, unter denen letzterer zustande kommt. (Amer. Journ. Physiol. 
7 3 . 85—105. J o h n  H o p k in s  Univ.) O p p e n h e im e r . ,

H. Zwaardemaker, Bioradioakłiviłat und Zellgewebsfliissigkeit. (Vgl. Archives 
nćerland. d. Physiol. de 1’homme et des animaux 1 0 . 1. 54; C. 1 9 2 5 . I. 2386. 2318.) 
Die Bioradioaktivitat hat allgemein biolog. Bedeutung. Im menschlichen Korper 
finden in den iiber den ganzen Organismus verstreuten K-Atomen 80000 E sp lo sio n cn  
pro Sek. statt, die eine Energie von 4̂5 Erg liefern. Jedoch geniigen zur Erregung 
der Netzhaut im Auge schon ‘/iooo Erg (Lichtenergie). Allerdings sind zur biolog. 
Ausnutzung der durch Iv-Radioaktivitiit erzeugten Energie sehr empfindliche „Recep- 
toren“ notwendig. (Quart. journ. of exp. physiol. 14 . 339—50. 1924; Ber. ges. Physiol. 
3 0 .  347. Ref. O p p e n h e i m e r .) W o l f f .

J. B. Leathes, Uber die Rolle von Fetten bei Lebenscrscheinungen. III. Myelin- 
formen von Lecithin. (II. v g l .  S. 658.) V i r c h o w  hat die sog. „ M y e l i n f o r m a t i o n e n  

aus Lecithin zuerst beschrieben. Vf. h a t  sie m i t  weitgehend g e r e i n i g t e m  Lecithin 
von Levene weiter studiert. Sie wurden k i n e m a t o g r a p h .  beim Entstehen f e s t g e h a l t e n ,  

nach 2‘/s Min. bis zu 1 Stde. Man sieht die B. von Ausstiilpungen, Abschniirung von 
Tropfen bei dest.W., s c h n e l l e r e n  u. a n d e r s  aussehenden Tropfenzerfall beL1/io«'n- '̂ ̂ 3’
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NaOH, KOH. Fehlen jedcr Vortreibung, wenn Ca yorhanden. Zweibas. Kationen, 
wie Ba, wirken wiederum andera. Bei anorgan. Sauren iat die B. yon „Vermicelli“ 
iihnlichen Vortreibungen (HC1) sehr ausgesproehen. — Lecithin enthiilt 2 Fettsaure- 
radikale, eins davon ist ungesUtt., u. Glyeerinphosphorsaure mit Cholin. Es bildet 
Myelinformen wie riclitiges Fett. Die Hydrolyse beginnt an der Glycerinphosplior- 
sauregruppe. — J7)/c?rolecithm zeigt keine Myelinbildung. — Bei ihr tritt W. in 
das Lecithin ein: lokaleTmbibition u. VergroBerung der Oberfliiche sind die Ursache. 
(Lancet 208. 957—62. Sheffield.) M u l l e r .

Yoshikazu S ałiash i, Uber das Vo7-kommen von Dioxychinolincarbonsdure 
(i(j-Saure von U. Suzuki) in der Reiskleie. S u z u k i  (vgl. Biochem. Ztschr. 4 3 . 8 9 ;
C. 1912. IV. 1675) isolierte aus dcm Vitamin B der Reiskleie eine u- u. ^3-Siiure. 
Die (5-Siiure hat nach dem Trocknen bei. 150° die Formel C„,H70 4N (nach S u z u k i  
C10HsO4N, getrocknet bei 100°). Den dargestellten Salzen, Estern, Acetyl-, Ben- 
zoyl- u. Br-Verbb. zufolge besitzt sie zwei OH- u. eine COOH-Gruppe. Durch 
HN03 werden Juglon- u. Oxalsaure gebildet, durch Zinkstaubdest. Chinolin. Sie 
reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. u. gibt u. a. durch Kochen mit KOH die Pyrrol- u. 
Indolrk., u. mit FeCl3 eine rotlichbraune Farhung. Vf. definiert die ^-Saure daher 
ais Dioxychinolincarbonsaure u. schreibt ihr eine der Formeln I. u. II. zu.

p _ V ersu e lie . Darst. der fi-Saure:
•COOH Der beim Stehen des alkoh. Ex-

HOf ' ? ' ' K >N']OH traktes der Reiskleie gebildete Nd.
I ' I \ 0(̂ er ! I Iqjj wird mit 3%'g- HC1 2 Stdn. ge-

kocht. Aus W. gelbe Nadeln mit 
1 Mol. Krystallwasser, aus A. 

wasserfreie Prismen; 1. in h. W., li. A., h. Eg., konz. HC1, H2S 0 4 u. in Alkalien; 
swl. in k. W., unl. in CHC13, Bzn.; zers. sich nicht u. schm. nicht bis 315°. — Cu- 
Salz, (C10HeNO4)2Cu, aus W. hellgelblicli griine Krystalle. — Ba-Salz, (C^IIjNOjląBa, 
aus W. glanzend gelb, kugelformig. — Na-Salz, C,0H0X 04Na, aus W. griinlicb- 
weiB. — K-Salz, CI0H6NO4K, aus W. glanzende, gelbe Nadeln. — Bas. Salze mit 
Ag, Na, NH4, Ca; Ca-Salz, CIOH5N 04Ca, gelbe, sehiffsformige Krystalle. Die Salze 
enthielten zum Teil Krystallwasser, das zumeist erst bei 160—170° entfernt werden 
konnte. — Athylester, CnIIn OiAT, aus A. gelbe, seidenartige Krystalle; 11. in absol.
A., unl. in W. — Methylester, CnH0OtN , aus A. kurze, gelbe Tafeln. — Diacetyl- 
verb., C\J[n OaN, aus W. mit HC1 gefallt hellgelbe fadenartige Krystalle. — Tri- 
ienzoylverb., C3lH190 7N. — Doppelsalzverb., dargestellt aus /J-Siiure u. CdO -f- Br„, 
vielleicht zusammengesetzt nach (C10H5OjNBr2HBr)2 • CdBr2. Aus W. citronengelbe, 
durchsichtige Prismen mit Krystallwasser, wasserfrei hellgelbes, amorphes Pulver.

Durch Einw. von H N03 (1,4) entsteht Juglonsaure oder ein Isomeres, CaH40 9N2; 
aus A. Prismen; Zers. bei 240—241°. -  Verb. Cl0E l7O3N3 oder C10HnNa +  3H20, 
Phenylhydrazon, erhalten aus dem Riickstand der Kalischmelze -j- Phenylhydrazin; 
zers. sich bei 170—180°; zwl. in W. u. A. — Chinolinpikrat, C3II?N • CeII2(N02)3• 
OH, durch Zinkstaubdest. +  Pikrinsiiure; Krystalle aus Bzl.; F. 200—201° (unkorr.). 
(Biochem. Ztschr. 159. 221—34. Tokyo.) L o h m a n n

Mitsumaru Tsujimoto, Uber das Vorkommen von hochungesattigten Sauren in 
Algen. Die in den Ólen von Wassertieren vorkommenden hochungesatt. Sauren 
entstammen den Algen. Vf. estraliierte 7 Algenarten lufttrocken mit A. Die mit 
alkoh. Kalilauge yerseiften Extrakte wurden mit IIC1 gefallt u. die so gewonnenen 
Sauren in A. bromiert. Die unl. Bromide erwiesen sich ais Polybromide. Die 
ihnen entsprechende Saure war bei Sargassum sagamianum Yendo u. bei Laminaria 
japonica Aresch yorwiegend C,2Jf30 02. Triigt man die Sauren auf die Haut auf, 
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so entwickeln sie ausgesproehen tranigen Duft. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. 
Fette, Ole, Waehse, Harze 3 2 . 125—126. Tokio.) H e l l e r .

V. Timofuff, Das Ol von Pistacia Terebintus. Ólgehalt der Friichte: 36,92 bis 
37,60%. Das goldgelbo bis rotliclibraune 01 liat D.'-° 0,9184, YZ. 193,5, Jodzahl 
89,5, Reichert-MeiBlzahl 1,1, Hehnerzahl 94,3, 0,61% Unverseifbares, ca. 76,0% A- 
Fettsauren. Der Gehalt an freien Fettsauren betragt 2,9—4,7%. Nach Laugen- 
raffination wird das 01 innerhalb 2—3 Monaten ranzig u. ungenieBbar. (Chem. 
Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Waelise, Harze 3 2 . 162—63. Alexandria.) H e l l e e .

—, Der Satnm von Citrullus vulgaris ais Óląuelle. Die in fruheren Mitteilungcn 
(Buli. Imperial Inst. Lond. 1 4 . 160 [1916]) gemachten Angaben iiber den Ólgehalt 
von Wassermelonensamen werden durch Unterss. von Saaten, die yon der Gold- 
kiiste, Sierra Leone u. Nigeria stammen, erganzt. Die iu der Tabelle fur Saaten 
von der Goldkuste angegebenen Zahlen sind Grenzwerte yon mehreren Mustern 
aus den nordlichen u. westlichen Proyinzen:

Provenienz Goldkuste Sierra Leone Nigeria
W .-G elialt.......................................... 6,4-8,3% 7,1 % 6,4 %
Ólgehalt............................................... 37,2-45,3% 44,4 % 45,0%
Des Oles D.I61 5 ............................... . 0,9230-0,9236 0,9218 0,9235
n D< 0 .................................................... 1,467 1,4645 1,465
SZ.......................................................... 1 ,3 -3 ,2  . 17,8 (?) *) 1,6
VZ......................................................... . 191,3—195,1 193,7 192,0
Jodzahl (H O b l ) . . . . . . . 119,2—124,3 " 117,5 113,1
U nyerseifbares............................... 0,7-0,8% 1,1% 0,9%
Erstarrungspunkt der Fettsauren . 29,2—32,7° 33,4° 35,3°

*) W alirsch e in lich  1,78. D e r  Kef.
Die gelben, fl. Ole sind ais halbtrocknend zu bezeichnen u. fiir techn. u. Speise- 

zwecke zu benutzen. Die bis zu 42% Protein enthaltenden Kuchen miissen, da sic 
Alkaloidrkk. geben, noch auf GenuBfahigkeit fiir Tiere gepruft werden. (Buli. Im
perial Inst. Lond. 2 3 . 149 [1925].) H e l l e k .

Arthur Dighton Stammers, Der Gehalt gewisser P/lanzcnole an Vitaniin A. 
(Vgl. Biochemical Journ. 18 . 9; C. 1 9 2 4 . I. 2887.) In Verss. an Ratten erwies sich 
sorgfaltig gepreBtes Er dnu fs (ii u. Leinsaalol sehr arm an Vitamin A, dagegen Maisol 
sogar reicher ais Lebertran. (Lancet 2 0 7 .  598—99. 1924; Ber. ges. Physiol. 30 . 
569. Ref. W i e l a n d . )  W o l f f .

B,. Eder und F. Hauser, Neue Untersuchungen uber das Chrysarobin. (Arcli. 
der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 2 6 3 . 321—47. — C. 1 9 2 5 . I. 1331.) D i e tz e .

P. Delauney, Uber die Gegenwart von Loroglossin in elf neuen einlieimischen 
Orehideenarten. (Ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 224; C. 1 9 2 5 . I. 1499.) 
Loroglossin konnte auch in Epipachis latifolia Ali., E. atrorubens Iloffra., Ophris 
muscifera Huds., Orchis pyramidalis L ., O. conopsea L ., O. purpurea Iluds., 0. 
Morio L., O. maculata L., O. latifolia L., O. mascula L ., O. militaris Huds. nach
gewiesen werden. (Buli. de la soc. de chim.-biol. 5 . 398—408. 1923; Ber. ges. 
Physiol. 3 0 .  560. Ref. W o l f f . )  W o l f f .

Y. L. Anderson, Einige Beobaehtungen iiber die nitratreduzierenden Eigen- 
schaften von Pflanzen. Auch griine Pflanzen besitzen ein Nitrat re d u z ie re n d e s  
Agens wie die Mitch („atite“). Das der Kartoffel ist thermolabil u. oxydierbar; 
Ggw. von Acetaldeliyd wirkt aktiyitatssteigernd auf atite. (Ann. of botany 38. 
699—706. 1924. London, Uniy. coli.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  255. Ref. G le i s -  
b e r g . )  W o l f f .

Friedrich Heinitzer, Untersuchungen iiber Siambenzoe. IV. Dic amorphe 
Grundmasse. Die amorphe Grundmasse ist zweifellos Coniferylbenzoat. Vf. bat 
schon friiher die Ansicht geauBert, daB der groBte Teil der amorphen S ubstanz
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aus dem krystallisierten Lubanolbenzoat entstanden ist u. daher amorph gewordenes 
Lubanolbenzoat sein diirfte. Die Einwande yon W. H o f m a n n  (Monographie iiber 
Siambenzoe, Zuricli 1920) werden zuriickgewiesen. (Areh. der Pharm. u. Ber. der 
Pharm. Ges. 263. 347—58.) D i e t z e .

Yernon H owes Legg  und Richard Yernon W heeler, P/lanzliche Cutikeln.
I. Cutikeln neuerer Pflanzen. Untersuchungen iiber die Zusammensetzung der Kohle. 
Die Cutikeln (Oberhiiute) von Agaue americana werden chem. untersucht. Nach 
der Extraktion der Cutikula mit W., A., Bzl., Clilf. u. S c h w e iz e r s  Reagens bleibt 
Cutin ais Ruckstand. Bei der Einw. von alkoh. KOI! darauf entsteht ein Gemiseh 
von Siiuren, bestehend aus 65% Cutinsaure, C20HS0O6, unl. in den meistcn organ. 
Losungsmm., Ag-Salz, u. 10% Cutininsdure, C13H220 3, unl. in W. u. PAe., 1. in A., 
Chlf. u. Bzl., Ag-Salz, Siiure C10H38O0, aus W. F. 107—108°, wl. in PAe., A. u. 
Chlf., 11. in A. Ag-Salz, Atliylester, C21H4QO0, Nadeln aus A., F. 66—67°, 11. in A., 
A., wl. in PAe. u. Bzl. — Mit Sudan I I I  nach L e e  u . P r i e s t l e y  (Ann. Bot. 38. 
528 [1924]) behandelt, fiirben sich die Cutikellamellcn tiefrot, wiihrend die Cellulose- 
schicht unveritndert bleibt. Obgleicli Sudan III ein gutes mikrochem. Erkennungs- 
mittel fiir Fette u. Wachse ist, konnen die Cutikeln wie auch Cutin nicht darunter 
gerechnet werden, da sie in vielen Losungsmm. unl. sind, in denen sich Fette u. 
Wachse gewohnlich losen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1412—21. Sheffield, 
Uniy.) T a u b e .

Foulon, Neuere Forsćhungsversuehe iiber die Zusammensetzung des Fiehtcnholzes. 
Lignin ist glykosidiśch an einen Phenolkomplex gebunden, es liiBt sich nur durch 
Hydrolyse in Ggw. yon Eg. restlos spalten, wiihrend Hydrolyse in W. ais Medium 
nur Kohlenhydrate in einer Gesamtmenge von 27% nach 27 Stdn. herauslost, ohne 
daB eine Phenolgruppe bloBgelegt wird. Ob ein Teil dieser ais Hemicelluloaen be- 
zeichneten Kohlenhydrate, zum Teil wenigstens, mit an den Phenolrest glykosidisch 
gebunden ist, liiBt sich nicht entscheiden, wenn auch dic Metliode von E. S c h m id t  
u. G r a u m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1921. 1860; C. 1921. III. 1473) dieBe Bindung 
vermuten liiBt. Aus dem vom Vf. ais „Xylogen“ bezeichneten Phenolkomplex 
konnte unter den in Bzl. 11. Bestandteilen ein Phenolaldehyd mit Sicherheit nach- 
gewiesen werden, dessen chem. Verh. u. Eigenschaften mit groBer Walirscheinlich- 
keit auf den Ferulaaldeliyd (Coniferylaldehyd) deuten. Die hier vorliegenden Stoffe 
haben ein sehr groBes Molekiil, worauf die noch nicht gelungene UberfUhrung in 
den krystallinen Zustaud hinweist. (Wochbl. f. Papierfabr. 56. 704— 8. Darm
stadt.) ' SO VERN.

E 3. P f l a n z e n p h y s i o l o g i e .  B a k te r i o l o g i e .

M ichel Polonovski, Die organische Synthese im Pflanzenreich. Referat. (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 7. 526—89.) L o h m a n n .

Anneliese Niethammer, jjber die Wirkung von Photokatalysatoren auf das 
Fnihtreiben ruhender Knospen und auf die Samenkeimung. Es wird angenommen, 
daB im Pflanzenkorper infolge der Einw. des Lichtes auf das Pflanzenleben Photo
katalysatoren vorhanden sind. Um diese Yermutung zu bestiitigen, werden Zweige 
von Holzpflanzen mit stark verd. Lsgg. yon Eosin, Erythrosin, Methylenblau, Eisen- 
sulfat u. Uranylsulfat gebadet. Die so behandeltcn Knospen werden mit intensiyem 
Licht bestrahlt u. das Treiben der Knospen beobachtet. Zum Parallelvers. wird 
ais Bad aqua dest. gewiihlt, bezw. werden die mit Eosin usw. gebadeten Zweige 
itn Dunkeln gelassen. Es zeigt sich, daB die genannten Stoffe die Knospung im 
Licht beschleunigen. Am giinstigsten wirken Lsgg. von der Konz. 1:10000, 
Metallsalzlsgg. 0,5—1%. Da bei den Dunkelyerss. kein Austreiben der Knospen 
beobachtet werden konnte, andererseits in H20  gebadete Zweige bei der Belichtung 
schnellere Fortschritte machten ais im Dunkeln belassene, schlieBt Vf., daB ganz
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allgemein eine Lichtempfindlichkeit rulicnder Knospen besteht, die durcli Zusatz 
der Katalysatoren noch yerstiirkt wird. — Die Ver3uchsergebnisse iiber den EinfluB 
der Katalysatoren bei der Samenkeimung sind nicht so einheitlich. Im allgemeinen 
werden aber auch die Keimprozente bei Lichtkeimern yon Photokatalysatoren gunstig 
beeinfluBt. (Biochem. Ztschr. 158. 278 — 305. Tetselien - Liebenwerd , Techn. 
Hochseh.) H a n t k e .

C. Picado und E. Vicente, Einflufi der Rontgenstrahlen auf die Samenkeimung.
Bestraliltc Bohnensamen bezw. Kartoffelknollcn gaben kriiftigere Pflanzen, nicht 
aber bei Getreide. Ursaclie des yerschiedenen Verh. ist wohl die yerschiedene 
Lebensenergie des Embryos. (Arch. de pliysiąue biol. 3. 13—16. 1923; Ber. ges. 
Physiol. 30. 259. Bef. G l e is b e r g .) W o l f f .

D. Feher und St. Vagi, Untersuchungen iiber die Einwirkung von Na2C03 auf
Keimung und Wachstum der Pflanzen. I. Es wird durch Verss. belegt, daB Na2C03 
infolge liydrolyt. Spaltung durch seine OH-Ionen ais Pflanzengift wirkt. Besonders 
stark leiden Holzpflanzen, weniger Getreidearten. Die obere Grenze von Keim- 
fahigkeit u. Pflanzenwachstum liegt bei einer ca. 0,4°/0ig. Na^COj-Lsg., in hurnus- 
annen Sandboden bei 1,5% NftjCOj-Gehalt. — Aus entsprechenden Yerss. ergibt 
sich, daB Na., CO., von den Pflanzen nur in ganz minimalen Mengen aufgenommen 
■wird. In Humusboden wird die Giftwrkg. des Na.2C03 bedeutend dadurch lierab- 
gemindert, daB die HumussSure die OH-Ionenkonz. zuruckdriingt. (Biochem. Ztschr.
158. 357—65. Sopron.) H a n t k e .

Amar Nath P uri, Einflufi von Methyl- und Athylalkohol auf das Wachstum 
von Gerstenpflanzen. Gerstensamen wurden in Niihrlsg. unter Zusatz von CH3OH 
oder A. in yerschiedenen Konzz. zum Keimen gebracht u. nach 12-wocliiger Vege- 
tationsperiode gemessen u. trocken gewogen. A. ist dabei ąuantitatiy u. qualitativ 
toxischer ais CH3OH. A. begunstigt das Wachstum der Ahrenschosse u. unterdriick t 
die Blatter, C1I30H  wirkt umgekehrt. In spateren Vegetationstadien ist die Wider- 
standsfiihigkeit gegen A. groBer. (Ann. of botany 38. 745—52. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 30. 248—49. Eef. G l e is b e r g .) W o l f f .

A lbert Saeger, Das Wachstum von Wasserlinsen in anorganischen Nahrlosungen 
mit und ohne organische Zusatze. Die anorgan. Nahrlsgg. von D e t j i e r  u. von 
K n o p  sind ungeeignete Kulturmedien fiir das Wachstum von grunen Wasser- 
pflanzen (Spirodelen u. Lemnen). Zusatz von autolysierter Hefe 0,4 g/l oder von 
Torfextrakten bessert die Wachstumsbedingungen. (Journ. Gen. Physiol. 7. 517 
bis 525. Junior College of Kansas City.) O p p e n h e im e r .

E. Schaffnit und K. Bóning, Die Brennfleckenkrankheit der Bolmen, eine mono-
grapliische Studie auf biologischer Grundlage. Der Erreger der Krankheit, ais 
Colletotrichum Lindemuthianum bezeichnet, wurde in seinen pliysiolog. Yerhaltnissen 
u. in seinen Beziehungen zur Wirtspflanze eingehend untersucht. Sorgfaltig ver- 
folgt wurden der EinfluB der yerschiedenen Nahrmaterialen auf Entw. u. Form- 
bildung, EinfluB der Aciditiit bezw. Basizitat, der Feuchtigkeit, der Temp., des 
Lichtes, der physiolog. Bedingungen. Im zweiten Teile, der sich mit der Empfang- 
lichkeit der Wirtspflanze unter yerschiedenen physiol. Verhaltnisseu beschSftigt, 
■wird Materiał iiber die chem. Zus. versclńedener Bohnensorten beigebracht, sowie 
iiber dereń Beeinflussung durch die Ernahrung u. die Tatigkeit der Enzyme. 
SclilieBlich folgen Unterss. iiber die Biologie des Pilzes u. Yerss. iiber seine Be- 
kiimpfung direkt oder mittels yorbeugender MaBnahmen. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
Parasitenkunde, II. A bt 63. 176 — 254. 360— 438. 481 — 508. 9 Tafeln. Bonn- 
Poppelsdorf, Landw. Hochsch.) S p i e g e l .

Forman T. M cLean und B asil E. G ilbert, Mangan ais ein Mittel gegen die 
Cldorose von Spinat. Die Chlorose des Spinats, die sich in dem sehr lan g sam en  
Wachsen u. dem Gelbwerden der alteren Blatter zeigte, lieB sich durch Spritzen
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mit Af/i&Oj-Lsg. in kurzer Zeit beseitigen. (Science 61. 636—37. Kingston (R. J .] , 
Agric. E x p . Stat.) . ; J o s e p h y .

C. Wehmer, Die vertneintliche Giflwirkimg des Kolilenoxyds auf griine Pflanzen. 
Durcli neuere Verss. kann Vf. zeigen, daB CO kein Pflanzengift ist, in lioheren 
Konzz. wird das Pflanzenwachstum verlangsamt. Die Angaben H e i d e i i s , der 
Leuchtgas gleich 140/0'CO-Gas setzt, sind nach Ansicht des Vf. aus der Literatur 
zu streichen. (B er. Dtsch. Botan. Ges. 4 3 . 184—88.) B r a h j i .

Werner K o lla th , Vitaminahnliche Substanzen in ihret• WirJcung auf das 
Wachstum der Influenzabacillen (Bac. Pfeiffer). II. Mitteilung. Die Wachstums- 
beeinflussung der Influenzabacillen durch fremde Baklerien und ihre Zusammerihange 
mit der Biologie des Influenzabacillus. (I. vgl. Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. 
Abt. I. 9 3 . 506; C. 1 9 2 5 . I. 1098.) „Ammenwaclistum" des Influenzabacillus tritt 
nur ein, wenn der betreffende Ammenkeim aus gewissen kolloidalen Fe-Verbb. im 
Agar die fiir das Wachstum von jenem notwendige Substanz zu synthetisieren ver- 
mag u. auBerdem in geringem MaBe yitaminiihnliche Substanzen erzeugt. „Riesen- 
waćhstum" tritt dagegen auf, wenn die Fe-haltige Blutfarbstoffkomponente aus- 
reicliend u. in geeigneter Form im Niihrboden yorlianden ist u. die zu untersuchenden 
Ammenbakterien die Fiihigkeit haben, yitaminahnliche Substanzen zu produzieren, 
die in den Niihrboden diffundieren konnen. Wird unerhitzter Blutagar verwendet, 
auf dem auch Riesenwachstum in den ersten 24 Stdn. eintritt, so liegt der Grund 
wahrscheinlich auch in der Produktion von V seitens der Ammen. Das V des 
Blutes tritt erst wesentlich langsamer aus den Blutkorperchen aus (Nachwachstum, 
„Reifen“ der Blutplatten). Wenn V- u. X-Substanz ausreicheud yorhanden sind, 
kann bei fiir den untersuchten Influenzastamm ungeeignetem Alkalescenzgrad durch 
Siiure- oder Alkaliproduktion der Ammen eine Korrektion des Niihrbodens bewirkt 
werden, die dann cbenfalls zu Riesenwachstum fiihrt. Optimaler Blutagarnśihr- 
boden kann durch Zusatz yon Traubenzucker oder Friedlanderemulsion in der 
Eignung fiir den Influenzabacillus gestort werden u. dann docli Riesenwachstum 
zeigen. Ais optimal ist ein Nahrboden zu betrachten, auf dem keine Waclistums- 
beeinflussung durch Ammen stattfindet. Unter bestimmten Umstśinden kann neben 
einer Verbesserung des Niihrbodens durch Ammen auch eine Verschlechterung 
durch sie eintreten, es bilden sich dann Hemmungszonen um die betreffende Ammen- 
kolonie. Ursaclien solcher Hemmung konnen sein B. von Siiure oder Alkali, wenn 
der Nahrboden bzgl. Rk. gerade an der Grenze der Brauchbarkeit steht, ferner 
peptouisierende Fermente, welche die 3. erniihrende Substanz (zum Korperaufbau noch 
notige Stoffe) zerstoren. Da jenseits der Hemmungszonen Riesenwachstum des 
In flu e n z a b a c illu s  stattfinden kann, muB die V-Substanz gegentiber den betreffenden 
Nahrbodenschiidigungen resistent sein. Ammenbakterien konnen sowohl durch 
1 raubenzucker wie durch Friedlanderemulsion Wachstumsyerstiirkung erfahren, die 
Wit verstiirkter Vitaminproduktion yerbunden ist. Yitaminzusatz wirkt erheblich 
stiirker. Stiirkerer Blutgehalt, auch an gekochtem Blute, wirkt hemmend auf die 
W achstumsforderung durch yitaminahnliche Substanzen. (Zentralblatt f. Bakter. 
u. Parasitenk. Abt I. 9 5 7  158—80. 2 Tafeln. Breslau, Univ.) S p i e g e l .

Hidetake Y aoi, Uber den Einflufs von Sauren auf die Lebensfahigkeit von 
Baktcrien. Haufig ist bakterielle Proteinzers. die Ursache der B. yon Siiure. Art 
der Sauren u. pH wirken auf dic Lebensfahigkeit der Keime yerschieden. Verd. 
•HA O.) u. IICl erregen, Il^SOi u. HsPOt hemmen das Wachstum. Essig- u. Oxal- 
saure rcizen schwach, die anderen sind ohne Wrkg. Auch die Indiyidualitat der 
Anioncn u. der undissoziierten Moll. ist von EinfluB auf die Mikroorganismen, ab- 
gesehen von dereń spezif. Empfindlichkeit. (Scient. reports from the goyernment 
inst. f. infect. dis. 2. 335—55. 1923. Tokio, Univ.; Ber. ges. Physiol. 30. 321. 
Ref. S e l ig m a n n .) W o l f f .
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H. Violle, Vaccine>i non Mikroben, die mit Goldchlorid abgetotet urnrden. Die 
bakterizidc u. antitox. Eigenschaft yon Goldchlorid konnte eine erfolgreiche Yacci- 
nation auf dem Wege iiber den Magen-Darmkanal ermoglichen. Es gelang, Tiere, 
denen mit Au-Salzen abgetotete Bakterien (Typhus usw.) eingegeben wurden, vor 
einer sonst todlichen Erkrankung durch spiiter beigebrachte vollvirulente Keime 
zu schiitzen. (C. r. soc. de biologie 93. 115—16.) O p p e n h e i m e r .

C. J. Schuurman, Der Bakteriophage, ein lebender Organismus. Durch die 
bereits bekannten Tatsaclien u. eigene, hier in Ktirze wiedergegebene Unterss. sieht 
Yf. ais erwiesen an, daB der Bakteriophage die 3 Hauptkennzeiclien eines lebenden 
Organismus besitzt: Starkę Vermehrung, Anpassung an schiidliche Faktoren u. Er- 
lialtung seiner IndiyidualitSt durch hunderte von Generationen. Infolge Besitzes 
dieser Eigenschaften zeigt er auch deutliche Variabilitiit. (Zentralblatt f. Bakter. 
u. Parasitenk., Abt. I. 9 5 . 97—108. Leiden, Inst. f. trop. Hyg.) S p i e g e l .

A. P. Krueger und C. L. Alsberg, Eine Stoffwechseluntersuchung bei Bacterium 
solanaeearum E. F. S. Dieser Pflanzenscliiidling wiichst langsam in Pepton-Glu- 
coselsg. ;■ Tomatenextrakt steigert das Wachstum. Er bildet etwas Essigsdure u. A., 
Mono-, Di-, Triamin, NHS, keine nichtfluchtigen Sauren. (Proc. of the soc. f. exp. 
biol. a. med. 2 1 . 534. 1924. Stanford, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  322—33. Ref. 
S e l ig m a n n .) W o l f f .

E. E. Ecker und J. Lucien Morris, Faktoren, die die Zerstorung der Earn- 
saitre durch Aerobacter aerogenes beeinflussen. Na-Citrat, Oxalat, Tartrat u. Lactat 
fordern die Ausnutzung der Harnsaure durch Aerobacter aerogenes; Aminosauren 
u. ATi/,-Salze hemmen, ebenso Glucose (N-Sparer), weiter auch NaIlC03 (aber durch 
Wachstumshemmung). Diese Wrkg. des NaHC03 wird durch Citrat oder 0xalat 
nicht ausgeglichen. (Journ. of infect. dis. 35.479—88. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 
322. Ref. S e l ig m a n n .) W o l f f .

L. Dienes und E. W. Schoenheit, Uber die spezifischen Substanzen im Alkohol- 
extraM von Tuberkelbacillen. Die durch fortgesetzte Extraktion mit mehreren Lipoid- 
losungsmm. erhaltenen Ausziige von Tuberkelbacillen sind im Komplementbindungs- 
yersucli unwirksam; dagegen ist die alkohol-atherlosliche, acetonunl. Fraktion noch 
in Mengen yon 0,0002—0,0003 mg ais Antigen wirksam. Phosphatidcharakter liaben 
die Substanzen dieser Fraktion kaum mehr, besonders nicht nach Reinigungsverss. 
Die ungereinigten Prodd. enthalten 12—26% Kolilenhydrate. (Journ. Immunology
1 0 . 631—42. Asheyille, North Carolina.) O p p e n h e im e r .

Carrie Castle Dozier, Optimale und Grenzuierte der I I - Ionenkonzentration 
fur Bacillus botulinus und quantitative Bewertung des Wachstums. XVI. (Vgl. 
D o z i e r , W a g n e r  u. M e y e r , Journ. of infect. dis. 3 4 . 85; C. 1 9 2 4 . II. 1356.) 
FUr ycgetatiye Formen liegen die optimalen pH-Werte bei 6,0—8,2 (namentlich 7,0), 
fiir 3 Tage alte, sporenhaltige Kulturen bei 5—9, fiir Sporenimpfung bei 6,0—7,2. 
Łeicht saure Rk. begiinstigt die Sporenauskeimung. Bei 37° wiichst der Bacillus 
gut, bei 26,5° langsamer, aber iippiger, das Absterben ist yerzogerter ais bei 37°. 
Dem Absterben folgt durch Autolyse Toxinbildung. Zusatz yon Pflanzensaft wirkt 
erst durch die natiirliche Aciditiit fordernd auf die Kulturen. (Journ. of infect. 
dis. 3 5 . 105—33. 1924. San Francisco, Uniy. of California med. school; Ber. ges. 
Physiol. 3 0 .  163. Ref. S e l ig m a n n .) * W o l f f .

Carrie Castle Dozier, Hindemder Einflufs von Zuckerarten wid Kochsalz  ̂ auf 
Lelensfahigkeit, Wachstum und Toxinproduktion vo>i Bacillus botulinus. XVII- 
(XVI. vgl- yorst. Ref.) Kein Botulinusstamm wuchs auf Standardnahrboden mit 
]> 8 % NaCl u. > 5 0 %  Zucker. Die Toxinproduktion scheint eine Folgę von En- 
zymtatigkeit zu sein. Die jungen Zellen geben das Toxin durch Osmose ab, die 
alten nur bei Autolyse. Die Toxinproduktion ist somit kein zuyerlassiges Zeichen
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fur akt. Proliferation. (Journ. of infect. dis. 35. J 34—55. 1924; Ber. ges. Physiol. 
30. 163. Ref. N i e t e h .) W o l f f .

Clara A. Pratt, Die 'Selbstvergiftung von Pilzkulturen. II. Die alkalischen 
Stoffwechselprodukte und ihr Ein fiu fi auf das Wachstum von Pilzsporen. (I. ygl. 
Ann. of botany 38. 5 6 3 ; C. 1925. I. 1089.) Wie friiher bei sauren Stoffwechsel- 
prodd. treten auch in alkal. gewordenen Niihrmedien Hemmungserschcinungen bei 
Botrytissporen auf. Eine Giftigkeit der Saureionen selbst laBt sich nicht nach- 
weisen. Das aus dem K N 03 (N-Quelle) frei werdende Alkali wird mit der At- 
mungs-COj in Bicarbonat u. teilweise in Carbonat venvandelt; diese wirken dann 
hemmend. (Ann. of botany 38. 5 9 9 — 615. 1924. London, Imp. Coli. of science 
a. technol.; Ber. ges. Physiol. 30. 25 3 — 54. Ref. A r n b e c k .) W o l f f .

C. Wehmer, Yersuche uber Umicandlung von Lignin, Cellulose und Iiolzsub- 
stanz in Huminstoffe durch Pilze. Vf. bat schon friiher (Ber. Dtsch. Chcm. Ges. 
48. 130; C. 1915. I. 561) gezeigt, daB gewisse Spaltpilze die Holzsubstanz unter 
Yerscliwinden der Cellulose in Huminstoffe iiberfiihren. Die Frage, ob die Kohle- 
hydrate oder das Lignin die Muttersubstanz dieser Humine seien, blieb nocli 
offen. Weitere Verss. haben nun folgendes ergeben: Freies Lignin ais alleinige 
Nalirsuhstanz gab keine Entw. der Pilze; Zugabe von Zucker- oder Malzlsg. brachte 
die iibliche Entw., das. Lignin blieb jedoch unyeriindert; ebenso wirkten Gelatine- 
bezw. Agarzugabe. Reine Cellulose wird langsam u. unvollkommen aufgebrauclit; 
Zugabe der Nahrsubstanzen beschleunigt diesen Yorgang; B. von Huminen findet 
nicht statt. Holzpapier wird schnell angegriffen unter B. von Huminkorpern. 
Fichtehholz ebenfalls; hierbei entstehen Huminsubstanzen in ungefahrcr Menge des 
Yorhandeń gewesenen Lignins; u. Mk. sind deutliche Veriinderungen erkennbar; 
Der Hohlraum der Faser ist yergroBert, die Wandstiirke verringert, die sekundiire 
u. tertiSre Verdickungsschicht ist gebraunt, glanzlos geworden u. auf die HSlfte 
der urspriinglichen Dicke zuriickgegangen. (Brennstoifchemie 6. 101— 6. Hannover, 
Bakter.-chem. Labor. d- Techn. Hoclischule.) B i e l e n b e r g .

L. Rosenow, Uber die Wirkung von Thyreoidin, Cerebrin und Cordin auf 
die anaerobe Atmung der Hefe. Die anacrobe COa-B. der Hefe in Zuckerlsgg. wird 
in der Reihenfolge gesteigert: Thyreoidin Cerebrin <  Cordin Serum. (Biochem. 
Ztschr. 159. 235—39. Mińsk, WeiBruBland.) L o h m a n n .

R. C. Robertson, Yitamine beim Wachstum der Bakterien. IX. Wachstum 
einiger geicohnlicher JBakterien in einem synthetischen Nahrboden und die Beziehung 
der darin gebildeten Substanzen zum Wachstum der JTefen. (VTII. vgl. Journ. of 
mfect. dis. 34. 3 9 5 ; C. 1925. I. 1617.) Manche Bakterien, namentlich apathogene 
(B. coli, prodigiosum, proteus, pyocyaneum, subtilis, Sarcina) erzeugen auf Aspara- 
<?i»-Niihrboden Substanzen, die bei Zusatz zu derartigen synthet. Niihrboden auch 
Hefewachstum ermoglićhen, das dort sonst nicht erfolgt. (Journ. of infect. dis. 35. 
311— 14. 1924. Chicago, Univ. of Illinois; Ber. ges. Physiol. 30. 625. Ref. H a m m e r - 
s c h m id t .)  W o l f f .

Hans Fischer und Hermann Fink, Uber Koproporphyńnsynthese durch Hefe 
wid ihre Beeinflussung. H. Analyse von krystallisiertem Koproporpliyrinkupfer aus 
frischer Hefe und Vetmehnmg des Porpliyrins durch Zusatze. (I. vgl. Ztschr. f. 
physiol. Ch. 140. 5 7 ; C. 1924. II. 2763.) Aus 1 kg Cymocasein aus 50 kg Hefe 
(LOe r s  u . N o w a c k , Biochem. Ztschr. 154. 31 0 ; C. 1925. I. 1330) konnten nach 
dem Eg.-Verf. 21 mg des krystallisierten Cu-Salzes des Koproporphyrins isoliert 
werden, das sich mit dem aus Koproporphyrin synthet. dargestellten Cu-Salz vdllig 
ident. erwies. Im Cerevisin, einem EiweiBkorper der aus der Mutterlaugc des 
Cymocaseins durch Hitzekoagulation gewonnen wird, findet sich ebenfalls Kopro
porphyrin, jedoch nur zum kleineren Teil ais Cu-Salz. Die Anwesenheit des Cu- 
Salzes erklart sich aus der Yerwendung von MessinggefaBen bei der Darst. des
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Cyinocaseins. Bei der Fortziichtung von Hefe findet dauernd eine Vermelirung des 
Koproporphyrins statt. Zusfitz von FeS04 zur Niihrfl. bis zu einer Konz. von 
1 : 40000 selieint eine Besehleunigung der „Garung herbeizufiihren, jedocli keine B. 
eines komplesen Fe-Salzes „Koprohiimin“. CuS04, das von der Hefe bis zu einer 
Konz. von 1 : 100000 gut vertragen wird, bescbleunigt die Porphyrinbildung mog- 
licherweise dadurch, daB ein Teil des Koproporphyrins durch B. des Komples* 
salzes gebunden wird. Die Fiihigkeit der Hefe, mit Cu das spektr. charakterisierte 
Cu-Porphyrin zu liefern, liifit sich zum Nachwńs kleiner Cu-Mengen verwerten. 
Zusatz von Pb, As u. Yd-Yerbb. fiihren ebenfalls zur Porphyrinvermehrung. Doch 
ist es nicht ausgeschlossen, daB die ais Substrat verwendete Zuckerlsg. u. nicht 
die Metallsalze hierfiir aussehlaggebend waren, da auch mit letzterem bisweilen 
eine gleichstarke Porphyrinzunahme erfolgte. In der gezuchteten Winterhefe konnte 
zum Unterscliied von der Sommerhefe K a m m e r e r s  Porphyrin nur in 2 Fiillen nach- 
gewiesen werden. 2 Sorten von Weinhefe enthielten ebenfalls nur Koproporphyrin 
ais Cu-Salz. Die Bedeutung des in der Sommerhefe nachgewiesenen K a m m e r e r s  
Porphyrin, seine mogliche Entsteliung aus Hiimin, seine evtl. Umwandlung in Ko
proporphyrin, die Moglichkeit der Entstehung von Koproporphyrin aus Atio- u. 
Mesoporphyrin sollen experimentell entschieden werden. Von diesen Verss. unab- 
hangig ist aber die primiire B. des Koproporphyrins in der Hefe ais erwiesen an- 
zusehen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 101—22. Miinehen, Techn. Hochsch.) Gu.

Hans v. Euler, Karl M yrback und Eagnar N ilason, Enzymatisclia• Abbau 
und A uf ban der Kohlehydrate. II. (L vgl. S. 305.) Die alkal. Giirung tritt — mit 
der Modifikation, daB nur ein Teil des gespaltenen Zuckers ais A. -j- C02 auftritt
— bei frischen HefeprSparaten, sowie mit Unter- wie Oberhefe ein. Bei den 
Trockenhefen verursacht die Oberhefe bei Ph =  8 eine starkę Giirung, welche wie 
bei Frisclihefen etwa 80°/0 des n. Giirungswertes erreicht, wahrend sich die Unter- 
hefe unwirksam erweist. Phosphatzusatz iibt weder in alkal. nocli neutraler Lsg. 
einen nennenswerten EinfluB aus, auch nicht, wenn das der Trockenhefe anhaftende 
Phosphat vorher ausgewaschen wurde. Das Ergebnis war das gleiche, wenn die 
Yergiirungsgeschwindigkeit reduktometr. oder durch die COj - Entwicklung ge- 
messen wurde. — Die Brenztraubensiiure giirt mit beiden Trockenhefen bei pn — 4,5 
sehr kriiftig. Bei pu =  8,5 wird die Giirung durch Unterhefe stark geliemmt. 
Die Carboxy]ase wird ofFenbar bei einer geringeren Alkalinitiit gehemmt ais die 
Zymase. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 137—46. Stockholm, Hochsch.) G u g g e n h e im .

E 4. Tierchemie.
0. Schumm, Uber „natiirliche“ hamatinahnliche Farbstoffe und ihnen nalie- 

stehende Porphynne. Kurze vorl. Mitt. Durch Fiiulnis v o n  Pferdefleiscli, sowie 
durch bakterielle Zers. von menschlichem Blut, wurde ein gelblicher hiimatinartiger 
Farbstoff erhalten, der das gleiche Absorptionsspektrum zeigte, wie das MyohSmatin 
M acMunns (Journ. of Physiol. 8. 51 u. Ztschr. f. physiol. Ch. 13. 497) u. die Fe- 
Verbb. von N encki s Ilamatoporphyrin, Koproporphyrin u. Mesoporphyrin. Diese 
hiimatiniihniichen Substanzen geben sich in Pyridinlsg. durch das Auftreten charak- 
terist. Streifen zu erkennen (2 eng benachbarte Streifen auf HjX 557 u . 545 oder 
546) u . bedingen oft e in e n  abnormen Ausfall der P y rid in h iim o c h ro m o g e n b lu tp ro b e  
an Fiices nach fleisch- oder bluthaltiger Kost oder Blutungen im Bereich des Yer- 
dauungskanals. Bei der Enteisenung nach Papendieck u. B o n a t h  (S. 40) ent
stehen Porphyrine vom Spektrum des Hamatoporpliyrins, Meso- oder Kopro
porphyrins, wiihrend a-Hiimatin hierbei ein fó-Hiimatoporpliyrin liefert. Das be- 
schriebene Porphyrin konnte wiederholt auch aus dem von yorgebildetem Por
phyrin sorgfiiltig befreiten Hiimatingemenge aus Fiices dargestellt werden, die nach 
Magenblutungen (Ulcus, Carcinom) entleert worden waren. Dem Koproporphyrin



1925. II. E 4. T ie r c h e m i e . 933

ist es iihnlich im spektr. Yerh. der alkal. Lsg. u. in der Unlosliclikeit in Clilf.,
unterscheidet sich dadurch also eindeutig vom Mesoporphyrin. Durch die ab-
weichenden spektrometr. Werte der ath. u. der salzsauren Lsg. wie auch der Fe- 
Verb. ist es vom Koproporphyrin u. Mesoporphyrin deutlich zu unterscheiden. Ein 
damit ident. Porphyrin wurde auch bei der Enteisenung eines Farbstoffes erhalten, 
der sich bei der bakteriellen Zers. von menschlichem Blut gebildet hatte. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 1 4 4 . 272—75. Hamburg-Eppendorf, Allg. Krankenh.) G u g g e n h e i s i .

Z denko Stary, Studien iiber bromieries Keratin und Orykeratin. 2. Mitt. 
(I. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 1 3 6 . 160; C. 1 9 2 4 . II. 668.) Bei der Einw.
von Br -|- Eg u. von H20 2 -f- 4-n. H2S04 auf menschliclies Haar bei Zimmer- 
temp. entstehen ais hauptsiichliche Spaltprodd. hochmolekulare EiweiBkorper, 
welche eine ziemlich konstantę Zus. zeigen. In Laugen sind sie 11. u. werden durch 
SSuren gefiillt. Durch Trypsin sind diese Verbb. sehr leicht verdaulich. Die
Carbonylrk. mit Pikrinsiiure u. Dinitrobenzol ist negatiy, wiihrend bei den trypsin- 
resistenten, durch Alkali- u. Saurewrkg. erhaltenen Keratosen diese Bk. eher stiirker 
ist ais beim Ausgangsmaterial. Auch die durch Erhitzen mit W. erhaltenen unyer- 
daulichen Amidproteine (N e u m e i s t e r , Ztschr. f. Biologie. 2 6 . 57. [1890]) geben 
eine starkę Carbonylrk. Offenbar besteht eine Beziehung zwischen der Angreif- 
barkeit durch Trypsin u. der Carbonylrk. Es scheint, daB durch Eg Br. u. durch 
II202 ringfćirmige Komplexe aufgespalten u. der Trypsinyerdauung zuganglicli ge- 
macht werden. In diesen oxydativen Spaltprodd. ist der Amid- u. der Humin-N 
etwas hoher ais beim Ausgangsmaterial. Die Monoaminosiiuren scheinen erhalten 
zu sein. Die Prodd. sind hochmolekular.

Die S p a ltu n g  m it B r -) -E g  erfolgt durch 3-wochentliche Einw. von 120 gr 
Br in 1 1 Eg auf 120 gr entfettetes Haar bei Zimmertemp. Aus der vom Nd. A 
abgegossenen Lsg. B entfernt man das Br u. % des Eg durch Dest., worauf sich 
beim Verd. mit W. ein amorpher Nd. ausscheidet, welcher mit 2-n. Essigsaure Br- 
frei gewaschen wird. Der Nd. wird ebenfalls ausgewaschen u. aus Sodalsg. mehr- 
maU mit Essigsaure umgefallt. Nicht dialysierbares braunes Pulyer aus alkal. Lsg. 
Br 5,14°/0, C 46,59%, H 6,64%, N 13,53%, O 25,1%, S 3,058%. Nach nur ein- 
maligem Umfiillen 5,6% Br. Nach Behandeln mit S 02 4,8% Br, L. in A. -)- NH3, 
unl. in A., Geschmack nicht bitter, Biuret-, Ninhydrin- u. Nanthoproteinrk. sind 
positiy, Millonsche- u. Adamkieyiczrk. negatiy. Auf 100 Teile Gesamt-N entfallen: 
XH3-N 8,09, Ilumin-N 3,75, Diamino- -J- Cystin-N 17,85, Monoamino-N 70,28%. 
Das Ausgangsmaterial enthalt auf 100 Teile Gesamt-N: 7,93% NH3-N, 2,02% 
Humin-N, 8,11% Diamino-N, 10,03% Cystin-N, 61,91% Monoamino-N. — Bei der 
O sydation  mit H20 2 wurden 125 gr Menschenhaare mit 1 1 4  n.-II2S04 u. 150 ccm 
Perhydrol digeriert. Nach einem Monat wurde die FI. abgegossen u. der Nd. mit 
1;5 n.-Soda gel. u. mit Essigsaure ausgefallt. Braunes, amorphes hygroskop. Pulyer,
11. in Laugen u. yerd. Soda. Aus der alkal. Lsg. mit NajS04 oder NaCl aussalz- 
bar, nicht dialysierbar. Biuret-, PbS-, Molisch- u. Xanthoproteinrk. positiy. 
C 49,63%, H 7,1%, N 14,1%, S 2,85%, O 26,32%, Amino-N nach van S l y k e  5,76%. 
Bas Ausgangsmaterial zeigte folgende Zus.: C 50,1, H 6,5, N 16,3, S 4,5%; N- 
Verteilung: Amid-N 7,4, Humin-N 3,4, Diamino-N -j- Cystin-N 20,7, Monoamino-N 
68,48%. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 4 . 147—77. Prag, Uniy.) G u g g e n h e im .

Paul Schulze, Der Nachiceis und die Yerbreitung des Chitins mit einem Anliang 
uber das komplizierte Verdauu7igssystem der Ophryoscoleciden. Die meist yorhandenen 
Inkrustierungen mit anorgan. oder organ. Materiał, die die Ekk. yerhindern konnen, 
sind durch KOH, namentlich aber durch Chlordioxydessigsdure (Diaphanol) ent- 
fernbar. Die Yerhiiltnisse liegen analog wie bei der durch Lignin inkrustierten 
Cellulose; mit einem Ligninreagens (Cobaltcarbonat -j- KCNS) gelang auch eine 
nkrustenfarbung des Chitins. — Die beste Chlorjodzinklsg. fiir den Chitinnachweis
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nach S c h u l z e  ist d ie  Lsg. nach B e n e c k e . Schwach inkrustiortes Cliitin verliert 
bei der Verdauung im Pisehdarm seine Inkrusten. — Das Ophryoscolecin ist wahr- 
seheinlich ident. mit B U t s c h ł is  Paraglykogen. (Ztschr. f. wiss. Biol. Aht. A: 
Ztschr. f. Morphol. u. Okol. der Tiere 2. 643—66. 1924; B e r .  ges. Physiol. 30. 208. 
R e f . L e h n e b .) W o l f f .

E s . T ie r p h y s i o lo g i e .

A. Schafer, Die Aufnahmefahigkeit von Lipoidgemischen. Wss. Lsgg. von 
Eisenrhodanid bekannten Gehaltes wurden mit A., Bzl., Oliyenol, den Gemischen
A.-Bzl. u. A .-01 geschiittelt u. die dadurch yerursaehte Anderung im Pe-Gehalt der
wss. Phase colorimetr. bestimmt. Es ergab sich, daB durch Zusatz yon Bzl. bezw. 
01 zu A. die Aufnahmefahigkeit des A. fiir Fe starker herabgesetzt wurde, ais sich 
rein additiy aus den Teilungsąuotienten W. : A. u. W. : Bzl. bezw. W. : 01 he- 
rechnen lieB. — Zur Erkliirung dieser Erscheinung nimmt Yf. neben den interphas. 
auch intraphas. Kriifte an. Das Yorliandensein solcher AffinitUten in Lipoidlsgg., 
allgemein in nichtwss. Losungsmm., spielt yielleicht eine Kolie bei dem antagonist. 
bezw. syn ergi st. Verli. von Lipoiden, z. B. Cholesterin u. Lecithin, u. ist u. a. auch 
mit dem Permeabilitiitsproblem in Beziehung zu setzen. (Biochem. Ztschr. 159. 250 
bis 256. Basel, Univ.) L o h m a n n .

Minko Dobreff, Experimentelle TJntersuchwigen iiber die Ausscheidungsarbeit 
der Nieren nach Pflanzensekretininjektion mit Bemerkungen zu der Arbeit von Halli
burton und Souza iiber die Wirkung des Spinatsekretms. 15 Min. nach Sekretin- 
injektion stellte sich eine Hemmung der akt. Driisenleistung der Nieren ein, unter 
Umstunden volliges Aufhoren. Weiter wurde Glykosurie beobachtet. Die Befundc 
yon H a l l ib u r t o n  u. S o u z a  (Arch. internat, de physiol. 18. 231; C. 1922. I. 
1249) werden kritisiert. (Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 215—23. Berlin, 
Charitć.) W o lff .

