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A. Allgemeine und piiysikalisclie Cliemie.
Robert Eisler, Der babylonische Ursprung der Alchemie. Vf. teilt nach der 

Kulturgeschiclite M e is s n e r s  (2. Heidelberg 1925) Proben aus dem von Zimmern 
in der Bibliotliek Assurbanipals entdeckten alcbemist. Werk „Tor des Ofens“ mit 
u. erortert den geistesgeschiclitlichen Zusammenliang mit der Philosopbie grieeh. 
Autoren. (Cbem.-Ztg. 49. 577— 78. 602. Feldafing.) J u n g .

Edmund 0. v. Lippmann, U ber Hen Slil in den deułschen chemischen Zeit- 
schńften. (Vgl. Ztsehr. f. angew. Cli. 36. 306 [1923].) Fortsetzung der Listę von 
Sprachunrichtigkeiten in cliem. Abliandlungen. (Ztsehr. f. angew. Cli. 38. 547 
bis 49.) J o n g .

H. Beutler und M. Polanyi, Reaktionsleuchten und Rcaktionsgesclnoindigkeit. 
Zur Kliirung der Frage nach dem Auftreten von Leuchterscheinungen bei chem. 
Rkk. benutzen Vff. folgende einfaehe Versuclisanordnung: Na-Dampf von 0,01 bis
0,1 mm Druck wird bei 300—350° in ein 1 m langes, geheiztes Kolir geleitet, in 
dessen anderes Ende die mit dem Na reagierende Substanz (Cl2, Br2, J 2 etc.) ein- 
gefiihrt wird. Beide Gase diffundieren ineinander, u. im Innem des Eohres bildet 
sich der Reaktionsort aus, dessen Lage u. Lange im Rohr von den Einstromungs- 
drucken abhiingt. Am Reaktionsort wurde die D-Linie ausgestralilt u. die ent-
sprechende Na-Yerb. niedergesclilagen. Die Lange der Rk.-Zone ist ein MaB fur
die Rk.-Geschwindigkeit, zwischen beiden besteht indirekte ProportionalitSt. Die 
Breite der Rk.-Zone ist der 3. Wurzel aus der Rk.-Geschwindigkeit umgekehrt pro- 
portional. — Anregung der D-Linie erfolgte bei den Rkk. des Na mit Cl2, Brs, J 2, 
HC1, HgCl2, IIgJ2, CdCl2, CdJ2, PC13 u. IIg(CN)2. Das Leuchten blieb aus bei 
Tl Cl, T1J u. A1CL,, ferner bei allen organ. Ilalogenverbb. (CC14, C0H5C1, C0II6J, 
CHjCOCl, CH8C1, CII3J). Die Liingen der Rk.-Zonen sind bei den einzelnen Rkk. 
niclit sehr yerscliieden u. betragen bei mittleren Drucken ca. 10 cm. Unter der 
Annabme, daB die Rkk. in der Gasphase verlaufen, ergibt sich, daB jeder 100. Zu- 
śammenstoB zur Rk. fuhrt, nur bei IIC1 sind mehr ZusammenstoBe notig, da die 
Rk.: Na -(- HC1 — > NaCl -(- II schwach endotherm ist. Siimtliche untersucliten 
Rkk. verlaufen in mehreren Phaaen, die in einigen Fiillen, z. B. bei der B. von 
NaJ deutlich nebeneinander sichtbar sind. Bei dieser Rk. lagen die gemessenen 
Liclitstarken zwisclien 1/100 u. 7iooo HK. Etwa '/ioo der Yereinigungen von Na 
u. J  ist mit Strahlung yerbunden. Jedes 100. Mol. NaJ wiirde demnach seine 
Energie auf das Na-Atom ubertragen. Aus der Lichtausbeute folgt, daB mindestens 
10—4 der StoBe zwischen Na- u. J-Atomen zur Anregung der D-Linie fuhren u. 
somit im Gasraum NaJ bilden. Dies ist etwa 10000 Mai mehr ais vom Standpunkt 
der DreierstoBtheorie zu erwarten ist. Der Meclianismus der Lichterzeugung wird 
bei einigen Rkk. noch niiber erortert, so leuchtet z. B. bei der Rk. zwischen 
Na u. J2 nur der ElementarprozeB: Na -|- J  -|- Na =  NaJ -)- Na -[- h v. Die 
Die B. von J-Atomen wird dureb die Rk. Na -(- J 2 =  NaJ -f- J  erkliirt. In 
welcher Weise die Rk.-Wiirme auf das anzuregende Na-Atom ubertragen wird, ist 
noch ungekliirt. (Naturwissenscliaften 13. 711—12. Berlin-Dalilem, Kaiser W il h e l m - 
Inst.) J o s e p h y .