E m il Abderhalden und Hans Paffrath, Beitrag zur Frage der Inh-et-{Hor»ion)- 
Wirkung des Cholins auf die motorischen Funktionen des Verdauungskanales. I. Mitt. 
Auf Grund der Unterss. yon L e  H e u x  (P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 190. 301) 
wurde die Rolle des Cholins ais Hormon der Darmbewegung erneut gepriift, u. 
zwar am  durch Dehnung gereizten u. nicht gereizten Darmstiick. Die G esam tm enge 
des abgegebenen Cholins i s t  beim gereizten u. nicht g e re iz te n  D a rm stiic k  fast 
gleich. Anseheinend wirkt der Auerbachsche Plexus irgendwie regulierend auf die
B., zumindest aber auf die Abgabe des Cholins ein. Die Bedeutung des Cholins
ais Hormon der Darmbewegung wird somit erneut bestStigt. (P f l Cg e r s  Arch. d. 
Physiol. 207 . 228—40. Halle, Uniy.) W o l f f .

Em il Abderhalden, Hans Paffrath und Hans Sickel, Beitrag zur Frage der 
Inkret-iHormon)-Wirkung des Cholins auf die motorischen Funktionen des Verdauungs- 
kanales. II. Mitt. (I. ygl. vorst. Ref.) Vff. yersuchten unter den y e rsc h ie d e n s te n  
Bedingungen Fermente nachzuweisen, die eine Synthese von organ. Sauren u. Cholin 
zu Cholinestern ermoglichen. An Stelle yon organ. Sauren wurde auch CHICHO 
yerwandt, der eigenartigerweise im Gegensatz zu Cholin Tonuszunahme am Darm- 
priiparat bewirkt.. Derartigc Fermente konnten nicht einwandfrei nachgewiesen 
werden, wenn auch die Befunde fiir eine fermentatiye Synthese von CH3CH0 u. 
Cholin zu Aeetylcholin sprechen. Ferner wurden einige noch nicht dargestellte 
Ester des Cholins, dereń biolog. V. denkbar war, gewonnen u. ihre Wrkg. auf den 
uberlebenden Siiugetierdarm gepriift. Von diesen batten die gleichen Wrkgg. wie 
Cholinbromid die Bromide des Pahnitinsaurecholinesters, Stearinsaurecholinesters, 
Kohlensauredicholinesters, Orthodiphosphorsduredicholinesters, Monoathylorthophosphor- 
saurecholinesters u. Milchsaurecholiiiesters. Etwa doppelt so stark wirkten die 
Esterbromide der Capronsaure u. der Glykolsaure. Die Wrkg. des Glykokollcholin-
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esterbromids war etwa 10 mai so stark ais die yon Cholinbromid. Es ist noch nicht 
einwandfrei zu entscheideu, ob das Cholin ais solches oder in Gestalt seiner Ester 
seine erregende Wrkg. auf den Darm entfaltet. Chloracetylcholin wirkt auf den 
iiberlebenden Darm 300 mai schwaeher ais das noch yerwandte Acetylcholin.

DarsL der Esterbromide nach Fourneau u. Page (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
15.544; C. 1914. II. 395)-uber die Bromathylester.— CapronylbromcLthanol; Kp.u 148 
bis 150°. — Capronsaurecholinesterbromid, C5Hn • CO • O • CH2 • CH, • N(CHa)3Br, 
krystallin., bygroskop., Zers. 180—200° ohne F.; U. in W ., A., wl. in Aceton, unl. 
iu Bzl., A ., Chlf. In wss". Lsg. schwachsauer. — Bromatkylpalmitat; weiBe 
Schuppen; F. 61°. — Pahnitinsaurecholinesterbromid, C15H31 ■ CO • O • CHj • CH, • 
(K(CH3)3Br; Schuppen; F. 72°; wl. in k. W ., 11. in h. W ., A., unl. in A., Chlf., 
Aceton; die" wss. Lsg. reagiert neutral. — Bromathylstearat, Schuppen, F. 76°. — 
Steańnsaurecholinesterbromid, Schuppen, F. 79°; wl. in k. W., 11. in h. W., A., unl. 
iu A., Chlf., Aceton; die wss. Lsg. reagiert neutral. — Kolilensauredicholinester- 
dibromid, C0[0 • CII2 - CII2 • N(CH3)3Br]2, aus Diiithylkohlensaure u. Cholinbromid, 
Krystalle, F. 296° unter Zers.; 11. in W., A., Eg., unl. in A., Bzl., Chlf.; gegen W. 
best&ndiger ais Kohlensaurediathylester. — Orthophosphorsauredicholincsterdibromid, 
(H0)(0)P[0-CH2-CH2.N(CH3)3Br].,, aus Monoathylmetaphosphorsaureester u. Cholin
bromid; bliitterige Krystalle, kein F ., Zers. bei 166°; 11. in W ., A., Eg., fast unl. 
in Chlf., unl. in A.; wss. Lsg. ist scliwach sauer. — Monodthylortliophosphorsdure- 
cholinesterbromid, (H0)(0)P(0 • CJI-,)(0• CIL• CIL-N[CH3]3Br), nicht rein zu erhalten, 
aus Monoathylmetaester, Athylenbromhydrin u. (CH3)3N. — Ester der G-lykol- u. 
Milchsiiure sowie des Glykokolls konnten nicht einwandfrei dargestellt werden u. 
wurden daher nur in Gemischen benutzt. — Glykolsawrechloralhylester, Kp. 156—160°.
— Mildisaurcchloriithylester, Kp. 218—220°. — Glykokollclilorathylesterchlorhydrat, 
Nadeln, F. 150°. (P f l Ug e r s  Arch. d. Physiol. 207. 241—53.) W o l f f .

Em il Abderhalden und Hans Paffrath, Beitrag zur Frage der Inkreł- 
(Hormon-) Wirkung des Cliolins auf die motorischen Funkłionen des Yerdamingskanals.
III. Mitteilung. tjber die Bildung von Cholin durch Abbau von Verbindungen (Phos-
phatiden), die es ais Baustcin enthalten. (II. vgl. yorst. Ref.) Es wurde ein Yerf. zur 
Best. von freiem u. gebundenem Cholin ausgearbeitet, wobei die Trennung durch 
Ausfiillung des gebundenen aus Leeithmemulsion, mit NaOH schwach alkal. ge- 
macht, mittels Fe(OH)3-Lsg., die Best. des freien Cholins im alkoh. Auszug des 
Trockenriickstandes yom Filtrat, des gebundenen entsprechend im Nd. nach dessen 
Spaltung durch Kochen mit 5°/0ig, H2S 04 nach frulier angegebener Methode ais 
Acetylcholin erfolgt. Durch Darmbakterien wird Lecithin erst nach Tagen zers., 
wobei gleichzeitig das viel leicliter zersetzbare freie Choliu weiter yerSndert wird. 
Der uberlebende Saugetierdarm, unter physiol. Bedingungen gehalten, gibt in 8 bis 
10 Stdn. ca. die 3—5fache Menge des ursprunglich in der Darmwand yorhandenen 
freien Cholins an die AuBenflussigkeit ab, sein gebundenes Cholin yermindert sich 
dabei um ca. die Halfte. Damit ist entgegen G i r n d t  (P f l Og e r s  Ąrch. d. Physiol. 
207. 464. 469; C. 1925. I. 2703) die FShigkcit des Darmes zur Abspaltung von 
freiem Cholin aus dem gebundenen erwiesen. Die GroBe dieser Spaltungsfahigkeit 
hangt yon dem Zustande der Dannzellen ab, ist von dereń Lebensfahigkeit nur 
insofern bedingt, ais durch sie Fermeute gebildet werden; die Abspaltung des 
gebundenen Cholins erfolgt also wahrscheinlich auf fermentatiyem Wege. (Ferment- 
forschung 8 . 284—93.) S p i e g e l .

Em il Abderhalden und Hans Paffrath, Beitrag zur Frage der Inlcret- 
(Iforinon-) Wirkitng des Cholins auf die motorischen Fwiktionen des Ycrdauungskanals.
IV. Mitteilung. Abbau von Phosphatiden durch Diinndarmprefisaft. (III. vgl. yorst. 
Ref.) Iin PreBsaft yon Schweinediinndarm konnte zuweilen eiń Ferment nach- 
gewiesen werden, das Emulsionen yon Ei- u. Darmlecithin spaltet. Durch 2 std.
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Erhitzen auf 55—60° wird es unwirksani. Auf Grund friiherer Feststellungen ist 
anzunehmen, daB die fermentative Spaltung des gebundenen Cholins auf neryosem 
Wege gehemmt u. beschleunigt werden kann. (Fermentforschung 8. 294—98.) Sp.

Em il Abderhalden uud Hans PafFrath, Beitrag zur Frage der Inkret- 
(Hormon-) Wirkung des Cholins auf die inotorischen Funktionen des Verdauungskanals. 
V. Mitteilung. Uber die Synthese von Cholinesłern aus Cholin und Fettsduren mittels 
Fermenten des Diinndarmes. (IV. vgl. vorst. Ref.) Im iiberlebenden Diiiindarm yon 
Schwein u. Pferd, sowie im PreBsaft des Schweinediinndarms wurde ein Ferment 
naehgewiesen, das Acetylcholin zerlegt. Dieses Ferment wird nieht durch 2std. 
Erhitzen auf 55—58° zerstort, sondern erst bei 70—75° inaktiyiert. In konz. Cholin- 
NaCsIIjOa-Lsgg. yermag es Acetylcholin zu ca. 0,2—0,8% der tlieorct, Menge zu 
synthetisieren, bei nachfolgendem Verd. der Lsg. wird das gebildetc Prod. wieder 
gespalten. In alkal. Lsg. fehlt die synthetisierende Wrkg. ganz, bei ncutraler bis 
schwach saurer Ek. tritt sie auf u. ist am stiirksten in stark essigsaurer Lsg. 
(Fermentforschung 8. 299—307. Halle a. S., Uniy.) S p ie g e l .

Fum io Hazama, Uber eine inverse Adrenalinwirkung auf Darni und Utems 
bei Amcesenheił von Kupfersalzen. (Vgl. Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 
88; C. 1925. I. 2172.) Am Frosch-, Kaninclien-, Rattendunndarm u. Uterus von 
Ratte, Katze u. Kaninclien besitzen Cupńsalze (Chlorid, Sulfat, Nitrat, Carbonat, 
auch kolloidales Cu) u. in geringerem MaBe auch Ferri-, Pt-, Auri- u. Sa-Salze die 
Fahigkeit, die Wrkg. yon Adrenalin umzukehren." Wirksam ist hierbei nur das 
Kation. Die Unters. der Adrcnalinwrkg. auf den Blutdruck am intakten Tier fUlirte 
wegen der holien Giftigkeit der Cu-Salze zu keinem Ergebnis. Die beschriebene 
Umkehr erfolgte unablningig davon, ob Cu u. Adrenalin allein gleichsinuig oder 
in entgegengesetztem Sinne auf das betreffende Organ einwirkten. Die Ursache 
der Umkehr ist noch nicht geklart. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 106. 
223—32. Heidelberg, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

D. Danielopolu, D. S im ici und C. D im itriu, Untersuchungen iiber die Motilitat 
des Osophagus beim Menschen. I. Nor maks Ósopliagogramm. II. Mitt. PhaYma- 
kologie des Osophagus. (Vgl. C. r. soc. de biologie 92. 535; C. 1925. I. 2580.) 
Atropin u. Adrenalin erhohen in kleinen Dosen u. yermindern in groBen Dosen 
die Kontraktilitiit des Osophagus. CaCL in den angewandten Dosen hemmte, kleine 
Eserindoscn erhohten, groBe hemmten die Kontraktionen. Die Wrkg. aller dieser
Substanzen ist hier schwSeher ais auf den Magen. (Journ. de pathol. et de
physiol. gen. 22. 595—603. 612—18. 1924. Bucarest, Uniy.; Ber. g e s .  P h y s io l. 30. 
579. Eef. S c h e u n e r t . )  W o l f f .

Theodor Brugsch, S. v. E xten  und Hans Horsters, Studien iiber intermediaren 
Kohlenhydratumsatz beim Phlorrhizindiabetes, im llunger und unter Insulin. V.
(I— IV. ygl. B r u g s c h  u . Mitarbeiter, Biochem. Ztschr. 147. 117. 149. 1. 24.
40; C. 1924. II. 1228. 2861. 2862. 2862.) Die Organe enthalten im Hunger 
oder bei Phlorrliizinyergiftung Spuren yon Glykogen oder von in linksdrehende 
Zucker aufspaltbaren Zuckerkomplexen. Bei Phlorrliizinyergiftung u. Hunger wird 
in Niere, Leber u. Herzmuskel am meisten Zucker gebildet, u. zwar aus Fett. Die
B. von Zucker in der Niere uberwiegt. Obwohl die Aufstapelung von Zucker in 
den Organen sehr erschwert ist u. Insulin die B. von Zucker aus Fett nicht zu 
unterbrechen yermag, wird doch durch Insulin noch eine Aufstapelung von Zucker 
erreicht. — Nach Pankreasexstirpation bildet yorwiegend die Leber, beim Phlor- 
rhizinhungertier die Niere Zucker. Im ersten Fali ist die Fahigkeit zum oxydativen 
Zuckeraufbau vollig, im zweiten nicht yollkommen yerloren gegangen. — Die B. 
yon Zucker aus Fett geht beim Phlorrhizinliungertier sehr wahrscheinlicli iiber 
Hexosediphosphorsaure. (Biochem. Ztschr. 150. 49—59. Berlin.) MOl l e r .
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R. D. Lawrence und E. E. L. Hewlett, Die Wirltung von Pituitńn und Insulin 
auf den Blutzucker, ilir Antagonismus und die Art ihrer Wirkung. Beim n. Menschen 
folgt auf 10 Insulineinlieitćn'Blutzuckersenkung um 10—15 mg-%, auf 15 Einlieiteu 
von 15—35 mg-°/0. Nacli 20 Einheiten sielit man fast immer Allgemeinstorungen. 
15—20 Einheiten sind die Grenze der Toleranz in der Norm. — Nach 1 ccm Pit- 
uitrin sieht man bei n. Menschen innerhalb etwa 15 Min. ohnmachtsahnliche Symp- 
tome, Blasse des G-esićhta, holien Blutdruck ohne Pulssteigerung. Die Erscheinungen 
lialten etwa 1 Stde. an. Der Blutzucker wird weder bei n., noch diabet. Menschen 
regelmaBig yerandert, dagegen hebt Pituitrin die Wrkg. des Insulin bei n. u. diabet. 
Menschen auf oder setzt sie herab. — Die Hypopliyse scheint auch yon erhebliclier 
Bedeutung fiir den n. Kohlenhydratstoffwechsel zu sein. (Brit. Medical Journal 
1925. I. 998—1002. Kinga Coli. IIosp. London.) M u l l e r .

G. S. Eadie, J. J. E. Macleod und E. C. Noble, Weitere Yersuche uber die 
Wirkung von Insulin. Der freie u. der in h. A. 1. (,,kombinierte“) Zueker in der 
Leber u. Muskulatur nimmt durch Insulin ab. Wenn man aber statt mit heifiem A. 
mit A bei 0° extrahiert, so kann man u. melir Zucker extrahieren, u. Insulin zu- 
sammen mit Traubenzucker gegeben bewirkt danu eine geringe Zunahme dieser 
extrahierbaren Zuckerarten. Es handelt sich offenbar um sehr labile Prodd. — 
Nach Insulin beginnt der Pliosphatgehalt des Blutes etwas friiher zu falłen ais der 
Zucker u. erreiclit friiher den n. Stand. — Im Extrakt yon gefrorenem Muskel u. 
im PreBsafte nimmt das Lactacidogen durch Insulin ab, besonders stark, wenn die 
Knimpfe u. starkę Hypoglykamie durch Traubenzuckerinjektion yerhindert werden. 
(Amer. Journ. Physiol. 72. 614—28. Toronto.) M C l l e r .

Charles H. Best und J. H. Eidout, Beobaclitungen uber Blutmilchsaure nach 
Insulin. Bei n. u. diabet. Hunden nimmt der Milclisauregehalt des Blutes wahrend 
der Hypoglykamie nach Insulin dann nicht nenneuswert zu, wenn keine extreme 
allgemeine SchwSche- u. tfbererregbarkeitssymptome yorhanden sind. (Journ. Biol. 
Chem. 63. 197—203. Toronto.) M D l l e r .

Carl E. Cori, Der Einflufi von Insulin und Epinephrin auf den Milchsaure- 
gehalt des Blutes und der Gewebe. (Ygl. Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 
21. 419; C. 1925. I. 254.) Wahrend der Hypoglykamie nach Insulin zeigte sich 
weder bei hungernden Kaninclien noch Katzen eine charakterist. Anderung des 
Milchsauregehaltes im Blute. Ebensowenig beeinfluBt Insulin ilin bei Phlorhizin- 
kaninchen oder Katzen ohne Pankreas. — Natiirlich trat bei Insulinkrampfen eine 
deutliche Zunahme der Milchsaure im Blut auf. — Besonders bei Kaninchen, aber 
auch bei Katzen steigt die Blutmilchsauremenge nach Epinephńniajekiion. — Der 
Milclisiiuregehalt der Leber u. Muskulatur anderte sich nicht wahrend Hypo
glykamie mit u. ohne Kriimpfe nach Insulin oder nach Epinephrininjektion. — 
Insulin beeinfluBt die B. yon Milchsaure aus Traubenzucker also nicht. (Journ. 
Biol. Chem. 63. 253^-68. Buffalo.) M O l l e r .

Lancelot T. Hogben, W alter Schlapp und A. D. Macdonald, Untersuchungen 
uber die Hypophyse. IV. Ein quantitativer Vergleicli der blutdrucksteigernden Wirkung. 
(III. ygl. Quart. journ. of_exp. physiol. 14. 229; C. 1925. I. 1102.) Die Histamin- 
wrkg. an der Ruckenmarkkatze wird durch yorausgehende Injektion von Ilypo- 
physenextrakt gesteigert; an diesem Tier zeigen alle Handelspraparate eine mehr 
oder minder starkę, doch nie eine reine blutdrucksenkende Wrkg. Beine Blut- 
drucksteigerung wurde erzielt, wenn die frischen Driisen sofort in Aceton gelegt 
wurden. Auch durch 6std. Extraktion mit A. bleibt die rein blutdrucksteigernde 
Substanz ungel. (Quart. journ. of exp. physiol. 14. 301—18. 1924. Edinburgh, Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 30. 299. Ref. F r o j ih e r z .) W o l f f .

John J. Abel, Physiologische, chemische und klinische Unter suchung en uber die 
wirksanien Substanzen der Hypophyse. (Vgl. Ind. and Engin. Chem. 16. 1031; C.
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1924. II. 2862.) Die spezif. wirksame Substanz des Hinterlappens ist nur eine 
einzige, die mehr ais 1250mal so uteruswirksam ist wic Histamin. Abtrennbar ist 
ein unspezif., den Blutdruck senkendes, albumoseartiges Nebenprod. „B“ u. Hista
min, die beide in geringer Menge in der Hypophyse vorkommen. Vermutlich bildet 
die Pars intermedia die wirksame Substanz. Aus 225 g frischen Drtisen werden 
30 mg des reinsten, liochwirksamen Tartrats gewonnen ( =  Ausbeute yon 15—20°/0). 
Die gereinigten PrSparate senken nicht mehr den Blutdruck, sondern steigern ihn; 
anfiingliclie Senkung zeigt Beimischung von Histamin oder „B“ an. Jedoch ist 
Umkehr der Blutdruckwrkg. bei der Reinjektion eine echte Wrkg. der spezif. 
Substanz. (Buli. of J o h n s  H o p k in s  Hosp. 35. 305—28. 1924; Ber. ges. Physiol. 
30. 298—99. Ref. F r o m h e r z .) W o l f f .

H arry B eal Torrey, M atthew C. R iddle und J. L. B rodie, Hemmung der 
Teihingsgeschwindigkcit von Paramdden durch Thyroxin. Einige Stoffwechsel- 
prozesse bei' Paramacium, die sich durch yerschiedene Zustandsbilder der Ver- 
dauungsyakuolen erkennen lassen, werden durch Tliyrosinkonzz. 1 : 104—1 : 10° in 
alkal. Lsg. (Blut-pH) beschleunigt, in gleicher Weise wie das auch Zusatz yon 
Gesamtschilddriise tut. Wiihrend aber diese auch die Teilungsgeschwindigkeit 
fordert, wird sie durch Thyroxin u. zwar in direkter Abhangigkeit von der Konz. 
gchemmt. Es handelt sich um eine unmittelbar Wrkg. des Thyroxins. (Journ. Gen. 
Physiol. 7. 449—60. Portland, Uniy. of Oregon Medical School.) O p p e n h e im e r .

M. Gurwitsch, Uber den Ein fiu fi von Sufwasserbddern und Solbadem indi/fe- 
renter Temperatur auf den Blutzucker. An Kaninchen u. beim Ferkel erfolgt auf 
indifferente SiiBwasserbSder meist eine leiehte Senkung des Blutzuckerspiegels, 
ebenso nach Diirrheimer Sole, in dessen gesiitt. Lsg. jedoch beim Ferkel, aber nicht 
beim Kaninchen der Blutzucker anstieg. (Ztschr. f. d. ges. physikal. Ther. 29. 
96—99. 1924. Berlin, Uniy. Ber. ges. Physiol. 30. 287—88. Ref. y. K r Og e r .) W o.

John P. B ow ler und W altm an W altera, Giftigkeit von Calciwnchlorid und 
uber die Gesehwindigkeit seiner Entfernung aus dem Blutstrom. Kiinstlich ikterisch 
gemachte Hunde yertragen mehr CaCl, intrayenos ais n., zur gleich groBen Er- 
hohung de3 Blut-Ca-Spiegels sind die doppelten CaCl2-Mengen notig wie bei n. 
Tieren. Die ikterischen Tiere haben also ein Ca-Defizit. (Ann. of surg. 80. 545 
bis 550. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 331. Ref. O p p e n h e i m e r .) W o l f f .

I. C. B rill, Studien uber die diastatische Aklivitat des Blutes mit e in er  Bctrach- 
tung uber iliren diagnostischen Wert. Die diastat. Aktiyitat des Blutes ist bei Ge- 
sunden u. Diabetikern gleich; Nahrungsaufnahme, Insulin u. Blutzuckerhohe sind 
ohne EinfluB. Diese Best. ist weder bei Diabetes nocli bei Pankreaserkrankungen 
yon diagnost. Wert. (Arch. of internal med. 34. 542—52. 1924. Boston, Peter 
Bent Brighan Hosp. Ber. ges. Physiol. 30. 283. Ref. van R e y .) W o l f f .

Y uhei Eujimori, Studien iiber Hamolyse. II. Uber die Wirkung des Trauben- 
zuckers auf die Hamolyse. (I. ygl. Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Tokio. 29. 
221; C. 1923. HI. 263.) Die Suspensionsfl. der roten Blutkorperchen ist fiir die 
chem. u. biol. Hamolyse wesentlich. 0,4—0,6°/0ig. Traubenzucker hemmt die Hamo
lyse zahlreieher Blutarten durch Sapotoxin, A., A., z. B. die Blutzellen yon Ziegen, 
aber nicht die yon Mensch u. Hund. Dagegen begitnstigt Glucose die Lsg. yon 
Kaninchenblut durch Hundeserum u. die von Meerschweinchenblut durch Ziegen- 
serum. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Tokio. 29. 421—32. 1922; Ber. ges. 
Physiol. 30. 280. Ref. S e l ig m a n n .) W o l f f .

P. Mauriac und E. A ubertin, Die Veriinderungen der Glykamie im Gefolge 
von Injektionen mit Blut, das von Tieren stammt, die mit Insulin behandelt wurden. 
Nach Injektionen, wie sie im Titel umschrieben sind, tritt eine inverse Rk. — eine 
Hyperglykiimie — auf. (C. r. soc. de biologie 93. 130—32.) O p p e n h e im e r .
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Pro. V. Prewitt, Sekretin- und Piloearpimcirkung auf die JBlutlipase bei Hunden. 
Der Lipasegehalt des Blutes iindert sich wiihrend einer Athemarkose nicht. Eine 
frisch bereitete, leicht alkal. rcagierende Sektretinlsg. intravenos beigebraclit, fuhrt 
zu einer Lipaseyermehrung v'on 25—65%- Ebenso wirkt Pilocarpin, aber nur in 
relatiy grofien Dosen (30 mg pro Tier). (Amer. Journ. Physiol. 73. 1—4. New York, 
Med. School Dep. of Physiol.) O p p e n h e i m e r .

Sogi Maauda, 'Die' ultramikroskopischen Yorgdnge bei der JBlutgerinnung von 
Warmbliitem. (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 124; C. 1925. I. 2167.) 
Weitere Unterss. zur Morphologie der Fibrinbildung; Verf., diese durch Gelatine 
experimentell zu beeinflussen. (P f l Og e p . s Arch. d. Physiol. 207. 180—86. Berlin, 
Landw. Hochseh.) ■ W o l f f .

Hirotoshi Hashimoto, Blutehemie bei akuter IIistaminvergiftung. Bei shock- 
artigen Zustanden von 3—5 Stdn. Dauer, hervorgerufen durch wiederholte intra- 
venose Injektionen von Histamin, fanden sich im Blute Nichteiweifi-N u. Harnstoff-N 
yermehrt mit Anzeiclien von unausgeglichener Nierenfunktion u. vermehrtem Ei- 
weiBzerfall, keine standige Veriinderungen in den Chloriden oder im COj-Bindungs- 
vermogen des Plasmas. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 25. 381—409. Rochester 
[Minnesota], M a y o  Clin.) S p i e g e l .

Paul Reckzeli, Klinische wid experimentelle Beitrdge zur Kenntnis der Blut- 
giftanamien. Ólsdure ist nicht das wirksame Prinzip in der Atiologie der perniziosen 
Aniimie, die yielmehr durch das Zusammenwirken mehrerer ursachlicher Faktoren 
entsteht, die zumeist unbekannt sind. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 180—214. 
Berlin.)' W O L FF.

S. Hara, Der Ein fiu [i von Medikamenten auf die Senkimgsgeschwindigkeit der 
rołen Blutkorperchen. 4. Mitt. (Vgl. Journ. of orient, med. 1. 128—29; C. 1924. II. 
1825.) Digifolin, Digalen, Sparteinsulfat u. BaCL bewirken eine Herabsetzung der 
Senkungsgeschwindigkeit; Coffein ist ohne EinfluB. (Journ. of orient, med. 2. 
191—94. 1924. Shimmeicho, Dairen hosp. Ber. ges. Physiol. 30. 279. Ref. 
B o b g e r .) W o l f f .

Plinio Atzeni Tedesco, Uber den Glykosegehalt der menschlichen Eryłhrocyten 
(experimentell-kritischer Beitrag). Die menschlichen roten Blutkorprclien sind fiir 
Traubenzucker durebgangig, ihr Zuckergehalt ist aber stets kleiner ais der des 
Plasmas. (Folia med. 10. 561—71. 1924. Cagliari, Uniy. Ber. ges. Physiol. 30. 
287. R ef. R o t h .) W o l f f .

Pb. lasseur, F. Girardet und H. Vermelin, Physieo-chemische Eonstanten der 
Seren. I. Ver anderung en der elektrisehen Leitfahigkeit bei der Yerdiinnung. Leit- 
fahigkeitsbestt. bei yerschiedenen Serum- u. Liquorverdiinnungen; method. Details. 
(Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 401— 18. Nancy, Labor. Microbiol. Fac. de Phar- 
maeie.) O p p e n h e i m e r .

F. Glaser, Die Bedeutung der Serumkalkschwankungen im Fieber. Bei yer- 
scliiedenen fieberhaften Zustanden wurden in iiber der Halfte der Fiłlle Serum- 
Ca-Schwankungen zwischen Fieber u. Entfieberung gefunden, wohl infolge von 
Tonusyeriinderungen im yegetatiyen Neryensystem. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin. 
46. 65—72. Berlin-Schćineberg, Augustę Yiktoria-Krankenb.) W o l f f .

A. H. Roffo und 1. M. Correa, Das ultrafilłrable Calcium im Serum Krebs- 
kranker. Etwa 62°/0 des Gesamt-Ca sind dyalisabel. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 
522—25. Buenos-Aires.) L o h m a n n .

M. Loeper, J. 011ivier und J. Tonnet, Der Gehalt an Gesamtschwefel und 
neutralem Schwefel im Serum bei Melanodermicn. Der Gesamtschwefelgehalt im Blut 
schwankt zwischen 0,08 u. 0,10 g (in wieyiel Blut nicht angegeben; die Verss. 
werden mit 50 ccm angestellt). Hieryon fallen 80% auf oxydierten S u. 20 auf 
•Neutral-S. Die Prozentzahlen yersehieben sich etwas im Urin zu Gunsten des
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ersteren, was fiir die Beteiligung der Niere an der Oxydation des S spriclit. Bei 
Lebererkrankungen, vor allern Cirrhosen, die mit Piginentyerschiebungen einlier- 
gehen, wird der liochste S-Gelialt im Blut gefunden, u. hier ist auch der Anteil 
des oxydierten S am kleinsten (60 %)• Noch ausgesprochenere Veranderungcn 
fanden sich im angegebenen Sinne bei einem Falle yon A d d is o n . (C. r. soc. de 
biologie 93. 95—97.) O p p e n h e i m e r .

V. K ollert, L. Kofler und 0. Susani, Wirkungen der Primulasaure. Nach 
intrayenoser Zufulir yon primulasaurem Na steigt der Cholesteringehalt des Serums 
yon Kaninchen, das Fibrinogen nimmt zu, das Kórpergewicht sinkt. Die Hyper- 
cholesteriniimie ist yorwiegend ais Folgę der Zellschadigung u. der mit dieser in 
Zusammenhang stehenden Lipoidmobilisation anzusehen. Auch die Fibrinogenyer- 
mehrung diirfte mit der Zellschadigung in Yerb. stehen. (Ztschr. f. d. ges. exp. 
Medizin 45. 682—701. Wien, Univ.) W o l f f .

V. M oraiko, Studium der Eiiceifikdrperkoagulation in Tropfen. VII. Mitt. 
Studium der Prazipitinsci-umreaktionen mittels der Tropfenmethode. (VI. ygl. B ecka  
u. Ś im a n e k , Biochem. Ztschr. 149. 150; C. 1925. I. 689.) Die fik. des Priicipitins 
gegen menschliclie Eiweilikorper yerlauft wie die Fallung mit melirwertigen Phenolen. 
Das PrUcipitin gegen HundeeiweiBkorper fallt wie einwertige Phenole, das gegcn 
PferdeeiweiBkorpcr wie Mineralsiiuren, das gegen ZiegeneiweiBkorper wie die 
Kombination von Cuprisulfat mit einwertigem Phenol, das gegen ScliafeiweiBkorper 
wie HgCl2, das gegen KuheiweiBkorper wie FeS04, das gegen HenneneiweiBkorper 
wie schwache organ. Sauren. (Biochem. Ztschr. 159. "280—85. Briinn, Tierarztl. 
Hochsch.) W o l f f .

Arthur W orm all, Hugh R obinson, W hitehead und John Gordon, Die 
Wirkung von Pankreaseoctrakten auf Komplemente. Pankreasextrakte wirken auf 
Meerschweinchenserum, wie auf dessen Fraktionen derart ein, daB die typ. serolog. 
Ekk. ausbleiben. (Journ. Immunology 10. 587—94. Leeds, School. of Med. Durham, 
Dep. of Bacteriol.) OPPENHEIMER.

S. Y osh im oto , Experimentelle Untersuchungen iiber den durch parenterale In- 
jektion von Proteinen (besonders Casein) bei Kaninchen liervorgerufenen unspezifischen 
bacillaren Inununkorper. I. Mitt. Vorbeliandlung von Kaninchen mit wss. Lsgg. 
von Casein, Gelatine, Pepton, Gummi arabicum u. Nucleinsaurc stcigert oft erheblicli 
den Agglutinintiter gegenuber Rulirbacillen. Der Immunkorper wird durch Ad- 
sorbentien (Kaolin, SaSOt , Starkę) nicht eliminiert u. erst bei 76° zerstort. (Scient. 
reports from the government inst. f. infect dis. 2. 139—40. 1923. Tokio, Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 30. 489. Ref. S c h n i t z e r .) W o l f f .

F. I. 0 ’N eill, H. B ing Moy und W. H. Manwaring. Leberreaktionen bei Ana- 
phylaxie. XI. Glykogengehalt der anaphylaktisclien Leber. Die Hundeleber yerliert 
in den ersten 15 Minuten des anaphylakt. Schocks das Glykogen fast yollkommen. 
Ubereinstimmung mit dem Glykogenyerlust der Leber bei Peptonyergiftung u. der 
Hyperglykiimie des anaphylakt. Meerschwcinchcns. (Journ. Immunology 10. 583 
bis 585. Standford, California Lab. of Bact. a. Experim. Pathol.) O p p e n h e im e r .

Mac Harper Seyfarth, Die Abortinreaktion im Hoden ais Indicator der 
Infektionsuberempfindlichkeit. Spritzt man Abortin in den Hoden eines mit Bac. 
abortus infizierten Meerscliweinchens, so tritt in 24—48 Std. entzundliche Hoden- 
schwellung ein; spater Atrophie u. Sterilisierung. (Journ. of infect. dis. 35. 489—97. 
1924. Ber. ges. Physiol. 30. 326. Ref. S e l ig m a n n .) W o l f f .

S. Edlbacher, Uber die Stickstoffverteihmg in der Oxyproteinsaurefraktion des 
Harns. Wenn B r in g s  (Biochem. Ztschr. 154. 35; C. 1925. I. 1412) nicht bestStigen 
konnte, daB es sich bei den sog. Oxyproteinsauren des Harns im wesentliclien um 
Harnstoff mit geringen Beimengungen handelt, so liegt dies daran, daB er bei dereń 
Isolierung den Harnstoff zuerst durch Urease entfernte u. entgegen B a n d z y n s k i
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u. G o t t l ie b  die sog. Alloxy- u. Antoxyproteinsiiurefraktion yor der Fallung mit 
alkal. Hg-acetat nicht abtrennte, so daB diese Yerbb. in die Oxyproteins&urefraktion 
eingingen. Vf. hiilt seine diesbeziiglichen Feststellungen aufreclit, ebenso seine 
Ansicht, daB der Begriff Prołeinsauren nur noch histor. Interesse besitze. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 144. 278—79. Heidelberg, Physiol. Inst.) G u g g e n ii e im .

Wm. 0. Moor; Uber ein vereinfaelites Verfahren zur Darstellung des neuen 
Oxalats aus dem menschlichen Sarn. (Ygl. Bioehem. Ztschr. 153. 19; C. 1925. I. 
399.) 100 ccm saurer, gelber Urin (spezif. Gew. 1,020—1,025) werden im Vakuum 
bei ca. 50° eingedampft, der Ruckstand mit 100 ccm k. absol. A. extrahiert, dieser 
aus dem Filtrat im Yakuum bei ca. 40° yeijagt, der Ruckstand iiber H2S 0 4 ge- 
trocknct, in 50 ccm absol. A. gel., 150 ccm A. zugesetzt, nach Klarwerden dekantiert, 
der Riiekstand in 25 ccm A. gel. u. mit 3 Yol. A. yermengt, wieder dekantiert, der 
U-Stoff von dem Boden u. den Wiinden des Kolbens in 10—15 ccm A. gel., filtriert, 
mit 50 ccm CjH^OH, der mit wasserfreier Oxalsaure gesatt. ist, yermengt, deroxal- 
saure Nd. mit A. von CsHuOH u. freier Oxalsaure befreit. (Bioehem. Ztschr. 159. 
245—46. Leningrad.) W o l f f .

Rudolf Hopmann, Zur Kenntnis der Salmiakacidose. Dem Organismus ein- 
yerleibtes NH4C1 gibt durch Zers. saure Valenzen im aąuiyalenten Betrage yon 50 
bis 100% des eingefiihrten Salzes frei. Es wird yermehrt Ca im Ilarn ausgeschieden; 
diese Verluste werden teilweise durch bessere Ausnutzung des Kot-Ca ersetzt. Der 
Gesamt-N-Umsatz ist nicht wesentlich yeriindert, der 0 2-Verbrauch anfangs yoriiber- 
gehend geliemmt. Der Wasserbcstand des Organismus bleibt durch die Acidose 
unyeriihdert. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 73—93. Marburg, Med. Klin.) W O LFF.

AlfredGottschalk, Storung des oxydativenKohlenhydratabbaues durch Phlorrliizin. 
Ein Beitrag zur Frage der sogenannten renalen Glykosurie. Phlorrliizin unterdriickt 
ebenso wie Adrenalin (ygl. Klin. Wclischr. 3. 1356—57; C. 1924. II. 2861) die B. 
von Acetaldehyd durch uberlebende Leberzellen warmblutiger Tiere, hemmt also 
den oxydativen Kohlęnhydrat&bbau. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 106. 209 
bis 213. Berlin-Dahlem, Kaiser W i l i i .-Inst. f. Biochemie.) W o l f f .

R. M. Betkke, D. C. Kennard und M. C. Kik, Ernahrungsstudien am wach
senden Huhnchen. I. Die Bezielmng von Sonnenlicht und griinem Klee zu der Bein- 
■schiodche von IJiihnchen. Wenn man waclisende Hubner bei einer Rachitis erzeu- 
genden Kost '/s Stde. tSgl. in die Sonne bringt, so tritt keine Racliitis oder Bein- 
schwiiche, sondern n. Entwicklung ein. 18°/0 der Kost, auf Trockensubstanz be- 
rechnet, an frischem Klee ais Zusatz zu einer Rachitis-Nahrung zugesetzt, bessert 
das Wachstum u. die Entw. der Knochen, yerhindert aber nicht das Auftreten 
von Bcinschwtiche u. Rachitis. — Die unter LichteinfluB aufgewaclisenen Tiere 
hatten 13—15% mehr Asche in ihren Knochen, ais die gleichgeniihrten, ohne 
direktes Sonnenlicht aufgezogenen. (Journ. Biol. Chem. 63. 377—90. Wooster.) MC.

H. C. Shermann und Alice Thompson Merrill, Cystin bei der Ernahrung 
der wachsenden Ratte. Bei einer Nahrung mit Milch ais einzigem EiweiBkorper 
u. sehr viel Starkę erreiclit das Wachstum in 160 Tagen von 40 g Anfangsgewicht 
nur 110 g. Zusatz yon 0,2% Cystin steigert die Zunahme auf 200 g, wahrend 
Butterfett, Eisencitrat oder Extragabe yon Hefe nur hochstens 140 g crzielte. — 
Unter 5% EiweiB u. Aminosauren in Gestalt von MilcheiweiB geniigt, um regel- 
maBiges Wachstum zu erzielen. (Journ. Biol. Chem. 63. 331—37. Columbia Uniy. 
New York.) * M O l l e p ..

Thomas B. Osborne und Lafayette B. Mendel, Die Rolle von Yitamin B  fur 
die G-rofie von wachsenden Rałten. (Unter Mitwirkung yon Helen C. Cannon.) Mit 
einem aus Ilefe hergestellten Prod., das eiweiBfrei u. frei yon in A. oder A. 1. 
Stoffen ist, Tconnte in groBer Exaktheit ermittelt werden, wieyiel dayon zum Wachs- 
tum yon jungen Ratten mindestens notig ist. Mit 40 mg tagl. wurden 200 g immer

VII. 2. 63
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300 g meist erreieht, mit 30 mg nur ausnahmsweise 200 g, mit 20 mg kehrte die 
Korpergewiclitszunahme sehon bald um, mit 10 mg wuchsen sogar kleine Tiere 
nicht. — Die minimal wirksame Dose des „Hefekonzentrats“ ist pro 100 g Korper- 
gewicht 15—20 mg mit nur etwa 0,4°/0 des Gehalts der Gesamtnahrung an organ. 
Materia], die yon Hefe 50 mg. (Journ. Biol. Chem. 63. 233—38. Yale Uniy. 
New Hayen.) MO l l e r .

Hans Abels, Neuer Versuch zur Wąchstmiswirkung des B-Vitamins und zu 
dessen quantitalivem Nachweis. Vf. zeigt durch Vers. deu VitamineinfluB auf das 
regeneratiye Wachstum an 2 Tauben, die zuerst mit geschliffcnem Reis u. W. ge- 
futtert wurden, wobei die, dem menschlichen Beri-beri ahnliche Polyneuritis 
gallinorum erzeugt wurde. In diesem Zustande wurden ibnen Federn ausgerupft, 
u. die Ilegeneration der Federn bei Futterung mit B-Vitaminreicher Nahrung be- 
obachtet. Bei der ayitaminot. Taube blieb die Regencration aus. — Vf. empfiehlt 
diese Methode zum Nachweis des B-Yitamins in Nahrungsmitteln. (Klin. Wchschr.
4 .  1314—15. Wien, Inst. f. allgem. u. esperimentelle Pathologie.) M ic h a e l is .

Hans T. Euler und Harry W idell, Beobachtungen uber das ZusammemcirJcen 
von Yitaminen. Von den beiden im Lebertran enthaltenen fettloslichen Faktoren 
wird der Zuwachsfaktor mit ID  (lipoidloslicher Faktor D) der andere, das sog. 
antiracliit Vitamin mit Aa bezeichnet. Durch mehrstimdige Einwrkg. von Jod auf 
Tran kann der Faktor ID  — iihnlich wie Enzyme — inaktiviert werden. Nach 
Wrkg. von 50 mg J auf 1 ccm Tran (2 Stdn. lang) war jlessen Zuwachswrkg. =  O 
geworden. Ratten bekamen zu einer Grundkost mit l D-freiem Fett eine Emulsion 
yon kurz bestrahltem Citronensaft; es wurde eine geringe Wachstumswrkg., aber 
ein bedeutend groBerer EinfluB auf die Knochenbildung beobachtet. — Fiitterungs- 
verss. an Ratten, bei welchen diese einen groBen OberscliuB von Tran bekameD, 
zeigen, daB nicht nur die Ggw. einer MinimaląuantitSt eines Vitamins fiir den n. 
Stoffwechsel notwendig ist, sondem daB auch die relativen Mengen von Vitamin- 
uberschussen eine wesentliche Rolle fiir die n. Entw. Jioherer wachsender Tiere 
spielen. (Arkiv for Kemi, Min. och Geol. 9 . Nr. 15. 1—5.) A r o n .

Arthur D. Holmes, Yitatnimcirksamkeit von Lebertranen. X. Medizinische 
Lebertrane. (VII. v g l. Ind. and Engin. Chem. 1 6 . 379; C. 1 9 2 5 . I. 693.) Es w erden  
die chem. u. physikal. Konstanten e in e r  Reihe im Handel g e k a u f te r  L e b e rtra n e  
bestimmt, was e rg a b , daB w e n ig  o d e r  gar keine Beziehung dieser K o n s ta n te n  zu 
d e r  Vitaminwirksamkeit bestand. (Ind. and Engin. Chem. 16 . 1181—84. 1924.) B e h r .

Arthur D. Holmes, Yitaminwirksamkeit von Lebertranen. XI. Butterfette, 
erzeugt bei Sommerfutterung. (X. vgl. vorst. Ref.) Von yorziiglichen Milchkiihen 
unter gunstigen Bedingungen erzeugte Sommerbutter hat eine Vitaminwirksamkeit, 
welche etwa !/ioo der erstklassiger Lebertrane entspricht. (Ind. and Engin. Chem. 
1 7 . 75—78. Boston [Mass.].) ARON.

Harry E. Dubin und Casimir Funk, Untersuchungen uber die Chemk des 
Dorschlebertrans. I. Der Ein fiu [i auf die Hydńerung auf den Yitamingehalt. II. Ein 
Lebertrankonzentrat mit antiraehitisehen und antiophthalmischen Eigenschaften. (Journ. 
Metabol. Res. 4 . 461—79. 1923. — C. 1 9 2 4 . II. 1108. 1 9 2 5 . I. 1622.) P f l C C K E.

J. S. Hughes, Charles Nitcher und R.. "W. Titus, Der relative Wert von ultra- 
violettem Lielit und bestrahlter Luft fiir die Yerhiitung von Bachitis bei Iluhnchen. 
Nur die direkte Bestrahlung mit ultrayiolettem Licht yerliutet bei Huhnchen das 
Auftreten yon Rachitis, nicht aber Bestrahlung yon Luft, die die Tiere dann atmen. 
(Journ. Biol. Chem. 63. 205—9. Manhattan.) M Ol l e r .

Alfred F. Hess, Mildred Weinstock und F. Dorothy Helman, Die anti- 
rachitisehe Wirksamkeit von bestrahltem Phytosterin und Cholesterin. I. (Vgl. yorst. 
Ref.) Pflanzliche Ole bekommen antiracliit. Wrkg. durch Bestrahlung mit der Hg-
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Quarzlampe in ihren nichtverseifbaren Bestandteilen. — Phytosterin aus Baum- 
wollsamenol in l%ig. W8S. Suspension 30 Min. bestrahlt gab Ratten Schutz gegen 
Rachitis bei P-Mangel (0,25 ccm pro Tier). Das gleiche Ergebnis lieferte ge- 
reinigtes Cholesterin (0,1 ccm der l% ig. Suspension). Auch Lanolin wird durch 
BestTahlung wirksam, doch weniger stark. (Journ. Biol. Chem. 63. 305—8. Co
lumbia Univ.) _____ M 0LLER.

Alfred E. Hess und Mil dred Weinstock, Ein wciterer Bericht iibei• die Uber- 
tragimg „antirachiłischer“ Eigenscliaftcn auf unwirksame Substahzen durch ultra- 
violel(e Besłrahlung. (Vgl. H e s s , Science 60. 269; C. 1925. I. 539 u. S. 203.) Man 
kann durch Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen „antirachit.“ Eigenschaft er- 
teilen: gelbem u. griinem Weiżen, Weizenmehl, gelben LatócAblSttern. Die Wrkg. 
halt mehrere Wochen vor. Pflanzliche Ole, die 2 Minuten etwa bestrahlt sind, 
bleiben mindestens 6 Monate lang wirksam. Die Aktiyierung gelingt auch in 
N-Atmosphiire. — Nicht wirksam bleiben trotz Bestrahlung Chlorophylllsgg., Hamo- 
globin, Erythrocyten, Sahne, Glyeerin, die Phosphatide von Eigelb. (Journ. Biol. 
Chem. 63. 297—304. Columbia Univ.) M O l l e r .

Rikei Shinza, Uber die durch Kaliumentziehung aus dem Korper entstandene 
Polykeuritis der Saugetiere und Ydgel. Giinstige Wirkung der Kaliumsalzc gegen 
menschliche Beri-Beri. .(n. Mitt.) "Wird einer Ayitaminose erzeugenden Nahrung 
Reis bei Hiihnern) NaHC03- oder KHC03-Lsg. zugesetzt, so entwickelt sich die 
Ayitaminose wie ohne Salzzusatz. Nur tritt bei NaHC03 auBerdem eine chroń. 
Lahmung auf, wahrend'nach KIIC03 die Inkubationszeit yerlangert ist, ohne daB 
aber die Ayitaminose yerhindert werden konnte. Die mit oder ohne Salzbeigabe 
entstandene Ayitaminose kann durch Vitamin-B-Zufuhr sicher u. rasch beseitigt 
werden. (Scient. reports from the goyernment inst. f. infect. dis. 2. 513—46. 1923. 
Tokyo, Univ. Ber. ges. Physiol. 30. 262. Ref. O p p e n h e i m e r .) W o l f f .

L. Rosenow, Uber die Wirkung der Galie auf die Yerdauung des Eiweifics 
durch den pankreatischen Saft. Die Galie sichert in bedeutendem Mafie die EiweiB- 
verdauung durch den pankreat. Saft. Sie bewahrt das akt. Trypsin vor der Selbst- 
zerstiirung, auch nach Aufkoehen der Galie. Sie halt das Aktiyieren des zymo- 
genen Pankreassaftes durch den Darmsaft auf. (Biochem. Ztschr. 159. 240—44. 
Leningrad, Inst. f. exp. Med.) W o l f f .

H. Delaunay, U ber die Stickstoffausscheidung beim Tintenfisch (Sepia officinalis). 
Die Urinfl. des Tintenfischs enthalt kaum HarnstofF (1—2°/0 nicht eiweiBartig ge- 
bundener N), dafur reichlich NH3 u. Aminę. (C. r. soc. de biologie 93. 128 
bis 129.) O p p e n h e i m e r .

Gh P. Grabfield und A. M. Prentiss, Weitere Untersuchungen uber den Einfluf! 
vm Jodiden auf den menschlichen Stickstoffstoffwechsel. (Vgl. G r a b f ie l d , A l b e r s  u . 
P r e n t i s s , Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 22. 393; C. 1924. L 1951.) Die 
Jodide yon Na, Li, Ca, K, Sr u. Mg, Lugolsche Lsg. u. Sajodin steigerten sSmtlich 
bei Menschen in pósitiyer N-Bilanz bei gleichmafiiger Eiweifizufuhr die N-Aus- 
scheidung im Harn. Diese Wrkg. trat bei den Jodiden von Na, Li, Sr u. Mg sofort 
ein, bei denen von Ca u. K mit mehrtSgiger Yerzogerung. Den VerSnderungen 
im Harn entsprechen solche im Gehalte des Blutes an Nichteiweifi-N, der fallt, 
wenn die Steigerung der Ausscheidung im Harn alabald erfolgt, wenn diese Steige- 
rung yerzogert ist, bis zu dereń Eintritt ansteigt. (Journ. Pharm. and Exp. Thera
peutics 25. 411—22. Boston [Massachusetts], Boston Psychopath. Hosp.) S p i e g e l .

H. G. Miller, W. W. Yates, B,. C. Jones und P. M  Brandt, Mineralstoff- 
Kechselstudien bei Milchkilhen. Mineralgleichgeuńcht nach langdauerndem Saugen, 
Bei 3 Milchkuhen, die tiigl. 20 Pfund Milch gaben, fand durch Beigabe von 150 g 
Knochenmehl pro Tag yermehrter Ansatz von Ca u. P statt. Im Blutplasma wurde 
der anorg. P stark, Ca wenig yermehrt. — Das SSure-Basengleichgewicht ging yon

63*
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negatiyem in positives Basengleichgewiclit iiber. — AuGer K wurden alle Mineral- 
stofie angesetzt oder befanden sich im Gleichgewicht. (Amer. Journ. Physiol. 72. 
647—54. Coryallis.) M O l l e r .

K. F e lix  und Kj. yon Oettingen, Uber den Kohlehydratstoftwechsel der mensch
lichen Płacenia. (YgL Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. 67. 41; C. 1925. I. 
1623.) Der Glykogengelialt der frisch ausgestoBenen Placenta betragt 0,1—0,2% 
des Frischgewichtes. Beim Liegen erfolgt rasche Abnalime, yon 0,1 auf 0,03°/0 
innerh. 3 Stdn. Das Glykogen wird durch eine Diastase mobilisiert. Bei der 
Durcliblutung yon der Nabelarterie her erfolgt bei Zusatz yon Traubenzucker keine 
Zunahme des Glykogens. Ein Teil des zugesetzten Zuckers — 18—38% — ver- 
scliwindet unter der Tiitigkeit eines glykolyt. Fermentes. Nach Zugabe eines 
jłtsuZmprfiparates — Iloglandol — zeigt sich statt der Ab- eine Zunahme des 
Glucosegehaltes bezw. das nach B ertran d  best. Reduktionswertes, ohne daB das 
Glykogen zuruckgeht. Die Erhohung des Reduktionsyermogens ist moglicherweise 
durch B. von 2 Moll. CH3-CHOH.CIIO, CH3-C 0-C 02H oderCH3-CHO aus 1 Mol. 
Glucose bedingt, worauf auch des Yerli. bei Zusatz von KCN liindeutet. Die Steige- 
rung des Reduktionsyermogens bleibt dann trotz der Anwesenlieit yon Insulin 
wegen Liilimung der Oxydationsvorgange aus. Fehlt das Insulin, so ist der Zusatz 
yon KCN ohne EinfluB auf die Glucose, welche durch den yon der Oxydation 
unabhiingigen glykolyt. ProzeB wie yorher teilweise zerstort wird. Es scheint, daB 
das Insulin den oxydativen Abbau in der Placenta fordert, jedoch bei den redu- 
zierenden Zwischenstufen stehen bleibt, weil die Verbrennung infolge des geringen 
Verbrauches der Placenta nicht bis zu C02 u. H20  fortsclireitet. Eine 500 g schwere 
Placenta yerbraucht in 45 Min. 16 ccm O, wiihrend sich fur die Oxydation des in 
dieser Zeit aus der Durclistromungsfl. yerschwindenden Zuckers (ca. 0,5 g) 366 ccm 
errechnen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 190—95. Heidelberg, Univ.) Guggenheim.

G. B ignam i, Untersuchungen iiber die Hippursduresynthesc im menschlichen 
Organismus. II. Uber das Verhalten der Glucuronsaure im Urin nach Verabfolgung 
von Natr. benzoicum. (I. vgl. B ig n a m i  u. B o r a c c h ia , Boli. d. soc. med.-chirurg. 
di Pavia 36. 121; C. 1925.1. 251.) Nach Yerabfolgung yon benzoesaurem Na kann 
der Mensch nur einen Teil ais Ilippursiiure ausscheiden (yon 20—42 g hochstens 
21 g), weil dem Korper offenbar nicht mehr ais 13 g Glykokoll tiiglich zur Ver- 
fiiguug stehen. Weitere hochstens 4,5 g konnen an Glucuronsaure gebunden 
werden, der Rest wird unveriindert im Harn, zum Teil auch in den Fiices aus- 
geschieden. Andere Mogliehkeiten kommen nicht in Betracht. (Biochim. e terap. 
sperim. 11. 383—93. 1924. Pavia, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 30. 418—19. Ref. 
L a q u e r .) W o l f f .

G. B ignam i, Untersuchungen iiber die Hippursauresynthese im menschlichen 
Organismus. III. Mitt. Uber das Ver1ialten der Diurcse nach Verabfolgung von 
Nałrium benzoicum. (H  vgl. vorst. Ref.) 50 g Na-Benzoat bewirkten bei Gesunden 
u. Krankcn Diurese. (Boli. d. soc. med.-chirurg. Payia 36. 531—45. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 30. 577—78. Ref. L a q u e r .) W o l f f .

Ryotaro Tsukamoto, Uber die StoffwechselstiMmgen nach Bestrahlung der 
Leber mit Rontgenstrahlen. Einmalige Rontgenbestralilung der Lebergegend bei 
Kaninchen fiihrt zu Yeranderungen der chem. Zus. des Blutes; der Gehalt an 
Trockensubstanz nimmt nach anfiinglicher Steigerung ab. Der NaCl-Gehalt des 
Blutes bleibt auf n. Hiihe, steigt also, bezogen auf die Trockensubstanz, an, wohl 
infolge NaCl-Ausschwemmung aus den Geweben. Rest- u. NJLj-N des Blutes nehmen 
nach Bestrahlung zu, ebenso der Harnstoff'; der Blutzucker bleibt unyerandert, er 
steigt nur in den ersten Tagen bei kohlenhydratreicher Nahrung. Das glykolyt. 
Vermogen der Leberzellen ist nach der Bestrahlung mehr oder weniger herabgesetzt.
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(Strahlenther. 1 8 . 320—68. 1924. Berlin, Charitć. Ber. ges. Physiol. 3 0 .  271. 
Ref. L a s n it z k i .) W o l f f .

Anton Fischer und Heinrich WeiB, Proteintherapie und Phlorrhizinglykosurie. 
Nach Yerss. an phlorrhizinyergifteten Hunden yermag die parenterale Proteinkorper- 
zufuhr den Kolilenhydratstoffwechsel der Tiere meist im Sinne einer besseren Ver- 
wendung der Kohlenhydrate zu beeinflussen, jedocb mit indiyiduell wechselnder 
Intensitat. (Biochem. Ztschr. 1 5 9 . 141—45. Wien, Physiol. Inst.) W o l f f .

Otto Warburg, Karl Posener und Erwin N egelein, Uber den Sto/fwechsd 
der Carcinomzelle. Das Hauptergebnis der hier ausfuhrlich berichteten Verss. ist 
bereits an anderer Stelle (vgl. W a r b u r g , Klin. Wchschr. 4 . 53 4 ; C. 1925. I. 2316) 
wiedergegeben. Die Unterss. wurden mittels der friiher yon W a r b u r g  (Biochem. 
Ztschr. 152. 5 1 ; C. 1925. I. 1351) angegebenen Methode zur Messung von Atmung 
u. Glykolyse ausgefiihrt an Rattencarcinomen (F l e x n e r - J o b l in g ) u . menschlichen 
Tamoren im Vergleiche mit Hiihnerembryonen, Bindegewebe, Keimepithel, Thymus, 
Lymphdriisen, grauer Ilirnsubstanz u. Netzhaut. Fiir die Entstehung der Tumoren 
wird folgende Hypothese aufgestellt: Man kann einigen Zellen embryonale, der 
Hauptmenge gar keine glykolyt. Wirksamkeit zuschreiben. Wirkt auf ein solches 
Zellgemisch 0 2-Mangel, so mussen die Zellen ohne glykolyt. Fiihigkeit zugrunde 
gehen, wiihrend die glykolyt. wirksamen weiterleben konnen. Ist dies der Fali, so 
wird, wenn der 0 2-Mangel cliron. wirkt, Gewebe von der glykolyt. Wirksamkeit 
des embryonalen Gewebes entstehen, aber, da unter 0 2-Mangel gewachsen, von zu 
kleiner Atmung (Tumorgewebe). — Ein merkwurdiger Zusammenliang fand sich 
zwischeń der glykolyt. Wrkg. der Zelle u. der Fiihigkeit, EiweiB anaerob unter B. 
von N1I3 źu zerlegen. Auch gegen diese anaerobe Spaltung des EiweiBes schutzt 
Zucker wie gegen seine Verbrennung in Ggw. von 0 2. (Biochem. Ztschr. 152. 
309— 35. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser W iL H E L M -Inst. f. Biol. Berlin, Charite.) S p.

S. Lesnip, Die Untersuchungen von Warburg iiber den Stoffwechsel der Krebs- 
zelle. Zusammenfassendes Referat. (Vox Medica 5. 253—58. Berlin.) S p i e g e l .

M. Ascoli, Studien zur Gcschwulstimmunitćit. III. Mitt. Uber die Wirkung der 
Vorbeha?idlung von Tumorbrei mit einem komplezen Metallsalz auf Virulenz und 
Immunisierungsvermogen. Nach Ilerabsetzung der Vitalitiit der Tumorzellen durch 
Chloropentaminkobaltdichlorid, [CO(NH2)jCl]Cla, war auch dereń immunisator. Wrkg. 
stark yerringert. Solange Methylenblau entfiirbt wird, besteht noch Lebens- u. 
Proliferationsfiihigkeit. (Ztschr. f. Krebsforschg. 21. 160—67. 1924. Frankfurt a. M., 
Staatl. Inst. f. exp. Therapie; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  242. Ref. K a h n . )  W o l f f .

M. Loeper, R. Tnrpin und Zizine, Der Kaliumgehalt von Epithel-Implantaten 
bei da- kastria-ten Maus. Der K-Gehalt von Impftumoren (Krebs) ist bei den 
kastrierten Miiusen viel niedriger ais bei den nicht kastrierten Kontrolltieren. (C. 
r. soc. de biologie 9 3 . 94—95.) O p p e n h e i m e r .

W ilhelm  Falta, JBemerkungen zu der Arbeit von Graham Lusk: Die Energie- 
quelle bei der Musketarbeit. Die Beliauptung L u s k s  (S. 67), daB Vf. die Anschau- 
ung der Zuckerbildung aus Fett beim Diabetes yertriite, wird zuriickgewiesen. 
(Biochem. Ztsclir. 1 5 9 . 286—87.) L o h m a n n .

K. Furusawa, MuskeUibung, Milchsaure und die Sauerstoffversorgung und -aus- 
nutzung. IX. Muskelarbeit und Kohlehydratstofficechsel im normalen Indwiduum. 
(VIII. ygl. H i l l , L o n g  u . L u p t o n ,  Proc. Royal Soc. London Serie B. 9 7 . 155 ; 
C. 192 5 . I. 1414.) Die Verss. ergeben, daB bei kurzer Muskelarbeit (0,5—1 Min.) 
von normal- u. fetterniihrten Personen wiihrend der Arbeitsleistung bis zur yolligen 
Erholung (10—30 Min.) ausschlieBlich Kohlehydrat yerbrennt. Der respirator. 
Quotient, in der Rube etwa 0,85 bei normaler u. 0,71 bei Fetterniihrung betrug fiir 
diese Zeit durchschnittlich 1,01 u. war unabhiingig von der GroBe der Arbeits
leistung, die zwischen 64—244 Schritten pro Min. schwankte. Bei liingerer Arbeits-
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leistung, 146 Schritte pro Min., sinkt der respirator. Quotient bei normal Ernalirten 
nach etwa 20 Min., bei Fetternahrten schon nach 3 Min. Bei kurzer Muskelubung 
yerhSlt sich also der ganze Korper wie ein isolierter Muskel, der nach M e y e r h o f  
nur Kohlehydrat verbrennt. Fett u. Proteine dienen wahrscheinlich dazu, den ver- 
brauchten Vorrat an Kohlehydrat zu erganzen. (Proc. Royal Soc. London Serie B 
98. 65—76. Dep. of Physiol. London, Univ. Coli.) L o h m a n n .

Gustav Embden und Hans Jost, Uber kolloidchemische Verandei~ungen bei der 
Muskelermudung und ihre biologische Bedeutung. Isolierte'Froschmuskel zeigen nach 
erschopfender Arbeit eine ahnliche Verminderung der Fiihigkeit, Hexosediphosphor- 
siiure zu synthetisieren, wie absterbende. Die Anderung ist aber reversibel u. 
dokumentiert sich damit ais Ermiidungs- u. nicht ais Absterbeerscheinung. Ais Sub- 
strat der Yorgiinge wird eine intrafibrilliire KolloidzustandsSnderung angesehen; 
es wird erortert, inwieweit diese auch der Ausdruck des bei der Muskelkontraktiou 
energieliefernden Prozesses sein konnte, fur den eine esperimentell begriindete Vor- 
stellung bislier fehlte. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 636—40. Frankfurt a. M., 
Univ.) O p p e n h e i m e r .

M. Tsuji, Uber den Einflufi des Adrenalins und des Pilocarpins auf die elektrische 
Erregbarkeit des Muskels. Die galvan. Erregbarkeit wird durch beide Substanzen 
gesteigert, besonders deutlich bei paret. Nerven. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 
46. 176—79. Fukuoka, Univ.) W o l f f .

F. Yerzar und F. Peter, Die Aktionsstrome des Muskels bei der Aldehydkon- 
traktion und ahnlichen Yerkiirzungen. (Vgl. V e r z Ar  u . F e l t e r , P f l Cg e r s  Arch. 
d. PhysioL 158. 421; C. 1914. II. 579.) In sehr verd. HCHO u. Glycerin geben 
Froschmuskeln nach Einzelreiz typ. „veratrinformige“ Kontraktionen mit langer 
Nachkontraktion, ebenso bei Reizung vom Neryen aus, mit typ. Erscheinungen des 
Aktionsstromes. Die durch Aldeliyde u. Glycerin bewirkten Nachkontraktionen 
sind so zu erklaren, daB die Muskelfaser durch den elektr. Reiz in einen Zustand 
erhohter PermeabilitSt gelangt, so daB HCHO u. Glycerin nun rascher e ind rin g en  
u. chem. Kontrakturen bewirken konnen. Substanzen, wie NaBr, die ais chem. 
Reiz wirken, dringen nach einer Zuckung auch leichter ein u. bewirken dann einen 
Tetanus; hier ist die Nachkontraktion also etwas prinzipiell anderes. (P f l Og e r s  
Arch. d. Physiol. 207. 192—203. Debreczen, Univ.) W o l f f .

W. Kempmann und H. Menschel, Die Bedeutung der Kationen Natrium, 
Kalium, Calcium fiir Entstehung und Behandlung des nephritischen Odenis. Nach 
der Einw. des Na-Iona wird reichlich W. im Gewebe gespeichert zu ungunsten 
des Wasserhaushalts im Blute sowie der Hammenge. Die Wrkg. des K-Ions ist 
gerade entgegengesetzt. Die Wasserausfuhr wird nach Ca bedeutend geringer, der 
Harn konzentrierter. Prakt. brauchbar ist somit nur K, das diuret. wirkt. (Ztschr. 
f. d. ge3. ex p . Medizin 46. 111—20. Koln, AtJG USTA-Hosp.) W o l f f .

Nikolaus Abelles und Hans Popper, Notiz iiber die Jodve>-teilung in Abbau- 
produkten der Schilddriise. Bei Behandlung yon Schilddriisensubstanz nach B a U- 
m a n n  ais auch schon bei den ersten Stadien des Verf. von K e n d a l l  ist in den 
betreffenden Fraktionen nur ein Teil, bestenfalls 1/3 der gesamten Jodmenge der 
Schilddriise enthalten. (Biochem. Ztschr. 159. 126—29. Wien, Physiol. Inst.) W OLFF.

Hans Schmidt, Uber Magenresektimien und Magenchemismus. Die yerschie
denen typ. Magenresektionen iiben einen yerschiedenen EinfluB auf die Hohe der 
Magen-HCl aus. (Arch. f. klin. Chir. 130. 307—22. 1924. Jena, Uniy. Ber. ges. 
Physiol. 30. 274. Ref. K a l k .) W o l f f .

Theodor Barsony und Ladislaus v. Friedrich, Pharmakodynamische Unter- 
suchungen am Magen. I. Mitt. Die Atropinwirkung auf den menschlichen Magen. 
(Vgl. BAr s o n y  u . P o l g a r , Arch. f. Verdauungskrankh. 33. 339; C. 1925. I. 2092.) 
Die Wrkg. gelit nicht uber den Yagus, sondern den Auerbachsclien P Ic.tu s . GroBe
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Dosen lahmen die Magenmuskulatur, kleine nur bei Ggw. von Cholin, sonat reizen 
sie diese. Die Verss. am Mensclien stimmen mit diesen Tieryersa. iiberein. Die 
Wrkg. des Atropina auf die Sekretion ist nach GroBe der Dose u. Art der Appli- 
kation verachieden deutlicli, aber immer im Sinne einer Verminderung. (Dtach. 
Arch. f. klin. Med. 145. 196—208. 1924. Budapest, Charite; Ber. ges. Phjaiol. 30. 
427. Ref. S c h e u n e r i .). -  W o l f f .

Camillo Artom und Vittorio Zagami, Uber die Veranderungen der Darm- 
sekretion in Abhangigkeit von der Rulie und der funktionellen Tatigkeit. Im Laufe 
fortdauemder funktioneller Tiitigkeit zeigt aich die Darmsekretion nach taglich oder 
an wechselnden Tagen wiederholten ortlichen Reizen betrachtlich variabel aowohl 
in der Menge dea abgeschiedenen Saftes ala auch in seiner enzymat. Wirkaamkeit. 
Bestimmte Regeln lasaen sich aus den biaherigen Beobachtungen noch nicht ab- 
leiten, doch traten vereinzelt starkę Herabaetzungen der Enzymtatigkeit bia zum 
faat vollstiindigen Yerscliwinden ein. Man konnte vielleicht einen Tonus der 
Sekretionsnerven annehmen, von dem auch die durch auBere Reize bedingte Sekretion 
abliangig wiire. (Arch. Farmacologia sperim. 38. 133—48. 1924. Meaaina, Uniy.) Sp.

A. Adam, Zur Physiologie und Pathologie des Diinndannes. I. Der Ein fiu fi der 
Reaktion auf die Peristaltik. II. Uber den Einflufi der Kohlenhydrałe auf die 
Peristaltik und der Reaktion auf die Zuckerdurchlassigkeit. I. Am uberlebenden 
Kiilberdarm ist Anderung des pjj der innen befindlichen Tyrodelsg. ohne EinfluB; 
bei gleichzeitiger Anderung auch der auBeren Tyrodelsg. wirken Saure u. Alkali 
peristaltikhemmend, anscheinend reyersibel.

II. 5%ig. Zuckerlsg. in % Ringerlsg. u. ‘/a Phosphatpuffer von pH =  7,0 mit 
20°/oig. BaS04'-Zusatz ist beim Siiugling ohne EinfluB auf die Diinndarmperistaltik. 
30°/oig. Zuckerzuaatz zu obiger Lsg. bewirkt aber nach anfangliclier rascher Darm
bewegung eine deutliche Yerzogerung der Coecumfullung, wohl infolge Tonua- 
steigerung. Auch am uberlebenden Darm beateht Neigung zu Periataltikhemmung 
durch hohere Zuckerkonzz. (bis 5,4°/0), ebenfalls mit deutlicher Tonuszunahme. 
(Ztschr. f. Kinderheilk. 38. 378-85 . 386—92. 1924. Heidelberg, Univ. Ber. ges. 
Physiol. 30. 276—77. Ref. B e h r e n d t J  W o l f f .

L. Jendrassik und H. Tangl, Die Atropinliemmung und die Wirkung einiger 
organischer Sauren am Darm. Die Hemmung von Darmkontrakturen durch nach- 
traglich verabfolgtea Atropin beweist keineswega, daB die Kontraktur der Piło- 
carpinwrkg. iihnlich ist. Auch die Eigenwrkg. dea Atropina kann eine Tonussenkung 
zustande bringen. Kleinere Ba- u. iT-Kontrakturen konnen mit Atropin vollstiindig 
gehemmt werden. — Die Gewohnung (Jea Darma an Atropin wird wahrscheinlich 
durch kleine zuriickgehaltene Mengen yerursacht. Unter Zuliilfenahme von Atropin 
laBt sich nachweiaen, daB die Wrkg. von essigsaurem, propionsaurem u. brenztrauben- 
saurem Na nicht dtjrch Entstehen von Cholinester bedingt ist. (Bioehem. Ztschr.
159. 337—50. Budapest, Univ.) W o l f f .

Philip D. Mc Master und Robert Elman, Studien iiber die Physiologie und 
Pathologie des Urobilins. III. Resorption der Gallenpigmente durch den Darm. 
(II. ygl. S. 479.) Futterung mit Galie oder reinem Bilirubin oder Urobilin (u. ent- 
sprechenden Kontrollyerss. mit gallensauren Salzen) zeigen die prompte Aufnahme 
der Gallenfarbstoffe durch den Darm u. dereń Auaacheidung durch die Lebergalle. 
(Journ. Exp. Med. 41. 719—38. RoC K EFELLER -Inat. f. Med. Research.) O p p e n h .

Walter Hughson und John E. Scarff, Der Einflufi intravenoser Kochsalzinjek- 
tionen auf die Darmresorption und Peristaltik. Bei Hund u. Katze ateht nach intra- 
venoaer Injektion einer 30%ig. NaCl-Lag. die yorher gut yerlaufende Reaorption 
von W. plotzlich still unter Einsetzen reger Peristaltik. Vagus- oder Splanchnicus- 
durchtrennung sowie Novocain, Nicotin sind hierauf ohne EinfluB, dagegen wohl
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Abbinden der Gefiitie. (Buli. of tbe J o h n s  H o p k in s  H o s p . 35. 197—201. 1924; 
B e r . g e s . Physiol. 30. 428—29. Ref. O p p e n h e i m e r .) W o l f f .

Bnssel L. Haden und Thomas O. Orr, Eęcperimentelle Zerstorung des Jejunums. 
Wirkung des unmiitelbar in das Darmlumen unterhalb der Zerstorungsstelle ein- 

gefwhrten Kochsalzes. Die nach Darmzerstorung auftretende Vergiftung wird durch 
1—2% NaCl-Lsg., die abwarts von der zerstorten Stelle in den Darm infundiert 
wird, verhindert. Dest. W. hat diese Wrkg. nicht Bei bereits ausgebrochener 
Yergiftung kann nur noch eine 10°/0 NaCl-Lsg. das Fortschreiten der Tosamie ver- 
hindern (Hundeverss.). (Journ. Exp. Med. 41. 707—18. Kansas City. Lab. of exp. 
Med.) O p p e n h e i m e r .

Nikolaus Frank und Julins Forster, Untersuchungen iiber Glykogengehalt der 
Leber. I. Mitteilung. Das Verhalten des Blutzuckers und Leberglykogens unter Ein- 
ińrkung von Morphin. Die Hyperglykamie nach Morphingaben erreicht ihren 
Holiepunkt nach 2 Stdn. Morphin mobilisiert das Leberglykogen. In der Leber 
des durch Morphinglykogen frei geniachten Kaninchens entsteht auch wiihrend 
des Hungerns Glykogen. Das Steigen des Blutzuckers fitllt in den Zeitpunkt der 
Glykogenmobilisation; diese sowie die Hyperglykamie sind in bestimmten Grenzen 
unabhiingig von der Morphinmenge. (Biochem. Ztschr. 159. 48 — 52. Budapest, 
P;'izmany-Pćter-Univ.) W OLFF.

Jesse L. Bollman, Frank C. Mann und Thomas B. Magath, Studien iiber 
die Physiologie der Leber. X. Harnsaure nach volliger Entfernung der Leber. Nach 
Leberextirpation nimmt der Gehalt von Blut (2—3 mg°/<>) u. Harn an Harnsaure 
gewaltig zu. Injieierte Harnsaure wird fast restlos im Harn wiedergefunden. — 
Hat man auch die Nieren entfernt, so geht die injieierte Hamsiiure allmahlieh in 
die Muskeln iiber. Es wird im Laufe mehrerer Stdn. nur sehr wenig Harnsaure 
zerstort u. die im Korper angeliaufte Menge (8—9 mg°/„ in Blut u. Gewebe) ent- 
spricht der, die bei vorhandenen Nieren zur Ausscheidung gelangt — Die nach 
Leberexstirpation ausgeschiedene ITarnsiiuremengc (40—50 mg % pro kg in 12 Stdn.) 
entspricht der vom n. Hunde ausgeschiedenen Menge an AUantóin. — Somit ist 
die Zerstorung der Harnsaure im n. Organismus eine Funktion der Leberzellen. — 
Die Verss. yerliefen ohne storende Komplikationen. (Amer. Journ. Physiol. 72. 
029—46. Minnesota.) MtJLLEE.

Motoynki Hara, Eocperinientelle Studien iiber die Fmiktionsstonmg der Nieren 
und Leber bei toońscher Nephritis. I. Mitt. Experimentelle Studie iiber die Storung 
der Stickstoffausscheidung der Nieren und die Fahigkeit der Leber, Ammoniak zu 
entgiften, bei Uran-Nephritis. II. Mitt. Experimentelle Studie iiber die Bezichung der 
funktionellen Storung der Nieren und Leber- zur Uramie, insbesondere iiber die Ur- 
sache des uramischen Krampfes. I. Bei Z7ra«vergiftung ist die synthet B. von 
Harnstoff aus NH3 gestort. Umngaben verursachen Steigerung des EiweiBzerfalles; 
der nichtproteinogene N ist kaum vermehrt AT//,CT-Gaben rufen beim Hund 
N-Retention hervor. Die Schwerausscheidbarkeit des N bei Uranvergiftung diirfte 
durch die NH3 fixierende Fahigkeit der Leber verursacht sein.

n. Bei Cantharidinnephritis des Kaninchens ist NHS im Harn bedeutend ver- 
mehrt, bei uriim. Krampfen der Blut-NHS-N bis 4,5 mg erhoht. (Mitt. a. d. med. 
Fak. d. Kais. Univ. Tokio. 30. 463—515. 517—556. 1923. Tokio, Univ. Ber. ges. 
Physiol. 30. 297—98. Ref. B O e g e r .) W o l f f .

Hans Schulten, Uber die Jlarnbildung in der Froschniere. III. Mitt Die Aus
scheidung von Saurefarbstoffen durch die ilberlebende Froschniere. (II. vgl. D a y id , 
P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 206. 492; C. 1925. I. 712.) Von der iiberlebenden 
Froschniere werden stark disperse Farbstofte (Cyanol, Guineagriin, Diaminreinblau) 
fast regelmaB konz., mittlere (Trisulfonblau, Trypanblau, Bayrischblau) verd., hoch- 
kolloidale (Diamingriin, Diaminrot) iiberhaupt nicht durchgelassen. Yon der Yena
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abdominalis aus ist dic Froschniere aucb bei Narkose u. KC N -Yergiftung fiir die 
untersuchten Farbstoffe undurchgangig. Bei Narkose, KCN-Vergiftuug u. Erhohung 
der [H‘] sinkt der Harnwert' yorher konz. Farben. Fiir EiweiB ist die Niere, 
auch bei Narkose u. KCN-Vergiftuug, undurchgangig. Die Sekretion sinkt beim 
EiweiBzusatz stark. (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 2 0 8 .  1— 15. Kiel, Physiol. 
Inst.) _ ____. W o l f f .

Erich David, Uber die Harnbildung in der Froschniere. IV. Mitt. Zweite Mit- 
łeilung iiber den fflnflufi von Giften auf die Funktion der iiberkbenden Froschniere. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Narcotica (Phenylurelhan, Ileplylalkohol, Phenylharn- 
sło/f, carbaminsaures i-Butyl oder Propyl) bewirken bei der isoliert durchspiilten 
Froschniere in kleinen Konzz. alleiu eine Verminderung der Harnmenge, ' in rnitt- 
lcren Konzz. Vermehrung u. zugleich eine Aufhebung der osmot. Arbeitsleistung 
der Niere, in groflen Konzz. einen irreversiblen Stillstand der Harnbildung. Jede 
Verminderung der Harnbildung ist von einer Verminderung der Durchstromung 
der GefaCe begleitet. KC N  in Konz. von ‘/iooo—Yaooo"111- bewirkt Aufhebung der 
sonst an Cl, Fe(CN)6, K, Ca u. NH4 gcleisteten osmot. Arbeit, wahrend die osmot. 
Arbeit an Glucose, Harnsloff, Thioharnsłoff u. Glykokoll unverandert fort besteht. 
Die Abscheidung dieser Verbb. wird erst durch 1lm -m. gestort. Die Vergiftung 
mit V,„oo-KCX von der Nierenpfortader aus ist reversibel, von der Aorta aus irre- 
versibel. 0,12°/0ig. KCl bewirkt eine reversible Storung in der Abscheidung von 
Cl, Fe(CN)8 u. Glucose; dabei sinken Harnmenge u. Durchstromung; Steigerung 
auf ca. 16°/ij.bewirkt Stillstand der Harnbildung. Ungefiihr ebenso wirken aqui- 
valente Mcngen K2S04. Der K-EinfluB kann durch Ca in geeigneter Konz. auf- 
gehoben werden. (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 208. 146—76. Kiel, Physiol. 
Inst) ' W o l f f .

K. Sorg und R udolf Jaffe, IApoiduntersuchimgen an den Nebennieren des 
Rindes. Zugleich ein Beitrag zur Beurteilung der Genauigkeit der hisłochemischen 
Lipoidpriifungen. (Ygl.. S o k g ,-  Ztschr. f. Konstitutionslehre 1 0 . 67; C. 1 9 2 4 . I I .  
2181.) In der Rinde fclilen histochem. nachweisbare Cholesłerinester u. Cholesterin- 
fettsauregemische; dort gefundene Lipoide entsprechen denen der Keimdrusen u. 
diirften durch Speicherung in diese Zellgruppen gelangt sein. Die chem. nach- 
gewiesenen Cholesterinmengen sind erheblicli niedriger ais beim Mensehen, der 
Anteil an gebundenem Cholesterin dabei minimal. Das freie Cholesterin diirfte ais 
unveranderlicher Zellbestandteil anzusehen sein. (Zbl. f. allg. Pathol. u. pathol- 
Anat. 35 . 353—59. 1924. Frankfurt a. M., Univ.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  602. Ref. 
B o r g e r . )  W o l f f .

Ernst Schmitz und Friedrich Chrometzka, Uber die Bildung von Milchsaure 
w d  von Phosphorsaure in der Driise. H3P 0 4- u. Milchsaurebestst. im Autolysat u. 
PreBsaft von Pferde- u. Rinderspeicheldriisen (Parotis u. Submaxillaris) ergaben 
ein qualitativ gleichartiges Verh. wie beim Skelettmuskel, indem beide Bestandteile 
eine Zunahme erfuhreli, welche nach 90 Min. bei 40° bei H3P 0 4 zwischen 0,024 u.
0,1467°/o, bei der Milchsaure zwischen 0,0198 u. 0,1251% betrug. Die Werte sind 
jedoch nicht bloB absol. kleiner wie beim Skelettmuskel, sondern es stehen im 
Unterschied zu diesem die H3P 0 4- u. Milchsaureschwankungen der einzelijen Verss. 
aiclit in konstantem Verhaltnis. Auf 100 Moll. Milchsaure entfallen 41—300 Moll. 
H3P 04. Nur in 5 von 25 Verss. wurden Milchsauremengen gefunden, die um 
weniger ais 10% von der fiir die Aquimolekularitat berechneten Menge abwichen. 
Man kann damach nicht annehmen, daB die Gesamtmengen beider Sauren durch 
den Zerfall ein u. derselben Substanz eTzeugt werden u. muB selbst fiir den Fali, 
daB eine Spaltung yon Hexosediphosphorsaure einen Teil yon ihnen liefert, damit 
rechnen, daB Prozesse nebenher gehen konnen, dic beide Sauren oder eine 
von ihnen in wechselndem Yerhaltnis liefern. Nach Zusatz yon Hexosediphosphor-
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same in Form des NH4-Salzes erfolgt eine Zunahme der H3P 0 4 von 0,03—0,208 g 
auf 100 g Organbrei. Eine Mehrbildung yon Milchsiiure findet jedocli in der Eegel 
nicht statt. Die Hesosediphosphorsaure kommt daher nicht ais Quelle der Milch
saure u. der H3P 0 4 in Betracht. Dagegen bewirkt Zusatz von tier. Nucleinsaure 
eine gleichzeitig gesteigerte B. von H3P 04 u. Milchsaure, derart, daB durchsehnitt- 
lich auf 1 Mol. der erstcren 1—2 Mol. der letzteren entfSllt. Nach den theoret. 
Uberlegungen der Vff. bestehen yielleicht Beziehungen zwischeń dem Abbau der 
Nucleinsubstanzen u. der Synthese der spezif. Zellsekrete. Auf jeden Fali scheint 
der Abbau der Kohlenhydrate in den Drusen wie in der Leber einen andern Wcg 
zu gehen ais im Muskel, welcher bei den plotzlichen u. ausgiebigen energet. 
Leistungen aus dem Abbau uber Lactacidogen besonderen Gewinn zieht. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 144. 196—218. Breslau, Physiol. Inst.) G u g g e n h e im .

Angel H. B-offo, Ein fiu fi der Rontgenstrahlen auf den Cholesteringeha.lt der 
Gewebe. Durch Rontgenbestrahlung wird der Cholesteringehalt des Blutes (Krebs- 
kranke) yerringert. Wegen der Bedeutung des Cholesterins fur die Zellpermeabi- 
litat sind yielleicht die allgemeinen Wrkgg. der Rontgenbestrahlung auf diese Ver- 
ringerung, yerbunden mit einer chem. u. pliysikal.-chem. Zustandsiinderung des 
Cholesterins, zuriickzufuhren. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 508 — 14. Buenos- 
Aires.) L o h m a n n .

F. Rathery und B.. Kourilsky , Die Wirkung des Antipyrins bei Diabetes. 
Antipyrin besitzt einen deulichen, aber fliichtigen Effekt auf Glykamie u. Glyko- 
surie, die yermindert werden. Der Wirkungsmechanismus kann nicht iiber eine 
Zuckersperre der Niere u. nicht durch yermehrte Glykolyse erklart werden. (C. r.
soc. de biologie 93. 102—4.) O p p e n h e im e r .

Francesco Alessio, Beitrag zur experimentellen Vergiftung durch Tabak. Wir
kung des Pyridins auf den Blutdruck. GroBere Pyridingaben (0,005—0,01 g/kg) be- 
wirken bei Kaninchen meist Blutdrucksteigerung u. Pulsyerlangsamung, die durch 
Atropin yerhindert werden kann, bisweilen aber auch Blutdrucksenkung. 1—2 cg 
Pyridin, in den Dickdarm oder Mastdarm eingefuhrt, beeinflussen den Blutdruck 
nicht. (Biochim. e terap. sperim. 11. 394—409. 1924. Padua, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 
30. 336. Ref. F l u r y .) W o l f f .

W alter L. Mendenhall, Eine Studie iiber Tabab-aueh. Beim Menschen 
erzeugt Bauchen von 2 Zigaretten unmittelbar Beizung der sensor. Gebiete, wenn 
diese sich im Stadium der Depression befinden u. umgekehrt Beruliigung, wenn 
sie iibererregt sind. Im allgemeinen ist die beruhigende Wrkg. deutlicher. — 
Baucher u. Nichtraucher reagieren gleich. — Nicht Nikotin enthaltendem Rauch 
fehlen diese Wrkgg. (Amer. Journ. Physiol. 72. 549—57. Boston.) M Ol l e r .

Alfred Gigon und Hugo Studer, Uber den Einflufi eiweififreier Organextrakte 
auf den tierischen Organismus. EiweiBfreie Estrakte yon Lunge, Darm, Leber 
wirken auf die Maus giftig; Tod unter Krampfanfallen u. Atembeschleunigung. 
Leber- u. Lungeneitrakt beseitigen bei Beri-Beri-Tauben die akuten Beri-Beri- 
Symptome fur einige Tage, yermogen die Tiere aber auf die Dauer nicht zu retten. 
Eine n. gefiitterte Taube, die alle 2 Tage 1 ccm Leberextrakt erhalt, geht nach 
59 Tagen zugrunde. Darmestrakt hat keine deutliche Wrkg. auf die Krankheits- 
symptome der lleistaube. Tiigliche Injektion yon Leberextrakt yerursacht bei 
Kaninchen starkę Gewichtsabnahme, N-Defizit u. Tod nach ca. 3 Monaten, Shnlich 
Luugenextrakt; auch nach Darmextraktinjektionen, wobei aber der N-Umsatz un- 
beeinfluBt bleibt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 655—68. Basel, Uniy.) W o l f f .

Charles W. Hooper und Elsa Becker, Ein quantitativer Vergleich der Toxi- 
zitat von Alkaminesteni aromatischer Sauren, die ais Lokalandsthetica re rw a n d t  
werden.
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Albinoratten.
Dosis masima tolerate u. 

letalis minima stets 2°/jig. Lsg. 
intrayenos mg/kg

Katzen

Todliche
Dosis

Konz. 
der Lsg.

Butyn .......................... 7,5—10 15 1
A l y p i n ..................... 10—15 10 5—10
Cocain.......................... 12,5 15 5—10
Tropacocain. . . . 15—20 18—22 10
Apothesin . . . . . 20 20' 5—10
n-Eucain..................... 15—25 10—12,5 5
S to va in ..................... 2 5 -3 0 25—30 10
Nouocain ..................... 45—55 40—45 5—20
(Amer. Journ. Physiol. 68. 120—21. 1924; Journ. of lab. a. clin. med. 1 0 . 43—46. 
1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  334—35. Ref. W o l f f . )  W o l f f .

Hans Adolf Krebs, Zur Goldsolreaktion im Liąuor Cerebrospinałis. Die [H'] 
ist fiir den Ausfall der Goldsolrk. von Bedeutung, da das Goldsol ais negatiyes 
Sol nur durch positiv geladene Teilchen ausgeflockt werden kann u. der Ladungs- 
sinn der die Ausflockung bedingenden EiweiCkorper durch die [H-] u. den isoelektr. 
Punkt bestimmt ist. Die-Reaktionsempfmdlichkeit des Goldsols gegen die Liquor- 
EiweiBkorper steigert sich mit der Zunahme, schwacht sich mit der Yerringerung 
der [H']. Durch Yariierung der [H‘] gelingt es, die luisclien Kurventypen, welche 
sich nur durch ąuantitatiye Unterschiede der kolloidflockenden Fahigkeiten des 
Liquors untęrscheiden, ineinander iiberzufuliren. Es wird eine Methode beschrieben, 
Goldsole verschiedener [H-] herzustellen. (Klin. Wchschr. 4. 1309—1312.) H O c k e l .

John A. Eordyce, Isadore Rosen und C. N. Myers, Quantitałive Syphilis- 
słudien vom klinischen und biologischen Standpunkł. XI. Verteilung von As in Serum 
wid Koagulum nach intravenoser Einverleibung von Salv ar san, Neosah-arsan und 
Silbersalvarsan. (X. vgt. Am. Journ. of syph. 8 . 65; C. 1 9 2 5 . I. 2094.) Von 
Salyarsan finden sich 9,37% im Serum, 30,52% im Blutkuchen, von Neosalvarsan 
8,86 bezw. 31,52%, von Silbersalyarsan 9,34 bezw. 29,95%- Der groBte As-Gelialt 
im Serum besteht unmittelbar nach der Injektion; er nimmt dann gradweise ab, 
bis Gleicligewicht eingetreten ist. Im Koagulum finden sich sofort u. 5 Min. nach 
Injektion ungewohnlich groBe As-Mengen. Das Koagulum kann nicht so yiel As 
aufnehmen wie das Sbrum. Nach 0,25 g  Silbersalyarsan ist der As-Gehalt des 
Serums ebenso groB wie nach 0,4 g Salyarsan. Nach den Gehaltskuryen ist Neo- 
salyarsan bei Erkrankungen des Zentralneryensystems den beiden anderen Verbb. 
flberlegen. (Am. Journ. of syph. 8. 193—263. 1924. New York, Columbia Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 3 0 .  333. Ref. W o l f f . )  W o l f f .

Lydia M. De Witt, Der therapeutische und bactericide Wert organischer Queck- 
silberpraparate bei der' experimenłellen Meerschweinchentubcrkulose. Studien zur Bio
chemie und Chemotherapie der Tuberkulose. 28. Unterss. von 6 Hg-Anilinverbb. u. 
" Hg-Phenolverbb., die sich unter yielen ahnliclien Praparaten ais besonders 
brauchbar erwiesen liatten. Die auf Bactericidie gepriiften Praparate zeigten bis 
auf 2 nur geringe abtotende Wrkg. HgCl2 war in starkeren Konzz. (1:10000) auch 
diesen uberlegen. Manche dieser Praparate forderten die bindegewebige Heilung 
der Tuberkulose, namentlich Mercuri-bi-p-niłrophenol u. Mmioathyl-p-nitranilin- 
o-niercuriacetat. (Americ. review of tubercul. 8. 234—44. 1923. Chicago, Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 3 0 .  332. Ref. S e l ig m a n n . )  W o l f f .

R. Sutzeit, Das neue Silberpraparat „Targesin11 bei Bindehautentzundungen. 
Targesin, eine kolloidale komplexe DiacetyltanninsilbereiweiByerb. eignet sich auch 
sehr zur Behandlung yerschiedener Augenerkrankungen (1—5% Eintraufelung in
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den Bindehautsack). (Dtsch. med. Wchschr. 51. 659. Neidenburg, Ostpr., Johanniter 
Kreiskrankenh.) O p p e n h e i m e r .

A. de Carvalho, Yagotonischer Zustand. und Giftwiderstand. Bei durch Atropin 
vermindertem Vagustonus wird die Vergiftung durch Cyanyerbb. weder propliylakt. 
noch im therapeut. Sinn beeinfluflt; gelegentlich yerliingert sich nur die Agonie. 
(Hundeverss. mit Nitroprussidnatrium u. Kupfercyaniir.) Durch Pilocarpin (also 
Verstiirkung des Yagustonus) wird die Widerstandsfuhigkeit des Organismus gegen- 
iłber den genannten Giften vermindert u. zwar unabhiingig davon, ob gleichzeitig 
oder zweizeitig (Pilocarpin yorlier) injiziert wird. Nachtragliche Pilocarpininjektion 
auf an sich nicht tox. Dosen fuhrt zu scliweren Yergiftungsphanomeuen. (C. r.
soc. de biologie 92. 918—21. Lissabon.) O p p e n h e i m e r .

Silvio Rebelio und J. Fontes, Die Cha-arelahmung und die curareahnliche 
Lalimung durch Strychnin. Die Wrkg. von Na-Citrat auf einen isolierten Frosch- 
muskel ist erhalten, auch wenn der Nerv des Muskels bis zu 50 Tagen vorher 
durchschnitten wurde, also eine sichere Degeneration Platz gegriffen hat. Da Na- 
Citratwrkg. bei yorangehender Curarisation erlischt, die BaCLj-Wrkg. auf den 
Muskel in diesem Fali aber erhalten bleibt, wr&re der AngrifFspunkt der Giftc in 
folgender Reihenfolge peripherwarts anzunehmen: Endpunkt der Nervendegeneration
im Muskel — Citrat------ ->- Curare- — ->- Ba-AngrifFspunkt. Nun hebt aber die
Strychninlahmung die Ba- nicht aber die Citratwrkg. auf. Damit seheint die land- 
laufige Identifikation des Mechanismus u. AngrifFapunkts der Curare- u. Strychnin
lahmung einer Revision bedurftig. Weitere Verss. in dieser Frage in Aussicht 
gestellt. (C. r. soc. de biologie 92. 912—12. Lissabon, Inst. de pliarmac. et de 
ther.) O p p e n h e im e r .

J. Petrow, Weitere Untersuchungen iiber die Schutzwirkung einiger Kolloid- 
substanzen bei Curarevergiftung. (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 103. 196;
C. 1924. II. 1826.) Bei in vitro hergestellten Mischungen yon Curare mit Kolloid- 
substanzen aufFrosche crgab Zusatz von Casein, Tusche, Ferrum oxydatum dialysatwn, 
Gummi arabicum u. Vesuvin keine Abschwachung der Curarewrkg., dagegen trat 
diese bei Tierkohle, Collargol, Anilinblau u. Azoblau ein. Werden die Kolloid- 
substanzen yorlier den Froschen eingespritzt u. Curare einen Tag spater in den 
Lymphsaek eingefiilirt, so erzeugten yon den genannten Substanzen nur Anilinblau 
u. Azoblau eine Abschwachung der Curarewrkg. Bei Kotigorot, mit Curare yer- 
misclit, steigt die Schutzwrkg. mit der Farbstoffkonz. an. Auch Indulin, Nigrosin, 
Trypanblau schiitzen sowohl bei yorheriger Yermischung wie bei yorangehender In- 
jektion. Yermutlich handelt es sich um adsorptiye Verb. zwischen Curare u. Farbstoff. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 106. 214—22. Leningrad, Mil.-med. Akad.) WOLFF.

F. Bosenthal, H. Licht und Fr. Lauterbach, Der Mechanismus der Kiihl- 
und K ram pfg ifte . Ein Beitrcig zum nervosen Mechanismus der Untertemperatur. 
Die nach Pikrotoxin, Aconitin u. Veratrin auftretende Hyperglykamie beruht auf 
einer zentralen Erregung sympath. Zentren. Sie ist nicht an gefullte G ly k o g e n d e p o ts  
gebunden. Mit dem Nachweis der zentralsympath. Genese der Hyperglykamie bei 
den Kiihlgiften konnen die bulbaren Kiihl- u. Krampfgifte nicht mehr ais reine 
zentral-parasympath. Erregungsgifte angesehen werden. Fiir die Kuhlwrkg. des 
Pikrotoxins, Aconitins u. Veratrins ist neben gesteigerter Warmeabgabe eine Ver- 
minderung der Warmebildung maBgebend. Die Hyperglykamie durch Kalteeinw. 
wird durch Ergotamin aufgehoben. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 106. 233 64. 
Breslau, Uniy.) ^  0LFF;

L. Kofler nnd W. Schrutka, Yergleichende Untersuchungen iiber die Toońzitdt 
der Saponinę und die Entgiftung durch Cholesterin. Mit Digitonin, Pnm M atSure, 
Gypsophilasaponin, Sapotoxin, Sthamersaponin, Senegin, Saponin, pur. albiss., Poic- 
deredsaponin, Guajacsaponin, Rofikastaniensaponin, Sapindussaponin wurden yer-
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gleicliende Unterss. iiber die physiol. Wrkg. bei verscliiedener Applikationsweise 
angestellt. WeiBe Mfiuse scheinen intrayenos bedeutend liohere Dosen pro kg zu 
yertragen ais die anderen bisher untersuchten Siiugetiere. Die orale todlielie Dosis 
ist 3—300 fach so groB wie die intrayenose. Subeutane Injektion fiihrt zu steriler 
Eiterung an der Injektionsstelle. Der Tod trat bei allen Zufuhrarten meist erst 
nach einigen Tagen ein. -Die drei in yitro am starksten hitmolyt. wirkenden Sapo
ninę: Digitonin, Primulasiiure, Gypsophilasaponin wirken auch intrayenos am 
giftigsten. Dagegen sind Guajac- u. Rofikastaniensaponin intrayenos, subcutan, 
per os u. in yitro (hSmolyt.) scliwacli wirksam. Um hamolyt. unwirksam zu werden, 
yerbrauclit Sapotoxin am meisten Cholesterin, es folgen Primulasiiure u. Digitonin, 
am wenigsten yerbrauchten RoBkastanien- u. Guajacsaponin. Jedoch scheint 
zwischen Cholesterinbindungsyermogen u. Tosizitiit hier keine direkte Beziehung zu 
bestehen. (Bioehem. Ztschr. 15 9 . 327—36. Wien, Uniy.) W o l f f .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Kliinder, Alkalitat und verzinnte Bleituben. Bei der Zahnpasta Kaliklora trat 

eine Braunfiirbung der Schieht auf, die an der inneren Tubenwandung lag. Der 
braunfiirbende Stoff bestand aus Pb02, das yielleicht infolge groBerer Alkalitat der 
Zahnpastamasse entstanden war, da das yerwendete Mg-Carbonat (Lipsia) alkalischer 
war ais sonst. Die AnscUUttelung oder Lsg. von 2 g Tubenfiillmasse in 20 g
W. im Reagenzglase darf nach Zusatz yon 5 Tropfen Phenolplithalein-Lsg. nur 
eine rosa, hochstens ganz liellrote Farbung der iiberstelienden klaren FI. zeigeu. 
(Apoth.-Ztg.’ 4 0 .  578. Hamburg, Labor. Q u e i s z e r  & Co.) D i e t z e .

K. Braun, Pflanzeń aus Deutseh-Ostafńka, ihre Namen und Verioendung bei den 
Eingeborenen. In Forts. der Arbeit (Arch. der Pharrn. 2 6 2 . 344; C. 1 9 2 4 . II. 2495) 
werden weitere Pflanzen besproclien. (Arch. der Pharm. 2 6 3 . 123—39. Itade.) D i e t z e .

L. Rosenthaler, Bęitrage zur angeicandten Drogenkicnde. Uber das Vorkommen 
von Peroxydase und Eiweifi in Traganłli. Im Gegensatz zu P e y e k  (Pharm. Zentral- 
halle 65 . 637; C. 1 9 2 5 . I. 408) fand V f., daB Tragantli keine Osydasen enthalt, 
wohl aber Peroxydasen, u. z-war um so reichlicher, je dunkler sie sind. Dieses V. 
von Enzymen ist nur moglich, wenn der Traganth Reste des Plasmas enthiilt. Die 
an Traganth zu stellenden Anforderungen werden niiher erortert. (Pharm. Zentral- 
halle 6 5 . 709—10. 1924. Bern.) D i e t z e .

H. A. Langenhan, Fliissige Arsenikalien. II. Liąuor acidi arsenosi (de Valagins 
Losung). Histor., Definition, Kommentar zu den Angaben der U. S. Pharmakopoe 
u. Unterss. uber Loslichkeit, Gleichgewichtszustiinde, ąualitatiyen Nachweis u. 
Reinheitsgrad der genannten Lsg., die durch Aufnahme yon As20 3 in verd. HC1 
hergestellt wird. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14 . 408—17. Washington, College 
of Pharmac.) *. O p p e n h e im e r .

L. Roy, Uber die Wasserstoffionenkonzentration einiger Injektionsfliissigkeiten. 
Einflufi der Sterilisation. Bei der Sterilisation u. auch bei der Tyndallisation yer- 
iindern Lokal-Anastethica, Chlorhydrate der Aminalkohole, ihre [H‘j. Ihr pH 
fallt betriichtlich in Folgę der partiellen Hydrolyse des Molekuls; es werden Spuren 
Benzoesiiure frei. — Cocainhydroclilorid bat pH in l°/oig. Lsg. 5,20, in 2°/0ig. Lsg. 
4,50, in 3°/„ig. Lsg. 3,75; die erstere Lsg. hat nach lstd . Tyndallisieren bei 60° 
Pu =  4,80, im Wasserbad 30 Min. (100°) sterilisiert 4,60, 20 Min. (110°) 4,30, 
20 Min. (120°) 3,80. — Novocain hat in 2®/«ig. Lsg. pIt =  5,45, nach 3 Tyndalli- 
sationen bei 70° 4,30, in l°/0ig. Lsg. 20 Min. im Autoklayen bei 120° sterilisiert 4,20, 
gegen 6,20 yorher. — Słovain hat pIt in l°/oig. Lsg. 5,40, in 2°/0 ig- Lsg. 5,25, 
iu 3°/„ig. Lsg. 4,90; die erstere Lsg. nach 20 Min. im Autoklayen bis 120° sterili
siert 4,0, ebenso lange auf 100° erwarmt 4,30. — Atropinsulfat hat in 0,1% ig- Lsg.
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pH =  6,45, nach 30 Min. bei 100° ist pn  auf 5,70 gefaUen. (Journ. Pharm. et
Chim. [8] 1. 525—32.) D i e t z e .

H. Valentin und Alice Lieber, Untersuchungen uber die Unterscheidungsmerk- 
male von Aspirin und Acetylsalicylsaure. Aspirin unterscheidet sich von den 
ublichen Acetylsalicylsauren 1. durch die Krystallform; Acid. acetylosalicyl. 
HEYDEN ist in dieser Beziehung dem Aspirin sehr iihnlich; 2. durch den konstanten
F. von 135°; 3. durch die schwerere Benetzbarkeit u. schwerere Loslichkeit in wss., 
sowie in Pepsin-HCl-haltigen Lsgg.; 4. durch die hohere Bestiindigkeit der Lsgg. in 
W. u. in yerd. pepsinhaltiger HC1. Die Siiureabspaltung beginnt erst nach wenigen 
Minuten, wahrend sie bei den Ersatzprodd. unmittelbar nach dem LosungsprozeB 
u. auch mit grofierer Geschwindigkeit einsetzt. (Apoth. - Ztg. 4 0 .  575 — 76. 
Tilsit.) D i e t z e .

W illy  Wobbe, Neue Arzneimitteł. Cholinum chloratum medicinale (E. M e rc k ,  
Darmstadt), C6H140NC1, farblose, zerflieBliche, in W. u. in A. 11. Nadeln, F. 243°, 
zur Steigerung der n. Bewegungsformen des Verdauungskanals, bei Atonien des 
Magens u. Darmes, Dyspepsie usw., durch intravenose Infusion. — Stibosan (H e y d e n -  
Radebeul), m-chlor-p-acetylaminophenylstibinsaures Natrium, CII3 • CO- NH • 
C6H3ClSbÓ3HNa, hellbraungelbes bis rotlichgraues Pulver, 11. in W., mit 30,5°/0 Sb 
bei Lepra, Schlatkrankheit, Malaria usw. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. 
Ges. 2 6 3 . 384—88.) D i e t z e .

Kurt Herzberg, Yergleichende Untersuchungen uber die Konservie>~ung agglu- 
tinierender Sera mit Carbolglycerin, Glycerin und Yatren. Carbolglycerin u. Yatren 
kommen den zu stellenden Anforderiingen (Erhaltung des Titers, Unterdriickung 
von Bakterien- u. Schimmelwaehstum, Erhaltung von Farbę u. Klarheit) am nachstcn 
u. sind untereinander etwa gleichwertig, aber auch nicht vollkommen. (Zentralblatt 
f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 9 5 . 245—49. Reichsgesundlieitsamt.) S p ie g e l .