VII. 2. 100
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W. Swietoslawski, Klassifikation ehemischer Reahtionen, die m  Gegenwart einer 
Kontaktsubstanz verlaufen, Vf. glaubt betonen zu mttssen, daC vermeintliche Wider- 
spriiche gcgen den zweiten Hauptsatz behoben werden, wenn man den Unterschied 
zwischen Yorgangen, dic eineu Glcicligewichtszustand erreiclien u. solchen, die in 
einera Zwischcnstadium abgeschreckt werden, beachtet. (Journ. de Chim. physiąue 
22. 73—70. Wargphau, Teclin. Hocliscli.) Cassel.

F. W. Aston, Dic Isotopen des Quecksilbers. Vf. liat eineu Massenspektro- 
graphen gebaut, der die doppelte Dispersion des bisher benutzten gibt. Zuniichst 
stellte er darait dieAnzahl der Ilg-Isoiopen zu 6 fest u. zwar 198(4), 199 (5), 200(7), 
201 (3), 202 (10), 204 (2). Die Żabien in Klamraern stelien selir roli die relatiye 
Intensitiit der Linien dar, die mit dem At.-Gew. des Hg von 200,6 in tJberein- 
stimmung ist. Auf einigen der erhaltenen Massenspektren sind seliwache An- 
deutungen weiterer Linien: es kann nocli nicht gesagt werden, ob diese von Hg- 
Isotopen herriihren, auf jeden Fali ist iln-e Stiirke yerhaltnismiiBig unbedeutend. 
Obige Ergebnisse sind wiclitig fur die Theorie der B. von Au  aus Hg mittels Ein- 
schieBens eines Elektrons in den Ilg-Kern. Es ist klar crsiehtlieb, daB Gold, das 
auf diese Art u. Weisc entstelit, ein At.-Gew. von mindestens 198 baben muB, 
statt des At.-Gew. des gewohnlichen Au von 197,2. (Naturę 116. 208. Cambridge, 
Cavendish Lab.) B ehkłe .

Thomas K irke Rose, Die Dichtc von Ehodium. Vf. lmt das spezif. Gewiclit 
von Rh bestimmt, u. zwar eines Materials, das aus Rh-Scliwamm geschmiedet u. 
ausgeglubt (niebt gesclimolzen) war, u. eines im Knallgasgeblase gesebmolzenen 
Metalles. Im ersten Falle fand er 12,222, im zweiten 12,472. (Journ. Inst. Metals 33. 
109—14. London.) LOder.

W. Geiss und J. A. M. van Liempt, Dichteiinderungcn des Wolframs mit der 
Bcarbeitung. Vf. stelien Messungen der D. an yerscliieden bearbeiteten W-Drabteu 
,an. Es ergibt sich kein Ilinweis dafur, daB bei der Bcarbeitung des W das Gitter 
nennenswert zusammengedruekt wird. Ais walne D. des W wird a  =  19,35 in 
tjbereinstimmung mit dem Eontgenstralilenbefund bestimmt. (Ann. der Pliysik [4] 
77. 105—08. Eindlioven [Holland] Philips Gliihlampenfabrik.) F eankenbukger.

F. K oref. U bo- KrystaUvefgiitung. Beobacldungen uber die Entfestigwig vcr- 
festigter Wolframlcrystalle. Vf. versteht unter „Krystallvergutung“ die dureli Er- 
hitzen erfolgte Entfestigung von Krystallen, die ohne llekrystallisation erfolgt. 
Diese Erscheinung yerfolgte Vf. in seinen Yerss. durch Messung der ZerreiBfestig- 
keit von yerscliieden behandelten, deformierten W-Einkrystallen. Die Krystall- 
yergUtung erfolgt, solangc dic Deformation einen gewissen Wert, die l le k ry s ta l l i -  
sa tio u ssc liw e lle , nicht uberschreitet. Diese ist wiederum abhiingig von den 
Abmessungen des Krystalles. Bei verfestigten W-Vielkrystallen ist nur eine partiellc 
Krystallvergutung moglich, u. zwar zwischen 700 u. 1500°. Bei hoheren Tempp. 
findet Rekrystallisation statt. D. u. elektr. Leitfiibigkeit von gezogencn Driihtcn 
andern sich beim Lrhitzen nicht erst im Gebiete der Rckrystallisation sondern 
sebon bei der KrystalWergiitung. (Ztsehr. f. Metallkunde 17. 213—20. Berlin.) LOder.