Umberto Poppi, Die Wirkung des Iiadiums auf die Kuhpockenlymplie. Vor- 
laufige Mitteilung. Yerwendet wurde ein Ra-Praparat yon 5000000 UR. in einem 
Behalter nach engl. Methode. Es reinigte Kuhpockenlymphe in wss. Glycerinlsg. 
bei 96std. Bestrahlung yollkommen u. konstant von den yerunreinigenden Bakterien, 
wobei die spezif. Wirksamkeit fast vollig erhalten blieb. Nach langerer Bestrah
lung wurde auch diese geseliwacht, was sich am Kaninchen bei Einimpfung in den 
Hoden nach 24—48 Stdn., auf Plaut u. Hornhaut nach 144 Stdn., bei der letzten 
aber in geringerem Grade bemerkbar macht. Trotz dieser Schwachung kann die 
bestrahlte Lymphe weiterhin, in Haut oder Hoden verimpft, Menschen u. Tieren 
gute Immunitat yerleihen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 9 5 . 224—27. 
Bologna, Kgl. Uniy.) S p ie g e l .

—, Neue Heilmittel. Sudian ( K r e w e l  & Co., Koln), Schmierseife von be- 
stimmtem Alkaligehalt u. k. geschlagenem Leinol, bei Tuberkulose. (S u d d tsch . 
Apoth.-Ztg. 6 5 . 291—92.) D i e t z e .

—, Neue Arzneimitteł. Spezialitaten und Yorsćhriften. Antifellin (E. M e u r e r , 
Mannheim), I. glycerinhaltiges Pflanzenextrakt aus Fol. Senn., CorŁ Frangul., Rad. 
Liquir., Fruct. Foenicul. mit Sulfaten u. Chloriden; II., Rubol, Sesamol u. etwas 
Phytosterin; Tee aus Lign. Santali rubr., Fol. Sennae, Jugland., Herb. Viol. tricol., 
Fruct. Foenicul., Myrtill., Junip., Flor. Sambuc., Althaea, Rhamnus, Rosa canin. usw., 
gegen Gallensteine. — Gastons Muskelschmerzmittel, Cajeputol, Methylsalicylat, 
Athylsalicylat, W. u. Reismehl. — Granules antidiabćtiąues, Strychnin, Li-Benzoat, 
Fe- u. As-Ionen. — Herbexkerne (E. W o l f , Hannoyer), Dragćes mit Extrakten aus 
Aloe cap. 12, Cort. Frangul., Rad. Sarsaparill., Lign. Sassafras, Fol. Millefol. je 3, 
Resina Guajaci 5, Extr. spec. diuret. 4, Rad. Petrosel. 16 > Abfuhrmittel. — Lauto 
(N eoph arm , Hannoyer-Wiilfel), wss. Lsg. bezw. Suspension, aus K2C03, Alaun, 
phenol- u. terpenartigen Stoffen, NH3 u. A., 3—4 g Xylol, yielleicht auch Auszug
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von Sem. Sabadill. oder Khiz. Veratri, gegen Kopflause. — Natromaextrakt (E. W o l f , 
Hannover), diekliche Fl., aus Estr. Malti 30, Fluidextrakten yon Helminthoch., 
Artemisia, Cort. Frangul. je 4, Herb. u. Flor. Tanaeet. je 6, Alum. acet. basie., 
Kamala je 3,5, Glycerin 3, A. 16, Dioxyanthrachinon 5, W . u. Aroma ad 100, gegen 
Eingeweidewurmer. — O-so-warm, Łitjuor antihidrorrhoicus (S eh u h fab r ik  Cha- 
salla  A .- G., Kassel),_ schwaeli parfiimierte, 25%ig. HC1, zum Pinseln der FuB- 
sohlen (!). — Tolubakerne (E. W o l f , Hannover), angeblich 5% Na-Choleinat, 10 Extr. 
Fuci vesie. hydroalc., 6 Extr. Aloes cap., 4 Extr. Frangul., je 3 Extr. Sarsap. et 
Millefol., 4,5 Extr. Spec. diuret., 12 Rad. Petrosel., enthalt 20—25% Aloe u. 8% 
Phenolphtlialein, Starkę, Zucker, Talcum oder Bolus; Entfettungsmittel.

Chrysarobin-Dennasan (Dr. Reiss, Berlin NW. 87), Kombination von Ester — 
Dermasan mit 1% Chrysarobin. — Desodorin, FuBschweiBmittel, aus 10°/0 Alaun 
u. 90% Borsaure. — Margoglycose (M argonal-C om p., Berlin SW.), Tabletten aus 
98,18% NaHC03 u. indifferentem Pflanzenpulver, gegen Diabetes. — Margonaltee, 
Blutenteile von Arnica montana. — Mensesłropfen (M argonal-C om p., Berlin SW.), 
aromat, u. ath. Baldriantinktur u. Hydrastisextrakt.— Nerobor (Osk. N eher, Mels), 
ein Na-Perborat, mit (NII4)H,,P04 ais Wunddesinfektionmittel. — Pantosept-Peru- 
balsam (P a n to sep t-G es ., Ehrenstein b. Ulm), 1 Tcil Pantosept u. 2 Teile Peru- 
balsam, bei Infektion piit Tetanuserde. — Antiphthisin, gegen Tuberkulose, 
nach Dr. G en ter  eine „komplizierte organ." Yerb. — Cinchophen (M ohren- 
Apoth., Brieg, Bez. Breslau), 1 g schwere Tabletten aus AcetylsalicylsSure, 
Phenetidin u. Pheńylcinchoninsaure. — Collobiase d’or (B oulanger, Dausse 
& Co., Paris), blauliche, kolloide Lsg. von Au in Ampullen, intramuskular u. 
intravenos bfci Septieamie innerer u. chirurg. Erkrankungen. — Collobiase de soufre, 
kolloide Lsg. von S in Ampullen, subkutan u. intravenos gegen Gicht, Rheumatis- 
mus usw. — Sanovin (G e h e , Aussig), ein China-Fe-Wermutwein. — Sennatin 
(Helfenberg), intramuskulares Abfuhrmittel, enthalt in 1 g die wirksamen StofFe 
von 0,5 g Sennesblattern. — -Unjobrom (A .-L .-L ab orat., F. R ah n fe ld , Riesa- 
Groba a. E.), Unguentum Hydrargyri jodati flav. bromat., Antilueticum bei Bein- 
u. scrophulosen Geschwuren. —  Arsen-Fortonal (Dr. E. K e l l e r , Ziirich), 
Fe-As-Lecithin in Tabletten mit 0,5 mg As. — Cremc Elcaya (E lcaya-C om p., 
New York), Hautcreme aus 5. Amylum, 15 Cetaceum, 20 Glycerin, 60 W. 
u. ath. Olen. — Dcscncin (H ochst), Tabletten aus 3 Teilen p-Jodathoxybenzoe- 
sSurebenzylester u. 1 Teil Pseudosaccharinacid, mit 31,6% Jod; wirkt depressor., 
soli bei Hypertonien peroral gereicht werden, bei zentraler u. peripherer Druck- 
steigerung, akuter u. chroń. Nephritis. — Fortonal (Dr. E. K e l l e r , Ztirich), Fe- 
Lecithin in Tabletten. — Hamamelisessig (Dr. W. Schwabe, Leipzig), Heil- u. 
kosmet. Mittel. — Hamamelisfettpuder (Dr. W. SCHWABe, Leipzig), gegen Wund- 
werden kleiner Kinder usw. — Insulin-Novo, dan. Insulin in Ampullen. — Jod- 
Fortonal (Dr. E. K e l l e r , Ziirich), Fe-J-Lecithin in Tabletten mit 0,05 g organ, ge- 
bundenem Jod. — Kropf-Fortonal, Fortonal antigoitreux (Dr. E. K e l l e r  , Ziirich) 
Schokoladendragees mit je 1 mg Jodgehalt (ais Jodlecithin). (Phann. Zentralhalle 
66. 280-82. 343—44. 377—78. 396—98.) D i e t z e .

C. A. Rojahn und Reinhard Feuerbach, Madenumrmsalbe Leo. Die Salbe 
(Laborat. L e o , Dresden-N 6) soli enthalten: Thymol 0,5, Al-Acetotartrat 1,0, Flor. 
Chrysanth. 10,0, Lanolin, Vaselin ad 100. — Nach der Unters. bestand das Prod. 
aus Adeps Lanae u. Yaselin ca. 70%, W. ca. 30%, mit einem geringen Zusatz von
01. Thymi oder Thymol. Al-Acetotartrat- u. Flor. Chrysanth. waren nicht vorhanden. 
(Apoth.-Ztg. 49. 613—14. Braunschweig, Tcchn. Hochschule.) D i e t z e .

C. A. Rojahn und Assen Rainoff, Capta Cora Crhne. Unter obigem Namen 
w>rd eine fettfreie u. eine fetthaltige Hautcreme (D r . Jo. M a y e r , Wiesbaden) in 
den Handel gebracht; die fettfreie Sorte besteht aus etwa 2% Cetaceum oder Wachs,
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4% Glycerin, 15% Seife u. 79°/o W. u. fliichtigen Stoffen. (Apoth.-Ztg. 40. 602. 
Braunschweig, Teehn. Hochschulc.) D ie t z e .

P. W. Danckworth und P. Luy, Die giftige Wirkung dei■ grauen Salbe. Hg- 
Vergiftung beim Einreiben von Hg-Salbe entsteht durcb den Gehalt der iilteren 
Salben an Hg-Seife, die lipoidloslicli ist u. deshalb wesentlich giftiger wirkt. In 
friseli bereiteter Salbe fand M e n s c h e l  (Biochem. Ztschr. 137. 193; C. 1923. III. 
695) 0,03% des Hg ais Hg-Seife, nach 2 Monaten 0,5% u. in mindestens 3 Jahre 
alten „Globulis“ 15,7% des Hg umgewandelt. An Stelle von Wollfett, ErdnuBol, 
Schweineschmalz u. Hammeltalg sollten zur Bereitung der Salbe chem. indifferente 
KW-stoffe yerwendet werden, bei denen Seifenbildung unmoglich ist. (Pharm. Ztg. 
69. 361. 1924. Hannoyer, Tieriirztl. Ilochsch.) D ie t z e .

Conrad Stich, Zur Verdffentlichung P. W. Danckworths, betre/fend die lialtbar- 
keit von Alkaloidsalzlosungen. (Vgl. Arch. der Pharm. 262. 567; C. 1925. I. 1344.) 
Die Auseinandersetzung mit D a n c k w o r t h  wird fortgesetzt. Es folgen SehluBworte 
yon diesem u. yon S t i c h . (Arch. der Pharm. 263. 146—49.) D ie t z e .

Behringwerke A.-Gk (Erfinder: Friedrich. Krollpfeiffer und W ilhelm Kohl- 
haas), Marburg a .  L., Herstellung einer in Wasser leicht loslichen Wismutkompkx- 
verbindung der Chinolinreihe, darin bestehend, daB man das n. Bi-Salz der 7-Jod- 
8-oxychinolin-5-mlfosaure in wss. Suspension mit Alkalien oder Alkalicarbonaten 
behandelt u. aus der so entstandenen Lsg. die BiSompłexverb. durch E in d a m p fe n  
der Lsg. oder Fiillung mit A. in fester Form abscheidet. — Die Farbę der wss. 
Lsgg. der Verb. ist gelb bis griinlichgelb. Das festc Prod. ist ein gelbes, in W. U., 
in A. unl., in Aceton wl., in A. u. Bzl. unl. Pulyer. Beim Ubersauren der wss. 
Lsgg. mit HC1 scheidet sich 7-Jod-8-osychinolin-5-sulfosaure aus, bei yerd. Lsgg. 
erfolgt die Ausscheidung erst nach lśingerem Stehen. Die wss. Lsgg. konuen zu- 
sammen mit der unl. Chinin-Bi-Verb. der 7-Jod-8-oxychinolin-5-sulfosdure cinseitig 
intrayenos - intragluteal injiziert werden. Hierdurch wird die Bi - Komplexverb. 
wesentlich schneller uber den ganzen Korper yerteilt, so daB ihre spirochaten- 
totende Wrkg. schneller u. griindlicher eintritt ais bei der langdauernden Kesorption 
eines intramuskular angelegten Depots des unl. n. 7-jod-8-oxychinolin-5-sulfosaureu 
Bi, das aufierdem bei intramuskularer Injektion schmerzhafte Infiltrate heryorruft. 
(D. E. P. 415095 KI. 12p vom 3/8. 1923, ausg. 13/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Ho che & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung von halt- 
baren, oligen Emulsionen von Wistnutsalzen, dad. gek., daB man Bi-Salze von Fett- 
sauren in fliichtigen organ. Losungsmm. lost, diese Lsgg. mit einem Ol yermischt 
u. hierauf das organ. Losungsm. abdest — Zur Herst. der Emulsionen eignen sich 
besonders die Bi-Salze der hoheren Fettsiiurcn, ais Emulgierungsmittel sowohl 
natiirlich yorkommende Ole, ais auch synthet. FettsSureester u. Mineralole. Die 
Emulsionen zeigen selbst nach langerem Stehen keine Abscheidungen, da sie die 
Bi-Yerbb. stets in feinster Verteilung u. demgemiiB leicht injizierbarer u. gut resor- 
bierbarer Form enthalten. Man lost z. B. Bi-Oleat in A., trocknet die ath. Lsg. mit 
gegliihtem Na.SOj, mischt mit Olwenol, Mandelol oder Paraffinol u. dest den A. 
erst unter gewolmlichem Druck, dann im Yakuum ab. Die weiBe, ziemlich dickfl., 
haltbare Emulsion enthalt 4% Bi. — Analog erhalt man aus dem Bi-Salz der 
Linolsaure u. Mandelol eine hellgelbe, dickfl. Emulsion mit 4% Bi. — Lost man 
das Bi-Salz des Taririnsauredyodids in A., bezw. Bzl., bezw. PAe., mischt die mit 
entwassertem N%S04 getrocknete u. filtrierte Lsg. mit Olwenol u. dest. das fliichtige 
Losungsm. ab, so entsteht ebenfalls eine hellgelbe, dickfl., haltbare Emulsion mit 
ca. 2% Bi. (D. R. P. 415227 KI. 30h yom 24/11. 1922, ausg. 16/6. 1925. Schwz. 
Prior. 1/11. 1922. E. P. 206487 yom 12/10. 1923, Auszug yertiff. 31/12. 1923.
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Schwz. Prior. 1/11. 1922. Oe. P. 98254 vom 19/9. 1923, ausg. 25/10. 1924. Schwz. 
Prior. 1/11 1922.) SĆHOTTLANDER.

Gr. Analyse. Laboratorium.
Gk Bruhns, Das Abgleichungs- oder Differenzuerfahren zur Vereinfachung von 

Berechnungen. Das Verf.' zur Vereinfaeliung von Rechnungen beruht auf folgen- 
dem: Von zwei Zahlen, die in Proportion stehen, berechnet man die zur Aufrecht- 
erhaltung der Proportion notwendige Anderung der einen, wenn die andere auf 
100, 1000 usw. Teile abgegliclien wird. Bei kleinen Differenzen kommt man mit 
Kopfreehnen, bei grofieren mit einem 25 cm langen Rechenschieber aus. Vf. 
teilt 4 Beispiele mit. (Chem.-Ztg. 49. 528—29. Charlottenburg.) J u n g .

Richard v. Dallwitz-Wegner, Ein direkt anzeigendes Skalenviscosimeter. Der 
App. ergibt die ViseositSten ohne die umstandlichen Zeitmessungen. Besckreibung 
an Hand einer Figur im Original. (Petroleum 21. 925—27. Neckargemiind.) B ó r n .

P. Lecomte du Nony, Die Bestimmung der Oberflachenspa?inung mit der Bing- 
methode [Torsionsieage]. Die Oberflachenspannung wird nach der Ringmethode da- 
durch bestimmt, daB — nach dem Prinzip derTorsionswage — die Kraft gemessen 
wird, die die Oberflachenschicht einer Lsg. auf einen Ring ausiibt, der aus der FI., 
in die er eingetaucht war, herausgezogen wird. Die Methode gestattet eine direkte 
Ablesung der Oberflachenspannung in Dynen pro cm in 15—20Sek.; die Genauig- 
keit stimmt mit allen audftren Methoden fiir reine Fil. innerhalb einer Grenze von 
0,1 Dyn uberein. Vf. fand mit dem „Tensiometer11 besondere Eigenschaften der 
OberflachenśpanDung kolloider Lsgg. u. konnte es bei der GroBenbest. einiger 
organ. Molekule yerwerten. (Biochem. Ztschr. 155. 113—18. New York, R o c k e 
f e l l e r  Inst. for Medical Research.) K. BO r n s t e i n .

Herbert Harris, Messung der Dielektrizitatskonstanten von Fliissigkeiten. Nach 
eingehender Bchandlung. der Fehlerąuellen bei der Best. yon DEE. schlecht iso- 
lierender Fil. mittels Wechselstrombrucke u. Tęlephon u. krit. Besprechung der 
alteren Methoden beschreibt Vf. die yon ihm benutzte Anordnung, bei der gewisse 
Mgngel des Nernst-Turnerschen App. yermieden u. eine hohere MeBgenauigkeit 
erzielt wird. Vf. yerwendet bei Bzn. u. CC14 die Schering-Semmsche Brucke; ais 
Vergleichswiderstande dienen Spulen von 1000 Q. Bei den schlechter isolierenden 
Pil. werden dagegen wie bei T u r n e r  Fliissigkeitswiderstande in den NebenschluB 
gelegt. Der MeBkondensator ist ein Normalluftkondensator von einer Kapazitat 
von ca. 1200 Mikrofarad; die Freąuenz betragt 1000 Perioden pro sec. Die Ver- 
Buchskondensatoren bestehen aus 2 konzentr. in einem evakuierbaren Glaszylinder 
befcstigten Messingzylindem, dereń auBerer prakt. auf dem Potential der Erde ge- 
halten wird. Vf. findet fiir die DE. bei 25° folgende Werte: Bzl.: 2,2482 bis 2,2488; 
CClt : 2,219 +  0,002;. Chlf.: 4,6417 +  0,001; Athylendiehlorid: 10,131 ±  0,001; 
o-Nitrotoluol: 26,066 " i  0,005; Nitrobenzol: 34,093 +  0,007. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 1049—69. London, Imperial Coli.) K r Og e r .

Lester I. Bockstahler, Messung der spezifischen Wannę von zum Gluhen er- 
hitztem Wolfram nach einer verbesserten Methode. Vf. benutzt eine Abanderung 
der yon S m it h  u . B ig l e r  stammenden Methode zur Best. der spezif. Warme von 
gliihenden Metallfaden, bei welcher die unsicheren Abkiihlungsyorgange an den 
Padenenden ausgeschaltet sind. Ein yon einer zylindr. Anodę umgebener W-Faden 
wird im Vakuum durch 60period. Wechselstrom zum Gluhen erhitzt. Vf. nimmt 
nut Hilfe eines Zweisaitenoszillographen kontinuierl. photograph. Messungen iiber 
die Anderungen des Heiz- u. des Thermionenstromes auf. Da die Anodę standig 
auf dem Sattigungspotential erhalten wird, kann man die kleinen Yariationen des 
Thermionenstromes ais den TemperaturSnderungen proportional ansehen. Aus

TO. 2. 64
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dieser Best. der Tcmperaturyeranderungen einerseits u. derjenigen der dem Faden 
zugefiihrten Wiirmeenergie andererseits laBt sich seine spezif. Warnie errechnen. 
Die Temp. des Gliihfadens bei Erliitzung durch Gleichstrom wird pyrometr. be
stimmt u. die zugehorige Thermionenemission gemessen, um dann aus den Werten 
der letzteren bei Wechselstromheizung des Fadens auf dessen Temp. schlieBen zu 
konnen. Yf. findet fiir die spezif. Warme des W  zwischen 2375 u. 2475° absol. 
0,045, was sich gut mit friiheren Bestst. deckt. (Physical Reyiew [2] 2 5 . 677—85. 
Evanston [BI.], Northwestern Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Adalbert Wentzlaff, Untersiiclmngen iiber die Yitalfarbung an Froscldungcn. 
Nacli ihrer Farbwrkg. teilt Vf. die bas. Farbstoffe in 3 Gruppen: I. Neutralrot, 
Nilblausulfat, Bismarckbraun (wenig giftig, fiirben fast nur die Granula der Alyeo- 
larepithelzellen); II. Toluidinblau, Methylenblau, Azur I I ,  Thionin, Kresylviolett 
(yiel giftiger, daher Kemfiirbungen, Stase in den Capillaren u. a.); III. Krystall-, 
Dahlia-, Methyl-, Gentianaviolett, Methylgriin, Safranin G, Pyronin, Malachitgriin 
(noch giftiger). Die sauren Farbstoffe werden vie l besser vertragen. Die kolloiden 
Farbstoffe dieser Gruppe fiirben lokal angewandt die elast. Fasern. Die lioch- 
kolloiden Farben Kongorot, Trypanblau, Indulin, Nigrosin, bedingen eine starkę 
Resistenz gegeniiber der Curarewrkg. (Ztschr. f. wissenscli. Biol. Abt, B: Ztschr. 
f. Zellen- u. Gewebelehre 1. 562— 89. 1924. Leningrad, Mil.- med. Akad.; Ber. ges. 
Physiol. 30. 205. Ref. v. M O l l e n d o r f f . )  W o l f f .

Peyton Rous, Uber die relative Reąktion in lebendeihSaugetiergeweben. IV. Nach- 
weisbarc Unterschiede in der Reaktion von Organen bei Yitalfarbung mit Phthaleinen. 
Mit der yitalfarbung mit Bromthymolblau, Bromkresolpurpur, Chlorplienolrot, Brom- 
kresolgrun, Bromplienolblau, Thymolblau laBt sich die aktuelle Rk. verschiedener 
Organe u. Gewebsfll. erkcnnen u. diese in 2 Gruppen mit stiirker saurer bezw. 
starker alkal. Rk. einteilen. Angaben iiber Darst. u. Yerwendung der Farbstoffe . 
(Journ. Exp. Med. 4 1 . 739—59. R o c k e f e l l e r - L i s Ł  f. Med. Research.) O p p en h .

Einar Westblad, Zur Kenntnis der ritalen Alizarinfarbung. M it der Methode 
(vgl. Zool. Anz. 5 9 . 219; C. 1 9 2 5 . I. 124) farbt sich bei Trematoden namentlich 
das dorsal gelegene Nervennetz, nicht das Gehirn u. die hinteren Bauchnerven. 
Es besteht ein gewisser Antagonismus zur vitalen Mcthylenblaudirhung, yielleicht 
infolge yerschiedener Alkalitat. Die Farbung des Exkretionssystems mit Alizarin 
i s t  yielleicht auf eine Niederschlagung durch gleichzeitige Kalkeskretion zu be- 
ziehen. Auch die Geschlechtsorgane farben sich mit Alizarin. (Zool. Anz. 61. 86 
bis 98. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  369. Ref. v .  MOl l e n d o r f f .) W o l f f .

Alplionse Berget, Differentialrefraktometer mit doppelter Ablenkung von A.Bcrget. 
An Hand von Formeln u. Skizzen wird das Prinzip des yorgenannten Refrakto- 
meters beschrieben. Derselbe eignet sich zur Feststellung kleiner Abweichungcn in 
der Zus. von ahnlichen Fil., yon denen die eine mit der anderen yerglichen wird. 
Es kommen Salzlsgg., Sauren, Ole, Essenzen in Betracht. Zur Feststellung geniigen 
einige ccm der zu untersuchenden Fil. (La Naturę 1 9 2 5 . 287—88.) K. W o l f .

Sinclair Smith, Eine Untersuchung iiber elektrisch explodierte Drahte. Vf. be- 
schreibt einen neuen Spektrographen, der die Beobachtung der von explodierenden 
Drahten emittierten Spektren u. die zeitliche Folgę des Auftretens der Linien u. 
Banden in diesen Spektren zu beobachten gestattet. Das konyergente, von einem 
konkayen Beugungsgitter ausgehende Strahlenbundel wird von den Flachen eines 
rasch rotierenden Spiegels in die Bildebene des Instrumentes reflektiert; die Drehung 
des Spiegels bewirkt eine Wanderung des Spektrums entlang eines pliotograpli. Filmes 
u. ermogliclit eine Registrierung der zeitlichen Veranderungen in demselben. Das 
„zeitliche Auflosungsvermogen“ dieses Instrumentes betragt etwa ‘ / io o o o o o  Sek. Vf. 
untersuclit die Spektren elektr. explodierender Drahte aus Pb, Sn, Al, Cu, Cd u. 
Mg im Bereich von 3000—5000 A. u. beschreibt sie eingeliend. Ferner beobachtet
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Vf. einen neuartigen Absorptionscffckt, der darin besteht, daB bei gewissen Elcmenten 
kleine Oberfliiclienteile der durch die Explosion gebildeten Dampfwolke fur die 
untersuchten Wellenliingengebiete sich ais stark undurchsichtig erweisen. Diese 
Absorption ist nicht yollig gleichmiiBig, sondern sie zeigt in den starken Bogen- 
linien naheliegenden Spektralbereiclien UnregelmiiBigkeiten, welche yermuten lassen, 
daB die Erscheinung- durch anomale Dispersion yerursacht ist. — Yf. beschreibt 
eine Methode zur Feststellung der relatiyen Widerstiinde von Metalldampfen u. er- 
mittelt dieselben fur Cu, Ag, Au, N i, W , Zn, Al, Pb, Sn, Li u. Fe. (Astrophys. 
Journ. 61. 186—203. Mount Wilson Obsery.) Frankenburger.

Eugene Richard, Methode zur Bestimmung der ll-Ionenkonzentration von 
Losungen mit Hilfe des Colorimeters. 1. P r in z ip  der M ethode. Es werden von 
der zu untersuchenden Lsg. 10 ccm abgemessen u. mit 20 Tropfen eines geeigneten 
monochromat. Indicators yersetzt u. geschiittelt. In iihnlicher Weise werden 10 ccm 
einer Vioo'n- Na^C03-hag. mit 20 Tropfen desselben Indicators gemisclit u. 2—3 Min. 
einwirken lassen. Hierauf werden beide Fil. im Duborqschen Colorimeter mitein- 
ander yerglichen. Es werden die Schichtdicke e fiir die zu untersuchende Lsg. u. 
E  fur die denselben Farbton aufweisende Na.i C03-Lsg. bestimmt. Man berechnet 
Pji aus der Formel p n =  p K -f- log [Ej{e — EJ], wenn E/(e — E)  1 u. aus 
P21 =  p K — log [(e — £ )  I E]  falls E  / (e — E)  1 ist, was am haufigsten der 
Fali ist; der Ubergangspunkt (SOr e n s e n ) wird gegeben durch E / (e — E) — 1 
oder E  =  0,5 e. Iri yorstehenden Formeln ist pK — log (1 j K)  u. die Indicator- 
konstanteK  =  [H'] bcim Ubergangspunkt. Ist p K nicht bekannt,. so wird der 
Yers. in der Weise wiederholt, daB man einerseits die starkgefiirbte Lsg. von der 
Schichtdicke E  hat, andererseits eine Lsg. mit bekanntem p a  =  a, auf yorherigen 
Zusatz desselben Indicators in einen zweiten Glasbehalter gibt. Ist e’ die zwecks 
Erzielung desselben Farbtons erforderliche Schichtdicke, so berechnet man pn  aus 
der Formel Pu — a — log [(c — E)  / (e' — E)]. 2. Obige Formeln sind aus
folgender Uberlegung heryorgegangen. Beschriinkt man sich auf die Anwendung 
monochromat. Indicatoren u. sei M  die angewandte Indieatormenge, m die in 
fiirbende Masse umgewandelte Menge, so gilt fiir irgendein Wert von [H'] die Be- 
ziehung: H M  — m) — K  (I). Nun sind aber die FarbmtensitSten den
farbenden Massen proportional u. stelien im umgekehrten Vcrliiiltnis zu den Schiclit- 
dicken der zwecks Erąielung des glcichen Farbtons erforderliclien Fil. Ist E  die 
Schichtdicke der am meisten gefiirbten FI. u. e die der Lsg., dereń [H'] bestimmt 
werden soli, so ist E -M  == c-m (II). Aus I u. II folgt [H'j =  K  (e — E) / E  u. 
hieraus pH =  log (1 /[H']) =  log [ E j K  (e — E)} =  log (1 / K)  +  log [Eje  — E)\. 
(Journ. Pharm. et Chim. [8] 1. 328—33. Rouen.) K. W o l f .

J.-H . Frydlender, Quantitative Analyse durch elektrometńsche Messungen. 
Zusammenfassende Bfctrachtung der theoret. Grundlagen u. der Ausfuhrung der 
elektrometr. Titration," der Leitfiihigkeitstitration u. der Best. der [H']. Die Biblio- 
graphie hieriiber wird am Schlusse gegeben. (Rev. des produits chim. 27. 757—62. 
795—800. 829—33. 1924.) R O h le .

J. M. K olthoff, Die Zuverlassigkeit der Chinhydronelektrode fur die Messung 
der Wassersto/fionenkonzentration in verschiedenen Losungen. In eiweiBfreien Lsgg. 
gibt dic Chinhydronelektrode yorziigliche Resultate, wenn pjj 9 u. die FI. eine 
gute Pufferwrkg. hat. In pufferarmen Lsgg. yerschiebt sich diese Grenze nach der 
sauren Seite. Bei pn 8 erhalt man in allen Fiillen gute Resultate. In sauren 
Lsgg. findet man auch in pufFerarmen Lsgg. gute Resultate bei der Anwendung 
der Gleichung von B i i l m a n n  (ygl. Journ. Agricult. Science 14. 232; C. 1924. II. 
2365). EiweiBstoffe bedingen bei alkal. bisweilen schon bei neutraler Rk. einen 
Fehler nach der sauren Seite. Der EiweiBfehler ist abhangig von der Art u. der
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Konz. des Proteins u. der [H'j. Je starker alkal. die Lsg., um so groBer die 
Storung u. um so weniger konstant das Ergebnis. Die Chinhydronelektrode wird 
fiir die Unters. yon Molkereien empfohlen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 4 . 259—71. 
Utrecht, Univ.) G u g g e n h e im .

M  Padoa und B. F o resti, Neue Bestimnmngen mit der Mikro-Verbrennungs- 
bombe. II. (I. ygl. Gazz. chim. ital. 5 3 . 493; C. 1 9 2 3 . IV. 629.) Vff. arbeiten mit 
einer 10 ccm fassenden Mikrobombe, die im Eiscalorimeter steht; die Ausschlage 
werden nicht gewogen, was ungenau ist, sondern in kalibrierten Capillaren ge- 
messen. Geeicht wird mit Glas von Murano (spezif. Warnie 0,195445): 1 cal. =  
0,871—0,872 Skaleńteile; gemessen wird in mittleren cal.0_ i00. Untersucht werden 
Benzoesaure u. Bohrzucker u. zwar in Mengen von 1,5—68 mg, ohne daB die Menge 
das Kesultat beeinfluBt; die wahrscheinlichen Fehler der Messungsreihen betragen 
0,1—1,4 Promille. Die Verss. mit groBeren Substanzmengen geben fiir 1 g Bohr
zucker 3928,5, fiir 1 g Benzoesaure 6292,8 mittlere cal. Das Verhaltnis ist 1,6018 
gegen 1,6023 in der ersten Arbeit u. gut mit den Zahlen von anderen Forschern, 
die mit groBen Bomben gearbeitet haben, ubereinstimmend. Die Bombę yerbraucht 
viel weniger Substanz ais die Mikrobombe von B oth  (Ztschr. f. Elektrochem. 3 0 . 
417, 607; C. 1 9 2 4 . II. 2189; 1 9 2 5 . I. 992). Die Apparatur ist leicht zubehandeln; 
Bezugsquelle F. HUGERSHÓFF-Leipzig. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1339—42. 
Parma, Uniy.) W. A. Both.

E lem en te  u n d  anorganische V erbindungen.
Manuel F. Garcia, Ein Apparat nach Flemingschem System zur schnellen Be- 

stimmung des Kohletistoffs in allen Arten Stahl, Eisen und Gfufieisen. Eine Analyse 
dauert 15—20 Min., bei richtiger Beschickung des AbsorptionsgcfaBes treten selbst 
bei einem Strom von 600 ccm pro Min. keine Verluste ein. Vf. macht in 6 Stdn. 
48 Bestst., mit guten Besultaten; erst nach 74 Bestst. muBte das AbsorptionsgefSB 
neu beschickt werden. Auskleiden des Quarzrohrs mit Asbest hinter dem Schiffchen 
erhoht die Lebensdauer wesentlich. Das Filter mit dem Zinkfeilicht hinter dem 
Ofen kann bei Schwefelfreiheit der zu untersuchenden Substanz fortfallen. Ist 
das Materiał sehr S-reich, so laBt man die Gase besser durch Bimstein -f- Cr03 
streichen. Das AbsorptionsgefSB wird am besten mit aufeinanderfolgendcn Lagen 
yon grobem u. feinerem Natronkalk yon 2% Feuchtigkeit beschickt; Zugabe von 
wenig Phenolphthalein laBt die Erschopfung schnell u. sicher erkennen. (Quimica 
e Industria 2 . 57—59. Valladolid, Caminos de Hierro del Norte.) W. A. B o t h .

Miguel Cardelus Carreras, Quantitative Analyse von Gufieisen, Eiscn und 
Kohlenstoffstahl. (Vgl. S. 75.) Vf. bespricht die ublichen yolumetr. u. colorimetr. 
Best-Methoden yon Mangan in Stahl u. Eisen eingehend. Die K M n 0 4-L sg . fur 
die Volhard-Wolfsche Mn-Best. wird am besten mit Mn-Stahlen vom Material- 
priifungsamt oder von Poulenc-Fr. geeicht. Neue Erfahrungen u. A n a ly s e n d a te n  
werden nicht beigebracht. (Quimia et Industria 2. 60—65. Barcelona, Escuela de 
Ingen.) W. A. B o t h .

E rw in W endehorst, Colorimetrische Molybdanbestimmung. In die schwach 
ammoniakal. Lsg. des kauflichen (NH4),Mo04 leitet man HaS, sauert mit H ,S04 an, 
wascht -den Nd. mit h. W. aus, trocknet u. rostet ihn im schrag liegenden Por- 
zellantiegel so lange ab, bis das Mo-6-oxyd in der Kalte fast weiB aussieht. Von 
ihm lost man 0,05—0,1 g in W. unter Zusatz yon etwas NH3, dessen CberschuB 
spater yerdampft wird. Ebenso yerfahrt man mit der Substanz, dereń M o -G eh a lt 
bestimmt werden soli, u. yon der soyiel abzuwiigen ist, daB die Mo-Menge etwas 
groBer ist ais die Vergleichsmenge. Die unbekannte u. die Vergleichslsg. fiillt man 
dann auf 500 ccm auf, verd. 15 oder 20 ccm dieser Lsgg. mit der gleichen Menge 
W., yersetzt mit dem gleichen aber geringen UberschuB yon H,S-W. (das W. ist
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behufs Verhutung der Abscheidung yon S vor dem Einleiten des HaS mit ‘/so seines 
Vol. an Glycerin zu yersetzen) u. fiigt tropfenweise unter Umriihren die gleiche 
Menge etwa 0,2-n. H2S 04 hinzu, bis sich die Gelb- bezw. Rotfarbung der Lsg. mit 
dem stiirkeren (gesucliten) Mo-Gehalt nicht mehr yertieft. Dann konnen beide 
Lsgg. im Colorimeter yerglichen werden. Man kann noch Lsgg. sicher yergleichen, 
die nur 0,01 g Mo im Liter enthalten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 4 . 319—20. 
Braunschweig, Techn. Hochsch.) B O t t g e r .

Kinichi Someya, Der Gebrauch von fliissigem Amalgam in der volumełrischen 
Analyse. Teil I. Anwendung von Zink- und Wismutamalgamen. Zur Best. von 
Fe, V, Ti u. Mo, die in hoheren Oxydationsstufcn yorliegen, werden die Lsgg. mit 
Zn- u. Bi-Amalgam reduziert u. mit Permanganat titriert. Es liiBt sich durch die 
yerschiedene Reduktionswrkg. der Amalgame erreichen, daB 2 Metalle auch neben- 
einander bestimmt werden konnen. (The science reports of the Tóhoku imp. uniy. [I] 
14. 47—61.) H a n t k e .

Organische Substanzen.
G. Klein und 0. "Werner, Der mikro- und hisłochenmchc Nachweis von freier 

und gebundener Oxalsaure, Bernsteinsaure, Apfelsaure, Weinsaure und Citronensaure. 
Bei der Sublimation im Vakuum sublimieren die freien Siiuren entweder unzersetzt
— Oxalsaure, Bernsteinsiiure — oder ais Anhydride — Apfel-, Wein- u. Citronen
saure — welche wieder in die W.-haltige Form zuruckgefuhrt u. in ein zum Naeh- 
weis geeignetes Salz yerwandelt werden konnen. Die Ausbeute ist quantitativ, so 
daB sich noch geringste Mengen nachweisen lassen. Da die Sublimationstempp. 
geniigend weit auseinanderliegen, lassen sich die einzelnen Sauren ais Gemische 
yoneinander trennen. Zusatz von H3POł ermoglicht die Anwendung der Sublimations- 
methode, auch wenn die S&ure in gebundener Form yorliegt. Der Sublimations- 
app. aus Jenaerglas K M  (Abbildung im Original) besteht aus einem Mantel M  u. 
dem Kuhler K ,  in den kon. Hals des Mantels yakuumdicht eingesehlossen. Der 
Mantel tragt eine seitliche Tubulierung zum Eyakuieren. In den Kuhler sind zwei 
Glasrohrchen eingeschmolzen, yon denen das eine bis auf den Boden reichend, der 
Wasserzu-, das andere der Wasserableitung dient. Der Abstand zwischen der 
plangeschliffenen Kuhlerfliiche u. dem Boden des Mantels betragt 8 mm. Zur Auf- 
nahme der Substanz dient ein flaches Schalchen aus 0,3 mm dickem Cu-Blech, das 
auf Fe-Spanen liegt. Ais Vorlage wird ein rundes Deckglas von 20 mm mit einem 
Tropfen Glycerin an~der unteren Kuhlerfliiche befestigt. Abstand yom Boden des 
Schalchens bis zum Deckglas 4—5 mm. Der App. wird an einem Statiy in einem 
Ólbad, in das der untere Teil 2 cm tief eintaucht, erhitzt. Die Eyakuierung erfolgt 
mit einer Wasserstrahlpumpe bei ca. 10 mm Druck. Unter diesen Bedingungen 
YerlSuft die Sublimation bei den einzelnen Sauren wie folgt: Oxalsaure: Die 
Sublimate bestehen zuerst aus liingeren Prismen, die bald in kleinere Krystiillchen 
zerfallen. Der Nachweis geschieht bei groBeren Mengen ais Sr-, bei kleineren ais 
Ca-Salz. Bernsteinsaure, kleine Krystallchen, Nachweis ais Pb-Salz. Apfelsaure'. 
Zunfichst amorphes Sublimat aus Anhydriden der ApfelsSure, Malomalsaure oder Malid 
bestehend, yerwandelt sich an feuchter Luft in Nadelchen yon Apfelsaure. - Bei Einw. 
von NH3-haltigen W.-Diimpfen bei 40° erfolgt die Umwandlung rasch. Nachweis ais 
A g-Salz. Klarę Kugelchen oder Sclieibchen yon 4- u. 8-eckigem UmriB, seltener auch 
Nadelchen. Weinsaure, amorphes Sublimat aus Anhydriden. An der Luft, rascher 
hei Ggw. yon NH3-haltigen W.-Dampfen, in "Weinsaure iibergehend, wetzstein- 
formige oder yerzerrte Krystalle. Nachweis ais Ag-bitartrat, knieformige Zwillinge. 
Citronensaure, amorpher Beschlag, yerwandelt sich mit NH3-haltigen W.-Dampfen -f- 
AgNOs in das A g -S a lz , Spharite aus feinen Nadeln. Bei Sublimation von je 
50 y  betrugen die Verluste fiir Oxal- u. Bernsteinsaure je etwa 1%, fiir Apfel-, 
Wein- u. Zitronensaure etwa je 2%. Eben noch gut nachweisbar sind yon Oxal-
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u. Bernsteinsaure 2 y, von Apfel-, Wein- u. Citronensaure 5 / .  Die im Ólbad ge- 
messene Sublimationatemp. betragt bei Osalsaure ca. 110°, Bernsteinsaure ca. 130°, 
Apfelsiiure 145°, Citronensaure 170° u. Weinsiiure ca. 195°. Bei Unters. eines 
Gemisches kann man auf gewechselten Deckgliisern samtlicbe Fraktionen erhalten. 
Wenn die Siiuren im gebundenen Zustand yorliegen, so ist bei Ggw. von 0,5 mg 
konz. II3P 0 4 die Methode in gleicher Weise anwendbar. Fiir den histochem. 
Nachweis wird 0,5—5 mg zerzupftes Gewebe mit H3P 0 4 bei 60—70° getrocknet u. 
dann der fraktionierten Sublimation unterworfen. Extrahiert man die 1. Anteile 
mit h. W., so lassen sich die unl. Salze — Ca-Oxalat u. -Tartrat — gesondert be- 
stimmen. Mit Hilfe der Methode konnte die diurnale Entsauerung bei den Succu- 
lenten (Bryopliyllum crenatum, Echeyeria glauca) im Schwanken der gesamten u. 
der einzelnen Sauren walirend 24 Stdn. yerfolgt werden. Uber den Sauregehalt 
yerschiedener Pflanzen u. Pflanzenteile wird im Original durch eine Tabelle orieu- 
tiert. (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 141— 53. Wien, Uniy.) G u GGENHEIM.

B estand teile  v o n  P flanzen u n d  Tieren.
Joseph C. Chamberlin, Ein schtceres Mineralol ais ein bestandiges, nicht fliich- 

tiges Konservierungsmittel fiir wertvolles biologisches Materiał. Ais Konseryierungs- 
mittel fiir biol. Praparate empfieht Vf. ein schweres Mineralol, wie Sąuibbs, Nujol 
oder „Ozonite Krystallol“ der S ta n d a rd  O il Co. Die Praparate werden erst in 
95%ig. A. entwassert, dann in ein Cąrbol-Xylolgemisch (25% Carbolsaurekrystallc 
in 75% Xylol) u. dann in reines Xylol gebraclit, um die Carbolsiiurereste zu ent- 
fernen. Dann kann das Praparat in dem Mineralol beliebig lange aufgehoben 
werden. Die Farbo wird hierin besser erhalten ais in A., auficrdem hat das 
Mineralol vor A. den Vorzug, daB es fliichtig is t  (Science 61. 634—35. Kiver- 
side [Cal.], Univ.) J o s e p h y .

M. Javillier, H. Allaire und Marguerite Groc, Uber ein neues Verfahren 
zur Priifung von organotherapeutischen Pulve>-n. Vorgeschlagen wird die Best. des 
%-Gehaltes von Cholesterin u. der Fettsauren im trockenen Gewebe, des Verhalt- 
nisses Cholesterin zu Fettsauren, des %-Gehaltes an lipoid. P. im trockenen u. 
frischen Gewebe, der gesamten Lipoide u. des gesamten P  in 100 Teilen trockenem 
Pulyer, des %-Gehaltes an lipoid. P u. des Nuclein-P im trockenen Pulyer, sowie 
des Verhaitnisses lipoid. P  zu Gesamt-P u. des Nuclein-P zu Gesamt-P. (Journ. 
Pharm. et Chim. [8.] 1. 513—25.) D ie t z e .

M. Jayillier und H. Allaire, Uber die Bestimmung des Nucleinphospliors im 
tierischen Gewebe. (Ygl. S. 658.) Frisch entnommenes u. fein zerkleinertes Gewebe 
wird am besten im Vakuum (1—2 mm Hg) bei 0° entwassert u. bei 105° yollig ge
trocknet. Nach Extraktion der Lipoide mit A.-A. (2:1) wird der Kuckstand mit 
15%iS- NaCl-Lsg. ausgekocht; aus der filtrierten Lsg. werden die Nucleine mit 
HC1 gefallt. Nach feuchter Veraschung des Nd. wird P  yolumetr. ais A.-Phosphor- 
molybdanyerb. bestimmt. (Buli. Soc. Chim. BioL 7. 486—98.) L o h m a n n .

A. K. J. Koumans, Eine neue Standardlosung fur das Sahlische Ilamometer. 
Ais Standardlsg. fur das Sahlische Hamometer fiir quantitative colorimetr. Blut- 
unterss. schlagt Vf. einen braunen Estrakt von Teeblattern vor, weleher mit Form
aldehyd yersetzt wird. (Naturę 115. 946—47. Leyden, Uniy. Hospital.) B e c k e r .

Kotaro Ohmi, Untersuchungen zur Mikrobestimmung von Calcium im Blut. 
Modifikation der Clarkschen Methode zur Vermeidung des mechan. Verlustes an Ca 
durch ein besonders gebautes Zentrifugenglas. Das Yerf. wird beschrieben. (Scient. 
reporta from the goyernment inst. f. infect. dis. 2. 559—62. 1923. Tokyo, Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 30. 285. Bef. O p p e n h e i m e r .) W o l f f . •

K. Dresel und H. B.othmann, Zur Mib-obestimmung des Blutzuckers. Er- 
widerung auf die Arbeit yon C. J. D ia z  u . B. S . C u e n c a . (Ygl. Biochem. Ztschr.
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153. 97; C. 1925. I. 418.) Wenn man bei der Hagedorn-Jensensclien Beat. des 
Blutzuckers das Blut auf Blattehen eintrocknen liiCt, kann man die Best. selbst 
nach mehreren Tagen oline Zuckeryerlust ausfiihren. Die yon Vff. angegeberie 
Methode (Biochem. Ztschr. 146. 538; C. 1924. II. 738) gibt gute Resultate. (Vgl. 
auch D in g e m a n s e , S. 78.) (Biochem. Ztschr. 157. 172—73. Berlin.) M O l l e r .

A. Thepenier, Signalgeber; Federstaliu; Druckregler. Beschreibung. Die drei 
App. sollen die Zuckerbest. nach B a n g  u . ii. durch Regulierung des Gasdruckes u. 
durch ein priiziseres Beenden des Kochens yereinfaclien u. sicherer gestalten. (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 7. 606—12.) L o h m a n n .

Gustav Fritz und B. Paul, Eine einfache Methode zur Blutentnahme bei der 
Hagedorn-Jensensclien Blutzuckerbestimmung. Beschreibung eines geeigneten kleinen 
App. (Biochem. Ztschr. 159. 247—49. Budapest, Pazmany-Pćter-Uniy.) W o l f f .

J. Collazo und J. Supniewaki, Neue Milchsćiurebestitn>nungsmethode fur Blut. 
EnteiweiBung nach F o l i n - W u .  Entferuung des Traubenzuckers nach Sat.KOW SKI. 
{Zum eiweiBfreien Filtrat oder Zentrifugat 10 ccm 10o/oig. CuS04-Lsg. u. 10 ccm 
10°/oig. Ca(OIl)2-Lsg. Auffiillen auf 100). Nach % Stde. Stehen wird zentrifugiert. 
Milclisiiurebest.: Ansiiuern der Lsg. mit H2S 04, Dest. bei Ggw. von 10 ccm 
7,00  n. KHSOs. Titration mit ‘/ ioo n. J-Lsg. Die Differenz ist die mit Aldehyd 
yerbundene Bisulfitmenge. (C. r. soc. de biologie 92. 370—71. Warschau.) MO.

W. Starlinger und K. H artl, Uber die Metliodik der quantitativen Besthmnung 
des Fibrinogcns. III. (II. ygl. Biochem. Ztschr. 143. 179; C. 1924. I. 1696.) Die 
interferometr, u. polarimetr. Verff. kommen fiir die MaBanalyse des Fibrinogens 
nicht in Frage, die im Differenzyerf. zur Anwendung gelangende Diaphanometrie 
ist fakultatiy - brauchbar, fiir die direkte Colorimetrie liegt die Moglichkeit voller 
Brauchbarkeit yor, fiir die Nephelometrie die Sicherheit yoller Brauchbarkeit. Bzgl. 
der prakt. Yerwendbarkeit der drei letztgenannten Verff. ist aber zu bedenken, daC 
die Herst. von Dauerstandardlsgg. noch nicht moglich ist; die stiindige Neueichung 
bildet aber eine zu- starkę' techn. u. zeitliche Belastung. (Biochem. Ztschr. 157. 
283—97. Wien, Uniy.) W o l f f .

0. v. Dehn, Zur Methode der getrennten Kali- und Natronbestimmung im Harn. 
Zur Vermeidung der Gluhyerluste nach der Methode von K r a m e r  u . T is t a l  
(Journ. Biol. Chem. 48. 1; C. 1921. IV. 1199) werden 20—30 ccm Harn mit dem 
gleichen Vol. konz. H N03 in einem Kjeldahl-Kolben 10—12 Stdn. auf dem Wasser- 
bade erhitzt u. die gelbliche, klare Fl. auf einer Asbestunterlage langsam yerdampft. 
Scheidet sich beim Konzentrieren C ab, so wiederholt man das Erhitzen mit H N 03. 
Sehr eiweiBreiche Harne werden vor dem Yerasclien durch Kochen enteiweiBt u. 
das Filtrat yerarbeitet. Die Asche wird mit HC1 in die Chloride iibergofiihrt u. 
in ‘/jo-n. HC1 gel. Zur Verjagung des NHS vor der Na-Best. wird die mit NH4- 
Osalat von Ca u. Mg befreite Lsg. in einer Glasschale bei Ggw. von KOH so 
lange erhitzt, bis ^Phenolsulfphenolphthaleinpapier durch den Dampf nicht mehr 
gerotet wird. Die K-Pyroantimoniatfiillung wird ebenfalls in der Glasschale aus- 
gefiihrt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 178—80. Munehen, II. Med. Klin.) Gu.

E. Spath, Uber Beobachtungen und Erfahrungen bei der Untersuchung des 
Harnes. Bericht. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 65. 220—22. 234—36. 242—44. 248—50.
255—57. 264—65. 272—73. 290—91. 309—10. 319—20. 323—24. 351—53.) Dt.

R ussell M. W ilder, Die klinische Eichung des Insitlins und der Insulinbedarf. 
(Vgl. B o o t h b y  u. W i l d e r , Med. Clin. of North America 7. 53; C. 1924. I .  2287.)
Fiir die alte klin. Einlieit (l/3 Kanincheneinheit) ergab sich ein durchschnittliches
Glucoseiiquivalent von 1,65 g, fiir die neue, von den meisten Fabriken eingefuhrte, 
um 40% yerstiirkte Einheit ein Aquivalent yon etwa 2 g, aber mit erheblichen 
Differenzen in den einzelnen Fallen. (Endocrinology 8. 630—38. 1924. .Rochester, 
Mayo clin.; Ber. ges. Physiol. 30. 574. Ref. L a q u e r .) W o l f f .



964 H. A n g e w a n d t e  C h e m ie .— H , . A l l g . c h e m . T e c h n o l o g i e .  1925. II.

L. Plantefol, Die Technik der Luftanalysc mit dem Apparat von Laulanić. Aus- 
fiihrliche Beschreibung. Der App. dient zu Respirationsunterss. (Buli. Soc. Chim. 
Biol. 7. 590—605.) L o h m a n n .

Em il Abderhalden, Die Abderlialdensche Reaktion. Erorterung des Wesens 
der Bk., der Moglichkeiten zu ausgedehnterer klin. Verwendung. Was die Aus- 
fuhrungsform anlangt, so ist neben Verwendung des Refraktometera, des Interfero- 
meters, des Polarisationsapp., der Best. der D. auch die Best. von N u. Amino-N 
im Dialysat oder einfacher in der enteiweiBten PI. empfohlen. Zur EnteiweiBung 
schien sich bisher am besten ein von C h a r n a s s  empfohlenes Verf. mittels KH,P04- 
Lsg. u. Liquor ferri osydati dialysati zu eignen. Eine groBcre Anzahl so ge- 
fundener Ergebnisse wird mitgeteilt; andere Verff. sind noch nicht so eingchend 
durchgepriift. Verss., die direkte Best. des N ohne EntciweiBung in der Blutfl. 
nach Bebriitung mit u. ohne Substrat zu verwerten, sind auch noch nicht ab- 
geschlossen, ebensowenig solche iiber Verwendung des Neplielometers. SchlieB- 
lich wird die Moglichkeit erortert, das Verf. auf Fermente auszudehnen, die nicht 
auf EiweiB, sondern auf andere Zellbausteine zusammengesetzter Natur eingestellt 
sind, etwa auf Phosphatide oder Nucleoproteide. (Fermentforschung 8. 245—63. 
Halle a. S., Uniy.) S p i e g e l .

Paul Biichler, Erfahrungen auf dem Gebiete der Psychiatrie und Neurologie 
mit der Mikro-Abderhaldenschen Reaktion. Bericht uber Ergebnisse mittels der yon 
P r e g l  ausgearbeiteten refraktometr. Methode bei Schizophrenie u. anderen Formen 
psych. Erkrankungen. (Fermentforschung 8. 264—78. Budapcst, P a z m a n y  P ż t e r - 
Uniy.) • S p i e g e l .

E. Peres, Uber die Gehaltsbestinunung der Sublimatpastillen. Zur raschen Best. 
lost man 2 HgCl,-Pastillen yon 1 g oder 1 Pastille von 2 g in dest. W. auf 100 ccm, 
yersetzt 10 ccm der Lsg. im Iiundkolbchen mit 2 ccm HNOa (25%) u. 1—2 ccm 
StSrkelosung. Dann traufelt man in die Lsg. unter bestiindigem Umschwenken so 
lange 1/10-n. KJ-Lsg., bis die FI. eine eigenartige braune Fiirbung annimmt. Man 
beobachtet die Umschlagsfarbe leichter, wenn man mit einer Verglcichsfl. arbeitet, 
die einen HgJs-Nd. enthiilt. Das zum Fiirben der Pastillen gcbrauchte Eosin stort 
die Best. nicht. Das Yerf. liefert, wenn auch nicht genauc, doch befriedigcnde 
Besultate. (Pharm. Zentralhalle. 66. 3 6 9—70. Budapest, Chem. Institut.) D ie t z e .

P. Bohrisch, Zur Wertbestimmung und Beurteilung von Storax. Es werden 
Verss. zur Best. yon D. u. von Yerfalschungen mit Kolophonium, Fichtenharz, 
fetten Ólen, Terpentin nach A h r e n s  (PAe.-Verf.), sowie zur Best. der ZimtsSure 
nach H i l l  u . C o c k in g  angegeben; von dieser sollen 21,6—3 0 ,7 %  yorhanden sein. 
Die Farbę des gereinigten Storax soli kraftig braun sein. (Arch. der Pharm. 
u. Ber. der Pharm. Ges. 2 6 3 . 359—62. Dresden.) D i e t z e .

C. Massatscłl, Zur Kritik der modernen Nahrpraparate und ihrer Untersuchungs- 
methoden. Die Bedeutung der Best. des Verhiiltnisses N : P im Aceton-, A. u. A.- 
Extrakt von Niihrpraparaten wird erortert; yerschiedene Mittel, z. B. Promonta,
Calcibiose, Prolącta, HSmatibin, Vitam-R. usw. werden besprochen. (Arch. der
Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 2 6 3 . 362—75. Charlottenburg.) D i e t z e .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chemische Technologie.

B. W . Rogera, Gummifutter fiir Miihlen wid Giimmi ais ein gegen Abnutzung 
bestandiges Materia.1. Gummifutter fiir Kugelmiihlen ist besser ais Stahlfutter wegen 
des groBeren Aufnahmeyermogens ;20%), der Mahlfeinheit u. des um 10% geringeren 
Kraftyerbrauchs. Ferner sind das Gewicht u. die Unterhaltungskosten geringer, das
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Mahlgut wird weniger verunreinigt u. das Futter ist nahtlos u. auswechselbar. 
(Journ. Amer. Ceram. Soę. 8 . 326—28. Akron (Ohio) G o o d r ic h  R u b b e r  Co.) S a l m .

Walter Ostermann, Uber Fortschritte auf dem Gebiete der Zerkleinerungstechnik. 
Die Plausonsche Kolloidmiihle, die Su-Ma-Miihle der S u d en b u rger  M asch in en -  
fabrik  u. E ise n g ie B e r e i A .-G ., Magdeburg, u. die von der D eu tsch en  
K o llo id  A .-G ., Hamburg, vertriebene Kekmiihle sind beschrieben. (Farben-Ztg. 
30. 1873—74. Oschersleben-Bode.) SO y e r n .

Sharples Specialty Co., Philadelphia, iibert. von: L. D. Jones, Philadelphia, 
Trennen nicht mischharer Fliissigkeiten. 01 u. W. werden in zwei Phasen von- 
einander getrennt, in dereń erster die Menge des einen Bestandteiles der Mischung 
auf einen kleinen Teil reduziert, wahrend in der zweiten Phase die Trennung in 
einem Zentrifugalseparator yollig durchgefiihrt wird. (E. P. 233333 yom 21/4. 
1925, Auszug veroff. 24/6. 1925. Prior. 1/5. 1924.) K a u s c h .

Sharples Specialty Co., Philadelphia, iibert. von: L. D. Jones, Philadelphia, 
Reinigen von Olen. Schlamm entlialtendes 01 wird mit W. gemischt u. auf eine 
Temp. gebraclit, bei der die Yerunreinigungen ausfallen, worauf das Gemiseh durch 
eine Zentrifugalmaschine hindirrchgesehickt wird. (E. P. 233334 vom 21/.4. 1925, 
Auszug veroff. 24/6. 1925. Prior. 29/4. 1924.) K a u s c h .

Hermann Bollmann, Hamburg, Verfahren zur ununterbrochenen Reinigung 
viscoser Stoffe, wie Lacke,,. Ole u. dgl., von den in ihnen sehwebenden, fein yer- 
tcilten, festen StofFen, dad. gek., daB man die FI. gegen die unteren Flachen 
einer Anzahl yon abwechselnd nach links u. nach rechts unter starkem Winkel 
geneigten, feinmaschigen Drahtgeweben nacheinander derart flieBen IsiBt, daB zu- 
nSchst die Maschen durch die Verunreinigungen yerstopft werden u. sodann an 
diesen die weiteren, von den nachstromenden Fliissigkeitsmengen mitgeftthrten Yer- 
unreinigungen haften bleiben. (D. R. P. 414794 KL 12d yom 3/11. 1923, ausg. 
13/6. 1925.) • > ' K a u s c h .

Rudolf Ferdinand Mewes und Eudolf Karl Eduard Mewes, Deutschland, 
Trennung von Gasgemischen, insbesondere Luft oder anderen schioer verflussigbaren 
Gasgemischen. Man yerwendet ais Waschfl. an Stelle des yerfliissigten Gases mit 
niedrigerem Kp. (N2) solches von hoherem Kp. (02) oder ein Gemiseh beider. Es 
kommen dabei yerschiedene Kolonnen mit 2 Etagen von gleiehem Druck in An- 
wendung. (F. P. 580213 vom 26/12. 1923, ausg. 3/11. 1924.) K a u s c h .

Societe Alsacienne de Constructions mecanique3, Miilhausen, Gas- bezw.
Dampfreinigung von festen Bestandteilen. Die Gase oder Diimpfe werden durch 
eine Filtriermasse aus Rascliigringen o. dgl., am besten im Gegenstrom zu einer 
Rieselfl., die die Wiirme der Gase usw. aufnimmt, geleitet. (F. P. 588190 vom 
21/12.1923, ausg. 2/5. 1925.) K a u s c h .

Societe Alsacienne de Constructions mecaniąues, Miilhausen, Entstaubung 
von Gasen oder Dampfen. Man spritzt eine Reinigungsfl. in Regenform in den 
Gas- o. dgl. Strom. (F. P. 588192 yom 22/12. 1923, ausg. 2/5. 1925.) K a u s c h

Carl Heinrich Borrmann, Essen, Destillierapparat fiir schwersd. Fil., be- 
stehend aus einem yon auBen feuerbeheizten Rohrsystem, durch welches stetig die 
zu yerdampfende FI. geleitet wird, dad. gek., daB der Durcligangsquerschnitt der 
Rohre nach dem Austrittsende hin erweitert wird. (D. B. P. 414594 K I. 12a vom 
5/8. 1923, ausg. 11/6. 1925.) K a u s c h .

Ludwig Heinrich Alesander Bohrmann, Karlsruhe i. B., Verdampfung 
einzelner Bestandteile aus Losungen und anderen FliissigJceitsgemischen unter Be- 
nutzung der Verdampfung fein yerteilter Fil., die in eine auf hohe Temp. gebrachte 
Erhitzungsfl. eingefuhrt werden, dad. gek., daB die feine Verteilung der FI. u. die 
Differenz zwischen dem Kp. des zu yerdampfenden Flussigkeitsanteils u. der Temp.
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der Erhitzungśfl. auf das hochste ohne Nachteil zuliissige MaB getrieben werden, 
wobei sowohl die Zufuhr der zu zerlegenden FI. ala die Ableitung der Dampfe u. 
der nicht yerdampfteri Anteile ununterbrochen erfolgt. (D. E.. P. 415263 KI. 12a 
vom 25/12. 1920, auag. 17/6. 1925. E. Prior. 10/12. 1920.) K a u s c h .

III. E lektrotechn ik.
W .  E. Forsytke und A. G. W ortłung, Die Eigenschaften des Wolframs und 

die Charakteristilca der Wolframlampen. Vff. bringen in ausfiihrlicher Weiae eine 
durch Tabellen u. Kuryenbilder veranschaulichte Zusammenstellung der Daten, die 
bzgl. der Strahlimgs-, der elektr., therm., u. meehan. Eigenschaften des W  bekannt 
sind (Warmestrahlung, spektrale Emission, mittlere Helligkeitsemission, Farbemission, 
Totalemission, Farbtemp., Strahlungstemp., F ., Widerstand, Helligkeit, Strahlungs- 
intcnsitat, Helligkeitswirkungsgrad, Spektren, thermion. Emission, Verdampfung; 
therm. Auadehnung, Atomwarme, therm. Leitfiihigkeit, thermoelektr. Effekte, Ab- 
weiehungen yon L a m b e r t s  Cosinuśgesetz, Polarisierung des emittierten Liclites,
D., Kryatallgitter, gewohnliche Hartę, Y o u n g s  Modulus, Kompressibilitat, Zug- 
festigkeit usw.). Ea werden ycrachiedene Beziehungen zwiachen den einzelnen 
Eigenschaften festgeatellt. Fiir W-Lampen wird diskutiert, wie sich mit Yariierung 
der Temp. Spannung, StromstSrke, Wattzahl, KerzenstSrke, Nutzfaktor u. Lebens- 
dauer andern, weiterhin wird die Abhangigkeit dieser Faktoren von der Dimensio- 
nierung der Gliihfaden besproclien u.-auf die photograph. Wirkaamkeit sowie auf 
die 'Warmeyerluste bei Fiillung der Lampen mit einer indifferenten Gasatmosphare 
eingegangen. Im einzelnen wird noch studiert, inwieweit Warmeyerluste innerhalb 
der Lampen infolge Ableitung durch die Zufiihrungadrahte eine Kolie spielen. 
(Astrophya. Journ. 61. 146—85. Cleveland, Ohio, Nation.-Lamp-Works.) F r a n k e n b .

Jacques Boyer, Die thermionische Beleuchtungslampe und die Fluorescenzrohren 
von Risler. Durch Benutzung der phosplioreszierenden Eigenschaften von ZnS, 
unter Zusatz yon CdS, wird nach K i s l e r  das yon mit seltenen Gasen gefiillten 
Rohren emittierte Licht beliebig geandert. Ais Strahlungserreger benuzt R is l e r  
ferner die yon Metallsalzen bei ihrer Dissoziationstemp. emittierten Dampfe. Auf 
diese Weiae werden Leuehtąuellen ohne Vermittlung fluoreszierender Substanzen 
erhalten. Die Emission dieser Metalldampfe erfolgt in Rohren durch Elektronen- 
bombardement. Es resultiert eine fiir jedes Metallsalz charakterist. Lumineacenz. 
An Iland photograph. Aufnahmen werden einige Einzelheiten der Herat. Rialeracher 
Fluorescenzrohren beschrieben u. dereń Anwendungsgebiete erortert. (La Naturę 
1925. 278—8 2 . ) ________________ K . W o l f .

Canadian General Electric Company, Ltd., Toronto, ttbert. von: Carl T. 
Fuller, Nutley, Y. St. A., Verbinden von Metali und Glas. Es wird ein Bindę- 
mittel yerwendet, welches bei einer bestimmten Temp. erhartet. Dem Bindemittel 
ist ein Farbstoff beigefiigt, der beim Erhitzen auf diese Temp. seine Farbę wechselt. 
(Can. P. 243832 vom 28/11. 1923, auag. 21/10. 1924.) K O h l iNG.

Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, Oslo (Erfinder: Gustav 
Pistor, Griesheim a. M., und Hans Biewend, Bitterfeld), Verwendvmg von selbst- 
backenden Kohleelektroden in elektrisclien Ófen, insbesotidere fiir metallurgische Zwecke, 
dad. gek., daB bei eisenfrei zu haltender Ofenbeschickung ala den BackprozeB ver- 
mittelndc Armaturen (Mantel, Rippen u. dgl.) solche zur Verwendung kommen, dereń 
in die Kolilemassc eingreifende Metallteile (Rippen) aus Nichteisenmetallen bestehen, 
wahrend der Mantel aus Eisenblech in yon der gebackenen Elektrode leiclit ablos- 
barer Form gebildet wird. — Die Niehteisenmetalle bestehen in der Regel aus dem 
gleichen Metali, dessen Herst. Gegenstend des Ofenbetriebes ist. (D. K. P. 414672 
K I. 21 h yom 19/10. 1923, ausg. 4/6. 1925.) K u h l in g .
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Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Georg Pfleiderer), Ludwigs- 
liafen a. Eh., Elektrode f iir , elektr olytische Zellen, insbesondere zur Wasserzersetzung 
gemaB D.R.P. 411528, 1. dad. gek., daB das S-haltige Elektrodenmaterial mindestens 
an der Oberflache prakt. wieder entschwefelt ist. — 2. dad. gek., daB die Ent- 
schwefelung durcli elektrolyt. Behandlung, z. B. beim normalen Gebrauch der Elek
trode erfolgt ist. (D. RrP. 414969 KI. 12i vom 26/2. 1924, ausg. 12/6. 1925. Zus. 
zu D.R.P. 411528; C. 1925 I. 2643.) K a u s c h .

W illiam H. Wood, South Euclid, V. St. A., Scheider fiir Sammler, bestehend 
aus einer Holzplatte, welche mit dem wasserl. Salz eines Metalles beladen ist, das 
wenigstens ebenso elektropositiv ist ais Mg, z. B. mit MgS04. (Can. P. 242430  
vom 7/4. 1924, ausg. 26/8. 1924.) K O h l i n g .

Canadian National Carbon Company, Ltd., Toronto, iibert. von: Carl 
Hambuecher, New York, Depolarisationsmasse, bestehend aus Kohle, Mn02 u. einem 
ais Bindemittel dienenden Faserstoff. (Can. P. 243140 vom 2/1. 1924, ausg. 
23/9. 1924.) K O h l i n g .

Kodak Ltd.. London, iibert. von: S. E. Sheppard und L. W. Eberlin, New 
York, Leuclitschirme. Die leuchtende Schicht wird mit einer aus einem Cellulose- 
ester u. einem lichtzerstreuenden Stoff, z. B. CaW04 bestehenden Schutzschicht 
iiberzogen. Es kann auch eine dritte Schicht angeordnet werden, welche Metall- 
teilchen enthalt. (E. P. 228568 vom 31/1. 1925. Auszug verofF. 1/4. 1925. Prior. 
1/2. 1924.) ' ■' K O h l i n g .

Johannes Nienhold, Charlottenburg, Quecksilberdampfgleichrichter, dessen 
Kathode mit Alkalimetall, Thallium, Gallium-Aluminium, Cadmium, Wismut usw. 
legiert ist, dad. gek., daB unter Benutzung einer Legierung, welche das Hg in we- 
sentlichem UberschuB gegenuber dem anderen Metali der Legierung enthalt, die 
Entladungsrohre mit einem Edelgas oder Edelgasgemisch von solchem Druck (0,6 
bis 0,8 mm) gefullt ist, daB selbst bei festem Zustand der legierten Kathode, der auBer 
Betrieb eintritt, die ’ Rohre ohne Hilfsbewegung der Elektroden geziindet werden 
kann. — Infolge des festen oder halbfesten Zustandes der Kathode auBer Betrieb 
ist die Bruchgefahr gegeniiber den bekannten Rohren erheblicli yerringert. (D. R. P.
406066 KI. 21 g vom 15/2. 1920, ausg. 27/4. 1925.) K O h l i n g .

V. Anorganische Industrie.
K. Śliupas, Spiralfedern aus Quarz. Vf. beschreibt eine Methode zur Er- 

zeugung von Spiralfedern aus geschmolzenem Quarz mit guten elast. Eigenschaften. 
Zu diesem Zweck wird am Boden eines Hohlzylinders aus Kohle ein Stuckchen 
Quarz befestigt u. dieses Quarzstiickchen mit einem zweiten fcststehenden Quarz- 
splitterchen yerschmolzen, wahrend der Kohlezylinder gleichzeitig eine geeignete 
Drehbewegung aus^uhrt. Noch besser ist die Benutzung von zwei Halbzylindem. 
In einer Nachschrift gibt C. V. B o y s  an, bereits auf fihnlicliem Weg Glasfedern 
Łergestellt zu haben. (Naturę 115. 943—44. Kowno [Litauen], Univ.) B e c k e r .

C. T. Bragg und W. P. Putnam, Verarbeitung natllrlicher Salzsolen. Bericht 
uber das Verfahren von D o l b e a b  zur Trennung einer zusammengesetzten Salzsole 
in die einzelnen Salze. (A. PP. 1496152 u. 1496257; C. 1924. II. 1501). Das 
Verf. ist an dem aus Searles Lake gewonnenem Salze gepriift worden, dessen Zus. 
war (°/0): N a ^  18,8, Na,B40 ; 8,2, N%C03 15,0, KC1 13,0, NaCl 45,0. Zunachst 
behandelte man unter Erhitzen ein bestimmtes Gewicht dieses trockenen Salz- 
gemisches mit einer damit k. gesatt. Lsg., in der sich nur noch KC1 u. NajB40 7 
losen, da die anderen Salze in der Warme nicht loslicher sind ais in der Kfilte. 
Die angewandte Menge Sole muB groB genug sein, um eamtliches KC1 u. Na2B_,07 
zu losen. Nach dem Zentrifugieren laBt man die h. Sole dann in Rulie abkuhlen, 
wobei sich samtliches beim Erhitzen aufgenommenes KC1 abscheidet; bewegt man
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dann die Sole, so fallt unmittelbar samtlicher Borax aus u. zwar mit 10 Molekiilen 
W., die der Sole entzogen u. ihr also wieder ersetzt werden miissen. Das KCl 
enthielt (%): KCl 99,81, Na2C03 0,13, Na.2B40 7 0,05, S03 Spuren, u. der Borax: 
Na3B10 7 53,02, COa u. SOs 0, Cl u. K Spuren, H20  46,98. Den Salzriickstand, der 
hauptsiichlich aus Na^SOi, NaCl u. NajCO,, neben sehr wenig KCl u. Borax be- 
stand, behandelte man dann mit so weit gesatt. NaCl-Lsg., daB sie nur sSmtliches 
NojCOg u. NajSO*, sowie KCl u. Borax, aber kein NaCl loste, das sehr rein zu- 
riickbleibt. Nach dem Zentrifugieren behandelte man die Sole mit C02, so daB 
alles Na_2C03 ais NaHCO, ausfśillt, von dem abzentrifugiert wird. Die Sole be- 
handelt man mit NII3-Gas, bis dayon 24% absorbiert sind;- es ist dann samtliches 
Na^SOi in anhydr. Zustande. Da C02 u. NHS wieder gewonnen werden, handelt 
es sich hier um eine Art Rreisyorgang; die WasehwSsser sind sehr gering in 
Menge, sie ersetzen etwa die durch Verdunstung u. die Krystallisation entstehenden 
Verluste. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 468—69. Detroit [Mich.]) R O h l e .

Erich Muller, Die Anwendung der potentionietrischen Indikation bei der tech- 
nischen Sersłellung von Bleiehlaugen. Das Potential einer Hypochloritlsg. ist ge- 
geben durch die Formeln:

CIO' +  2H ‘ — 2F ^  Cl' +  H20 ; « =  ln k .
i ccv

Beim Einleiten yon Cl2 in NaOII ist cc]0,/c cl, =  1, folglich e == R  T-ln k-c^. 
Wenn man also eine Elektrodo in Hypochloritlsg. gegen eine andere Elektrode 
(Kalomelelektrode) schaltet, so ist am Neutralpunkt ein Potentialsprung zu erwarten, 
der durch Verss. realisiert wurde. Der Abfall der Potentialdifferenz (Pot.-Diff.) 
liegt bei Verwendung einer Pt-Netzelektrode zwischen 0,7 u. 0,8 V. Beim Gegen- 
schalten einer Spannung dieser GroBe gegen das System Pt-Elektrode-Normal- 
elektrode wird die Pot.-Diff. am Neutralpunkt gleich Nuli. Verss. bestatigcn diese 
Uberlegung. Vf. stellt einen relatiyen EinfluB des Elektrodenmaterials auf den 
Verlauf der Kuryen Konz. der Lauge/Pot.-DifF. fest. In der Niihe des Aquivalenz- 
punktes schneiden sich die Kuryen fiir einige Materialien. Deshalb miissen zwei 
solcher yerschiedenen Elektroden, die beide in die Lsg. tauchen, gegeneinander 
geschaltet am Neutralpunkt die Pot.-Diff. 0 ergeben. Verss. zeigen aber, daB nur 
ein Minimum, kein Durchgang durch 0 erreieht wird. Andere Verss. mit zwei 
yerschiedenen Elektroden geben auch keine befriedigenden Ergebnisse. Am zweck- 
miiBigsten erweist sich eine Anordnung, bei der eine Pt-Elektrode in die zu chlo- 
rierende Lauge u. die Umschlagselektrode aus Pt in ein TongefaB tauchen. Dieses 
ist mit Chlorkalk u. geloschtem Kalk gefiillt u. kommuniziert durch die Poren der 
Zelle mit der Laugenflussigkeit. Wenn die Pot.-Diff. zwischen beiden Elektroden 
Nuli ist, ist die Chlorierung bcendet. Die mit dieser MeBmethode hergestellten 
Bleiehlaugen zeigen eine gute Ubereinstimmung mit der Theorie. (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 31. 323—31. Dresden.) H a n t k e .

—, Cadmium. Sein Yorkommen, seine Yerwendung und Erzeugung. Zusammen- 
fassende Darst. auf Grund der neuesten englischen Buch- u. Zeitschriftcnliteratur. 
(Buli. Imperial Inst. London 23. 181—95. 1925.) H e l l e r .

Farbwerke vorm. Meister Lncius & Bruning (Erfinder: Rudolf Wey- 
precht (f) und Heinrich Emrich), Hochst a. M., Yorrichtung zur getrennten Zu- 
fiihrung von Salz und Scliwefelsaure in mechanische Sulfatofen nach D.R.P. 413720, 
dad. gek., daB die Zufiihrung der H2S04 an mehr ais einer Stelle erfolgt. (D. R. R 
414971 KI. 121 yom 19/1. 1924, ausg. 12/6. 1925.) K a d s c h .

Antoine Regnouf de Vains, Frankreich, Chlorlosungen. Man laBt gasformiges 
Cl2 durch eine Anzahl yon mit Widerstanden ausgesetzten Turmen im Gegenstrom
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zu W. stromen, das jedem Turm in konatanter Menge durch je ein Mundstiick ge- 
liefert wird. Alle diese .Mundstiicke miinden in eine gemeinsame Leitung. (F. P.
588435 vom 11/1. 1924, ausg. 7/5. 1925.) K a u s c h .

H. E. F. Goold-Adams, Weatminater, und H. C. Greenwood, London, 
Ammoniaksynthese. Das dem Katalysator zugefiihrte Gasgemisch wird durch ein 
enges Rohr geleitet, das-sich innerhalb des Abzugsrohres fiir die heiBen ammoniak- 
haltigen Gase befindet, welche vom Katalysator kommen. Ea wird dabei vor- 
gewarmt. Das innere Kohr ist ao eng, daB die durchgeleiteten Gaae in sehr leb- 
hafte Bewegung geraten u. der Warmeaustausch deshalb besonders ausgiebig ist. 
(E.P. 229022 vom 24/2. 1917, auag. 12/3. 1925.) K C h l i n g .

Soc. des Fours a Coke Semet Solvay et Piette, Soc. an., Briissel, Ammonium- 
sulfat. Rohkrystalle von (NH4)2S04 werden abgesaugt u. mit Lsgg. von (NH4)2S 04 
ateigender Starkę gewaschen, wobei jede Waschlsg. reiner iat, ais die yorhergehende 
u. jedea Filtrat zum Waschen weiterer Krystalle benutzt wird. Ais letzte Waschfl. 
wird eine frischbereitete, gesatt. Lsg. yon (NH4)aS 0 4 benutzt, welche mittels NH3, 
(NH4)2C03 oder NH4HC03 alkal. gemacht worden ist. (E.P. 231788 vom 30/12. 
1924, auag. 30/4. 1925.) KOhling.

Wolff & Co., Pulver- und Sprengstoff-Fabrik (Erfinder: Heinrich Hampel), 
Walsrode, Hannoyer, Herstellung von Alkalisalpełer. 1. dad. gek., daB man Alkali- 
chlorid mit Pb(N03)2 yersetzt, das ausfallende PbCl2 mit NH3 oder einem Hydroxyd, 
inabcsondere mit.Ca(OH)2 *in Pb(OH)s u. das entaprechende Chlorid uberfiilirt u. 
das eratere mit H N03 in Pb(N03)3 zuriickyerwandelt. — 2. gek. durch dieBenutzung 
von zw ei. abwechselnd arbeitenden BeaktionsgefaBen. (D. B,. P. 415171 K I. 121 
vom 14/3. 1923, ausg. .15/6. 1925.) K a u s c h .

Chemische Fabrik Kunheim & Co. Akt.-Ges., Berlin, Kornen von Natriwn- 
twlfid usw. Man laBt geschm. Na^S, NaHS04 uaw. in Tropfen auf unter den 
Schmclzpunkt des Salzes gekiihlte Flachen fallen. (E. P. 233316 vom 17/3. 1925, 
Auszug yeroff. 24/6. 1925. Prior. 1/5. 1924.) K a u s c h .

Jean Jules Tardan, Frankreich, Mełalloxyde, insbesondere Bleioryde. Daa er- 
forderliche Metali wird elektrolyt. hergeatellt u. in dieaer Pulyerform gerostet. 
(F. P. 588254 vom 10/9. 1924, auag. 4/5. 1925.) K a u s c h .

Pierre Pipereaut und Andre Helbronner, Frankreich, Titan-Zinkverbindungen. 
Man calciniert in geschlossenem GefaB ZnS04 trocken gemischt mit Metallsulfiden 
(Titansulfiden) TiS2 +  6ZnS04 =  TiOa6ZnO +  8SOs. (F. P. 29042 vom 18/4.
1924, ausg. 19/5. 1925. Zus. zu F. P. 5 7 0 3 0 6 ; C. 1924. II. 3399.) K a u s c h .

V L  Glas; Keram ik; Zement; Baustoffe.
Ernest Martin, Kalkferrite. Vf. stellt, sich auf seine Theorie der Affinitat 

(vgl- Moniteur scient. [5] 14. 225; C. 1925. I. 929) stiitzend, Strukturformeln fur die 
Calciumferrite auf. *Auf nassem Wege wurden erhalten: 4Fe20 3, CaO, B. durch 
Digerieren von Ferrihydrat mit Kalkwasser, u. 3Fe20 3, Ca, B. durch Fallen verd.

Yon FeCls mit Kalkwasser. — Durch Erhitzen einer Mischung von F e,03 u. 
CaO, aber nicht bia zum Schmelzen wurden erhalten: nicht hydraulische Ferrite: 
SFejOj, CaO; 2Fe20 3, 2 CaO; 2 FCl!03, 3 CaO; 2Fe,20 3, 4 CaO. — Hydraulische, 
Zement liefernde Ferrite: 2Fe20 3, 5 CaO; 2Fe30 3, 6 CaO; 2Fe203, 7 CaO, — Hydrau
lische, minderwertigen Zement liefernde Ferrite: 2F e ,03, 8 CaO; 2Fe20 3, 9 CaO; 
2FejOs, 10 CaO. Die durch Schmelzen erhaltenen Ferrite sind nicht hydraulisch. —
Unter der Annahme, daB O stets eine saure (—) u. eine alkal. (------ ) Valenz:

O------ u. Ca zwei alkal. V alenzen:--------Ca-------besitzt, stellt Yf. Strukturformeln
fiir die Ferrite auf, z. B. fiir 2 Fe30 3, 4 CaO Formel I. Daa hydraulische Ferrit 
2FcjOs, 6 CaO besitzt die Konst.II. u. bildet durch Hydrolyse HI. Bei fortsclireitender 
Hydrolyse werden 4 (CaOII)2 abgespalten. In Ggw. von COa entsteht IV. Eine
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Verb., bei der CaO sich zwischen zwei bei gewohnlieher Temp. sauren Yalenzen 
befiudet, wird durch W. nicht zers. Befindet sich CaO zwischen einer bei gewohn- 
licher Temp. sauren Bindung u. einer bei hoherer Temp. sauren, bei gewohnlieher 
Temp. alkal., so tritt bei Hydrolyse die Spaltung an der alkal. Bindung ein:
Fe------- O—  [ — Ca------- O--------Fe. Bei CaO zwischen zwei alkal. Valenzen wird
die Bindung an beiden Stellen gelost. 2 CaO zwischen zwei sauren Bindungen:
Fe-------O------- Ca-------- O—  | — Ca------------------------------------------------------------------ O----------Fe, z. B. bei 2Fe„Os , 6CaO. — Bei
2 CaO zwischen einer sauer bleibenden, u. einer bei hoherer Temp. sauren, bei ge-
wolmliclier alkal. Bindung wird ein CaO abgespalten: Fe-------O—  | -  -Ca------- 0 - - |
- -C a ------- O------- Fe. Zwischen zwei alkal. Valenzen werden 2 CaO abgespalten.
Dem Ferrit 2Fe20 3, 8 CaO. ist die Konst. V. zuzusehreiben. In feucliter Luft ent
steht 2Fe20 3, 2 CaO, ‘111,0 +  6Ca(OH)0, in Ggw. von C02 2Fe20 3, 8CaO, 3CO„, II20.

Den hochstmoglichen Gehalt an CaO erlaubt die Formel VI. Diese Verb. liefert 
durch Hydrolyse allein u. in Ggw. yon C02 dieselben Prodd. wie V. Fiir die 
durch Schmelzen erhaltenen Ferrite nimmt Vf. Formeln yom Typus VII. an. Auf 
dieser Theorie basiert die Ilerst. von reinen Fe-haltigen, kieselsiiurehaltigen u. Al- 
haltigen Zementen nach F. P. 571572 (C. 1 9 2 4 . II. 2080) durch Erhitzen ohne den
F. zu erreichen. (Moniteur scient. [5] 15. 97—113.) JUNG.

D. J. Mc Swiney, Die Wirkung von Arsenvcrbindungen auf Wannenofen. Wannen, 
in denen Soda-Kalkglas auf Griinglas yerschmolzen wurden, hatten eine bessere 
Lebensdauer ais solche, in denen das Glas mit Se entfiirbt wurde (Flintglas), 
obwohl Glassatz u. Arbeitsyorgang dieselben waren. Diese Verkiirzung der Lebens
dauer ist yon dem Se-Zusatz unabhiingig u. hiingt nur yon den gleiehzeitig zu- 
gesetzten Arsenikmengen ab. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 307—09. Columbus 
(Ohio).) S a l m a n g .

Vaughan H. Stott, Edith Irvine und D. Turner, Yiscositdtsrnessungen mit 
Glas. Der Mangel an Yiscositatsdaten yon Glas ist auf experimentelle Schwierig- 
keiten zuriickzufuhren. Bei niedrigen Tempp. besteht die Hauptschwierigkeit in 
der raschen Anderung der Viscositat mit der Temp. Bei hoheren Tempp. tritt die 
korrosiye Wrkg. des Glases auf seinen Behalter zu den ubrigen bei diesen Tempp. 
sich einstellenden Schwierigkeiten. Vff. beschreiben zwei Vorriehtungen; eine fiir 
die Viscositiitsmessungen zwischen 1016,0 u. 10s C. G.S.-Einheiten, eine fiir die 
Messungen zwischen 104 u. 102. Temp.-Viscositatskurven yon 13 Glassorten, sowie

VI. /OCaOCaO\
-Fe^OCaO------->Fe
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dereń chem. Zus. im Original. (Proc. Eoyal Soc. London. Serie A. 108. 
154—71.) K. W o l f .

Gordon S. Fulcher, Analyse neuer Messungen der Viscositat von Glasern. Vf.
vergleicht die von E n g l is h  (J. Soc. Glass Tech. Trans. 7. 25. [1923] und 8. 205 
[1924] und die von W a s h b u r n , S h e l t o n  u . L ib m a n  (Univ. of Illinois Eng. E x p . 
Station Buli. 140. 74-. [1924] gemachten Viscositiitsmessungen. Er faBt fiir Soda- 
Silicatgliiser ihre Ergebnisse in die Gleichung zusammen:

logio V — — A +  B  X  103I(T — Z0) , 
wobei alle drei Konstantcn bei jedem Glassatz weeliseln. Bei einem Wechsel der 
Viscositat durch molekularcn Ersatz von NojO durch CaO, MgO u. A120 3 findet 
Vf. yereinfachte Ergebnisse durch Umreclmung. Scharfe Knicke in den Kurven 
fiir log10 i ] , die durch Einfuhrung eines Oxyds an Stelle von Na., O entstehen, lassen 
den Beginn von Molekuł-Ansammlung yermuten. Diese Tempp. liegen in der Nahe 
der Entglasungs-Tempp., doch kann keine Entglasung yorliegen, da die Wrkg. der 
Zeit ausbleibt. Beim Ersatz yon Si02 durch B20 3 ist die Anderung yon log 101] 
eine Funktion der Temp. u. ebenso des Gehaltes an BsOs . (Journ. Amer. Ceram. 
Soc. 8. 339—55. Corning [N. Y.] Corning Glass Works.) S a l m a n g .

Wayne E. Barrett, M it Molybdan gefarbte Glaser. 1—2% Mo fiirben Gliiser 
gelb u. Porzellanmasse blaugriin. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 306. Adel [Jowa], 
Adel Clay Products Co.) S a l m a n g .

J. W . Eebbeck, M. J. Mulligan und J. B. Ferguson, Die Elektrolyse von 
Natronkąlkglas. II. (I. ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1991; C. 1 9 2 4 . II. 2572.) 
Der elektr. Widerstand von Natronkalkglas wird durch passende Warmebehandlung 
merklieh erhoht. Die Einw. der Zeit des Abkuhlens auf den Widerstand u. die 
Temperaturkoeffizienten von gekiihltem u. ungekiihltem Glas wurde bestimmt. 
Verss. iiber die Wanderung yon Teilchen ergaben, daB die Ursache des Ansteigens 
des Widerstandes durch dic Kiihlung wahrsclieinlich in der Geschwindigkeits- 
abnalime der Trager liegt. ' Der Widerstand des Glases ist yon einer yorher- 
gegangenen Elektrolyse abhśingig. In unyerandertem Glas erfolgt die Leitung nach 
dem Ohmsclien Gesetze, in elektrolysiertem Glas ist sie yon der angewandten 
Spannung abliangig. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 329—39. Toronto, Uniy.) S a l m .

Hugo Fischer, Die JSrrichiung der Bleiwarenfabrik auf der Ualsbriicker Iliitte 
bei Preiberg i. S. Darst. der geschichtliclien Vorgange u. Kostenaufstellung der im 
Jahre 1853 errichteten Bleiwarenfabrik des siichsischen Staates. (Chem. Apparatur 
12. 23—24. 41— 42.) N e i d h a r d t .

Eduard Moser, Einiges iiber den Bau von chemischen Apparaten aus Porzellan. 
In einer Zahlentafel werden die physikal. Eigenschaften der techn. Porzellane zu- 
eammengestellt, wie sie in  der Staatl. Porzellan-Manufaktur hergestellt werden. Die 
wichtigsten Eigenschaften sind: Saurefestigkeit, Unempfindlichkeit gegen liolie 
Tempp. u. Temperattrweclisel u. Sauberkeit im Betrieb. Einige Abbildungen cr- 
liiutern, welche Formen hergestellt werden konnen. (Chem. Apparatur 12 .
73—74.) N e i d h a r d t .

Louis Navias, Quantitative Bestimmung der Bildung von Mullit in Tonen beim 
Erhitzen durch Rontgenstrahlen. Durch Vergleich yon Rontgenbildern yon reinem 
Mullit mit denen yon yerschiedenen Tonen wurde ermittelt, daB beim Brand bis 
Segerkegel 10 33—50% bei Tonen u. 60% bei Kaolin in Mullit gefiilirt wurden. 
Jeder Ton oder Kaolin bildet soyiel Mullit wie theoret. moglich. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 8. 296—302. Shenectady, General Electrical Co.) Sa l m a n g .

Andrew Foltz, Gewinnung eines GiefSschlickei-s fiir verglaste Sanitatsware aus 
anierikanischem Materiał. Amerikan. Tonyorkommen sind ebenso gut geeignet wie 
die teuren engl. Tone. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 383—90. Lambertyille

J.].) S a l m a n g .



9 7 2 HVJ. G l a s ;  K e h a m ik ;  Z e m e n t ;  B a u s t o f f e .  1925. II.

R. R. Fusselbaugh und B. T. Sweely, Untersuchungsmethode fiir Etnaillierung 
nach dem Tauchverfahren. Die seheinbare D. ist ein gutea MaB fur die Brauehbar- 
keit einer Grundglasur. Die Miihlen fiir die Massen miissen gleichmiiBig beschickt 
werden u. gleichmiiBig arbeiten. Das Gut muB gemahlen werden, bis nur '///o 
auf dem 150-Maschensieb zuriickbleibt. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 303—6. 
Baltimore, Baltimore Enamel and Noyelty Co.) S a l m a n g .

M. C. Booze und S. M. Phelps, Studie uber die Ursache des Splitterns von 
Schamołtesłeinen mit Angaben uber den Erweichungsversuch) die Wirkung der Wieder- 
erhitzung und den Einflufi des Malilens auf die Schwindung. Von den drei die 
Splitterung verursachenden Ursachen Elastizitat, Ausdehnungskoeffizient u. Temp.- 
Anstieg, ist die Elastizitiit am wichtigsten. Es wurden nur geringe Unterscliicde 
bei Tonen yerscliiedener Zus. gefunden, falls gleiche Erliitzungsmethoden angewandt 
wurden. Der Ausdehnungskoeffizient iindert sich mit dem Kieselsiiuregehalt, er- 
hebliche Unterschiede wurden dabei gefunden. Aber die Splitterung yer&nderte 
sich bei den meisten Proben umgekehrt wie der Ausdehnungskoeffizient. Diese 
seheinbare Unstimmigkeit wird durch die groBere Elastizitiit der Ziegel mit hohen 
Ausdehnungskoeffizienten erkliirt. Die Elastizitat ist in weiten Grenzen wandelbar 
u. so groB, daB sie die Wrkg. der Ausdehnung iiberschattet. Eine piast. Deforma- 
tion tritt bereits bei 635° ein. Sie wirkt wie eine elast. Deformation u. hat sielier- 
lich bei hohen Tempp. EinfluB auf die Splitterung. Die Erweichung ist bei stark 
erhitzten Steinen geringer ais bei schwach erliitzten. Die sekundiire Debnung eines 
aus einem sandigen Ton aus Pennsylyanien hergestellten Steines wird durch die 
Erhitzungstemp. u. dereń Anstieggeschwindigkeit beeinfluBt. KorngroBe u. Brenn- 
dauer beeinflussen den Umfang des Steines. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 361 
bis 382. Pittsburgh, Mellon Inst.) S a l m a n g .

M. L. Hartmann und 0. B. Westmont, Die Wdrmeleitfdhigkeit von Carbo- 
rundumsteinen. In einem Wasserkalorimeter bestimmten VfF. die WUrmeleitfahig- 
keit yon Steinen aus reinem u. mit Ton gebundenem Carborundum. Sie betrug fiir 
reines Carborundum im Mittel 0,0403 Gm cal/cm3/0 C/sec u. blieb zwischen 650 u. 
1350° konstant, wiichst aber bei jeder Temp. mit den durchgehenden Wiirmemengen. 
Sie wachst bei gebundenem Carborundum mit steigender Temp., nimmt aber bei 
steigendem Tongehalt ab. Das Temperaturgefiille in Carborundumziegeln wachst 
mit wachsendem Tongehalt. Die Wlirmeleittahigkeit yon Ton ist der Porigkeit 
ungefahr umgekehrt proportional, aber yon den bei derselben Temp. durchgehenden 
Warmemengen unabliSngig. Der MeBfehler, der durch den Widerstand des Gas- 
films an der h. OberflSclie isolierter Ofenwandungen entsteht, betriigt 80°, der Fehler 
der durch den Ubergang zwischen benachbarten Steinen entsteht, betragt 30°. 
Temperaturgefalle, Wiirmedurchgang u. Warmeyerluste wurden fiir Mauerwerk u. 
techn. Ofenanlagen berechnet. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 259—95. Carborundum 
Co., Niagara Falls [N. Y.].j S a l m a n g .

H ewitt W ilson, Clarence E. Sims und Frederic W. Schroeder, Kiinst- 
licher Sillimanit ais feuerfestes Materiał. II. (I. ygl. Journ. Americ. Ceram. Soc.
7. 842. Trans. Amer. Electr. Soc. 46. Sep.; C. 1924. II. 2785.) Die Unterss. fuhrten 
zu folgenden Ergebnissen: Sillimanit-Corundumsteine widerstehen einer hoheren 
direkten Erhitzung ais Silica-, Magnesia-, Chrom , Schamotte- u. Zirkonsteiue. 
Steine aus Sillimanit-Corund mit yerfilzter, krystallin. Struktur widerstehen der Be- 
lastung in der Hitze besser ais gewohnliche feuerfeste Materialien mit Ausnahme 
yon Refras u. besser ais Sillimanit-Glassteine. Trotz Dichte u. Hiirte halten sie 
der Spaltprobe besser stand ais Silica- u. Magnesiasteine, sind aber gewohnlichen 
Schamottesteinen unterlegen. Sie sind bestiindig gegen saure Schlacken; der An- 
griff durch basische Schlacken kann durch Herst. groBerer Dichte so yerringert
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werden, daB die WiderstandsfSliigkeit die von Silieasteinen iibersteigt. (Jotirn. 
Amer. Ceram. Soe. 7. 907—17. 1924.) J u n g .

H. Schilling, Hersldlung des Silicasteines und seine Anwendung. (Vgl. Chem.- 
Ztg. 49. 6; C. 1925. I. 1362.) Bei der Ilerst. ist Quarzit feinster Struktur aus- 
zuwShlen, auf innige Mischung u. langsames Abkiihlen zu aehten. Vf. erortert die 
Anwendungsgebietc~ Die Steiue miissen in geschlossenen Scliuppen aufbewahrt 
werden. (Chem.-Ztg. 49. 508. Wirges-Westerwald.) JUNG.

Hartwig Klut, Beton und Mortel angreifende Wdsser und Boden. Uberblick 
iiber die chem. Zus. yon Wiissern u. Boden, die Beton u. Mortel angreifen, u. iiber 
geeignete SehutzmaBnahmen dagegen, u. Angabe des benutzten einschlagigen Schrift- 
tums. (Wasser u. Gas 15. 689—95. Berlin-Dahlem.) R O h l e .

Kurt Bodendorf, Die Priifung des Glases. Yf. sclilagt yor: fiir Ampullen u. 
Gerateglas fiir analyt. Zwecke: die Gliiser werden mit einer Lsg. von 3 Tropfen 
ł/ioo'n. HC1 u. 5 Tropfen Methylrot (0,02o/oig. Lsg. in 50%ig. A.) in 100 ccm W. 
gefullt. Nach ’/3std. Erhitzen im Autoklayen auf 120° oder %std. Erhitzen im 
Wasserbade darf die rote Farbę der Lsg. nicht yerschwunden sein; fiir Medizin- 
glas: die GlSser werden mit einer Lsg. von 0,5 ccm ‘/ioo"n- HC1 u. 5 Tropfen 
Methylrot in 100 ccm W. gefullt. Nach 3 std. Erhitzen im Wasserbade darf die 
rote Farbę der Lsg. nicht verschwunden sein. — Von Arzneiglasern geben gut 
gekiihlte, mundgeblasene Sodaglaser die besten Resultate. (Apoth.-Ztg. 40. 166—67. 
221—23.) . .. D i e t z e .

Nugent A. Raglańd, Schnelluntersuehungsmethode fiir Feldspat zur Yerwendung 
in verglasten Bodenplatten. Die Fcldspatproben werden mit 35°/0 Ton u. 1—10% Flint 
trocken yerformt u. mit Standardkorpern zusammen bei S. K. 11 gcbrannt. (Journ. 
Amer. Ceram. Soc. 8. 391—92. Perth Amboy [N. J.], Perth AmboyTile Works.) Sałm.

Carborundum Company, Niagara Falls, N. Y., iibert. yon: Henry R. Power,
Niagara Falls, Schleifimttel, bestehend aus Traganthgummi, bas. Bleiacetat, Glycerin, 
Carborundum u. W. (A. P. 1539694 yon 5/4. 1921, ausg. 26/5. 1925.) K a u s c h .

Peter Westen und Philipp Oscar Mandl, Wien, Kanalofen fiir keramische 
und JEmaillicrzwecke, bei welchem das Gut schrittweise den Ofen durchliiuft, dad. 
gek., daB die zur Fiihrung der zu brennenden Gcgenstiinde durch die Kammern 
dienende endlose Forderkette oder Band durch eine selbsttatige Steuerung ruck- 
weise bewegt wird, ,  so daB das Gut in jeder Kammer eine bestimmte kurze Zeit 
in Ruhe bleibf. — 2. dad. gek., daB die ruckweise Bewegung des Forderbandes 
oder der Kette mittels eines endlosen, standig umlaufenden Steuerbandes o. dgl. 
durch Kupplung oder Entkupplung der Forderbandantriebsscheibe bewirkt wird. — 
Es wird ein mit geringstem Verlust an Hitże u. Gut yerbundener Arbeitsgang 
unter weitestgehender Vermeidung yon Ilandarbeit erzielt. (D. R. P. 414124 K I. 80 c 
vom 4/8. 1923, aus£ 25/5. 1925. Oe. Prior. 26/10. 1922.) K O h l i n g .

Curt von Grueber Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin-Lichterfelde, Zum Cal- 
cinieren von Magnesit, Dolomit u. dgl. dienender Ofen. 1. dad. gek., daB dieaer mit 
einer rostartigen Forderyorr. yersehen ist, welche das Brenngut quer zur Iiohen- 
achse des Ofens unterhalb der Flamme durch den BTennraum hindurchfiihrt. — 
2. dad. gek., daB im unteren Teil des Ofens ein Zufiihrungsstutzen fiir das Heizgas 
derart angeordnet ist, daB dieses gezwungen wird, durch die Forderyorr. u. die 
Brenngutscliicht hindurchzustreichen, beyor es zur Verbrennung gelangt. (D. R. P. 
414793 K I. 12b yom 22/5. 1924, ausg. 13/6. 1925.) K a u s c h .

Robert Dickson Pike, San Francisco, Brennen kohlensaurer Gesteine, bei dem 
das gemahlene Gestein hintereinander einen Calcinierschacht, einen Sinterdrehrohr- 
ofen u. einen Kiihlschacht durchiauft, 1. dad. gek., daB die Abgase des Sinterofens 
in den Calcinierschacht oberlialb seiner eigenen Beheizung eingefiihrt werden,

Vn. 2. 65
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worauf aie gemeinsam mit den Heizgasen der eigenen Heizung den Calcinierschacht 
durchzielien. — 2. Ofen zur Ausfuhrung des Verf. uach Ansprueh 1, dad. gek., 
daB in dem Caleinierschaclit, der mehrere ubereinander liegende Ilerde mit um- 
laufenden Riihrarmen cnthalt, iiber dcm untersten Herde eine Verbrennungskammer 
angeordnet ist, u. daB einer der oberhalb liegenden Herde mit der Rauchkammer 
des Sinterofens durcli ein Abgaszufiihrungsrohr verbunden ist. — Das Verf. u. der 
Ofen dienen yorzugsweise zum Brennen von Zement. (D. R.. P. 413638 KI. 80c 
yom 22/4. 1923, ausg. 13/5. 1925.) K O h l i n g .

George Mac Kenzie, Everett, V. St A., Zenientmischung, bestehend aus Sand, 
Portlandzement, geloschtem CaO, Schwefelpulyer u. NaCl, z. B. 72% Sand, 23,25% 
Portlandzement, 3°/0 Ca(OH)2, 1,5% Schwefel u. 0,25% NaCl. (Can. P. 243289 
vom 24/1. 1924, ausg. 30/9. 1924.) K O h l in g .

J. A. R itchie, London, Sorelzenientmischungcn. Holzmehl oder zerkleinerte 
Faserstoffe werden mit MgO u. gegebenenfalls harten Fiillstoffen, wie Quarz, sowie 
Asbest, KoksgrieB, Farbstoff u. dgl. gemiseht u. der Mischung Magnesiumchloridlsg. 
zugesetzt. Die M. kann zum Verputzen u. zur Herst. von Formstuckeu dienen. In 
letzterem Fali wird sie in geolte Formen gegossen. Sollen die Formstiicke gliinzende 
Oberflache besitzen, so setzt man der M. Wasserglas zu u. bestreicht auch die 
Formwande mit Wasserglas. (E. P. 229092 vom 15/2. 1924, ausg. 12/3. 1925.) KO.

V. Lefebure, London, Zementmassen. Man vermischt Zement, Gips oder 5hn- 
liclie Stoffe mit Kondensationsprodd. aus Formaldehyd u. Phenolen, Harnstoffcn, 
Thioharnstoffen, die beim Erhitzen unschmelzbar werden; die synthet. Harze konnen 
mit dem Zement in Form yon Pulyer oder ais F I. gemiselit werden, bei einem 
hohen Zusatz der Kunstharze, etwa 50%, zu Portlandzement ist es yorteilhaft, das 
Kunstharz yorher mit ICieselgur oder kolloidalem Ton zu yermischen; nach dem 
Formen wird die M. durch Dampf mit oder ohne Anwendung von Druck erhitzt. 
(E. P. 231242 von 29/12. 1923, ausg. 23/4. 1925.) F ra nz .

H. K iihl, Lichterfelde, Portlandzemente, Die Ausgangsstoffe werden so be- 
messen, daB das Yerhiiltnis S i02 : A120 3 -J~ Fe20 3 bezw. AlaOs : Fe,03 bezw. 
Fe20 3 : A120 3 geringer ist ais 1,8. Besonders gunstig sind Mischungen, welche 
14—18% Si02, 6—10% A120 3, 5—10% Fe20 3 u. 60—65% CaO entlialten. Ais Roh- 
stoffe kommen Generator- oder Hoehofenschlacke, kieselsiiurehaltige Bauxite u. 
Eiscnerze, abgerostete Pyrite u. dgl. in Frage. (E . P .  2 3 1 5 3 5  vom 31/3. 1925. Aus- 
zug yeroff. 27/5. 1925. Prior. 31/3. 1924.) KOHLING.

Ernest Martin, Frankreich, Aluminatzcmente. Bauxit oder Ala0 3 enthaltende 
Riickstande werden mit der dem Gehalt an A120 3 aąuimolekularen Menge CaC03, 
u. wenn der Rolistoff eisen- u. kieselsaurehaltig ist, mit weiteren Mengen yon 
CaC03 yermischt, welche dem Doppelten der dem Fe20 3 bezw. Si02 aąuiyalenten 
Menge entspreclien, trocken oder auf nassem Wege innig gemiselit u. die Mischungen 
bei Tempp. gebrannt, bei denen kein Schmelzen eintritt. Die Erzeugnisse brauclien 
nicht so sorgfiiltig gemahlen zu werden, wie Schmelzzemente. Sie sind gegen Meer- 
wasser bestandig. (F. P. 587343 yom 10/10. 1924, ausg. 16/4. 1925.) K O h l in g .