B. M eschtscheraky, Die spczifische Warnie von Losungen und die Ionen- 
liydrate. Auf Grund des vorliegenden experimentellen Materials iiber die Warme- 
kapazitiit C der Lsgg. folgert Vf.: 1. Niclitelektrolyte u. schwache Elektrolyte
erliohen die C des W. bei der Auflsg. 2. Starkę, in einatomige Ionen zerfallendc 
Elektrolyte erniedrigen dic C des W.; starkę aus komplizierten Ionen gebaute 
Elektrolyte erliohen — wenigstens in konzentrierteren Lsgg. — die C. 3. Die Ab- 
weichungen von der Mischungsregel sind um so geringer, je starker die Lsg. ist.
4. Die scheinbare C des gelosten Salzes nimmt von Li zu Cs u. H (bei gleich- 
bleibendem Anion) ab. 5. Sie nimmt auch mit steigender Temp. ab. Diese Tat- 
sachen werden vom A f. durch Annahme der Ionenliydratation erkliirt; die Ionen-
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hydratc zerfallen bci Konzentrierung der Lsg. odcr bei Temperaturerhiiliung; der 
Hydratationsgrad steigt von Li zu Cs u. H. Die organ. Ioncn sind wasserfrei, was 
aucli daraus folgt, daB zwiscben łhren Massen M  u. Beweglichkeiten U die Be- 
zieliung MU- =  konst. besteht. — Die C wird durch Ionenhydratation herabgcsetzt, 
weil die Wassermoll. iu den Ilydraten eine geringere Warmekapazitiit haben ais 
in W. (Mitteilungen d. Gorkyschen landwirtschaftl. Inst. 3. Seite 1—29. [russ.] 
Sep.) Bikerm an.

J. A. V. Butler, Die gegcnseitigc Loslichkeit von Fliissigkeiten. Vf. behandelt all- 
gemein die fiir die gegenseitige Loslichkeit von Fil. geltenden Regeln; der Fali 
„idealer“ gegenseitiger Loslichkeit ist gegcben, wenn die Beeinflussung der Moll. 
der einen Komponenten durch die der anderen Komponenten eine derartige ist, 
wie sie durch die Moll. der ersteren selbst zustandekommt. In diesem Fali gilt 
streng das Raoultsclie Gesctz, in allen anderen Fiillen treten infolge der — jeweils 
geringeren odcr stiirkeren spezif. Beeinflussung der Moll. der einen Komponenten 
durch die der anderen Abweichungen auf. Dicse Beeinflussung wirkt sieli niclit 
nur ais besehriinkte Misclibarbeit beider Fil., sondern auch in den Eigenschaften der 
Gemische aus, welche aus den beiden Fil. gebildet werden konnen. Vf. yerweist 
auf Arbeiten von H il d e b r a n d  (Physical Reyicw [2] 21. 46; C. 1924. I. 278), welche 
den Binnendruck innerhalb der Gemische ais maBgcbenden Faktor betrachten u. 
yerweist auf die Eignung dieser Auffassung zur Klarung der fiir Metallgemische 
yorlicgenden Verhiiltnisse. Weiterliin erwiilint Vf. die von ihm entwickelten An- 
scliauungen (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 117; C. 1925. I. 1570), welche Be- 
ziehungen zwisclien der partialen Losungswitrme u. den Abweichungen vom 
Raoultschen Gesetz aufweisen. (Chemistry and Ind. 44. 577—79.) F r a n k e n b t jr g e b .

M. Y olm er und P. M ahnert, Uber die Aufldsung fester Kor per in FWmigkeits- 
oberflachen und die Eigenschaften der dabei entstehenden Sehiehten. I. Taucht nian 
eiu Campherstiick etwa zur Httlfte in W. ein, so wird es in Ilohe der Wasscrober- 
fliiche nach kurzer Zeit formlich durcligeschnitten. Von der Ersehcinung des 
Campliertanzens her ist bekannt, daB Campher die Oberflachenspannung des W. 
stark erniedrigt. Auf welchem Wege gelangt der Campher in die Wasserober- 
fliiche? Die VfF. zeigen, daB dies weder durch Auflosung im Innem der FI. nocli 
durch Verdampfung aus dem Gasraum erfolgen kann. Vielmehr gibt es eine un- 
mittelbare Auflosung in der Grenzscliicht zwiscben FI. u. Gaspliase, welche des- 
lialb mit so groBer Gescliwindigkeit stattfindet, weil sie niclit ais Diffusion durch 
die Flussigkeitsmolekule bebindert, sondern durch die von der Diffcrenz der Ober- 
flaclienspannungen liervorgerutene hydrodynam. Stromung gefordert wird.