Gustav R,au, Kansas City, Y. St. A ., Rolistoff fiir Bausłeinc, bestehend aus 
60% CaS04, 30o/o geloschtem CaO, 7% Ilolzmehl u. 3% Stroh. (Can. P. 242232 
yom 26/12. 1923, ausg. 19/8. 1924.) K O h l i n g .

E. Goffart, Briissel, Kunststeinmassen. Auf einem nicht saugftihigen TrSger 
oder einer Form gleicher Art wird eine farbige Schicht aufgetragen, welche die 
Form des herzustellenden Gegenstandes besitzt u. diese mit einer Fiillmasse ver- 
bunden. Beide Schichten enthalten ein Bindemittel, wie Calciumaluminat. Um 
schadlichen Einflussen yon entstehendem CaO zu begegnen, wird ein leicht emul- 
gierbares Pflanzenfett zugesetzt, welches durch das CaO yerseift wird. (E. P. 
229885 yom 31/3. 1924, ausg. 26/3. 1925.) K O h l i n g .



1925. I I .  H VII. A g r i k u l t d r c h e m i e ;  D O n g e m i t t e l ;  B o d e n . 975

H. 0. Keay, Quebec, Verbinden von Steinen. Die zu yerbindenden OberflSchen 
der Steine werden mit der Lsg. von „Redmanol“-Harz in Furfurol bestriehen, ein 
aus der gleiehen Lsg. u. Sand liergestellter Brei aufgetragen, die Steine zusammen- 
geprefit, 2 Tage lang bei 130—150°, mindestens einen weiteren Tag bei 170° erliitzt 
u. dann langsam abgekuhlt. (E. P. 2-30678 vom 2/6. 1924, ausg. 9/4. 1925.) KU.

B. C. Sellars, Manchester, Feuerfesłe Massen. Trockenes Wasserglas wird mit
Ton, Tonerde, Schwerspat o. dgl. gemischt. Die Mischungen bilden, mit W. an- 
geruhrt, Mortel, welche zum Ausbessern von Ófen geeignet sind. (E. P. 231650 
vom 11/3. 1924, ausg. 30/4. 1925.) K O h l i n g .

Henry G-. Jaeger, Rose Hill, Californ., Everett B,. Lambertson, George P. 
Clements, Eagle Rock City, Californ., und Julius Schneider, Los Angeles, Cali
forn., Wasserfestei• tlbcrzug. Man iiberzielit die zu uberziehende Flachę mit einem 
Gemisch von Petroleumdestillat, japan. Trockner u. Leinol u. bringt hierauf einen 
auf die erforderliche Verd. gebrachten Oxychloridzement auf. (A. P. 1539193 vom 
4/10. 1922, ausg. 26/5. 1925.) K a u s c u .

F. W. Cobb, Birmingham, Feuerfeste Massen. 1 Teil Ton u. 2 Teile einer 
Mischung von Quarz, Kalk, vulkan. Asche u. Sandstein werden gemischt, geformt 
u. gebrannt. Geeignet ist auch eine aus 3 Teilen Ton, 4 Teilen der obigen Mischung 
u. 1 Teil gemahlener .„Tessara“ bestehende M. (E. P. 230248 vom 22/2. 1924, 
ausg. 2/4. 1925.) KOh l i n g .

H. Lindsley, ubert..v,pn: A. W . Dow, New York, Strafienbelag, bestehend aus 
Erde, Bitumen u. gegeb'enenfalls Sand. Die Erde soli einen solchen Feinheitsgrad 
besitzen, daB 35% dayon durch ein 200-Maschcnsieb fallen. Die Menge des zu 
yerwendeńden Bitumens wird der Adsorptionsfahigkeit der Erde angepaBt. Diese 
wird in der Wcise erinittelt, daB die Erde gemahlen u. durch ein 200-Maschcnsieb 
geschiittet wird. Yon dem durchgesiebten Anteil werden 10 g mit 20 g CSa ge- 
schiittelt, iu welchem 0,1 g Bitumen gel. sind. Im Filtrat wird der durch Ad
sorption entstandenc Yerlust colorimetr. bestimmt Ist die Adsorptionskraft der 
Erde unerwiinscht groB, so wird Sand zugesctzt. (E. P. 230 008 vom 13/10. 1924. 
Auszug yeróff. 22/4. 1925. Prior. 29/2. 1924.) K O h l i n g .

VII. Agriku ltu rchem ie; Dungemittel; Boden.
C. B. Lipman und M. E. Wank, Das Yorhandensein von Słicksłoff in Torf.

Weder roher noch mit HaS04 oder II2SOł u. gespanntem Dampf behandelter Torf 
ist prakt. ein N-liefernder Dtinger. (Soil science 18 . 311—16. 1 9 2 4 ; Ber. ges. 
Physiol. 3 0 .  256. Ref. D O r r i e s .) W o l f f .

W eilł, Die Kalidiingung des Griinlandes. Bei kiinstlicher Volldiingung zu 
Wiesen, Rotklee u. Luzerne kam eine Kalidiingung fast immer gut zur Wrkg. Im 
Gesamtergebnis konnte ein recht befriedigender Mehrertrag, der die Kosten fiir die 
Kalidungung reichliih deckte, festgestellt werden. Bekanntlicli haben Futterpflanzen 
einen ziemlich groBen Bedarf an Kali u. bei Deckung des letzteren zeigt sich nicht 
nur eine giinstige Wrkg. auf den Ertrag, sondern auf den Gehalt des Futters u. 
damit des Stallmistes an Kali. Vf. schlSgt vor, den Futterpflanzen, wenn sie kiinst- 
liche Diingung erhalten, auch immer Kali in Mengen von 80—100 kg reinem Kali 
je ha zu geben. (ErnShrung d. Pflanze 21. 121—24. Stuttgart.) B r a h m .

Wagner, Ealidiingungsversuche bei Ilopfen im Jahre 1924. Bericht iiber eine 
groBere Anzalil Kalidiingungsyerss. bei Hopfen, die in den yerschiedenen Hopfen- 
anbaugebieten yon Bayern durchgefuhrt wurden. Erneut konnte gezeigt werden, 
daB eine Verstiirkung der Kalidiingung sich yorteilhaft im Ertrag wie in der Giite 
der Dolden gestaltet. Ohne Kali wurden vom ha 1069 kg Dolden geerntet, 500 kg 
Kali bracliten 1214 kg u. 5000 kg Kainit erbracliten 1433 kg Dolden. (Erniihrung
d. Pflanze 21. 125—29. Weihenstephan bei Freising.) B r a h m ,

65*
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Frank T. Shutt, Der Einflufs des Getrcideanbaus auf den Gehalt der Prdrie- 
boden West-Kanadas an Stickstof}' und organischen Sto/fen. Durch Analyse des 
jungfriiulichen — von Natur sehr niilirstoffreichen — u. des mit Weizen, Hafer, 
Gerste, Roggen, Leinensamen angebauten Bodens bestimmt Vf. die Ab- u. Zu
nahme von N u. organ. Stoffen wiihrend groBer Zeitraume. Der N-Verlust eines 
jungfriiulichen Bodens betrug z. B. nach einer Periode von 38 Jahren 40%j w o yon 
17% auf die Ernte u. 23% auf die Bodenbearbeitung — besonders auf den 
Braueh der Sommerbrache — entfallen. Durch entsprechende Fruelitfolge — be
sonders durch den Anbau von Klee u. Luzerne — blieb der N- u. C-Gehalt nicht 
nur i. A. konstant, sondern wurde erheblieh yorinehrt. — Die Abhśingigkeit der 
Weizenertriige yon der Regenmenge lieB sich in der Zeit von 1909—1923 deutlicli 
uachweisen. (Journ. Agricult. Science 15. 162—77.) TitfiNEL.

W illiam  B. H aines, Untei-suchungcn uber dic physikalischen Eigenschaften des 
Bodens. I. Mechanische Eigenschaften, die fiir die Bodenbearbeitung wichtig sind. 
Vf. untersuclit die AbhSngigkeit der Kohiision, Plastizitiit, Oberfliichenreibung 
zwischen Boden u. Metali yom Feuchtigkcitsgehalt des Bodens innerhalb der fiir 
den Landwirt prakt. Grenzen u. besclireibt eine neue Methode zur Best. der Plasti- 
zitiit (Journ. Agricult. Science 15. 178—200.) T r ć n e l .

H. N iklas, Neue Forschungsergebnisse iiber Saureform und Sauregehalt von 
Boden. Vf. berichtet uber die Ergebnisse einschliigiger Arbeiten yon C l a r k  u . 
L u b s , M ic h a e l is , B j e r r u m  u . G a l d b a e k , J e n s e n , K a p p e n  u . a. (Tonind.-Ztg. 
49. 670—72.) ' T r ć n e ł .

D. J. H issink , Basenaustausch in Boden. (Trans. Faraday Soc. 20. 551—66.
— C. 1925. I. 2037.) T r ć n e l .

N. M. Comber, Die Iłolle der elektronegativen Ionen in der Reaktion zwischen 
Boden und Elektrolyten. Vf. berichtet iiber die Absorption yon Oxalaten u. Plios- 
pbaten u. iiber einen beobachteten Donnan-Membraneffekt in Boden, der darin 
besteht, daB die Konz. der Anionen in den Poren des Bodens groBer ist ais in der 
uberstehenden FI., wenn der Boden mit verd. Sśiure beliandelt wird. Das die 
Bodenteilchen umhullende Gel wirkt wie eine semi-permeable Membran, die fiir 
die Al-Ionen yerhiiltnismiiBig undurchliissig is t  Diese Ersclieinung ist ein weiterer 
Grund fiir die tosische Wrkg. des Al, weil das so gekennzeichnete gestorte Gleich- 
gewicht in sauren Boden auch an der Membran der Wurzelhaare auftreten kann. 
(Trans. Faraday Soc. 20. 567—72.) T r ć NEL.

H. J. Page und W. W illiam s, Untersuchungen iiber Basenaustausch in Rotham- 
steder Boden. Vff. bestimmen in Boden, die lange Zeitraume (bis zu 82 Jahren) die 
gleiche Dungung erhalten haben, den Gehalt an austauschbaren Basen mit der 
Methode nach H i s s i n k . Die Mengenyerhiiltnisse der yerschiedenen Basen wechseln 
gleiehmaBig mit der Dungung. Calcium ist zu 90% am Austausch beteiligt. Der 
Gesamtgehalt an austauschbaren Basen kann in Beziehung zur feinen (kleiner ais
0,005 mm) anorgan. u. organ. Substanz des Bodens gebraeht werden. Es findet 
wahrscheinlich eine allmlihliche Umwandlung yon austauschbarem Kalium in nicht 
austauschbares — u. umgekehrt — statt, die yon der Anwendung yon Kalidiingern 
abliśingt. Alle saureu Boden erwiesen sich ais „ungesatt.“ ; der Betrag des aus
tauschbaren Ca ist proportional der Bodenaciditat. (Trans. Faraday Soc. 20. 573 
bis 585.) T r ć n e l .

G. W. Robinson und R ice W illiam s, Basenaustausch in Beziehung zur Frage 
der Bodenaeiditat. Die Bodenaciditiit wird durch entbaste „Alumino-, Silico- u. 
HumussSuren“ (vgl. R a m a n n , S. 230) heryorgerufen u. durch die Rk. des Bodens mit 
Neutralsalzen erkannt. Ob ein Boden auf Kalkung anspricht, liitngt nicht so sehr von 
seiner Aciditiit oder seinem Gehalt an aktiyem Al ab, ais yielmehr von seinem Ge
halt an austauschbarem Ca, der proportional der Menge des ausnutzbaren Ca ist.
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Bei Tonbodcn spiclt die durch Kalkung erzieltc physikal. Vcrbesserung der Boden- 
bcschaffenhcit die ausschlaggebende Kolie. Bzgl. der topographischcn Verbreitung 
der Bodenaciditat wird darauf hingewiesen, daB Talboden kaum dazu neigen, 
„sauer“ zu werden. (Trans. Faraday Soc. 20. 586—93.) T r ć n e l .

S. J. Saint, Die Beziehung zwiscliem dem pa - Wert, dem Kalkbedarf und der 
„Rhodanat-Farbe“ der Boden. Die Bodenrk. wurde clektrometr. unter Verwcndung 
der Chinhydron-Elektrode nach BlILMANN geraessen, der Kalkbedarf nach der 
Methode vou H d t c h in s o n -M c I jENNAN. Der Vcrgleich der Methoden ergab, daB 
die Beziehung zwischeń der Rk., dem Kalkbedarf u. der Rhodanatprobe bei ver- 
schiedenen Boden nicht eindeutig ist. Nur bei yergleichbaren Boden kann aus der 
Rhodanatprobe auf die WasserstofFzahl bezw. auf das ICalkbedUrfnis anniiherungs- 
weise gesclilossen werden. (Trans. Faraday Soc. 2 0 .  594—98.) T r ć n e l .

E. A. Eisher, Basenaustauseh in Bezieliung zur Adsorption. Vf. erliiutert den 
Basenaustauseh — besonders im „PermutitprozeB“ nach R. GrANSSen bei der Ent- 
hartung des W. — ais einen Ubergangsfall zwischeń chem. Rkk. u. physikal. Ober- 
flachenadsorptioncn. (Trans. Faraday Soc. 2 0 .  599—602.) T r ć n e i ,.

E. A. Fisher, Basenaustauseh in Beziehung zur Quellung der Bodenkolloide. Vf. 
macht darauf aufmerksam, daB die Quellung der Bodenkolloide ahnlich wic die 
von Agar (F a ir b r o t iie r  u . M a s t in , Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 1412; C. 1 9 2 4 .
I. 1331) in Hinsicht auf den Basenaustauseh studiert werden miiBte u. seliliigt dazu 
die Best. der Visęositiit der-Suspensionen vor. (Trans. Faraday Soc. 2 0 .  603.) TrĆ.

E. H. Reinau und E. Kertscher, Die ZJmwandlung der Sonnenenergie, des 
Wassers uncl des Kohlenstoffs in der Landwirtschaft. Vff. betrachten die grunen 
Pflanzen ais ;,photosynthet. App.“, in denen durch Sonnencrgie W., C u. Nahrsalze 
umgesctzt werden. Durch Luftanalysen auf dcm Felde mit einem von R e in a u  
verbesser(en Pettersonschcn App. wird nachgewiesen, daB die C02-Konz. dieht uber 
dem Erdboden in einem Weizenfeld die n. C02-Konz. um fast das Zehnfachc iiber- 
schreitct, daB das Masimum der COs-Anreicherung wahrend der Naclit eintritt u. 
sich selbst noch in einer Hohe von 210 cm uber dem Erdboden auspritgt. Am 
Morgen nimmt die C02-Konz. mit steigender Lichtintensitat an der Blattgrenzc 
(105 cm uber dem Erdboden) rascli ab, bis gegen 8 Uhr friih der Betrag in der 
freien Luft erreieht bezw. untcrscliritten wird; die COs-Konz. di elit iiber dcm Erd
boden folgt dieser Bewegung deutlich verspatet. Die hoher liegenden Tcile der 
Pflanzen arbeiten alao in geringerer C02-Konz. — aber in starkerer Liclitintensitiit
— ais die unteren. — Gleiche Prodd. aus C02-Konz. u. Lichtstarke ergeben gleiche 
Assimilationsleistung. Da der n. C02-Grchalt der Luft „dcrjenige Partialdruck ist, 
der bei mittlerer Lichtstarke nicht mehr ausreicht, um den griinen Pflanzen durch 
Diffusion C02 zuzudrucken", kann die C02-Konz. yon 0,036 V o l f i i r  die Pflanzen 
kein Optimum darstellen. Durch entsprechende Bodenbearbeitung kann die Boden- 
struktur, der Wasser- u. Warmehaushalt des Bodens, die Bakterientatigkeit, die 
COj-Aushauchung u. damit Wachstum u. Ertrag der Kulturpflanzen gunstig beein- 
fluBt werden. Graph. Darstst. zeigen, daB hierin der Pflug durch die Boden- 
bearbcitung mit der Friise nach YON MliYENBURG iibertroffen wird. (Wissensch. 
Vcroffentl. a. d. Siemens-Konzern 4. 258—99.) T r Ij n e l .

J. W. Tidmore und E. W. Parker, Methoden zum Studium da- Starkę der 
Hodensauren. Die [H'] der Bodenlsg. ist weitgehend bestimmt durch die Aciditiit 
der sauren Bodensilicate. Zucker wird bei Ggw. der festen Phase des sauren 
Bodens stiirker hydrolysiert ais bei alleiniger Ggw. des fl. Bodenextraktes. (Soil 
(science 18. 331—38. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 258. Ref. D O r r i e s .) W o l f f .

Edward M. Crowther, Studien iiber Bodenreaktion. III. Die Bestimmung der 
Wasserstoffionen-Konz. von Bodensuspensionen mittels der Jl^-lilektrode. Die mittcls 
der IIa-Elektrode bestimmte [II'] gleicher oder benaehbarter Boden schwankt in
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betriichtlichen Grenzen, wiilirend die mit Kalkwasser erzielten Titrationskurven fiir 
jede Bodenart parallelon Verlauf zeigten. Nur in glcicliartigen Boden ist die [II'] 
dem Kalkbedarf proportional. Die Bodenrk. liiingt von den anwesenden Elektrolyten 
ab; Neutralsalze erhohen die Aciditat u. zwar K, Ba stiirker ais NH, u. Na, Chlo- 
ride stiirker ais Sulfate. Mit hohercn Konzz. wird der EinfluB der Salze konstant. 
Auf die Pufterwrkg. ist der Salzzusatz jedocli ohne EinfluC. Wird der Boden mit 
W. ausgewasclien, so sinkt die Aciditat, die gleiche Erscheinung tritt beim Ver- 
diinnen des Bodenbreis ein. Um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen, wird 
das Verhaltnis 1 T l. Boden : 5 Tle. W. yorgeschlagen. —  Methylrot gibt in triiben 
Bodensuspensionen falsche Werte, weil Adsorption eintritt. (Journ. Agricult. Science. 
15. 201—21.) T r ć n e l .

Edward M. Crowther, Studien iiber Bodenreaktion: IV. Die Bodenreaktion 
von ununtei-brochen gediingten Feldem in Rothamsted und Woburn. (III. ygl. vorst. 
Ref.) Vf. untersuclit den EinfluB von kunstlicliem u. naturlichem Dunger auf die 
Rk. der Krume u. des Untergrundes von Gerstenfeldern u. Wiesen. Schwcfelsaures 
Ammonium erholit die Bodenaciditiit, NaNOa u. besonders Stalldung yerringert sie. 
Die Meinung, daB Superphospbat den Boden sauer macht, ist falsch. Der EinfluB 
der Kalkung auf die Bodenrk. ist geringer ais im Laboratorium beobachtet wird, 
weil im Freien auch der Untergrund in Frage kommt. Gerste zeigte MiBernten 
bei einer Bodenrk. unterhalb pH 5. Wurde durch Kalkung (2 t. p. acre) die [li-] 
yon etwa pH 4,5 auf pjj 6,4 yerringert, so stieg der Ertrag yon 2,3 Bushel 
(1 B. =  25,40 kg. Anm. d. Ref.) auf 11,4 u. 16,7 Bushel (Mittcl aus 5 Jahren). 
Doch scheint das Optimum fiir Gerste nicht bei pir 7 zu liegen. — Auch auf den 
Wiesen wurde mit steigenden Gaben durch schwefelsaures Ammonium die Aciditiit 
erholit; dic Heuertriige stiegen; jedoch yerśinderte sich der Grasbestand, besonders 
Leguminosen blieben aus. Natrium-Silicat liatte auf Bodenrk. u. Graswuchs fast 
keinen EinfluB. (Journ. Agricult. Science 15. 222—31.) T r e n e l .

Edward M  Crowther, Studien iiber Bodenreaktion. V. Der Verlauf von 
Beaktion und Ausflockung nach der Tiefe in stetig gediingten Boden. (IV. vgl. yorst. 
Ref.) Unterss. der Bodenrk. bis zu einer Tiefe yon 36 Zoll zeigen, daB die Aciditiit 
yon gediingtem u. ungediingtem Boden erst in einer Tiefe von 9 Zoll geringer wird 
n. yon 18 Zoll an konstant bleibt. Der ungediingte Boden ist bis zur Tiefe von 
36 Zoll deutlich weniger sauer ais der mit schwefelsaurein Ammonium beliandelte; 
auch der EinfluB der Kalkung erstreckte sich bis auf diese Tiefe. — Die Krume 
zeigte keine Ausflockung, obwohl sie am sauersten war, wohl infolge des pepti- 
sierenden Einflusses der organ. Stoffe, alle Proben, die tiefer ais 9 Zoll entnommen 
wraren, zeigten augenblickliche Ausflockung, die wahrscheinlich durch die aus der 
sauren Krume ausgewaschenen Ca- u. Al-Ionen heryorgerufen wird. (Journ. Agri
cult. Science 15. 232—36.) T r ć n e l .

Edward M. Crowther und W allace S. M artin, Studien iiber Bodenreaktion.
VI. Die Wechselmrkutig von sauren Boden, Calciumcarbonat und Wasser beziiglich 
der Bestimmung des „Kalkbedarfs“. (V. ygl. yorst. Ref.) Der nach H u t c h in s o n  
u. Mc L e n n a n  bestimmte „Kalkbedarf11 nimmt mit wachsenden Bodenmengen u. 
abnehmender Konz. der zur Einw. auf den Boden gelangenden Bicarbonatlsg. x0 
ab. Die Beziehung zwischen der Bodenmenge to u. dem Logaritlimus der nach 
Beendigung des Vers. bestimmten Bicarbonatkonz. x  wird dureh eine Gerade dar- 
gestellt, dereń Neigungswinkel der Ausdruck \jw -\ogxJx  ist. Der Vergleich 
dieser Kuryen mit denen der elektrometr. Titration (unter Verwendung yon Ca[OH]j) 
zeigt die groBe Ahnliehkeit beider Methoden; doch liegen die Punkte der „Hut- 
chinsonkurve“ tiefer ais die der elektrometr. Titration; bei Ggw. yon CaCl2 ver- 
schwindet der Unterschied. Der nach H u t c h in s o n -M ac  L e n n a n  bestimmte „Kalk- 
bedarf11 ist infolgedessen kleiner ais die zur Neutralisation notwendige Kalkmenge.
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Die Behandlung des Bodens mit Calciumacetat u. Dicalciumphosphat ergibt dasselbe 
Resultat. Auch der Betrag an C02, den saure Boden aus CaC03 nach der Methode 
yon T a c k ę  freimachen, ist groBer, ais der nach H o t c h in s o n -M ac  L e n n a n  be- 
stimmte „Kalkbedarf". (Journ. Agricult. Science 15. 237—55.) T r ć n e l .

J. S. Jones, Bodenserien und- typen vom Standpunkt der H-Ionenkonzentration 
und des Kalkbedarfs. Die einzclnen Bodentypen konnen durch ihre [II'] genau so 
charakterisiert werden wie durch andere chem. Eigenschaften. Zwischen Intensitat 
der Bodenrk. u. Kalkbedurfnis besteht kein Zusammenhang. (Soil science 18. 65 
bis 74. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 258. Ref. D O r r i e s .) W O LFF.

M. I. Wolkoff, JZelative Aufnehnibarkeit des Phospliors aus róhen Gesteins- und 
aus sauren Phosphaten in Boden. P aus sauren Phosphaten wie aus Superphos- 
phat wird in bestimmten Boden weitgehend unl., u. zwar nicht weniger ais P aus 
Gesteinsphosphat. (Soil science 17. 39—56. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 257. Ref. 
DOr r i e s .) W o l f f .

R. E. Stephenson und W. L. Powers, Ein fiu fi der Schivefeloxydation auf die 
Loslichkeił der Bodenmineralien. In nahezu neutralem sandigem Lehmboden aus 
trockener wie deutlieh saurem aus feuchter Gegend wurde durch Oxydation des S 
der Gelialt an in W. 1. Ca u. K erhoht, dagegcn die Menge dea in W. 1. P ver- 
mindert. Selbst die geringen S-Gaben erhohen die Aciditat. Zusatz von S zu be- 
reits schwach sauren Boden wiirde das Pflanzenwachstum infolge der Aciditat 
schiidigen. Unter bestimmten Bedingungen kann die floekende Wrkg. des oxy- 
dicrten. S wertvoll werden. (Soil science 18. 317—21. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 
257. Ref., D O r r i e s .) W o l f f .

S. C. Vandecaveye, Ber Ersałz von Bodenkalium. Aus einem Lehmboden 
konnten durch zwcimalige Extraktion mit n.-NH4Cl 90% K ersetzt werden. Die 
Menge des ersetzbaren K stieg durch Stalldiinger u. namentlicli Kleeheu. Sterili- 
sierte Boden setzen mehr K in Freiheit ais nicht sterilisierte. (Soil science 17. 91 
bis 96. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 257. Ref. D O r r i e s .) W o l f f .

Koji Miyake, Ishio Tamachi und Junjiro Konno, Der Einfluf} von Phos- 
pliat, Biphosphat, Carbonat, Silicat und Sulfat von Calcium, Natrium und Kalium 
auf das Pflanzenwachstum in sauren Mineralboden. Die im allgemeinen fur das 
Pflanzenwachstum ungiinstigen Eigenschaften eines sauren Bodens beruhen zum 
Teil auf 1., tos. wirkenden /lż-Salzen. Ebenso etwa wirkt Mangel an Phosphor- 
saure. Carbonale wnndeln das 1. Al-Salz in unl., Phosphałe sind aber noch wirk- 
samer. (Soil science 18. 279—309. 1924. Sapporo, Hokhaido Univ.; Ber. ges. Physiol. 
30. 257. Ref. D O r r i e s .) W o l f f .

R. L. Webster, Die Begasung mit Cyanwasserstoff zur Bekampfung von Psylla 
der Birne. Zusammenfassender Bericht iiber Begasung von Birnbaumbestanden 
gegen Psylla nebst Beschreibung der benutzten Apparatur u. Arbeitsmethode. (New 
York Agrikult. Experiment Station. Bulletin 523. 19 Seiten. 1924. Sep.) B r a h m .

Amar Nath Puri und Bernard A. Keen, Der Zerteilungsgrad des Bodens in 
Wasser unter verschiedenen Bedingungen. Unter Verandcrung 1. der Zeit, 2. des 
Verhiiltnisses Boden: W. 3. des anfangliehen Feuchtigkeitsgehaltes, 4. der Art der 
Trocknung, 5. der zugesetzten Elektrolyte wird der „Zcrteilungsfaktor“ d von 
Boden bestimmt. In Stopfen-MaBzylindern von 500 ccm Inhalt wird der Boden 
auf einer einfachen Schuttelscheibe aufgeschlammt u. nach 24std. Stehen die Konz. 
in den obersten 8,5 cm des Zylinders bestimmt, die in °/o der angewendeten Konz. 
ausgedriickt wird. — 1. Die Abhangigkeit des „Zertcilungsfaktors" d von der 
Schuttlungszeit ist durch die Gleichung wiedergegeben: d — a -f- K  log t, in der 
a u. K  Konstanten sind. K  hat annfthernd fiir jeden Boden denselben Wert; a ist 
ein Ausdruck fur den Zerteilungsgrad nach der Zeit 0 u. wachst mit dem Feuchtig- 
keitsgehalt. — 2. Der EinfluB der Konz. priigte sich nur bei niederen Konzz.
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systematisch aus; wurde ein gewisaca Maximum iiberschritten, so fand Ausflockung 
statt- — 3. Mit fallendem Feuchtigkeitsgelialt nimmt cl in angeniiherter linearer 
Funktion ab u. bleibt von etwa 5% Feuchtigkeit an nahezu konstant. — 4. Beim 
Erhitzen des Bodens wird d erst oberhalb 110° verringert, bei Tonboden tritt da- 
gegen schon bei 100° ein starker Riickgang ein. — 5. Elektrolyte yerhalten sich 
nicht eindeutig peptisierend oder ausflockend; so steigt z. B. mit steigenden Konzz. 
yon NajCOj-Zusatzen d bis zu einem Maximum, nimmt dann langsam ab, bis 
plotzlich Ausflockung eintritt. — Ais wirksamstes Zerteilungsmittel erwies sich das 
Pistill. (Journ. Agricult. Science 15. 147—61.) T b ĆNEL.

L’Air Liąnide, Soc. an. pour l ’Etude et l ’Exploitation des Procedes
G. Claude, iibert. von: Soc. Chimique de la  Grandę Paroisse (Azote et Pro- 
dnits Chimiques), Paris, Diingemiltel. Beim Yerf. gemiiB dem Hauptpat. wird an 
Stelle von Sylyinit ein Mg enthaltendcs Minerał, wie Carnallit, Kainit oder Schoenit, 
yerwendet. Die vom NaIIC03 befreite Lsg. wird mit NH3 u. C02 beliandelt, wobei 
MgC03 • (NHJ] • C03 fiillt, das fiir sich oder durch Abdampfen oder Abkiihlen iu 
Mischung mit den in der Mutterlauge entlialtenen Salzen, KC1, K2SO,n NII4C1 u. 
(NH4)jS04 gewonnen u. zu Diingczwecken yerwendet werden kann. (E. P. 230796 
vom 14/1. 1925. Auszug yeroflf. 6/5. 1925. Prior. 13/3. 1924. Zus. zu E. P. 210399; 
C. 1924. 1. 2535.) KOHLING.

C. Illingworth und H. H. Duckworth, Bradford, England, Insektizides Diinge- 
mittel, bestehend aus Ilolzasche, RuB, CaO, Schwefel u. Motorol. (E. P. 230148 
yom 29/11. 1923, ausg. 2/4. 1925.) K O h l in g .

V m .  Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. v. Scotti, Die Schmmmaufbei-eitungsanlage auf der Grube Bergieerkswohl- 

fahrt der Berginspektion Grund i. Ilarz. Yf. hebt, nach einleitenden Bemerkungen 
iiber den Charakter des Rohhaufwerks, die Bcsonderlieiten des Aufbereitungs- 
betriebes heryor. Die Griinde des hohen Pb-Gehalta der Abgange der bis zur Ein- 
fiihrung des Schwimmyerf. in Betrieb befindlichen Herdwasche werden dargelegt. 
Weiterliin wird die Eingliederung der Flotationsanlage in den Aufbereitungsgang, 
ihre Arbeits weise, ihr Kraft- u. Personalbedarf sowie Eindickungs- u. Entwiisserungs- 
fragen erortert. Die Ende 1913 im Gebiiude der Herdwasche errichtete Flotations
anlage bestelit aus zwei zwolfzelligen Flotationsapparaten nebst Oltropfeinrichtung 
der Erz- u. Kohle-Flotation G. m. b. IŁ, Bochum. Bei durchschnittlich 27 t Auf- 
gabe je Arbeitstag werden ca. 17,5 kg Ol u. 24,3 kg IIsS 04 pro Tag yerbraucht. 
Das Metallausbringen betriigt 86,9°/0, der Pb-Gehalt der Berge 0,97°/o. Durch Ein- 
fiihrung der Flotation an Stelle des friihcren Herdwaschenbetriebes wird ein Mehr- 
ertrag von ca. 120 t Pb u. 300 kg Ag erzielt. (Metali u. Erz 22. 195—99. Bad 
Grund.) Iv. W o l f .

H. A. Doerner, Waschen und Auslaugen yon Kupfer-Molybdanerzen. Durch 
Laboratoriumsyerss. bat Vf. ein Verf. ausgearbeitet, um in einem gewohnlichen 
Molybdiinerz mit 3% MoSa u. 3,2°/0 Cu wirtschaftlich beide Komponenten zu ver- 
werten, welches darin besteht, daB in einem Schwimmyerf. beide Erze angereicliert 
werden u. aus diesem Konzentrat mit einer schwach sauren 5%ig. Lsg. yon F&j(S04)3 
das Cu in der Hitzc herausgelost wird. MoS2 wird dabei nicht angegriffen. Die 
Lsg. erfolgt nach folgendem Schema:

CuSa +  Fe2(S04)3 =  CuS04 - f  2 FeS04 +  CuS
2CuS +  Fe2(S04)3 +  3 0 a +  2HaO == ,2CuS04 +  4FeS04 - f  2II2S 04

Mit einer 5°/0ig. Lsg. erfolgt der Vorgang beim Kochen in 3 Stdn., nahe dem 
Kochpunkt in 6 Stdn. quantitativ. Das entstandene FeS04 wird durch Luft u. S02 
osydiert 2FeS04 +  0 2 S03 =  Fe3(S04)3. Wird der Yorgang kontinuierlich bis
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zur Sattigung mit CuSO., in der Hitze gelcitet, so krystallisiert dasselbo in der 
KSlte aus. Aus dem angegebenen Erz wurden so 85% des yorhandenen MoS2 u. 
85% des Cu in einem 35%'g- Konzentrat gewonnen. (Engin. Mining Journ.-Press. 
119. 925—26. Reno, Newada.) E nszlin .

G. D. van Arsdale, Einige Grundlagen der neueren Kupferlaugung. (Vgl. Engin. 
Mining Journ. 118. 653; "C. 1925. I. 568). Heutzutage sind folgende Losungsmm. 
im Gebrauch; ein bescliriinkter Gebrauch von NII3 fiir besondere Zwecke; eine 
allmahlich steigende Anwendung von schwaehsauren Fil., in denen Fe-Salze das 
hauptsachlicliste Losungsmoment darstellen; H^SO.,, in der beiliiufig geloste Fe-Salze 
eine untergeordnete Eolle spielen u; zuletzt II2S 04 ais Losungsm. mit Ferrisalzen. 
Von der Absclieidungsmethode liat sich in Amerika die elektrolyt. gegeniiber der 
cliem. durehgesetzt. (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers. [Bis 84.] Seit 1/10. 1919: 
Mining and Metali. 6. 174—77. Los Angeles, Calif.) W i l k e .

Hans Stamm, Versuclie zur Verhiittung von Pyritabbranden im Elektroschaclit- 
ofen. (Metallborse 15. 903. 1015. 1070—71. 1182—83.) B e h r l e .

A. Korevaar, Das Gesetz der Warmekompression. (Chem. Weekblad 22. 230 
bis 225. — C. 1924. II. 538.) K. W o l f .

Hugo Bansen, Leistung wid WirJcungigrad ais TJnterlagen fur Bau und Bcrech- 
nung der Sicmens-Martin-Ófen. Eine scharfe BetriebsUberwachung kann yorhaudene 
Ofen zu befriedigenden Leistungen bringen. Eine holie Vorwiirmung von Gas u. 
Luft muB eins der Hauptziele des Martinofenbetriebes sein. Yf. zeigt, daB es gut 
ist, die Kammern mit hohen Gescliwindigkeiten, langen Gaswegen u. engen Quer- 
schnitten zu bętreiben. Weiter ist die Strahlung zur guten Wiirmeiibertragung auf 
den Herd wiclitig. Es werden sclilieBlich Mittel zur Erliohung der Leistungsfiihig- 
keit angegeben. Auf das umfangreiehe Tatsachenmaterial sei besonders hingewiesen. 
(Stahl u. Eisen. 45. 702—15. 748—56. 789—99. Rheinliausen.) W i l k e .

L. Andrieux, Gegąwarliger Stand der eleklrochemischen und elektrometallur- 
gischen Industrięn. Zusammenfassende Erorterung. Vf. gibt zuniichst einen Uber- 
bliek uber die Entw. der Ausnutzung der Wasserkrafte Frankreichs im Vergleiche 
mit denen anderer Lauder u. einen tJberblick iiber die Gliederung der Betraelitung, 
die mit der elektrolyt. Elektrochemie — Darst. yon II u. O, von Cl u. Soda — be- 
ginnt. (Ind. chimique 12. 155—57. 205—8.) R C h l e .

E. Neumann, Ilerstellung und Anwendungsgcbietc von nichtrostendem Eisen. 
Der Inhalt deckt sich mit dem gleichnamigen Aufsatz von E s s e l h a c ii  (vgl. S. 689). 
(Zentralbl. d. Hiitten u. Walzw. 29. 247—51. Berlin.) LOder.

L. E. Daweke, Untersuchungen uber die Langendnderung an Kohlenstoffstahlen. 
Die bei gehiirteten Proben aufgenommenen AnlaBkuryen zeigten Anomalien, die 
RiickschlUsse auf den Hartungsvorgang gestatteten. . Austenithaltige Stahle zeigten 
eine Ausdehnungsanoihalic, die vom Yf. dahin gedeutet wurde, daB die Umwand- 
lung des Austenits uber Martensit erfolgt. (Stahl u. Eisen. 45. 786—88. Aachen, 
Techn. Hoclischule.) W i l k e .

Richard Thews, Die Entfernung des Eisens aus Altzink. Es wird empfohlcn, 
Altzink mit Schwefel, Kartoffeln u. Lederabfallen, die mittcls durchlochter Behiilter 
m das gesclimolzene Zn eingetaucht werden, im eisernen Kessel zu raffinieren, um 
Pb, Fe u. Sn zu entfernen. (Metallborse 15. 1183.) B e h r l e .

WeiBer, Die Entfernung des Eisens aus Altzink. Vf. hiilt das Verf. von T h e w s  
(vgl. vorst. Ref.) fiir ycraltet u. unpraktisch. T h e w s  erwidert darauf. (Metall
borse 15. 1407—8.) B e h r l e .

Arthur B. Parsons, Bemerkungen iiber die Bleisęhmelzereien des Western. Be- 
sclircibung der Schmelzofen, der Rostung u. der Nebenprodd. der Betriebe. (Engin. 
Mining Journ-Prcss. 119. 876—83.) E n s z l i n .
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Richard Thews, Der Bleiraffinicrofcn. (Metallborse 15. 902—03. 958. 1014 
bis 1015.) B e h r l e .

George, Erfahrungen iiber die Entfcrnung des Antimons aus dem Werkblei auf 
trockenem Wege. Eine Entgegnung zu den Bemerkungen yon L e r o u x  (Metali u. 
Erz. 22. 160; O. 1925. I. 2591), die lediglich Abweichungcn von den Erfahrungcn 
der Praxis betr. in der Beurteilung zeigen. (Metali u. Erz. 22. 224—25). W il k e .

E. R eitler, Gewinnung von Niekel auf trockenem Wege aus neukaledonischen 
Nickelerzen. (Metallborse 15. 1238—39. 1294—95.) B eiir le .

Thews, Die Herstellung von Magnesium. Vf. bespricht hauptsachlich das Mag- 
nesiumoxydverf. der American Magnesium Corporation. (Metallborse 15. 1350 bis 
1351. 1406—07.) B e h r l e .

N oel Cunningham , Der „Superthickener“ und Klarer der Golden Cycle. Es 
wird der ,,tfberkonzentrator“ besclirieben, sein Yorteil gegen den gewohnlichen 
Konzentrator durch Reclinungen festgestellt. Derselbe gestattet bis 2,5 mai so hohe 
Ausbeute ais der normale u. ist im Original abgebildet. Er wird zur Cyanidgold- 
wiischcrei verwandt. (Engin. Mining Journ.-Press. 119. 905—7. York, Pa.) E n s z l in .

Hans Gerdien und Werner Jubitz, Uber Messungen der Warmeausdehnung. 
Eine Einrichtung zur Messung der Warmeausdehnung von stabformigen u. flraht- 
formigen Proben, besonders zwischen Zimmertemp. u. 100° wird beschrieben. 
(Wissensch. Yeroffentl. aus d. Siemens-Konzern. 4. 59—68. Siemensstadt.) W il k e .

Friedrich Huth, Die autogene Schweifiung des Aluminiunis. Die autogene 
SchweiBung von Al, der friiher durch die Oxydationsschicht der Oberflaclien groBe 
Schwierigkeiten entgegen standen, gelingt jetzt yollstiindig bei Anwendung eines 
nach den Patenten von M. U. S c h o o p  u . von der Chemisclien Fabrik Griesheim 
Elektron hergestellten FluBmittels: Autogal, das die Oxydationsschiclit yollstiindig 
auflost. (Apparatebau 37. 120—21.) N e i d h a r d t .

Loewenberg, Ein neues Drahtverzinkungsverfahren. Das Yerf. yerliiuft 
iihnlich dem gewohnlichen HeiByerzinken. VerliiBt der Draht aber das geschmolzene 
Zinkbad (468°), so kommt er unmittelbar in den Gluhofen (667° 15 Sek. lang), wo 
durch Warmbehandlung der Uberzug glatt u. der Draht biegsam u. bearbeitbar 
wird. Nach einem Abkuhlen an der Luft ist er gebrauchsfertig. (Zentralbl. d. 
Hiitten u. Walzw. 29. 240—42. Berlin.) W il k e .

J. E. Hansen und Gordon S. Lindsey, Beobachtungen iiber „Ilaarlinien“ in 
Eisenblcdi-Emaillen. Die Haarlinien konnen durch Unterbefeuerung der Grund- 
glasur oder durch k. Stellen beim Brennnen der Deckemaille entstehen. Der Schaden 
kann durch geeigneten Brand der Grundglasur u. geeignete Anordnung der Gegen- 
stiinde auf den Stiitzen im Emaillierofen yerhindert werden. (Journ. Amer. Cerani. 
Soc. 8. 356—61. Pitteburgh [Pa.], Uniy.) S a l m a n g .

W ilder D. Bancroft, Korrosion in wassrigen Ldsungcn. Es wird gezeigt, daB 
alle Korrosionen elektrochem. sind. Die Ubereinstimmung dieser Theorie mit den 
Verss. des Vf. wird besprochen u. die Wichtigkeit weiterer Unterss. heryorgelioben. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 336—38. Cornell Uniy., Ithaca [N. Y.]). W i l k e .

Frank N. Speller, Eine Untcrsuchung der Korrosionsfaktoren wid die elektro- 
chemische Theorie. (Vgl. Ind. and Engin. Chem. 15. 134; C. 1925. I. 2592.) Die 
Theorie wird erlSutert. Die Wasserkorrosion wird in saure, neutrale u. alkal. 
geteilt. Die Ursachen fur „ortliche" Korrosion u. ihre Beziehungen zur gewohnlichen 
Korrosion werden besprochen. Die Korrosion bei Abwesenheit von gelóstem O u. 
die ortliche Korrosion yon homogenem Metali sind auch mit der elektro-chem. 
Theorie zu erklaren. Es wird die Griindung eines nationalen Instituts fiir Korrosions- 
unterss. vom Vf. stark befiirwortet (Ind. and Engin. Chem. 17. 339—46. Pitts- 
burgh, Pa.) WlLKE.
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W. H. Bassett und H. A. Bedworth, Beschleunigte Korrosionsunłersuchungen 
von Kupfer-Zink-Legierungen, durch den Salzwasserversueh. Die Vcrss. an liandels- 
iiblichen Legierungen, die wiihrend 10 Jahrc ausgefiihrt wurden, haben gezeigt, 
daB Legierungen mit 70—85% Cu am widerstandsfiihigsten sind. Die beschleu- 
nigten Unterss. ergaben dasselbe Resultat. (Ind. and Engin. Chem. 17. 346—48. 
American Brass Co., Watcrbury, Conn.) W i ł k e .

W. G. Whitman und R. P. Russell, Die Sdurckorrosion von Metallen. Wir- 
kung von Sauerstoff und Bewegung. (Vgl. Journ. Soc. Chcm. Ind. 43. T. 193; C.
1925. I. 285.) Der erste Teil der Arbeit gibt die Unterss. wieder iiber die Wrkg. 
von gel. 0 2 bei der Korrosion von Stahl, Al, Pb, Cu, Ni, Sn u. verschiedenen 
Legierungen mittels H2S 04, HC1, H N03 u. CH3-COOH. Es wurden die Korrosions- 
betriige verglichen, die in Lsgg. erhalten wurden, die mit 0 2 resp. H2 gesattigt 
waren. Im zweiten Teil wurde die Wrkg. der Bewegung bei der Korrosion von 
Cu mit IIjSOj, HC1 u. CH3-C001I u. bei Stahl mit konz. HaS 04 festgestellt. Dic 
Verss. zeigten die Wichtigkeit des O.j bei Korrosion mit yerd. nicht oxydierenden 
Sauren, aber auch in einigen Fiillen die Passivierung durch 0 2. Bewegung be- 
schlcunigt ganz allgemein den Vorgang. (Ind. and Engin. Chem. 17. 348—54. 
Messachuselts Inst. of Techn. Cambridge [Mess.].) W i l k e .

Robert E. W ilson und W. H. Bahlke, Besondere Korrosionsproblemc bei der 01- 
raffinierung. Bei der Dampfdest. yon Erdol wird die Korrosion hauptsiichlicli durch 
die Hydrolyse von MgCL,,' einem Salze, das meistens gegenwSrtig ist, yerursacht. 
Es bewirkt schnelle Korrosion an allen Teilen, die mit Kondenswasser, das HC1 
u. sclieinbar noch einige andere Korrosion lieryorrufende Verbb. enthiilt, in Be- 
ruhrung kommen. Die Wege zur Verhinderung oder Abschwiichung dieser 
Erscheinung werden besprochen. Ni-Cr- oder hoch-Cr-haltige Stiilile sowie Spezial- 
hronzen widerstehen diesen Einfliissen gut. In den Krackkesseln tritt die Korrosion 
am starksten bei Tempp. uber 315° auf u. ist auf H„S u. sicherlich auch andere 
schwefelhaltige korrodierende Korper zuriickzufuhren. Unter diesen Bedingungen 
arbeitet korrosionsbestandiger Stahl u. Al gut, wShrend Cu u. einige Bronzen 
schlechteren Dienst leisten ais gewohnliches Fe. Monelmetall verh5lt sich unter 
diesen Bedingungen auch nicht besser ais Stahl. Einige Verss. mit reinem II2S 
wurden bei hohen Tempp. in den Kesseln angestellt. (Ind. and Engin. Chem. 17. 
355—58. Standard Oil Co. [Indiana], Whiting [Ind.].) W i l k e .

A. C. ZimmermaTa, Koirosioti ciniger Aluminiimigufilegierungen und ein Schutz- 
verfahren. Die Si-Al-Legierungen sind am widerstandsfShigsten gegen W . Ein 
Natriumsilicatyerf. (Z—D-Vcrf.) gibt die besten SchutzUberziige. AuBerdem reduziert 
dies Verf. auch die Porositat des GuBes. Es wird jetzt ausschlieBlich vom Air 
Seryice zum Sehutzen von Al-GuBteilen benutzt, die der Korrosion ausgesetzt sind. 
(Ind. and Engin. Cheęi. 17. 359—62. War Department, Air Seryice, Mc Cook Field, 
Dayton [O.].) W lI.K E .

TJlick R. Evans, Sauersłoffverłeilung ais ein Faktor in der Metallkorrosion. 
(Vgl. Journ. Soc. Chcm. Ind. 43. T. 315; C. 1925. I. 439.) Vf. gibt in dieser Arbeit 
weitere Unterlagcn fur den Beweis, daB das Anlaufen u. die Korrosion in Be
ziehung stehen, u. es sich allem Anschein nach um elcktrolyt. Korrosion liandelt. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 363—72. Cambridge, England.) W i l k e .

J. W. Shipley, I. R. McHaffie und N. D. Clare, Eisenkorrosion bei Ab-
wesenheit von Sauerstoff. Dic Korrosion ist proportional der [H ] bis zu pn =  9,4 
herab. Osydation von Fe benotigt ein wenig kleineres Potential ais das, das zur 
Entw. yon H, notig ist. (Ind. and Engin. Chem. 17. 381—85. Uniy. Manitoba, 
Winnipeg, Canada.) W i l k e .

W. R. Whitney, Eisenko>rosion. Es wird yersucht zu zeigen, daB in einigen 
i  allen, in denen das Metali mit bewegtem W. zusammen ist, die Korrosion nicht
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auf die median. Wrkg. des W. zuriickgefiihrt werden kann, sondern daB moglicher- 
weise dem Metallverlu3t eine chem. Korrosion voraufgegangen ist. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 385—89. General Electric Co.,'Schenectady [N. Y.].) W ilke.

0. Bauer, Uber das Rosten von Eisen in Wasser und wasserigcn Salzloswigen. 
Zusammenfassende Betrachtung iiber den Chemismus des Rostvorganges u. iiber die 
Mittel zur Verliutung des Rostangriffes. (Wasser u. Gas 15. 683—87.) R O h l e .

E. MaaB und E. L ieb reich , Zur Fragc der Kon-osion von Metallen. Zu
sammenfassende Erorterung iiber den Vorgang der Korrosion u. iiber MaB- 
nahmen, ilim entgegenzuwirken. (Vgl. Maasz, Ztschr. Ver. Dtscli. Ing. 68. 880; 
C. 1924. II. 1977 u. L ieb reich , Metallborse 14. 683; C. 1924. II. 238.) (Korro
sion u. Metallschutz 1. 3—6.) ROhi.e.

A. B illaz, Das Zink w id die Fragc der Korrosion. Vf. venveist auf die mannig- 
faltigen Venvendungsarten des Zn u. damit auf die Bedeutung der Frage nach den 
Ursachen der Korrosion des Zn durch Witterungs- u. andere Einww. Im vor- 
liegenden Teile werden zuniiclist die verschiedenen zur Erklarung der Korrosion 
aufgestellten Thcorien besprochen u. ansclilieBend die Korrosion des Zn in Luft bei 
gewohnlicher Temp. crortert. (Ind. chimiąue 12. 202—5.) RO h l e .

J. E. Greenawalt, New York, Sintern wid Rosten von Erzen. Miscliungen von 
Erz u. Brennstoff werden in Pfannen entziindet u. das Rosten u. Sintern durch 
einen abwarts gerichtcten Luftstrom bewirkt. Bei der Behandlung carbonat. Erze 
wird der Boden der Pfanne mit Erz bedeckt, dariiber wird eine Miscliung von Roli- 
erz u. Brennstoff u. iiber dieser eine Mischung von Brennstoff u. Abfallerzpulver 
angeordnet. Bei Schwefelerzen wird der Boden der Pfanne mit CaO, Quarz oder 
schwefelarmem Erz bedeckt u. iiber diese zuniichst eine Mischung von Rolierz u. 
Abfallpulvcr, der CaO, Quarz oder seliwefelarmes Erz beigemischt sein kann, u. 
dann Rolierz geschiehtet. (E .P . 229608  vom 5 /11 . 1924, ausg. 26 /3 . 1925.) KO.

Curtius & Co., Duisburg, Aufbcreilung kupferfiilirender Pyrite. Die abgerosteten 
Rohstoffe werden magnet, oder in anderer Weise geschieden u., so weit angśingig, 
mit W. oder Siiure ausgelaugt. Die nicht auslaugefiiliigen Teile werden chloriercnd 
gerostet oder zu frischem Pyrit gegeben, die Erzeugnisse wie oben geschieden u. 
ausgelaugt. (E. P. 230415 vom 3 /1 2 . 1924. Auszug veroff. 29 /4 . 1925. Prior. 10/3.
1924.) KttHLING.

Cuivre N atif, iibert. von: H. P. Soulie-Cottineau, Paris, Metalle ans-Ab- 
fallen. Die Abfiille werden mit verd. H2S04 bchandelt, welche CaF4 u. gegebenen- 
falls Nitrate oder IIN03 enthiilt. Aus den erlialtenen gefilterten Lsgg. werden die 
Metalle in iiblicher Weise gewonnen. (E. P. 230471 vom 5 /3 . 1925. Auszug 
yeroff. 29 /4 . 1925. Prior. 7 /3 . 1924.) KOiiling.

J. F. Laffey, Wilmington, tibert. von: Arthur J. Moxham, Great Neck, N. Y., 
CJiemisch hergestelltes, Eisen lieferndes Materiał. Dieses Materiał ist frei von SiOs 
u. W. u. enthiilt Eisenoxyde u. andere Metalle. Es entsteht durch Zers. von ge- 
mischten, auf chem. Wege aus einem Fe-Erz hergestellten Sulfaten durch Gliihcn 
bei 850°. (A. P. 1538838 vom 14/8 . 1922, ausg. 19 /5 . 1925.) Kausch.

M ehner, Berlin, Darstellung von Zink im Flammofen. (D. R. P. 398199 
KI. 4 0 a vom 1/7 . 1917, ausg. 6 /6 . 1925. — C. 1925. I. 289.) KCeling.

M. Stromau, La Paz, Bolmen, Reinigen von Zinn wid anderen niedrig schmel- 
ze.nden Metallen. Die geschmolzenen Metalle werden der abwechselnden Einw. von 
Luft u. brennbarem Gas ausgesetzt, welche so hoch erhitzt sind, daB das Metali 
geschmolzen bleibt. (E .P . 230676 vom 20 /12 . 1923, ausg. 9 /4 . 1925.) K uhling.

W estinghouse Lamp Company, Bloomfield, iibert. von: J. W. Marden und
H. C. R entschler, East Orange, V. S t A., Hochschmelzende Metalle. Ur, Th, Zr 
u. andere hochschm. Metalle, dereń Oxyde durch H3 nicht reduziert werden, werden
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durch Erhitzcn eines ihrer Salze, vorzugsweise eines sauerstoffreien Halogenids mit 
einem niedrig sd. Reduktionsmittel, wie Mg, im Yakuum erhalten. Das Erzeugnis 
wird geschmolzen. Z. B. wird aus Uranylacetat, Alkalifluorid u. IIF das ent- 
sprechende Doppelfluorid hergestellt, durch Schmelzen mit KC1 oder NaCl ent- 
wiissert, ausgewaschen, gctrocknet, mit Mg, einer Magnesiumcalciumlegierung o. dgl. 
gemischt, die Mischurtg gteprcBt u. im Vakuumofen reduziert. (E. P. 230865 vom 
17/3. 1925. Auszug veroff. 6/5. 1925. Prior. 17/3. 1924.) KUhling.

M. M. W ilson, Nortliwood, Middlesex, Reinigungsmittel, bestehend aus Ge- 
mischen von Citronensiiure u. Bimsstein mit oder ohne Ca(OH)a oder CaC03, oder 
aus Bimsstein u. Calciumcitrat. Dieses Gemisch wird nach Zusatz von W. zu 
Kiirpern geformt. Es dient besonders zum Reinigen von Al-Gegenstiinden. (E. P. 
231987 vom 26/2. 1924, ausg. 7/5. 1925.) Kausch.

Merco Nordstrom Y alve Co., San Francisco, Legierungeu, bestehend aus
1—3°/0 Sn, 1 -4 %  Pb, 2 -6 %  Fe, GO—65% Cu, 22—28% Ni u. 8—12% Zn. Die 
Legierungeu sind gegen Sauren bestandig u. besonders fiir Dampfrohren u. andere 
Gegenstiinde gecignet, welche von Dampf bespult werden. (E. P. 228803  vom 
20/9. 1924, ausg. 12/3. 1925.) KUhling.

H. 0. Ormiston, London, Legiencngen, bestehend aus Cu, Ti, Co, Ni, Zn u.
Kupfersilicium. Zur Herst. sclim. man eine vorher bereitete Legierung von Cu, 
Ti u. Co mit Ni, Cu, Zn u. Kupfersilicium zusammen. Ti, Co oder beide konnen 
in Form von Oxyden yerweudet u. vor dem Zusatz der iibrigen Stoffe in einem 
FluBmittel gel. werden. Es werden z. B. von einer aus 97 Teilen Cu, 3 Teilen Ti 
u. 2 Teilen Co bestehenden Legierung 1—20 Teile mit 50 Teilen Ni, 20 Teilen Cu, 
12 Teilen Zn u. 1 Teil Kupfersilicium zusammengesclimolzen. (E. P. 229839 vom 
30/1. 1924, ausg. 26/3. 1925.) KOhłing.

T. Harada, Kyoto, Japan, Legierungeu, bestehend aus Al, Cu, Ni u. Mn. Zur 
llerst. werden fiir sich erzeugte Legierungen von 75% Al u. 25% Cu, 75% Al u. 
25°/0 Ni u. 75% Al u. 25% Mn mit Al zusammengeschmolzen. (E. P. 230326 vom 
12/6. 1924, ausg. 2/4. 1925.) KOhling.

Metallbank und M etallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Lager- 
mctalle, bestehend aus Pb, welches mit Li u. Na oder K oder beiden u. gegebenen- 
falls Cu, Ni, Co, Zn, Mg, Sr, Ca, Hg, P oder Schwefel oder mehreren dieser 
Elemente legiert ist. Li, Na u. K sollen in Mengen bis zu 1% vorhanden sein, 
die Menge der ubrigeli Metalle kann bis zu 5% betragen. (E. P. 230827 vom 
10/3. 1925, Auszug veroff. 6/5. 1925. Prior. 12/3. 1924.) K0HLING.

Thyssen & Co., A.-G., MUlheim-Ruhr, Belasiungsprobc von Eise>i- und Stahl- 
gegenstanden. Die Gegenstiinde werden wiihrend der Belastungsprobe auf Tempp. 
erhitzt, denen sie bei nermaler Benutzung ausgesetzt sind. Z. B. wird bei der 
Priifung eines Dainpfkessels der erforderliche Druck mittels W. erzeugt, welches 
gleichzeitig mittels elektr. Widerstandes auf dic normale Benutzungstcmp. erhitzt 
Wlrd. Um unnotigc Druckerliohung zu vermeiden, ist ein Halin vorgesehen, der 
bis zum vorgesehenen Hochstdruck durch einen Elektromagneten geschlossen ge- 
halten wird. Wird der Hochstdruck iiberschritten, so wird der Magnetstrom auto
mat. unterbrochen u. ein Gegengewicht offnet den Halin. (E. P. 230721 yom 4/9.
1924, ausg. 9/4. 1925. Prior. 15/4. 1924. Zus. zu E. P. 1 9 7 3 3 0 ; C. 1923. IV. 326.) KO.

C. Muller, Charlottenburg, Metallblatter. Die besonders zu Diaphragmen fiir 
Telephone bestimmten Metallblatter werden elektrolyt., durch Aufspritzen, Subli- 
mieren o. dgl. auf glatten, metali, oder nicht metali. Triigern erzeugt. Z. B. wird 
eine Platte aus Ni elektrolyt. mit einer 0,05 mm dicken Kupferschicht iiberzogen, 
uber dieser eine 0,001 mm dicke Schicht Ni u. auf dieser eine zweite 0,05 mm 
dicke Schicht von Cu erzeugt Die 3-faclie Metallschicht wird dann abgezogen, 
atn Bestimmungsort befestigt, die Kupferscliichten mittels gegebenenfalls Oxydations-
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mittel enthaltenden Lsgg. von NH3 entfernt u. das Ni mit einem gegen Oxydation 
scliutzenden tlberzug yerselien. (E. P. 230456 vom 3/3. 1925. Auszug yerofl. 
29/4. 1925. Prior. 4/3. 1924) K O h l in g .

Hartstoff-Metall-Akt.-Ges. Hametag, Berlin-Copenick, Pu,lverisierverfahren. 
Man spriiht wahrend der Pulverisierung der Korper (Metalle) ein Schmiermittel 
(01, Fett, Wachs, Paraffin, Stearin, Terpentin) iiber die Teilchen in der Miihle. 
(E. P. 232993 vom 27/4. 1925, Auszug veroff. 24/6. 1925. Prior. 28/4. 1924.) K a u s c h .

L. R. Preston, Devonport und J. A. Tolman, Plymouth, England, Lotmittel 
fur Aluminium und Aluminiurnlcgierwigen. 73,2 Teile Sn, 22 Teile Zn, 1,8 Teile Al,
0,5 Teile Bi u. 2,3 Teile Phosphorzinn (5%ig) werden zusammengesehmolzen, die 
Schmelze in Formen gegossen u. mit StearinsSure u. Silbersand bedeckt. Das 
Mittel kann in Verb. mit einer Misehung yon 73% gepulvertem Sn, 20% gepulyertem 
Zn, 5% Stearinsiiure u. 2% Vaselin angewendet werden. (E. P. 228995 vom 15/11.
1923, ausg. 12/3. 1925.) K O h l in g .

E. T. Symonds, Batli, England, Flufimiitel zum Loten von Eisen und Stahl, 
bestehend aus mit 0,1—10% Pb30 4, MnOs, PbO, ZnO, Cr20 3, Ni20 3 oder Sn02 
yermisehtem Borax. (E. P. 230649 vom 3/4. 1924, ausg. 9/4. 1925.) K O h l in g .

X . Farb  en; Farberei; Druckerei.
H. E. Armstrong, Einige Farlenprobleme. Betrachtungen iiber Struktur, Ab- 

sorptionszentren, C-Atom. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 161—65.) StiYERN.
John B. Speakman, Das Verhalten von Wolle ais amphoteres Kolloid. II. Die 

chemische Farbetheorie. (Vgl. Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 408; C. 1925.1. 904.) 
Es wird darauf hirigewiesen, daB die chem. Fiirbetheorie yon mehreren Seiten an- 
gegriffen worden ist, u. es wird ihr gegenwartiger Stand erortert. Eine neue For- 
mulierung der Theorie wird aufgestellt auf Grund der Best. des isoelektr. Punktes 
der Wolle, der durch Verss. in der Nahe von pH — 4,8 gefunden wurde. Die chem. 
Verb. yon Wolle mit Siiuren u. der Meclianismus des sauren Farbebades wird be- 
sproclien u. gezeigt, daB zwischen der chem. Theorie u. den Adsorptionstheorien 
keine wesentliclie Yerschiedenheit besteht. Die chem. Theorie yerlangt primare u. 
die Adsorptionstheorie sekundiire Valenzen im Adsorbens u. im FarbstofF. Die Ver- 
treter der Adsorptionstheorie iibersahen die Wrkg. der primaren Valenzcn bei der 
Vereinigung yon Wolle oder Seide mit anorgan. Siiuren u. Basen u. mit sauren u. 
bas. Farbstoffen, sie beriicksichtigten nicht das amphotere Yerh. der Proteine u. die 
yerschiedenen [H‘] saurer oder bas. Lsgg. derselben n. Konz. Zwischen der chem., 
elektr. u. Adsorptionstheorie besteht kein wesentlieher Untersehied, ilire Identitat 
besteht auch bei inerteren Fasern u. Farbstoffen, die einzige Neuheit dieser Fiille 
liegt darin, daB die Kombination durch sekundiire statt durch primare Valenzen 
erfolgt. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 172—79.) S0VERN.

Egon Elód, Physikalisch-chemische Beitrdge zur Theorie der JBeizvorgange. l i 
tygl. Kolloidchem. Beihefte 19. 298; C. 1925. I. 166.) Yerss., die schadliche Wrkg. der 
HC1 oder anderer starker Sauren aus der Seidenbeschwerung auszuscheiden, fuhrten 
auf die Verwendung bisher nicht bekannter Komplexsalze yon Sn mit organ. Sauren, 
z. B. des komplexen Alkalizinnformiats. Mit ihm behandelte Seide besaB stets 
hohen Glanz u. Griff. Bei der ublichen Abscheidung yon Al2(OH)8 zum Beizen der 
Wolle findet ein Wollsubstanzabbau statt. Bei Verwendung yon Na-Biformiat ais 
Zusatz zur Al-Beize kann ohne Beeintraehtigung der Wolle Al2(OH)(, in der Wolle 
abgeschieden werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 199—201. Karlsruhe i. B.) Su verx.

L. Eymer, Reduktionskraft von Natriumhydrosulfit in alkoholischer Losung- 
Wahrend in 90%ig. u. in 70%ig. A. Na-Hydrosulfit nicht reduzierend wirkt, wirkt 
es in 82%ig. A. Bei dieser Starkę katalysiert der A. die Red. infolge seines
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groCen Liisungsyermogens fur Leukokorper. (Eey. gśn. des Matićres colorantes etc. 
29. 96—97.) _ S 0 v e r n .

M. Freiberger, Die Wirkung en hoehkonzentrierter Schicefelsćiure und Salpeter- 
saure auf Cellulose beim Nitratatzverfahren auf Indigo. Die Angabe H a l l e r s , daB 
in Ware, die nach dem Nitratyerf. geiitzt ist, die geatzten Stellen geąuollene Cellu
lose enthalten, stimmt- nur dann, wenn das Atzen im Laboratorium oder auf einer 
sehlechten Maschine ausgefUhrt wurde, die die Ware aus dem H2S 04-Bad un- 
geniigend ausquetsclit. Ware aus der GroBproduktion zeigt keine geąuollene Cellu
lose u. nicht die yon H a l l e r  bescliriebene J-Rk. Der Vorgang beim Atzen wird 
erklart. (Ztschr. f. ges. Tcxtilind. 2 8 . 178—79. 193—94.) SO v e r n .

Duhamel, Das Waschen der Textilfasern in allen Formen und besonders das 
Waschen der Wolle in Flocken oder Dochten. Das Waschen mit der Lisseuse, das 
Abschleudem wiihrend der Eeinigung u. die Wrkg. des WollscliweiBes ist be- 
sprochen. (Eevue Gćnćrale des Colloides 3. 136—40. Eoubaix.) S 0 v e r n .

F. L. P. Krizkovsky, Die Quellstdrke und ihre Verwendung in der Schliehłe und
Appretur. Quellstarke ist aufgeschlossene Stiirke, die in k. W. ąuillt. Langes 
Kochen, wie in der Praxis iiblieh, setzt die Klebkraft des Quellins herab, die 
giinstigste Kochdauer ist ‘/s—1 Minutę. Vorschriften fiir yerscliiedene Arten yon 
Schlichten. (Melliands Textilber. 6. 423—24.) SO v e r n .

E. Ehrsam, Uber die Anwendung von Seifen in der Textilindustrie. Vorschriften 
fur yerschiedene Appreturen. (Eev. gen. des Matićres colorantes etc. 1 9 2 5 . 92 
bis 93.) . • SO v e r n .

Kalle & Co., Die Anwendung von Biolase ais Entsehlichłungsmittel. Zu dem 
Aufsatz von M: A. (Vgl. Melliands Textilber. 6. 184; C. 1925. I. 2259.) Bei An
wendung der Biolase bei lioherer Temp. ais 65° wird der Yorteil erzielt, daB das 
Entschlichten kontinuierlich yorgenommen werden kann. Liegenlassen der Ware 
ist bei Biolase nicht notwendig. (Melliands Textilber. 6. 352. Biebrich a. Eh.) SO.

Otto Stadtmuller, Naphthol AS. Hilfsmittel zur Erzielung unter sich gleicher 
Partien beim Arbeiten auf steliendem Bad. Es ist erforderlich, sich durch hSufige 
Vergleicli3farbungen iiber den Stand des Bades fortlaufend zu unterrichten. Die 
Ausfuhrung yon Vergleichsfiirbungen sowie die genaue Best. des Basengehalts der 
DiazobSder ist beschrieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 2 8 . 288—89. Kaiserslautern.) SO.

Edmund Knecht, Notiz iiber das Farben von Aeetatseide mit unlosliehen Azo- 
farben. In einem Bade aus dioxyweinsaurem Na, HC1 u. Phenylhydrazin, welches 
langsam auf 50° erhitzt wird, fiirbt sich Aeetatseide kriiftig gelb an, Baumwolle 
wird nicht gefiirbt. Mit Nitrophenylhydrazin erhSlt man ein Orange. Mit Nitrosamin 
u. 1,2,4-Toluylendiamin erhiilt man auf Aeetatseide cin kriiftiges Terracotta. Es 
lassen sich auf Aeetatseide zweifellos yiele unl. Azofarbstoffe aus Komponenten 
erzeugen, die so langsam miteinander reagieren, daB der Farbstoff gleichmśiBig yon 
der Faser aufgenommeu werden kann. (Journ. Soc. Dyers Colourists 4 1 . 97.) SO.

G. H olland EUis, Das Farben der „Celanesell-Seide. Fiir die Herst. der S.E. A.-
Farbcn liaben sich auBer hochmolekularen Fettsauren wie Palmitin- u. Stearinsiiure 
Oxyverbb. wie Eesorcin oder Kresole sowie Sulfo- oder Carbonsiiuren der Benzol- 
u- Naphthalinreihe u. anderer KW-stotfe ais brauchbar erwiesen. Auf Celanese- 
seide lichtunechte Farben werden lichtechter, wenn in der Faser farblose Verbb. 
wie Anilin, |?-Naphthyla min oder Benzidin yorlianden sind. Besonders wirksam 
ist Dimethylanilin. Angaben iiber das Farben yon Mischgeweben. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 4 1 . 98—99.) SO v e r n .

J. S. W ilson, Celatenefarben und ihre Anwendung. Die Farben wurden zu- 
aSchst fur Aeetatseide yerwendet, sie farben aber auch Wolle, Seide, Stroh, Tagal, 
Jutc, Coir, Hanf u. Papierstoff. Die Waschechtheit ist bei hellen Tonen gut, 
weniger bei tieferen, durch leichtes Seifen wird sie yerbessert. Bis auf Celatene-
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blau sind sie eclit gegen cliem. Einflusse, die Farbę von Celateneblau wird durch 
Hydrosulfit wieder liergestellt. Die Farbungen sind echt gegen heiBes Pressen u. 
Eeiben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 169—71.) S O v e rn .

Jules Brandt, Dinitronaphłhalinpuce und -bister. Druekt man 1,8-Dinitro- 
naplithalin mit Tritliioformaldehyd u. alkal. Verdickung auf, dampfe mit trockenem 
Dampf, wasclit u. seift, so erhalt man braune Tono, die durch Indanthren-, 
Algolfarben usw. nuanciert werden konnen. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 91. 1G9 
bis 170.) SOyeen.

— , Zur Gesehiclite der Bleiweifsfarben. Die Herst. des Pattisonwei/1, einer Verb. 
yon Pb(OH)3 u . PbCl2, u . die Verff. von Y e rs e p u Y , P h i l i p p s  u. SPENCE werden 
besprochen. (Farbę u. Lack 1925. 272.) S O v e rn .

H. H. Hodgson, Die EinwirTnmg von Bleioxyd auf o,o'-Dithioanilin. Ein 
Beispiel einfacher Thiazinbildung. Yerss. iiber die Ek. in Anilin u. in Nitrobenzol. 
In Anilin erhalt man ein Gemisch von o,o'- u. o,p'-Monothioanilin, in Nitrobenzol 
entsteht zunaclist o,o'-Monotliioanilin u. aus 2 Molekiilen dayon unter NH3-Abspal- 
tung ein Thiazin mit 2 freien NIL-Gruppen, welches sich acetylieren, benzoylieren u. 
diazotieren u. mit ^9-Naphtliol kuppeln laBt. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 99 
bis 102. Iluddersfield.) SOYERN.

J. Martinet, Die chemische Synthese des kiinstliehen Indigos. Die Synthese aus 
Phenylglyein, Phenylglycin-o-carbonsaure, Oxathylanilin u. Isatinanilid u. die dabei 
yerwendeten Zwischenprodd. werden besprochen. "(Chiinie et Industrie 13. 531 
bis 536.) St)VERN.

Joh. Scheiber, Uber die Lebensdauer von Anstriclien. Eine fiir Dauerschutz 
bestimmte Anstriclischieht, die gegeniiber den Einfliissen der Witterung gut stand 
halten soli, muB groBe Elastizitat, geringe Quellung, groBe Haftfestigkeit u. groBe 
Hartę besitzen. Die Bedingungen fur die Erfullung dieser Forderungen werden 
besprochen. (Farbę u. Lack 1925. 244. 255—56. Leipzig.) S 0 v e rn .

A. Hiibl, Nachprufung des ais Luminafdter bezeichneten Tageslichłfdters in 
Brillengiasform. (Vgl. W eiss, Zellstoff u. Papier 4. 259; C. 1925. I. 168.) Das 
Blauglas der Luminabrille yerwandelt das Licht einer Halbwattlampe in rein 
weiBes Licht, mit einem unyermeidlichen Helligkeitsyerlust yon etwa 85°/o- Ks 
muB daher zusammen mit einer lichtstarken Lampe benutzt werden. Alle Aus- 
farbungen erscheinen durch die Luminabrille so wie bei rein weiBem Tagesliclit. 
Die Luminabrille maeht vom Tagesliclit unabhangig. Yielfach wird es sogar vor- 
teilhaft sein, mit der Brille abzumustern, weil die wecliselnde Farbę des Tages- 
lichts auf empfindliche Ausfarbungen merklicli einwirkt. (Melliauds Textilber. 6. 
342.) ______________SttVERN.

National Pigments & Chemical Company, iibert. von: W illis F. Waahbum,
St. Louis, V. St. A., Bleichcn von Schwerspat. Der Spat wird mit einer Mineral- 
saure, yorzugsweise maBig yerd. II3S 04, bei Ggw. reduzierender Mittel, yorzugs- 
weise Fe, gekocht. (A. P. 1533779 vom 28/4. 1924, ausg. 14/4. 1925.)- K O h lin g .

Scottish Dyes, Limited, Ernest George Beckett, John Thomas und 
Eonald Tonkin, Carliale, Cumberland, Herslellung von Farbsłoffen zum Farben von 
Celluloseacetatseide. Man nitriert Diphtlialiniinoantlirachmone, hydrolysiert u. bc- 
h a n d e l t  mit Alkalisulfiden; m a n  behandelt z. B. 1 ,5 -D ip h th a lim in o a n th ra c h in o n  in 
HjSO* mit Nitriersaure, gieBt die erhaltene Schmelze in W. wascht saurefrei u. 
erhitzt m it einer Lsg. y o n  Natriumsulfid u. Atznatron, hierauf wird heiB filtriert u. 
der Eiickstand mit k. W. gewaschen, der Farbstoff farbt C e llu lo seace ta tse id e  
blau. Die Verseifung u. Eed. konnen auch getrennt y o rg e n o m m e n  werden; der 
Farbstoff ist anscheinend ein Hexaaminoanthrachinonylthioather. An Stelle des
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1,5-Diphthaliminoanthracliinons kann man auch die entsprechende 1,8-Verb. ver- 
wendcn. (E. P. 231206 vom 14/9. 1923, ausg. 23/4. 1925.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Samuel E. Sheppard und Leon 
W. Eberlin, Rochester, V. St. A., Leuchtschirme. Auf einer Glas- o. dgl. -platte 
wird durch AuagieBen u. Verdunstenlassen einer Lsg. einer Celluloaeverb., vor- 
zugsweise Acetylcellulose, eine hauchdiinne (Schutz-)Schicht erzeugt. Uber diese 
Schicht wird eine Suspenaion feinat verteilten CaW04 in einer Lsg. von Nitro- 
cellulose in Butyl-, Amylacetat o. dgl. auagegossen, welche beim Verdunaten dea 
Losungsm. die eigentliche Leuchtschicht bildet, u. schlieBlich wird durch Uber- 
gieBen der letzteren mit einer Suspension von fein verteiltem Al oder Mg in einer 
Ricinusol enthaltenden Lsg. von Nitrocellulose in einem hoch ad. Loauugsm., wie 
Butylacetat, u. Yerdunstenlassen dea Loaungam. eine Tragschiclit gebildet. (A. P. 
1532782 vom 14/12. 1922, ausg. 7/4. 1925.) K O h l i n g .

Frank Baleh, Salem, V. St. A., Leuchtschirme. Auf einer glatten Flachę wird 
durch AusgieBen einer durch Auapumpen von Luftblasen befreiten Mischung von 
CaW04, Nitrocellulose, Amylacetat u. Ricinusol oder CaW04, CoII2Cl4, CII3OH, 
Ricinusol, Kanadabalsam u. Harnstoff u. Verdunstenlassen der fluchtigen Teile eine 
glatte Schicht, u. iiber dieser durch AusgieBen einer von CaW04 freien Mischung 
von im iibrigen gleicher Zus. u. yerdunstenlassen eine zweite Schicht erzeugt. Nach 
dem Trocknen kann auf de  ̂ letzteren ein Kartenblatt ais Triiger befeatigt werden. 
(A. PP. 1532795 vom 26/12. 1922 u. 1532796 vom 10/1. 1923, ausg. 7/4. 1925.) Kttii.

F. T. Walker, Sheffield, Wasscrfeste Massen. Oolith. Gestein u. gegebenenfalls 
etwas Zement -wird in eine sd. Mischung yon Teer u. Pech, die auch Bitumen ent- 
halten kann, eingetragen u. das Kochen fortgeaetzt, bia die Hauptmenge des Teera 
abdeat. ist. Die M. wird entweder unmittelbar ala Anstrich yerweder oder zuniichst 
zu Blocken geformt. (E. P. 231653 vom 13/3. 1924, ausg. 30/4. 1925.) K O h l i n g .  

* >

XV II. Fette; Wachse; Seifen; Waschm ittel.
Siegfried Zipser, Uber die Verminderung der Betriebsspesen bei der Ólextraktion. 

Ein vom Vf. gezogener Vergleich zwischen der Rentabilitiit des PreB- u. Extraktiona- 
verf. fallt durchaua zugunaten dieses aus. Auch das kombinierte Yerf. wird ver- 
worfen. Um Verluste an Losungsm. zu yermeiden, muB die gesamte Apparatur 
dauernd unter LuftabscliluB gehalten werden, was durch das Verf. des D. R. P. 
383432 (C. 1924. I. 1121) angestrebt wird. Ausfuhrliche ErlSuterung deaselben. 
Beschreibung der Zerkleinerung. Es empfiehlt sich Vortrockncn, nicht aber Er- 
wSrmen. Extraktionsbatterien arbeiten am wirtsehaftlichsten. Erorterung der den 
Dampfyerbrauch beeinflusaenden Faktoren. Der Arbeitsgang ist sehr wichtig fiir 
die Rentabilitat. Derjenige des D. R. P. 386035 wird beschrieben u. empfohlen. 
Eine GegenuberatelluŁg der einzelnen Phasen der alten u. neuen Arbeitaweise er- 
lautert die Uberlegenheit dieser. (Seifensieder-Ztg, 52. 368—369. 389—391. 412 
Ws 414. 431-433. 453—455. Wien.) H e l l e r .

Bruno Hassel, Zeitgema/ie, stehende Extraktionsan lag en. Stehende Exfrakteure 
benutzt man fiir Ólsaaten gern wegen des geringeren Raumbedarfs bei gleicher 
Leiatung wie rotierende App. Der Diffuaionabetrieb wird empfohlen. Bcachreibung 
apparativer Einzelheiten, sowie des Arbeitsganges. Die von Z i p s e r  eingefiihrten 
\  erbesserungen werden anerkannt. (Seifensieder-Ztg. 52. 538—39. 560—61.) H e l l e r .

W. Normann, Die Apparatur der Fetthartung. Vf. yerwahrt sich gegen ent- 
stellende Wiedergaben seiner grundlegenden Yerss., insbesondere durch E l l i s .  
Eingehende Beschreibung der gebrauchlichsten techn. angewendeten App. zur 
HSrtung, zur Darst. des Katalysatora, sowie zweier yollatandiger Anlagen in der 
Ausfiihrung der F ra n ck ew e rk e , Brcmen, u. der Firma A. B o r s i g ,  Tegel. 33 Ab-

VII. 2. 66
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bildungen erlautern den Text. (Chem. Apparatur 12. 2—6. 15—17. 21—23. 34—36. 
42—44. 54—55. 63—65.) H e l l e r .

R. Deckert, Gedanken zur Beiccrtung der Bleicherde. Fur die Qualitat einer 
Bleiclierde spielt nicht so sehr ihre Aufbereitung ais yielmehr die Beschaffenheit 
der Roherde eine wesentliche Rolle. Fur die Bewertung der Fertigfabrikate sind 
Bleichkraft u. Saugfahigkeit maBgebend, fiir gewisse empfindliche Ole auch der 
SSuregehalt. Zu dessen Best. yerwendet Vf. folgende Methode: 5 g Erde werden 
tńit 75 ccm W. in einem 100 ccm McBkolbcn 5 Minuten gekocht. Nach Erkalten 
żur Markę auffullen, durch trocknes Filter filtrieren u. 10 ccm des Filtrates mit 
1/10 n. NaOH titrieren. Die yerbrauehten ccm Lauge X  0,73 ergeben den Prozent- 
gelialt an freier HC1. — Die insbesondere in Amerika zur Beurteilung herangezogeue 
KorngroBe wird durch Priifung mittels eines Normal-Siebsatzes bestimmt. — Die 
genaue Kenntnis des gebleichten Oles ist fiir yergleichende Unterss. notwendig. 
(Seifensieder-Ztg. 52. 388—89. Miinchen.) H e l l e r .

L. Bock, Bleich- und Fmertone. Vf. unterscheidet: 1. natiirliche Toncrdcn, 
welclie ais solclie benutzt werden, 2. natiirliche Tonerden, welehe zur Steigerung 
der Adsorptionskraft chem. behandelt werden u. 3. kunstliche, auf chem. Wegc 
hergestellte Tonerdesilicate. Wesentlich ist ein gewisser Gehalt an akt. Si02. Das 
Bleichcn yon Olen wird besprochen. (Farbę u. Lacke 1925. 270—71.) S0VERN.

Mitsumaru Tsujimoto, Uber das Unversei/bare des Doglingtrans. Ais beste 
Methode zur Trennung der im Unyerseifbaren entlialtenen Waclisalkohole erwies 
sich diejenigc mittels Aceton. Die Bromestermctliode von GrOn und Janko war 
nicht voll befriedigend, docli kommt ihr fiir die prSparatiyą Trennung der ge- 
sattigten von den ungesattigten Wachsalkoholen ein gewisser Wert zu. Das Un- 
yerseifbare besteht zu iiber 70% aus Oleinalkohol. — Daneben wurden Cetylalkohol 
u. ctwa 0,4°/0 Cholesterin gefunden. Der von SCHARUNG (Journ. f. prakt. Ch. 43. 
257. 1848) yermutete Dodekatyl-alkohol konnte nicht nachgewiesen werden. (Chem. 
Umschau a. d. Gcb. d. Fette, Ole, Wachse, IIarze 32. 127—28. Tokio.) H e l l e r .

B. M. M argosches, Ludwig Friedmann, Erwin Scheinost und Walter 
Tschórner, Zur chemischen Natur der Fette. II. Die Uberjodzalil fetter Ule und 
ungesattigter Fettsduren mit gleicher Jodzahl. (I. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
794; C. 1925. I. 2741.) Mit Hilfe der Uberjodzalil kann man Ole mit gleicher Jod
zahl yoneinander unterscheiden. — Es haben Olwenol J.-Z. 84,3 P.-J.-Z. 119,7; 
Ricinusol 87,7 u. 162,2; Riibol 100,1 u. 142,2; Mandelol 101,5 u. 147,5; Baumwoll- 
samenol 109,1 u. 139,0; Sesamol 109,2 u. 145,4; Sonnenblumendl 133,9 u. 185,6; 
Mohnol 133,6 u. 198,1. — Weiter laBt sich bei Olgemischcn, die aus zwei Olen von 
ungefahr gleicher Jodzalilhohe bestehen, durch Best. der Uberjodzahl des Gemisches 
die quantitative Zus. des Gemisches feststellen. Mit einem Feliler von ca. —5% 
laBt sieli so ein Gemisch von Olwenbl-Rieinusdl best. Je hoher der Gehalt an 
Olivenol ist, um so besser ist das Resultat; es ist somit eine Beeinflussung durch 
die OII-Gruppen wahrzunehmen. Auch beim Traubenkernbl erhćiht die OII-Gruppe 
die Reaktionsgeschwindigkeit. — Die 9,10-Ólsaure u. die 9,10-Elaidinsdure zeigtcn 
ein yerschiedenes Verh.; wahrend sich fiir die 9,10-Ólsaure dic Rkk. I  u. IL

I  R '-C H : CH-R2 —  >■ R‘.CHJ-CH(OH)-R2

II  R1 • CHJ• CH(OII)• CH3• R3 —  v  R>.CHJ-CH(OH).CH(OH)-R3
I II  R‘.CHJ-CH(OH).R2 +  HOH — >- R'.CH(OH)-CH(OII)-R2 +  HJJ 

abspielen, tritt bei der Elaidinsaure unter andauernder Einw. von alkoh. J-Lsg. ir. 
W. zunachst die Absattigung der Lilckenbindungen ein, u. nachher dttrfte sich trotz; 
vermehrter Saurebildung wegen der gleichbleibenden Jodzahl die Rk. nach III  
yollziehen. — Ein anderes Verh. zeigt das Isomerenpaar Rieinolsaure-Ricinelaidin- 
sdure. Erstere yerhalt sich ahnlicli der Ólsiiure, wahrend bei der R ic in e la id in s a u re



1 9 2 5 .  I I .  H Xvn- F e t t e ;  W a c h s e ;  S e i p e n ;  W a s c h m i t t e l . 9 9 1

nach Absiittigung der Liickenbindung der Jodzahlwert, wic auch die Siiuremenge 
konstant bleiben. (Ber.- Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1064—67. Briinn, Deutsch. Techn. 
Hoclisch.) Buscn.

J. W. Mc Bain, Seifen und Theorie der Kolloide. Vortrag mit besonderer Be- 
riicksichtigung eigener Arbeiten des Yfs. (Naturę 115. 805—7.) H e l l e r .

A. S., Ncutrale Feinseifcn aus Fettsauren. Ihre Herst. ist auch im Klcinbetrieb 
durch das Verf. auf halbwarmen Wege moglich. Ansatz u. Arbeitsweisc sind be- 
schrieben. (Seifensiedcr-Ztg. 5 2 . 537—38.) H e l l e r .

C. Bergell, Konnen geringe Harzseifenzusdtze die Ranziditćitsgefahr bei Seifen 
nermindern? Ranziditiit wird primiir durch unyerseiftes Ncutralfett in der Seife 
bedingt. Dic zuniiclist stattfindendc Spaltung in Fettsiiurc u. Glycerin wird jedoch 
durch geringe Zusiitze von Harzseifen (schon 1% genugt) wirkungslos gemacht. 
Die B. freier Fettsauren wird zwar nicht verhindert, wohl aber enthalten diese etwas 
Harz, das dem weiteren Abbau ais Schutzkolloid entgegenwirkt. Verss. des Vf. 
zeigen, daB mit Harz abgerichtete Seifen noch nach 9 Wochcn ihre geruchliche 
Qualitiit besitzen. Es cmpfielilt sich jedoch, nicht freie Harzsiiuren, sondern Harz- 
seifen, u. zwar der Grundseife, einzuyerleiben. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fcttind. 4 5 . 
233—34. Labor. Dr. C. S t i e p e l . )  H e l l e r .

W. Heim, Versalzene Kernseifen. Die Unterlauge gelatiniert haufig durch 
LaugcniiberschuB oder durch LeimstofFc aus Knochenfetten. Nimmt man zur Kliirung 
zu viel Salz, so wird der 'Kern ubermafiig kurz u. laBt sich nur schwer in richtige 
Konsistenz bringen. Man zićht in einem solchen Fali besser die Unterlauge ab u. 
sticht mit Harz oder Fettsiiurc aus. Vf. gibt weiterliin seifensieder. Winkę zur Be- 
handlung infolge zu groBen Salzzusatzcs yerdorbener Seifenkerne. (Ztschr. Dtsch. 

' 01- u. Fettind. 4 5 . 220—21.) H e l l e r .
Sprenger, Uber Kolilenwasserstoffseifen. Aus der Reihe dieser Seifen, die 

KW-stoffe in kolloidaler Lsg. enthalten, mit W. klare Lsgg. geben, mit W. in dic 
Gewebe cindringen,'gut netzen u. Fette losen, wird die E sd e fo r m k e r n se ife  von 
S im o n  u .  D O r k h e im  u .  eine feste Kaliseife derselbcn Firma besprochcn. (Melliands 
Textilber. 6. 352.) S 0 v e r n .

C. S. Schmall, Bemerkungen iiber die Kreifischc Rcakiion. Zur Priifung eines 
Fettes auf Ranzigkeit nach K r e i s s ,  schiittelt Vf. 10 ccm Fett mit 10 ccm konz. HC1 
(sauberer Gummistopfen!), gibt dann 10 ccm l/10°/0ig. Lsg. von Phloroglucin in A. 
zu u. schiittelt. Nhch einiger Zeit fiirbt sich die Siiurc yiolett bis rot, wenn das 
Fett ranzig war. Die Reagenzien miissen ganz rein sein, insbesondere der A. Die 
Markę A. „C. P. wasserfrei“ ist ohne weiteres zu gebrauchen, sie ist frei yon A. 
u. Acetaldehyd, der mit Phloroglucin Gclbfiirbung gibt. Andere Marken A. werden 
durch mehrtagiges Stehen iiber KOH u. Dest. iiber CaCl2 gereinigt. (Chemist-Analyst
1925. Nr. 44. 16—1,7. Chicago [111.].) R O h l e .

W. Normann, Zur Wasserbestimmung in Glyceriden und Fettsauren. Vf. be- 
schreibt erneut seine Methode zur Best. des W., die im wesentlichen an das Verf. 
von M a r c u s s o n  angelehnt ist. An Stelle von Ńylol empfiehlt sich Bzl. zum Uber- 
treiben. Die Methode kann auch ais priiparatiyes Entwasserungsyerf. dienen. (Ztschr. 
Dtsch. Ol- u. Fettind. 4 5 . 261—63. 310.) H e l l e r .

C. Stiepel, iiber Oleinvorpriifung. Vf. bringt auBer den bekannten noch fol- 
gende Kennzahlen fiir „walires Textilolein“ in Vorschlag: D.-° 0,899—0,904, Flamm- 
punkt im offenen Tiegel ca. 180—190°, Yiscositat ca. 7 im Engler-App., Probe nach 
Ma c k e y  : Temp. 1 Stde. ca. 100°. Kaum eine3 der bekannten Ersatzoleine diirftc 
allen Anforderungen zugleich geniigen. Die Best. der inneren Jodzahl ist nicht 
brauchbar, da sie die Menge der fl., nicht der ungesiitt. Fettsauren angibt. Da- 
gegen liiBt die Wasserdampfdcst. bei ca. 220° einen SchluB auf das Vorhandensein 
von Fettsiiuren sehr niedriger Jodzahl zu. Unterwirft man schlieBlich das Olein

66*



9 9 2 H xvni. F a s e r - u . Sp i n n s t o f f e ; P a p i e r  t jsw . 1925. ir.

der fraktionierten Krystallisation, so liinterbleibt eine fl. Fettsfiure, die nacli Beat, 
der Jodzahl u. der Yiacositat einen einwandfreien SchluB auf die wahre Natur dea 
Oleins erlaubt. Sind polymerisiertc fl. Fettsauren darin vorhanden, so ist die Via- 
cositiit hoch, u. die Jodzahl steigt nach Behandlung mit Bleicherdc an. (Ztschr. 
Dtsch. Ol- u. Fettind. 4 5 . 217—19. Berlin.) H e l l e r .

F. F. Shelley, Belliers abgeanderłe Probe fiir Erdnufsdl. Werden in Ab- 
iindcrung der Belliersclien Probe zu dem verseiften Fette 1,5 ccm von A d l e r s  
Essigs&urelsg. hinzugegeben, so tritt mitunter bei 16° eine Triibung ein, die nicht 
beweisend fiir die Ggw. von Erdnupol ist u., wenn nach L O e r s  (Ztschr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 2 4 . 683; C. 1913. I. 332) gearbeitet wird, auch nicht ein- 
tritt. Nach Vfs. Erfahrung ist Triibung oder Nd. bei 17° fiir die Ggw. von Erd- 
nuBćil beweisend. (Analyst 5 0 . 182.) R O h le .

Frehse, Anwendung des Woodlichtes zur Priifung von Oliveńolen. Zu den Verss. 
yerwendete Vf. eine Hg-Quarzlampe, die mit einem Schirme von Ni-Oxyd (Wood- 
liclit) versehen war u. nur Lichtstrahlcn der Wellenliinge 3650 k  mit einer kleinen 
Menge Stralilen der Liingen 3240 u. 4040 aussandte. Der App. wurde hergestellt 
von G a l l o i s  & Co., 41, Boulevard des Brotteaux, Lyon. Damit gab rafflniertes 
Olivcndl eine griinblaue Fluorescenz, rafflniertes 01, das aus der Ólivenpiilpe mit 
CSa ausgezogen worden war, gab eine schiirfere u. mehr griine Fluorescenz. 
Natiirliche Oliyenole (Algerien, Tunesien, Italien, Spanien) geben dagegen orange- 
rote Fluorescenz u. ein Oliyęnol von St. Cćzaire gelbe Fluorescenz mit einem Stich 
ins Griinliche. Durch Zusatz (5—15%) raffinierten Ólea zu natiirlichem Ole ging 
dessen Fluorescenz in Griin iiber. — Sesam- u. ErdnuBol gaben im Woodlichte 
yiolctte Fluorescenz. Terpentinol iindert seine griine Fluorescenz nach Zusatz von 
A. (wliite spirit) in Violett. Seide gab mit gewisaen Beachwerungsmm. yersehen' 
eine Asclie, die leicht blUulich fluorescierte, wiihrend andere Bcschwerungsmm. 
kcine fluorescierende Asche geben. Seide, dereń einer Tcil mit Naphthol S, der 
andere mit Auramin O nahezu gleich gelb gefarbt worden war, unterschieden 
sich deutlich im Woodlichte, indem jener Teil eine sehr dunkle, dieacr eine aelir 
helle Fiirbung annahm. (Ann. des Falsiflcationa 18 . 204—6. Lyon.) R O h le .

P. Schwarz, Uber die „Schaumzahl“. Siimtliclie biaher mitgeteilten Methoden 
zur Beat. der Scliaumzahl geben schwankende Werte u. sind darum nach Vf. un- 
brauclibar. Das liegt in der Unmoglichkeit, steta gleichmUBige Scliiittelbewcgungen 
auazufiiliren. Auch maschinell ist dies achwierig. Yf. erhielt durch Schiitteln auf 
einer Maachinenbogensage gut iibereinstimmende Werte. Die Methode wurde bc- 
nutzt, um die Eignung yerschiedener Oleine fiir die Textilindustrie zu yerglciclicn. 
Ein Yorzug holland. Oleins vor deutschen Vergleichsmustern beateht keineafalls. 
Vf. regt die apparatiye Auageataltung aeinea Verf. an. (Seifenaieder-Ztg. 52. 387 
bia 388. M.-Gladbach.) IIe llek .

AusschuB fiir wirtschaftliche Fertigung beim Eeichskuratorium fiir Wirt- 
schaftlichkeit, Einlieitliche technische Lieferuorschrifien fiir Scifen. Von J. D a v id -  
s o i i n  au8gearbeiteter Entwurf, der Begriffsbeatimmungen u. Unterauchungsmethoden 
fiir Ricgcl-, Schmier-, Toilette-, medizinische u. Textilseifen u. fur Seifenpulyer 
unter besonderer Berucksichtigung der deutschen Verh:'iltnissc umfaBt. (Ztschr. 
Dtsch. Ol- u. Fettind. 4 5 . 318—23. 330—34. Seifenaieder-Ztg. 5 2 . 472—76. 493. 
516. 533. 557—58. 580.) H e l l e r .

XV III. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

E. Schmid, Uber neuere pht/sikalisch-chemische Textilforschung. B e s p re c liu n g  
des krystallograph. Aufbaues yon Cellulose u. Seide, des Rontgenogrammes ais
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Hilfsmittel der chem. Analyse, der Beziehungen zwischen Faserstruktur u. Form- 
festigkeit, iiber pliysikal.-teęhnolog. Unters. yon Einzelfasern u. die Beurteilung der 
Ókonomie des Spinnprozesses. (Melliands Textilber. 6. 433—38.) SO v e b n .

Gustav Ullmana, Verfahren zur Reinigung von schlichtehaltiger Mercerisier- 
ablauge. I. Mitt. Die Reinigung der Lauge durch Elektroosmose wird ais aus- 
sichtsreich bezeichneł. Bei gecigneten Arbeitsbedingungen laBt sich eine Anreiclie- 
rung des Alkaligehalts bis auf das 3fache der urspriinglichen Konz. erzielen. 
(Melliands Textilber. 6. 431—32. Wien.) S(Jvern.

S. H. Higgins, Eigenschaften gebleichter Baumwolle. Neuere Arbeiten auf dem 
Gebiete werden besprochen. (Rev. gen. des Matiźres colorantes etc. 1 9 2 5 . 8 7 —89. 
119—20. Nach Textile Colourist 1 9 2 4 . 562.) S (1 v e rn .

M. Picon, Versuche uber die Hydrophilie und die Absorptionskraft von Baum-
wollen. Zur Best. der Schnelligkeit der Benctzung wird ein Wattekorper yon be
stimmten Abmessungen auf W. gelegt u. notiert, wieyiel Zeit yergeht, bis alle 
Fasern genetzt sind. Die Absorptionskraft wird in der Weise ermittelt, daB ein 
Wattekorper nach dem TrSnkcn mit W. unter einem bestimmten Druck ausgepreBt 
u. das zuriickgehaltene W. gewogen wird. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 1. 3 8 0 — 84. 
Paris.) Si)VERN.

Tagliani, Neue chemische Yeranderungen der Baumwolle und dereń Bedeutung 
in der Teoctilindustrie. Durch Einw. von Chloriden der aromat. Sulfosauren in Ggw. 
indifferenter Losungsmm, auf in geeigneter Weise geąuollene Na-Cellulose gelangt 
man zu, widerstandsfiihigen Sulfocstern der Cellulose. Die z. B. durch Toluol- 
sulfochlorid veresterten einzelnen Baumwollhaare zeigen ein etwas anderes Aus- 
sehen ais die 'unbehandelte Faser, sie sind weiBer, weniger durchsichtig, weniger 
liygroskop. u. yerdickt. Ais FaserbUndel weisen sie einen yolleren Griff u. schlechte 
Netzfahigkeit auf, ohne ihre Widerstandsfahigkeit gegen bleichende Cls-Lsgg., k. 
NaOH, konz. HaS04 oder HNOa einzubUBen. Sie konnen in gemusterten Geweben, 
welche, falls es erwunsćht ist, noch inercerisiert, transparent gemacht oder philaniert 
werden, yerarbeitet werden. Sie besitzen eine weit ausgesprochenere Resistenz ais 
die Kunstfasern, die Anwendung der so hergestelltcn „Im m ungarne" in der 
Testilindustrie wird erliiutert. (Melliands Testilber. 6. 425—27; Journ. Soc. Dyers 
Colourists 4 1 . 165—68.) ,  SOyern.

C. 0. Clark und J. Craft, Eulan, ein dauernder Schutz von Textilstoffen gegen 
Mottenschaden. Naclf Besprecliung der alteren, gegen Mottcn angewendeten Mittel 
wird die Anwendung von Eulan F, Eulan extra u. Eulan B  bcschrieben. (Journ. 
Soc. Dyers Colourists 4 1 . 155—59.) SOVERN.

E. Belani, Zur Geschichte der Papicrmacherhmst. Angaben uber Papierherst. 
in Damaskus 800 n. Chr. u. im Inkareich vor 13000 Jahren. (Papierfabr. 23. 
Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 193—94. Yillach.) SttVERN.

C. G. Schwalbę- und Kurt Berndt, Verhalten von Calcium- und Magnesiutn- 
bisulfitlaugen bei der Druckerhitzung. Erwiderung an W en zl (Wchbl. f. Papierfabr. 
56. 256; C. 1 9 2 5 . I. 1925.) Ggw. von Fasern begiinstigt die Spaltung von MgCl2. 
Wenn auch die Hydrolyse von MgCla in hohen Konzentrationsgraden auBerordent- 
lich gering ist, besteht doch die Moglichkeit, daB beim KocliprozeB selbst in Ggw. 
von Fasern solche hydrolyt. Spaltungcn auftreten. (Wchbl. f. Papierfabr. 5 6 . 
675—76.) St)VERN.

Rudolf Lorenz, Neuere Forschungen auf dem Gebiete der Papierleimung. (Vgl. 
S. 110.) Die Harzleimung auf median. Wege durch bloBes Vermahlen des Kolo- 
phoniums mit dem Zellstoff ist im AusmaBe techn. Verss. gegliickt. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 38. 490—91. Tharandt i. Sa.) S 0 v e r n .

E. Belani, Die Gewinnung der Asbestine und ihre Verwendung in der Papier-
wid Pappenfabrikation. Die bergbauliche Gewinnung des Asbestes, seine Auf;
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arbeitung u. Verwendung fiir teclm. Filtrierpapier, Bibelpapiere, PreBspan, fiir 
fugenlose FuBboden u. ais FUllstoff ist beschrieben. (Wchbl. f. Papierfabr. 56.

E. Oeman, Saure Dampfe bei der ffindickung von Schwarzlauge. Mittels der 
nach der Dissoziationstheorie geltenden Gesetze der Ionenspaltung wird die Mog- 
licbkeit des Auftretens schwacher freier undissoziierter Sauren vom Typus Essig- 
SiŁure in den Diimpfen u. dem Kondensat beim Eindunsten der Schwarzlauge er- 
kliirt. Andere Sauren mit niederer Dissoziationskonstante erliohen den Anteil an 
freier undissoziierter Siiure; wie aucli die Konz. letzterer mit steigender Temp., 
sinkendcr OH-Ionenkonz. u. steigender Konz. des negativen Ions der betreffenden 
Siiure zunimmt. Der Destillationsfaktor der betreffenden Siiure hat groBen EinfluB 
auf den Grad der sauren Rk. des Kondensats. Yerss. iiber das Eindicken der 
Schwarzlauge unter versehiedenen Yerlialtnissen, iiber die kolorimetr. Best. der 
hierbei sich iindernden [H'] im Kondensat u. iiber die Priifung der Alkalitat der 
Schwarzlauge unter Anwendung yerschiedener Indikatoren werden mitgeteilt. 
(Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker- u. Ingenieure. 365—69. 
Nach Syensk Pappers-tidning 1925. Nr. 1 u. 2.) SOyekn.

E. Lenoble, Elektrolyse einer kolloidalen Losung von Hemicellulose. Elektro- 
lysiert man die bei der Yiscoseherst. abfallende, Hemicellulose entlialtende alkal. 
Lsg., so oxydiert sich an der Anodę die Cellulose vollstiindig zu C02 u. W. In 
dem MaBe, wie NaOII in Na,C03 iibergeht, wird die Hemicellulose weniger 1., sie 
setzt sich schlieBlich ab. Das entwiekelte Gas ist reiner H2, KW-Stoffe entstehen 
nicht. (Chimie et Industrie 13. 560.) St)VERN.

H. Matthes und P. Schutz, Die Anwendung der scliwefligen Saure in der Viscose- 
Industrie. S02 dient zum Reinigen der Rohyiscose, ais Fiillmittel, zum Unschiidiich- 
machen des beim Ausfallen freiwerdenden SHs u. zur Naehbebandlung der Fiiden. 
Verss. uber die Loslichkeit der SOa in wss. Siiure- u. Salzlsg. ergaben, daB selbst 
bei hoheren Tempp. betriichtliche Mengen S02 aufgenommen werden. Durch 
Siittigen geeigneter Siiure- u. Salzlsgg. mit S02 kann man ViscosefiillbSder her- 
stellen, die soviel freie S 02 enthalten, daB nicht nur der beim Yerspinnen entwiekelte 
SII2 oxydiert wird, sondern daB noch erhebliche Mengen S 02 zum Ausfallen u. 
Zersetzen der Yiscose u. zum Bleichcn* des Cellulosehydrats yerfiigbar bleiben. 
Auch kann man, da sich der S in den Fiillbiidern gut absetzt, einen erheblichen 
Teil des ais CS2 u. S02 eingefiihrten S wieder gewinnen. (Kunstseide. 7. 
101—05.) StłVERK.

R. Dieckmann, Die Bełriebskontrolle in der Zellstoffinduslrie. Angaben iiber 
Wasserunters., Raucligaspriifung, Kesselbetrieb, Sclimierolunters., Ilolzputzerei, 
Zerkleinerung, Laugenbereitung, Kochung u. Priifung der Zellstoffe. (Papierfabr. 
23. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Cbemiker u. -Ingenieure. 317—20. 333—36.

H. Wenzl, Die Bestimmung des Lignins in Holz und llolzzellstoffen. Die von
II. S c h w a l b e  (Papierfabr. 23. 1 74; C. 1925. I. 2268) empfoblene Schnellmethode 
liefert yielleicht brauchbare Vergleiehswerte. Gegeniiber der bisherigen Methode 
liegen die Werte wesentlieb niedriger, es ist anzunehmen, daB bereits ein yermebrter 
Angriff auf den Ligninkomplex stattgefunden hat. (Papierfabr. 23. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 305— 06. Frankfurt a. M.) S 0v E itN .

Antonie Regnouf de Vain3, Frankreich, Kontinuierliches und selbsttatiges 
Chlorieren von Cellulosestojfcn durch Chlorlosungen. Yerd. Cl2-"V\r. wird in einem 
besonderen Behiilter mit dem halbpastosen Cellulosematerial wfihrend einer be- 
stimmten Zeit, die durch die KapazitSt des BehSlters, der Zufuhr des Cellulosestoffs

651— 57. Yillach.) SCtyern.

3 53— 57.) SOyebn.
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u. des Cl2-W. gercgelt wird, zusammengebracht. (F. P. 588436 vom 12/1. 1924, 
ausg. 7/5. 1925.) K a d s c h .

Farbenfabriken vorm. E. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln, Kunstfddcn. 
Bei der Verspinnung von Celluloseaeetatlsgg. wird eine Salzlsg. (CaCl2) ais Fallbad 
ycrwendet, der man ein Losungsm. oder Sehwellmittel fiir das Acetat zugesetzt hat, 
z. B. Aceton, ein Alkohol, Gemische beider, CIŁO, CH20-Aceton-geraische. (E. P. 
233342 vom 28/4. 1925, Auszug yeroff. 24/6. 1925. Prior. 29/4. 1924.) K a u s c u .

XIX . Brennstoffe; Teerdestilla tion; Beleuchtung; Heizung.
Burrows Moore und F. S. Sinnatt, Untersuchung des Verlialtens fester Brenn- 

stoffe bei der Oxydątion. I. Die Entziindung fester Brennstoffe. Um den Gang der 
Verbrennung verschiedener Kohlensorten yergleichend zu messen, brachten Vff. in 
einem geeigneten App. je 5 mg der fcin gepulyerten Kohlenproben in eine Atmospliiire 
von O, der mit der ungefśihren Entziindungstemp. der Kohle den App. durch- 
stromte. Durch gleichzeitige Ablesungen auf dem Galyanometer eines Thermo- 
elements, dessen Lotstelle sich in der Kohlenprobe befand, u. auf einer Stoppuhr 
wurden die Daten fur die Temperaturzeitkurye erhalten, die den Gang der Er- 
hitzung zur Entziindung u. yollstandigen Verbrennung darstellte. Diese zeigte zu- 
nachst nach der Eintragung der Kohlenprobe einen kurzeń Abstieg der Temp. ent
sprechend der Abkiihlung des O-Stromes durch die Erwiirmung der Kohle auf die 
Temp. des O. Wenn danach die Temp. der Kohle iiber die des O stieg, folgte 
stets Eręlulien der Kohle. Die Minimaltemp. des O, wo diese Erscheinung noch 
eintritt, bęzcichnen Vff. ais „Gliihpunktstemp.“ ; sie bezeichnet fur jede Brenn- 
stoffprobc die- Temp. der sicheren Entziindung (unter den gegebenen Versuchs- 
bedingungen). Die Temp., bei der zuerst eine Erliohung der Temp. in der Kohle 
gegen die Temp. des O-Stromes sich zeigte, erwies sich ais identisch mit dieser 
Gliihpunktstemp. Diese „krit. Temp.“ scheint charakteristisch fiir jede Kohlensorte, 
u. bei dieser Temp. wurden die Verss. mit den einzelnen Kohlenproben ausgefUhrt. — 
Die Neigung des Temperaturzeitkuryenteils von der ersten Temperatursteigerung bis 
zum Ergliihen der Kohle nennen Vff. „Entziindungsfaktor"; er wird ausgedriickt 
in Centigraden per sec. u. bildet, wenn unter feststehenden Bedingungen bestimmt, 
ein neues u. brauclibares MaB fiir die Neigung der Kohle zur SelbstentzUndung. — 
Die ,,Verbrennungskapazitiit“ der Kohle wird durch den Gang der WUrmeentw. u. 
die Menge der erzeugten Wiirme bestimmt. Dayon ist ersterer durch die mittlere 
Neigung der Kurye von der Anfangs- zur Maximaltemp. gegeben; die gesamte 
Warmeerzeugung ist meBbar an dem Heizwert der Kohle oder der yon der Tem
peraturzeitkurye mit der Nullinie umsclilossenen Flachę. (Fuel 4. 194 — 98. 
London.) _ BOr n s t e in .

E. Eoser, iiber die Wirtschaftlichkeit dci- Entgasung von Brennstoffen im Dreh- 
ofen. Bespreehung U. Bewertung der Betriebsergebnisse hinsichtlich der Wirt
schaftlichkeit des Schwelens im Thyssen-Drehofen an Hand eines umfangreichen 
Zahlenmaterials. (Brennstoffchemie 6. 153—58. Miilheim-Buhr.) B i e l e n b e r g .

K. A. Mott, Koksofcn und Nebcnproduktengeicinnung. (Vgl. Fuel 4. 67; C. 1925.
I. 2520.) Bespreehung der Ottoofen. (Fuel 4. 118—26. Sheffield, Uniy.) B i e l e n b .

H. E. Ne w ali und F. S. Sinnatt, Yerkókung von puherisierter Kohle. I. Die 
Bildung von Hohlkilgelchen (Kenosphdren). Vff. hatten friiher (Fuel 1. 2) gefunden, 
daB eine kurze Erliitzung yon pulyeriger Kohle auf 420° die Backfiihigkeit zerstort, 
ohne daB eine Entw. fliichtiger Teile oder eine GroBenanderung der Teilchen zu 
beobachten war. In Verfolg dieser Beobachtungen haben Vff. nun abgesiebte, 
pulyerisierte Kohle in einer N2-Atmosphare in dunnem Strahl durch ein yertikales, 
600° h. Ilohr fallen lassen. Die so behandelten Teilchen hatten Kugelform u. yer- 
groBertes Yolumen u. zeigtcn u. Mk. im auffallenden Licht schwarzes, pech-
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glanzendes Aussehen mit kleinen Bliischcn auf der Obcrflache. Yereinzelt waren 
mehrere Teilchen zusammengebacken. Im durchfallonden Licht waren cinzelne 
Stellen der Teilchen durchsclicincnd. Die. Partikelchen erwiesen sich ais Hohl- 
kugelu, fiir die YfF. die Bezeichnung Kenospharen vorschlagen. Ahnliche Teilchen 
sind nach Kohlenstaubexplosionen in Gruben beobachtet worden. Sie konnen auch 
erhalten werden, wenn man Kohlenstaub durch eine Geblaseflamme liindurchjagt. 
Sic haben netzartiges Gefiige; Rippenwerk, bestehend aus einer braunschwarzen 
Substanz u. durchscheinende, farblose bis briiunliche Hautchen (Fenster). Die 
Hiiutchen sind teilweise auBerordentlich dunn u. besitzen merkliches Liclitbrechungs- 
vermogen. In den „Fenstern“ sind zahlreiclie, dunkle Partikelchen bemerkbar, dereń 
Zahl Vlf. bei einem Teilchen von 0,56 mm Durchmesser auf ca. 10000 schatzen. 
Ober ihre Natur ist nichts bekannt. — Vff. haben die fiir die B. der Kenospharc 
notwendigen Tempp. bestimmt u. gefundcn, daB sich Yitrain, Clarain usw. ver- 
scliicden yerhalten. Je hoher die gewahlte Temp., desto weitmaschiger das Netz- 
werk. Die Durchsichtigkeit der Fenster wird groBer, die D. der Teilchen nimmt 
ab. — Diese Erscheinungen gelten fur die obengenannten Versuchsbedingungen 
(Fali des Kohlenpulvers durcli ein gliihendes Rohr). Werden die Kenospharen nun 
einer langeren Erhitzung ausgesetzt, so werden die Fenster weniger durcliseheinend, 
bezw. sie yerschwinden ganz. Netzwerk u. Fenster lassen sich schlieBlich nicht 
mehr unterschciden. Die Teilchen backcn nicht mehr zusammen. (Fuel 3. 424—34.
1924. Manchester, Univ.) _ BlELENBERG.

Otto Hubmann, Vber die Verschwelung mit Spiilgasen. Vf. hat den EinfluB 
von h. Spiilgasen auf Teerentw. u. -ausbeute untersuclit. Der Beginn der Zers. 
lag bei denselben Tempp. gleichgultig, ob mit oder ohne Spiilgas gcarbeitet wurde. 
Die Ausbeute wird durch Verwendung von Spiilgasen erholit u. war bei Wasser- 
dampf am lioehsten. N2 u. Ha lieferten etwas geringere Ausbeuten ais Wasser- 
dampf, was Vf. auf die Sehwierigkeit der Teerkondensation bei Yerwendung von 
Gasen zuruckfuhrt. Die bei verschiedenen Temperaturinteryallen anfallenden Teere 
wurden getrennt aufgefangen u. untersucht; sie waren sowohl hinsichtlich der 
Menge wie auch der Eigenschaften merklich verschieden. (Brennstoffchemic 5. 333 
bis 337. Frankfurt a. M.) B ie l e n b e r g .

N. Simpkin, Betrachtungen zur Tieftemperaturuerkolilung. Bcsprechung der fiir 
Tieftemperaturyerkohlung anwendbaren Retortenformen. (Fuel 4. 218—21. Lanca- 
shire u. Cheshire, Coal Research Association.) B O r n s t e in .

S. W. Parr und H. F. H adley, Die Untersuchung von Kohle mit Phenol ais 
Losungsmittel. (Vgl. Fuel 4. 31; C. 1925. I. 1541.) Zur Ermittlung des Einflusses 
der Oxydation auf die Eigenschaften des Extraktes u. des Ruekstandes wurden 
Kohle, Riickstand u. Extrakt bei 105° verschieden lange Zeit oxydiert. Die Kohle 
zeigte mit wachsender Dauer der Einw. eine Abnahme der fluchtigen Bestandteile 
u. der Backfahigkeit, der Riickstand eine Zunahme der fluchtigen Bestandteile u. 
Abnahme der Backfahigkeit; der Extrakt verliielt sich wie die Kohle, jedoch nalim 
bei einer Oxydationsdauer bis zu 50 Stdn. der Biahungsgrad zunaclist zu, um bei 
langerer Dauer wieder abzufallen. Die Zunahme der fluchtigen Bestandteile bei 
der Oxydation des Extraktionsriickstandes erklaren Vff. aus Verlusten, die durch 
lebhaftes Funkenspriihen bei der Verkokungsprobe entstehen u. aus dem Umstand, 
daB der bei der Osydation aufgenommene 0 2 bei der Entgasung ais CO u. CO, ent- 
weicht Das Gewicht des Extraktes nimmt bei der Oxydation ab, das des Riick- 
staudes zu. Oxydierte Kohle liefert mehr Riickstand u. weniger Extrakt ais frisclie. 
Die Oxydation wirkt auf die Zus. der gasformigen Yerkokungsprodd. im Sinnc 
einer Zunahme des C02. (Fuel 4. 111—18. Uniy. of Illinois.) B ie l e n b e r g .

M. J. Burgess und R. V. W heeler, Dic fluchtigen Bestandteile der Kohle.
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Wiederholung einer friiher (Journ. Chem. Soc. London 97. 1917; C. 1910. II. 1786) 
yeroffentlichten Arbeit. (Fuel 4. 208—17. Sheffield Uniyersity.) BORNSTEIN.

A. Wagner, Die Yerhiittung von kleinstiickigem Koks. Vf. berichtet iiber Er- 
gebnisse u. Erfahrungen zahlreicher Hochofen mit kleinstiickigem Koks, (ca. 9—10 cm 
Kantenlange) welche durchweg giinstig sind; jedoch ist dabei aber auch auf ge- 
niigende Sturz-, Hitze- u . Abriebfestigkeit des Materials zu schen. Fiir die Be- 
grenzung der Kleinstiickigkeit nach unten diirftc eine Absicbung bei ca. 20 mm am 
yorteilhaftesten sein. (Gliickauf 61. 700—09. Duisburg.) U l m a n n .

H. G. Shatw ell und J. Iron Graham, Die Hydrierung und Verfliissigung der 
Kohle. I. (Vgl. Fuel 4. 75; C. 1925. I. 2521.) Verss. mit Durain ergaben Shnliclie 
Resultate wie dic mit Clarain. Ais Losungsm. diente wiederum Phenol. FI. Prodd. 
wurden in einer Menge yon 37,5% (bczogen auf Reinkohle) gegeniiber 37,7 bei 
Clarain erhalten; sie waren den aus Clarain erhaltenen iihnlich, u. die Analysen- 
ergebnisse zeigen diese Ahnlichkeit sowohl hinsichtlicli der Mengen ais auch ver- 
schiedener anderer Eigenschaften (z. B. das Verhaltnis C:H);  Vff. sehcn hierin 
einen Beweis fiir die Ansiclit von T id e s w e l l  u. W h e e l e r  iiber die Ahnlichkeit 
der Struktur von Clarain u. Durain. — Eine Druckbehandlung unter sonst gleichcn 
Bedingungen aber in N2-Atmosphare lieferte nur feste Prodd. u. zwar 0,5°/0 eines 
schwarzbraunen PulyerS, 1. in Phenol, unl. in A. u. 8,1% (gegeniiber 8,3% bei 
Clarain) eines schwarzbraunen Pulyers 1. in Phenol u. A. — Fusain zcigte nach 
der Hydrierung nur unbedeutende Veranderungen. — Eine S oU T H -W A L E S-K ohle 
mit 91,54%- (bezogen auf Reinkohle) lieferte 26% fi- Prodd. u. 33% eines Pulyers
1. in Phenol, unl. in A. Dieser Befund stelit im Gegensatz zu einer Behauptung 
B e r g iu s , ‘woiiach Kohjen mit ̂ >85% C nicht mehr yerfliissigbar seien. (Fuel 4. 127 
bis 131. Birmingham, Uniy.) B i e l e n b e r g .

H. D. Greenwood, Untersuehung der streifigen Bestandteile einer Derbyshire- 
kohle. Yf. hat die streifigen Bestandteile einer Derbysliirekohle getrennt u. unter- 
suclit. Fusain war durch geringem Gehalt an fliichtigen Bestandteilen gckenn- 
zeichnet; Backfahigkeit war nicht yorhanden. Durain, Clarain u. Vitrain waren 
einander ziemlich ahnlich; ersteres zeigte bei der Verkokungsprobe geringeren 
Schwund, dic letzteren beiden lieferten stark gebliihten Koks. Die Werte fiir 
fixen C u. fliichtige Bestandteile weichen gegeniiber yon T i d e s w e l l  u. W h e e l e r  
(Journ. Chem. Soc. London 121. 2345; C. 1923. IY. 748) fiir die entsprechendcn 
Kompouenten einer 'New-Hamstead-Kohle erheblich ab. (Journ. Soc. Chem. Ind. 
43. T . 363—65. 1924.) B i e l e n b e r g .

J. D. Davis und J. E. Byrne, Selbstentziindung der Kohle. Beobachtung des 
Verlaufs mit Hilfe eines adiabatischen Calorimeters. Vff. haben mit dem friiher be- 
scliriebenen App. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 809; C. 1925. I. 804) den Vorgang 
der SelbsterwSrmunę der Kohle yerfolgt. Dic einzelnen Proben -wurden zunachst 
in einer AtmosphHre von Erdgas bei 140° getrocknet u. dann in der friiher be- 
schriebenen Weise untersucht. — Die Neigung zur Selbsterwarmung steigt im all
gemeinen mit dem O-Gehalt der Kohlen; bei Anthrazit ist sie in Ubereinstimmuug 
hiermit gering; fiir die untersuchte Torfprobe traf die Regel nicht zu, ebenso nicht 
fiir den untersuchten Lignit; Yff. glauben im letzteren Falle die Abweichung 
darauf zuruckfuhren zu konnen, daB die Probe nicht ganz frisch war. — Die auf- 
genommenen Zeit-Temp.-Kuryen sind hinsichtlich ihrer Kriimmung abhiingig von 
der Ausgangstemp.; u. zwar yerlaufen sie um so flacher, je niedriger dieselbe 
liegt. — Unter Benutzung der friiher aufgestellten Gleichung haben Vif. gefunden, 
daB die Mindesttemp. fUr das Einsetzen der Selbsterwarmung einer untersuchten 
Pittsburgh-Kohle bei ^>25,26° liegen muB. Bei oder unter der genannten Temp. 
kann entsprechend der Gleichung keine Selbsterwarmung stattfinden. Den ex- 
perimentellen Nachweis haben Yff. durch Yerss. mit ihrem App. bezw. mit dem
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Eiscalorimeter von B u n s e n  erbringen konnen. — Sie liaben ferner Verss. fiir Er- 
mittlung der entstandenen WSrmemeng bezw. des Yerhiiltnisses derselben zur an- 
gewandten Menge Oa usw. angestellt. (Ind. and Engin. Chem. 1 7 . 125—30. Pitts- 
burgh, Bureau of Mines.) B i e l e n b e b g .

S. W. Parr und E. T. Milner, Die Oxydation von Kohlen bei Lagerungs- 
temperaturen. Vff. haben einige Illinois-Kolilen in dem von W iiite  (Journ. Franklin 
Inst. 17 3 . 201. [1911] beschriebenen App. tagelang bei Tempp. yon 25, 55, 75, 
100 u. 140° einem trockenen u. C02-freien Łuftstrom ausgesetzt u. die Abgase auf 
HjO, COa u. CO gepriift. Die Unterss. hatten folgendes Ergebnis: Die Kohlen 
erfaliren zunachst eine Gewichtszunahme, dereń Maximum ca. 80/0 des urspriingl. 
Gewichts betrug; es scheint hiernach, ais ob es eine Siittigungsgrenze fiir die
0 2-aufnahme gibt. H ,0  wurden 4—8%, C02 2—6% entwiekelt; die Mengen vari- 
ieren direkt mit der Temp.; CO ist nur in geringen Mengen entstanden. Der Ileiz- 
wert erfuhr eine Minderung von 25% bei 150° bezw. 8% bei 100° w-iihrend einer 
Behandlungsdauer von 50 Tagen; bei gewohnlieher Temp. ist die Minderung un- 
bedeutend. — Vff. meinen, daB Oa bei normaler Temp. nur absorbiert bezw. an 
der Oberflache verdiclitet wird; hierdurch wird eine Gewichtszunahme bedingt u. 
damit eine scheinbare Heizyerminderung. Bei erhohten Tempp. geht der absor- 
bierte 0 2 in chcm. gebundenen iiben, wobei schlieBlich HaO u. C02 entweichen; 
hierbei tritt wirklielie Ileizwertyerringerung ein. (Ind. and Engin. Chem. 17. 115 
bis 117. Univ. of Illinois.) _ _ BlELENBERG.

S. W. Parr und C. C. Coons, Kohlendioxyd ais Kennzeiehen der kritischcn 
Oxydationstemperatur von Stapelkohle. (Vgl. vorst. Ref.) Ilauptprodd. der Oxydation 
sind HaO u . C02; die Erkennung des ersten Auftretens dieser Prodd. gibt einen 
Hinweis auf den Oxydationsbeginn. Yff. haben sich auf den C02-Nachweis be- 
schriinkt. Die Oxydation der Kohle erfolgt im beheizbaren Rohr mittels Oa; AuBen- 
temp. u. Temp. der Kohle werden gemessen; das crste Auftreten von C02 wird 
erkannt an der Triibuug eines Tropfens Barytwasser gegen den der Gasstrom stoBt, 
Mit dieser Vers.-Anordnung wird bestimmt: 1. Die Kohletemp., bei der C02 auf- 
tritt u. 2. der Punkt, bei dem die Kohletemp. die AuBentemp. iibersteigt (krit. 
Oxydationstemp.) Yon Vff. untersuchte frische Illinois-Kohlen zeigten krit. Oxy- 
dationstempp. yon 138—43°, Poeahontas-Kohle eine solche von 202°. Die C02- 
Entw. begann nach im Original wiedergegebenen Zeit-Temp.-Kurven bei z. T. be- 
triichtlich niedrigeren Tempp.; sie setzte bei den Illinois-Kohlen ca. 40—50° bei 
der Pocahontas-Kohle 150° unter der krit. Oxydationstemp. ein. — Oxydative Vor- 
behandlung bezw. Yerwitterung erhohen die krit. Osydationstemp. (Ind. and Engin. 
Chem. 1 7 . 118—20. Univ. of Illinois.) B i e l e n b e r g .

S. W. Parr, Verschlechterung und Selbstentzundung von Stapelkohle. Krit. Be- 
traclitung der von Vf. u. seinen Mitarbeitern (vgl. yorst. Ref.) erhaltenen Resul- 
tate. — Kohlen mit hohem W.-Gehalt sind gefahrlich; die Abgabe von W. cr- 
leichtert den Oa-Zutritt. Oa wird zunachst absorbiert u. schlieBlich chem. ge- 
bunden. Die Leiclitigkeit, mit der die Umwandlung von absorbiertem in gebundenen 
Oa vor sich geht, ist fur die einzelnen Kohlen yerscliieden groB. Der Grund liicr- 
fur ist nicht bekannt. Nach Ansicht der Yf. iat diese Eigenschaft relatiy be- 
deutungslos. Wichtiger ist die TeilchengroBe. Kohle mit Neigung zur B. yon 
Staub u. Kolilenklein ist gefahrlich. Der Stapelung ist groBe Aufmerksamkeit zu- 
zuwenden: Zerkleinerung, Entmischung. Kanalbildung usw. sind zu yermeiden; 
Stapelhohe nicht Uber 5 m; Yermeidung iiuBerer Warmezufulir. Tempp. von 
ca. 75° fiihren schlieBlich zur Entziindung, mindestens aber zu starkem Verlust an 
Heizwert. (Ind. and Engin. Chem. 1 7 . 120—23. Univ. of Illinois.) B i e l e n b e r g .

N. E. Beagle, Wcrtmindenwg von Midwest-Kohlen unter verschiedenen Lagerungs- 
bedingungen. Einflufi der Lagemng auf das Yerhalten beim Yerfeuern, Yf. stellt
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Regeln fiir die zweckmSBigste Stapelung auf, die sich im wesentlichen mit denen 
yon Parr (ygl. yorst. Ref.) decken. B e i der Lageruug unter W. sind die Yer- 
iinderungen relatiy gering. Nach den Erfahrungen des Vf. hat die Asche an der 
Luft gelagerter Kolile einen erniedrigten F. Dieser Umstand u. die Zunahme an 
Feinkohle erfordern besonders aufmerksame Wartung beim Verfeuern unter dem 
Kessel. (Ind. and Engin. Chem. 17. 123—25. Peoria, Illinois Power and Light 
Corp.) B i e l e n b e r g .

S. W. Parr und E. R. H ilgard , Oxydation von Scliwefcl ais beaclitenswerter 
Faktor bei Kolilestapeln. Vff. halten die Beteiligung des Pyrit- bezw. Markasit- 
schwefels an den die Selbstentziindung einleitenden Vorgiingen fiir moglicli u. 
empfehlen eingeliende Unterss. hieriiber. (Ind. and Engin. Chem. 17. 117—18. 
Univ. of Illinois.) B ie l e n b e r g .

E. T. Layng und W. S. Hathorne, Bestimmung der Temperaturen der Er- 
weichuńg, der maximalen Drucke und des Wiedererliartens von Backkohlen. Vff. 
haben den Erweichungsyorgang beim Erbitzen von Backkohlen yerfolgt, u. zwar 
mit einer Methode, die iihnlich der von F o x w e l l  (Journ. Soc. Chem. Ind. 40. 
T. 193; C. 1921. IV. 1345. 1924. II. 2720) darauf beruht, daB der Widerstand, den 
eine bestimmte Kohleschicht dem Gasdurchgang bei yerscliiedenen Tempp. ent- 
gegensetzt, gemessen wird. Die Ergebnisse mit yerscliiedenen Kolilen werden
zahlenmaflig belegt. Es hat sich dabei gezeigt, daB Kohlen durch Liegen an der 
Luft ihre Backfestigkeit .einbiiBen, u. daB dies bei der angewandten Methode er- 
kennbar iwird. Vff. glauben ferner, daB mit Hilfe der Methode eine Identifizierung 
der Kohlen hinsichtlich ihrer Herkunft moglicli ist. So zeigten eine Pocahontas- 
u. eine Weśt-Yirginiakohle gleiche prozent. Zus. jedoch ausgesproclien yerschiedenes 
Verh, bei der Unters. des Erweichungsvorganges. (Ind. and Engin. Chem. 17. 
165—67. Uniy. of Illinois.) B i e l e n b e r g .

Theodor H elvey, Zur Entwdsserung des Braunkohlengeneratorenteers. Da der 
Braunkohlengeneratorenteer nahezu gleiche D. besitzt wie das — oft in Mengen 
bis zu 40% — beigemengte W ., ist eine direkte Trennung davon nicht moglicli. 
Es wird yorgeschlagen, konz. Lsgg. yon Salzen (NaCl, S 04Naa oder CaCl2) in 
solchen Mengen zuzusetzen, daB der wss. Anteil eine D. yon ca. 1,05 erhiilt, wo- 
durch die median. Scheidung ermoglicht wird. Man kann auch gewisse getrocknete 
(nicht gebrannte) piast. Tone zusetzen, die stark W. aufsaugen; sie bilden dabei 
eine aus Teer, Ton u. W . besteliende Iimulsion (Kiton, Factit), die ais staubbindendes 
Mittel auf StraBen oder zur Erzeugung von wasserfestem Beton yerwendbar ist. 
(Chem. Rundsch. f. Mitteleuropa u. d. Bałkan 2. 135. Budapest.) BO r n s t e in .

Gg. I llert, Die kontinuierliche Teerdestillationsanlage. Besprechung der von 
der Fa. H i r z e l  nach D. R. P. 172224 gebauten kontinuierlieh arbeitenden Teer- 
destillationsanlagen Jiinsichtlich ihrer Konstruktion u. Wirkungsweise. (Asplialt- 
u. Teeriudustrie-Zeitting 25. 384—86. Hannover. Sep.) B i e l e n b e r g .

Fritz G. Hoffmann, Uber den Ein fiu fs der Drehofenkonsiruktion auf die Zu- 
sammemetzung der Urteere und Gasbenzine. Entgegnung auf die neuerlichen Aus- 
fiihrungen von M O l l e r  (ygl. Brennstoffchemie 5. 388; C. 1925. I. 2271). (Brenn- 
stoffehemie 6. 145. Lugau i. Sa.) B i e l e n b e r g .

Roger M artin, Vcrgasungsversuch mit Baumwollsamen. Verss. an einem mit 
Baumwollsamen betriebenen Generator. (Chaleur et Ind. 6. 195—99.) BO r n s t e i n .

R. K attw inkel, Beitrdge zur Kenntnis des Verdickungsvorganges bei dem Benzol- 
waschoL Vf. yerwirft die yon O f f e  ausgesprochene Ansicht, daB der bei der Dest. 
des Teers frei werdende H2S ais solcher mit den Ólen chem. Verbb. eingehe, ent- 
wickelt yielmehr die Anschauung, daB die Yerdickung des Wascholes durch zahl- 
reiche, nebencinander hergeliende chem. u. physikal. Prozesso hervorgerufen werde, 
von denen ais aufgekliirt gelten konnen: 1. Polymerisation durch S 04Ha bezw. Sulfo-
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saure, die sieli aus dem HaS des Rohgases dureh Oxydation bilden; 2. Polymeri- 
sation durcli Molekularkondensation mittels S, der aus dem II,2S des Kohgases ab- 
gesebiedeu wird; 3. Polymerisation durch wechselweises Erhitzen u. Abkiihlen, 
insbesondere der Phenole. (Gas- u. Wasserfach 68. 323—24. Gelsenkirchen.) B ó r n s t .

Robert M ezger, Gasioerksbenzol und Benzolwaschol. (Wasser u. Gas 15. 833 
bis 842.) BO k n s t e i s .

R. Geipert, Verkrustungen in der Benzolanlagc. Yf. stellt einen Irrtum von 
K a t t w i n k e ł  (Gas- u. Wasserfach. 67. 474) u. S c h w e n k e  (Gas- u. Wasserfach. 66. 
320; C. 1923. IV. 303) richtig. Die Verkrustungen durch Antliracen waren nach 
seinen Angaben (Gas- u. Wasserfach. 66. 101; C. 1923. II. 974) nicht an den Ól- 
erhitzern, sondern auf den Rohren der Olkiihler entstanden. (Gas- u. Wasserfach. 
67. 682. 1924.) B ie l e n b e e g .

Oetken, Neuere Bestrebungen in der Braunkohle?iverwertung. Vf. zeigt, daB 
neuere Absatzmoglichkeiten fiir die Rohbraunkohle nur geschaffen werden konnen 
auf dem Wege der •Kohleveredelung. Hierbei ist nach Ansicht des Vf. weniger 
die Vergasung ais yielmehr die Verscliwelung anzustreben unter Erzeugung eines 
trockenen Halbkokses. Nicht schwelwiirdige Kohle ist in Spezialtrocknern von 
dem W.-Ballast zu befreien. In diesem Zusammenhang wird auf die Fortschrittc
der Staubfeuerung yerwiesen. (Braunkohle. 24. 19—28. Frankfurt a. M.) B i e l .

C. Blacher, Zur Bestimmung des Vertorfungsgrades der Moormbstanz. ‘Eine 
krit. Besprechung der in der Literatur yorgesehlagenen Methoden zur Best. des 
Vertorfungsgrades. (Brennstoffchemie. 6. 49—52. Riga.) B ie l e jt b e r g .

P. Sm irnow, Uber die chemisehe Zusammensetzung der Naphthaharze. Vf. 
filtrierte den paraffinfreien Masut durch Knochenkohle, estrahierte die Kohle mit 
PAe. zur Entfernung der mitadsorbierten Ole u. zog sie alsdann mit 70°/oig. A., 
Amylalkohol, A., Bzl. u. Chlf. aus. Die Extraktionsmittel wurden in o b ig e r  Reilien- 
folge yerwendet; jedes wirkte ca. 2 Monate lang. Die D. des Auszugs (nach dem 
Abdampfen des Losungsm.) war in den fUnf Fraktionen: 1,0867; 1,059; 1,044; 1,110;
1,077; die Jodzahl der ersten Fraktionen war: 8,06; 16,23; 32,31; ihr S-Gehalt:
0,55°/0, l,02°/o, 2,11°/0; ihr mittleres Mol.-Gew. (ebullioskop. in Bzl.): 1588, 1216, 
801. Die auf 1 Mol. bezogenen Jodzahlen bezw. S-Gehalte yerhaltcn sich wie 
2 : 3 : 4 .  (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 8. 286—89. Groshnyi, Zentrallab. der 
Destillationsanlagen.) BlKERMAN.

W. W algis, Formolite aus Sapropelharz. Aus Sapropel yon Ostaschkow (Gouv. 
Twer) wurde durch Dest. das Sapropelharz gewonuen. Es wurde seinerseits in 
5 Fraktionen getrennt; die niedrigste ging zwischen 200 u. 250°, die hochste zwischen 
300 u. 355° iiber. Der C-Gehalt der 1. Fraktion war 79,88%, der 5. 78,87%, der
II-Gehalt 10,85 bezw. 10,85%, der S-Gehalt 0,19 bezw. 1,67%, der N-Gehalt 2,40 
bezw. 2,78%. Aus s&mtlichen Fraktionen wurden Formolite (durch Versetzen yon 
5 g Harz mit 5 ccm konz. H2S 04 u. 2,5 ccm 40%'g- Formaldehydlsg.) gewonnen, 
die Reaktionsprodd. mit A. u. W. extrahiert u. getrocknet. Die Ausbeute betrug 
40—49% des Harzes. Alle Formolite waren amorpli, braun, unl. in organ. Fil.; 
sie hatten keinen scharfen F. Die Zus. des Formoliten aus der 1. Fraktion: 
70,63% C, 6,68% H, 0,80% S, 2,24% N; aus der 5. Fraktion: 73,66% C, 7,31 % H,
1,60% S, 1,74% N. Der nach der Rk. mit H2S 04 u. HCHO iibrig bleibende Rest 
des Harzes (bis 56% des Ausgangsprod.) enthielt 12,4— 13,0% II, war also in 
groBerem Mafie gesiitt., ais der Formolite liefernde Anteil. Die Formolite erwiesen 
sich auch in trockener Atmosphare ais unbestfindig: ihr Gewicht nalim alhnahlicli 
zu. (Neftjanoe i Slanceyoe Chozjajstyo 8. 290—95.) Bikerman.

N. Tschernoahnkow, Uber die Ausseheidung van Ceresin und Paraffin und die 
Gewinuung von Vaselin aus dem paraffinhaltigen Erdol von Groshnyi. Die harzigen 
Bestandteile des Erdols, die das Auskrystallisieren seiner Paraffine yerhindem,
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koimcn durch konz. HsS04 (1—1,5% des Erdols) beseitigt werden, wie mkr. B e- 
obachtungen der paraffin- u. liarzlialtigen Erdole ergeben. Aua dem Erdol von 
Grosnyi scheidet sich nach der Behandlung mit II2S04 Osokerit (4—6% des Erdols) 
vom F. 58—64° ab. Durch Reinigung des Osokerits erhalt man ein noch hoher 
schm. Ceresin. Bei Dest. des Filtrats wird eine Paraffinfraktion isoliert, die leiclit 
filtrierbare Paraffinkryśtalle abscheidet; sie maclien ca. 3% des Rohols aus, ihr F. 
liegt bei 49—56°. Nach der Entfernung der Paraffinfraktionen verbleibt ein Goudron, 
dessen Bearbeitung mit konz. HaS 04 u. Floridin gutes Vaselin liefert. (Neftjanoe
i Slancevoe Chozjajstvo 8 .  282— 85. Warmeteclm. Inst. von G r i n e w e t z k i  u . 

K ir s c h . )  • B i k e r m a n .
A. Jurków, Deparaffinierung des paraffinhaltigen Masuts von Grosnyi mit Ililfe 

des paraffinfreien Masuts. Der E. des paraffinhaltigen Masuts von Grosnyi wird 
durch Zusatz (5—10%) von Viscosin, Goudron, Erdol aus Kaługa, Zylinder- oder 
Mascliinenol erlioht, durch Zusatz yon paraffinfreiem Masut aus Maikop (D.15 0,927, 
E. —20°) oder vom Erdol aus Krim erniedrigt. Diese Erniedrigung ist indessen 
nur von kurzer Dauer, der E. steigt mit der Zeit u. erreicht in ca. 6 Tagen noch 
holiere "Werte, ais vor dem Zusatz des paraffinfreien Masuts. Eine irreyersible
E.-Erniedrigung wird erzielt, wenn man das Gemiseh der beiden Masute bei mog- 
lichst tiefer Temp. filtriert. Das Versetzen des paraffinhaltigen Masuts mit 30% 
paraffinfreiem Masut u. darauffolgende Filtration setzen den E. des ersteren um 
ca. 20° herab; die IIerabs6tzung ist noch bedeutender, falls die Filtration bei 
Kiililungi unternommen wurde. Will man, dal] der E. des paraffinhaltigen Masuts 
dem des paraffinfreien gleicht, so muB man noch den nach Obigem filtrierten Masut 
mit ca. 4% Kerosin oder Solarol yermengen. (Neftjanoe i Slancevoe Chozjajstyo 8.
274—81.) B ik e r m a n .

v. d. H eyden und Typke, Transformatorenole. Kurze Abliandlung iiber das 
Wesen u. die Behandlung der Ole im Betriebe, sowie die an dieselben zu stellen- 
den Anforderungen. (Allgcmeine Ol- und Fett-Zeitung 21. 391—92. 407—08; 
Elektrotechn. Ztschr. 45. 931—35. Berlin-Oberschoneweide. Sep.) P f l O c k e .

v. d. Heyden, Typke und Buck, Einiges iiber die elektrischen Eigenschaften 
von Ti-ansformatorenol. Der spezif. Widerstand der Ole sinkt mit steigender Temp. 
entsprechend den physikal. Gesetzen nach einer e-Funktion. Die im logarithm. 
MaBstab aufgetragene Kennlinie des Widerstandes in Funktion der Temp. ist eine 
Gerade. Der spezif.' Widerstand ist bei 110° 17 000 Megohm/cbm. Die elektr. 
Durchsclilagsfestigkeit des Óles steigt mit der Temp. (Allgcmeine Ol- und Fett- 
Zeitung 21. 408. Sep.) P f l O c k e .

N. W erber, Konsistcntc Maschinenfette. Vf. empfiehlt an Stelle von Neutral- 
fetten die Yerwendung yon Fettsauren. Der VerseifungsprozeB muB alsdann sorg- 
faltiger gehandhabt gordon. Das Anruhren des Kalkes kann in den meisten FSllen 
mit W. geschehen. -Ein geringer Zusatz von NaOH am ScliluB der Yerseifung ist 
vorteilhaft. Ansatz u. Arbeitsweise sind beschrieben. (Allgcmeine Ol- u. Fett-Ztg. 
22. 385—86. 401.) H e l l e r .

W illiam  Hardy und Ida Bircumshaw, Grenzschmierung. Ebene Flaclien und 
Einschrankungęn des Amontonschen Gcsetzes. Die Verss. wurden mit einem Schieber 
mit ebener Gleitflache durchgefiihrt. Das Zahlenmaterial fiir die angewandten 
Schmiermittel u. aufeinander gleitenden Materialien ist in 11 Tabellen geordnet. 
Hat der Schieber eine ebene Gleitflache, so ist der Reibungskoeffizient eine Funktion 
der Belastung; er nimmt bei steigender Belastung ab, bis ein Punkt erreicht wird, 
von wo ab er unabbangig von der Belastung ist. Ist die Gleitflache des Sehiebers 
spliar., so ist der Reibungskoeffizient immer unabhangig von der Belastung. Der 
Reibungskoeffizient ist ein MaB fiir die Wrkg. der Schmiermittelschicht mit Bezug 
auf eine Yariable, die Belastung. Die Yersuchsergebnisse zeigen, daB bei geringem
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Druck die Wrkg. des Sehmiermittels mit steigendem Druck zunimmt, bis ein Grenz- 
wert erreicht wird, von wo ab das Amontonśclie Gesetz giiltig ist. Es ist wahr- 
seheinlieh, daB wJihrend der erstcn Periode, fiir die obiges Gesetz nicht zutrifft, 
der Scliieber in einer Schmiermittelscliicht schwimmt, dereń Dicke eine Funktiou 
des Druckcs ist, wahrend in der zweiten dem Amontonschen Gesetz gehorchenden 
Periode soyiel von dem herausdruckbaren Schmiermittel herausgedruckt worden 
ist, daB eine Schicht mit konstanter molekularer Zus. entstanden ist. In der ersten 
Periode findet eine Einstellung der Reibung zur Belastung durch Anderungen in 
der Schichtdicke des Sehmiermittels statt, in der zweiten Periode durch ciast. Kriifte 
zwischen den Atomen. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 1 0 8 . 1—27.) K. W o l f .

F. Budian und G. A. R. Berig1, Carbolineum ais Schwtzanstrich des Holzes. 
Angaben iiber fettes u. mageres Carbolineum, Durchdringungstiefe, Holzzerstorung 
durch Pilze, Eigenschaften guten Carbolineums u. die zu stellenden Anforderungen, 
uber die anderen holzschtitzenden Anstriche (Teer, Fluoridc), Scliadlichkeit der 
Teersauren, Rolle der Phenole, Anwendung u. Ilaltbarkeit, die deutschen Post- 
yorschriften, die amerikau. Anforderungen, yerschiedene Praparate der Patent- 
literatur, die farbigen Carbolineumsorten, Priifungswesen. (Farbę u. Lack. 1925. 
212—13. 225—26.) S 0 v e r n .

A. Travers, Die Krisis der Motorenole und die zu ihrer Ubcrioindung vor- 
geschlagenen Mittel. (Forts. v. S. 441.) Bespreehung der bekanntgewordenen Methoden, 
um fl. Brennstoffe aus gasformigen u. festen zu erzeugen. (Chimie et Industrie 13. 
722—30. Nancy.) B O r n s te i n .

H. Winkler und L. Jacque, Synthetisehes Petroleum und nationaler Brennstoff. 
Bespreehung der lieute bekannten Darstellungsmethodcn fiir Motorenole. (La Naturę
1 9 2 5 . 325—27. 346—47.) BO r n s t e in .

Robert Fouąue, Die zukiinftigen Alkoholmotoren. Bespriclit d ie  B e d in g u n g e n ,  
unter d e n e n  Motoren mit alkoh. Miscliungen oder reinem A. betrieben w e rd e n  
konnen. (Chaleur et Ind. 6. 159—65.) B O r n s t e i n .

F. HauBer, R. Bestehorn und H. Ellerbusch, Versuche am Fahrzeugmotor. 
IV. Vergleichende Versuche mit Gemischen aus Benzol, Benzinen und Tetralin. Ein- 
geliende Verss. mit den yerschiedensten BrennstofTgemischen zeigten, daB das ein- 
lieimische Erzeugnis Tetralin ais ZusatzbrennstofT zu Bzn. u. Mittelbzn. in bctriicht- 
lichen Mengen im Fahrzeugbetrieb durchaus yerwendbar ist. Ersatz eines Teils 
des Mittelbcnzins bis zu 20% durch Tetralin wird besonders empfohlen. (Ber. 
Ges. f. Kohlentechn. [Dortmund-Eying] 1 9 2 5 . 439—55. Dortmund-Eying.) B ó r n s t .

Alfred Schmidt, Uber die Bewertung von Kohlen. Entgegnung auf die Arbeit 
yon S t o c k f i s c i i  (Ztschr. f. angew. Ch. 3 8 . 98; C. 1 9 2 5 .1. 2426). (Ztschr. f. angew- 
Ch. 3 8 . 388. Charlottcuburg.) B i e l e n b e r g .

H. Bahr, Die Untersuchung von Kohlen und Koks im Ilinblick auf die Jler- 
stellung einer b etc a fi ten Kokseigenschaft. (Ygl. Brennstoffchemie. 5. 365; C. 1925.
I. 804.) Forts. u. ScliluB, Angaben von Methoden zur Best. des Abriebs, der 
wirklieben u. seheinbaren D., der Porosititt, der Rcaktionsfiihigkeit usw. (Brcnnstoft- 
chemie. 5. 384—88. 1924.) B i e l e n b e r g .

N. DanailS, und E. Melinescu, Uber die volumetrische Bestiwnung der un- 
gesattigtcn, eine Doppelbindung enthaltenden, aromalischen und gesattigten Kohlen- 
wasserstoffe der Petroleum- und Teerdestillate. II. Die v o n  Vff. friilier (Bulet. 
kjociet. de §tiin{e din Bucuresti 2 6 . 3; C. 1 9 2 4 . II. 1759) angegebene Methode zur 
yolumetr. Best. der yerschiedenen KW-stoffe ist nur fiir die mit W.-Dampf iiber- 
gehenden Destillate, also mit Kp. etwa bis 150° brauchbar. Fiir liohere F ra k tio n e n  
schlagen sie jetzt einen anderen Weg vor. Zur Best. der Olefine fuh ren sie in das 
GefftB C des nebenstehend abgebildeten burettenartigen App. (Fig. 1) erst 50—60 ccm 
einer 30°/0ig. NaOH-Lsg., dann, unter AusfluB der Iliilfte der Lauge durch e, yon
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a ans 25 ccm der zu untcrsuehenden Fraktion, sclilieBen e, setzen den gut ein- 
geschliffenen Glasstopfen auf die Mundung a des genau in l/ l0 ccm geteilten Rohrs A 
u. kiihlen mit Eis u. Kochsalz auf —10 bis —15°.
Sobald diese Temp. von dem ganzen Inkalt des 
GefiiBes angenommen ist, offnct man b, verbindet 
d mit einem Ozonapp. u. leitet einen O-Strom einj 
der 1 — 3°/0 0 3 enthiilt, mit einer Gesehwindigkeit 
von 5 1 die Stdc. 6 Stdn. lang bei —10 bis —15°.
Die ausfallendeu Ozonide der KW-stoffe mit dop- 
pelter Bindung werden yon der Lauge langsam 
zers., man entfernt den Ozonapp., sehlieBt a u. b 
u. liiBt bei gewohnlicher Temp. 12—14 Stdn. stehen, 
bis alle Ozonide yerschwunden u. beide Fl.-Schich- 
ten klar geworden sind. Dann liiBt man die alkal.
Lsg. ab, wiisclit durch einen an d befestigtcn Tricliter 
D 3—4-mal mit der gleichen Lauge, dann 2—3-mal 
mit dest. W. u. schlieBlicli 3—4-mal mit einer 15°/0ig.
NaHSOj-Lsg. u. von neuem mit dest. W. Durch 
W. wird die ganze Probe in den Hals A  des App. 
gehoben u. nach 3-stiind. Stehen bei gewohnlicher 
Temp. dort ihr Vól. abgelesen u. das der yerscliwun- 
denen ilngesiitt. KW-stoffe berechnet. Nur ein ge- 
nauer App. u. sorgfiiltigstcs Arbeiten fuhren zu 
richtigem Ergebnis.

In dem sorgfiiltig getrockneten Riickstaude kann man die cycl. gesiitt. KW-stoffe 
mit 1I2S 04 von 98,33°/0 in dem App. u. nach der Methode bestimmen, die Vff. in 
ihrer fruheren Mitteilung beschriebcn haben.

Durch die Ggw. yon festen oder S- oder N-haltigen Stoffen wird die Genauig- 
keit dieser yolumetr. Best.-Methode beeintriichtigt. (Annalcs des Mines de Roumanie
8. 6 Seiten. Sep. Bukarest.) B O r n s t e i n .

W. Schischokin, Graphoanalytischc Methoden der Unłersuchttng vm  Quellungs- 
und Bohrlochiodssern. Wenn das zur Unters. gelangende W. ein Gemiscli von aus 
mehreren Quellen stąmmenden Wiissern ist, so kann in einfachcn Fiillen die Zus. 
dieser „elementaren“ Wiisser aus der Zus. des Gemisclies ermittelt werden. Setzt 
sich z. B. das Gemiscli aus zweierlei Wiissern zusammen, so stehen der Trocken- 
riickstand u. die einzelnen Bestandteile desselben in linearen Beziehungen unter- 
einander; d. li. wenn man auf die Abszisse die Trockenruckstande yerschiedener 
Proben u. auf die Ordinatc die Konzz. der Bestandteile auftriigt, so erhiilt man 
gerade Linien. Yf.swendet diese Methode auf die yorliegenden Analysen zahl- 
reieher Quellungs- U". Erdolwiiaser an. (Neftjanoe i Slanceyoe Chozjajstyo 8. 240—61. 
Petrograd, Inst. f. physieochem. Analyse.) B ik e r m a n .

E. Belani, Verstehen Sie es, Ihr Schmierol zu priifen? Eine icichtige Fragc an 
den Papiertechniker. Angaben iiber Priifung auf Unreinigkeiten u. W ., D ., Flamm- 
punkt, Yiscositiitsbest., den Ólpriifcr von y. D a l l w it z - W e g n e r , Best. des Stock- 
punkts, des Tropf- u. Erweichungspunktes, des Teer- u. Asphaltgehaltes, die Prii- 
fung auf fette Ole u. Siuire. Fiir die wichtigsten Ole sind die wesentlichen Kon- 
atanten zusammengestellt. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieurc. 288—90. 296—99. 307—10. Villacli.) SO v e r n .

G. W eiBenberger, Uber die Benzolbestimmung im Ga.?. II. Die Tetralinmethode. 
(I. vgl. Ósterr. Chem.-Ztg. 27. 69; C. 1924. II. 260.) Zur Absorption des Bzl. wird 
Tetralin yerwendet, in dem sich zur EThohung der Wirksamkeit besonders kon- 
struierte Spiralkorper aus Draht befinden. Die aufgenommene Bzl.-Menge wird
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durch Abdestillieren u. Auffangen in einem besonders eingerichteten App. ermittelt. 
Die erlialtenen Werte liegen iiber den bei Verwendung akt. Kohle erhiiltlichen. 
Die Methode gestattet auch die Bzl.-Best.- in ungereinigtem Kokereigas. (Montan. 
Rundsch. 17. 103—5. Wien, Univ.) BlELENBERG.

X X IV . Photographie.
C. E. K. Mees, Die photographische Wiedergabe der Helligkeitsunterschiede. 

Objekte werden yom menschlichen Auge ais Serie von Helligkeitsunterschieden 
wahrgenommen, welche verursacht sind durch einen Unterschied in der Beleuchtung 
oder durch die Yerschiedenheit ilirer reflektierenden Kraft. Von einer photograph. 
Wiedergabe des Objekts muB yerlangt werden, daB sie in allen Teilen den Hellig- 
keitsunterschieden des Originals entsprieht. Die Beleuchtung, unter der das photo
graph. Bild gesehen wird, spielt bei einer solclien Vergleichung nur eine geringe 
Rolle. Die Erfahrung lehrt, daB die riclitige Wiedergabe der Helligkcitsunter- 
schiede yon verscliiedenen Faktoren abhangt; diese bilden den Gegenstand der 
Unterss. des Yf. Bei der Projektion des Objektbildes auf die Platte werden die 
Helligkeitsverhiiltnisse bereits geSndert, maBgebend sind die Óffnung des Objektiys 
u. die LichtdurchlSssigkeit der Linse. Ein weiterer Faktor ist die GroBe des 
Gradationswinkels y  der yerwendeten Platte, nur im geradlinigen Teil der Charak- 
teristik ist korrekte Wiedergabe zu erwarten, yorausgesetzt, daB das geradlinige 
Stiick hinreicliende Lange besitzt, um. samtliche Helligkeitsunterschiede des Objekts 
zu umfassen. Beim Kopieren auf Papier ist zu bedenken, daB die Charakteristik 
des lichtempfindlichen Papiers begrenzt ist durch dic „maximale Schw;irzung“. 
AuBerdem ist bei den Papieren das geradlinige Stiick der Charakteristik so kurz, 
daB man in der Praxis fiir die Wiedergabe auch den Bereicli der gebogenen Stiicke 
mit ausnutzen muB; daraus folgt eine ungenaue Reproduktion der starken Lichter 
u. der Scliatten, selbst wenn das Negatiy korrekt ist. Vf. gibt ein graph. Verfahren 
an, wie bei Kenntnis der Charakteristiken der Platte u. des Papiers die Wiedergabe 
der wirklichen Helligkeitsunterschiede bestimmt werden kann. Aus den Unterss. 
wird gefolgert, daB fiir ein Objekt mit starken Helligkeitsunterschieden die Yer- 
wendung einer Platte mit kleinem / ,  eines Papiers mit mogliclist breitem Empfind- 
lichkcitsbereich u. einer kurzeń Beliclitung empfehlenswert ist; ein Objekt mit 
geringen Kontrasten braueht eine Platte mit groflem y, ein Papier mit engem 
Empfindliclikeitsbereich u. eine liingere Beliclitung. (Scient. Publicat. Research 
Lab. Eastman Kodak Co. 1924. 146—55.) K e l l e r m a n n .

L. A. Jones und E. H use, Uber die Beziehung zwischeń Zeit und Lichtinten- 
siłiit bei der photographischen Exposition. I. Vff. stellen sich die Aufgabe, die Ab- 
hUngigkeit der Schwiirzung yon Zeit u. Liclitintensitat bei mogliclist groBer Yariation 
der Faktoren zu studieren. Da die Liclitintensitiiten im Verlialtnis 1:1000000 ge- 
andert wurden, lieB sich zur esperimentellen Priifung das Gesetz, wonach die 
Intensitat im Quadrat der Entfernung abnimmt, nicht anwenden, weil dazu eine 
Entfernung yon 1000 m notig gewesen ware; die Lichtschwachung wird daher mit 
Diaphragmen bewirkt. Bei der Entw. wird auf genaue Temperaturkonstanz ge- 
achtet, die Platten werden gleich lang entwickelt. Es wird gefunden, daB der 
Gradationswinkel y  selbst bei auBerordentlicli yerschiedeneu Intensitaten gleich 
bleibt, nur bei einem Kinopositiyfilm lieB sich eine geringe Abhangigkeit feststellen. 
Der Esponent der Schwarzschildschen Gleichung ist keine Konstantę, er andert 
sich mit der Intensitat. (Scient. Publicat. Research Lab. Eastman Kodak Co. 1924. 
22—29.) K ellerm ann.

pHnted in oermmj ScliluB der Redaktion: den 17. August 1925.