II. Aus einer Pt-Capillare tropft Hg, dessen Oberflachenspannung aus Tropfen- 
gewicht u. GroBe der Oberfliiche im Augcnblick des Abtropfens bestimmt wird. 
Eiu Krystall von Benzophenon beriihrt den Rand des Tropfens vor dem AbreiBen 
u. lost sich dadurch in der Hg-Oberfliiche. Der Gewichtsverlust des Krystalls wird 
mittcls Mikrowage unter Beriicksichtigung der infolge von Verdampfung notigen 
Korrektionen festgestellt. So ergaben sich bei Tempp. zwischen —9 u. -4-25° Ober- 
fliichcnspannungserniedrigung u. Anzalil Mole Benzophenon pro qcm Oberfliiche. 
Es zeigt sich, daB die Dicke der Oberflachensehicht kleiner ais der Molekiildurcli- 
messer des Benzophenons sein miiBte, daB es sich also um eine Lsg. des Benzo- 
phenons in monomolekularer Adsorptionsschicht handelt. Die Yersuehsergebnisse 
lassen sich durch eine zweidimensionale Zustandsgleichung fiir den gel. Stoif wieder- 
geben: % ( ii  — fi) —  R  T. (TC Oberflaehenspannungserniedrigung, £2 Oberfliiche, 
auf welcher ein Mol gel. ist, B doppelter Molekiilauersclinitt.) (Ztschr. f. physik. 
Ch. 115. 239—52.) Cassei,.

M. Volmer, Thennodynamisehe Folgerungen aus der Zustandsgleichung fiir ad- 
sorbierte Stoffe. Mit Hilfe eines ansehaulichen Kreisprozesses wird die nach Gibbs

100*
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benannte Adsorptiousgleichung abgeleitet. Die Integration (licser Differential- 
gleicliung wird unter Zugrundelegung der in der vorstehend referiertcn Arbeit 
aufgestellten ZustandsgleicKimg durchgeftthrt. VernachlSssigt man (31 gegen 2 fi £2, 
so folgt die von L a n g m u ir  gegebene Adsorptionsisotlierme mit dem Unterscliied, 
daB wegen der Beriicksichtigung der Warmebewegung hier der doppelte Flachen- 
bedarf der Molekule eingebt, bei L a n g m o ir  nur der einfaclie. SeblieClicli wird 
der Zusammenhang mit der Gleichung von Szy szic o w sk i in einfaelister Weise klar- 
gestellt u. der Geltungsbereich derselben unter verschiedenen Voraussetzungen dis- 
kutiert. (Ztselir. f. pliysik. Ch. 115. 253—60.) Ca s s e l .

H. Forestier und G. Chaudron, Die TJmwandlungspunkte der festen Losmgen 
von Tonerde oder Cliromoosyd in Eisenoxyd. Im AnscliluB an eine fruherc Arbeit 
(C. r. de FAcad. des scicnces 179. 763; C. 1925. I. 327), in der ein Uinwandlungs- 
punkt des Fe20 3 bei 675° dilatometr. nachgewiesen worden war, liaben Vff. in 
gleieher Weise diese Umwandlung in Mischkrystallen YO n A120 3—Fe20 3 u. Cr20 3- 
Fe20 3 bestimmt. Die betrcftenden festen Lsgg. wurden durcli Gliilien der ge- 
misebten Komponenten walirend 2 Stdn. auf 900° erlialten. Al20 3-Fea0 3-Miscbungen 
weisen ein Sinken des Umwandlungspunktes um 100° auf, bei solchen von Cr20 3- 
FeaOa erniedrigt sich die Temp. sogar auf 150°. Die Ergebnisse sind in Kurven 
zusammengestellt. (C. r. d. l’Acad. des seienees 180. 1264—66. Paris.) LOder.

L. Fernandes, jjber den Isomorphisnms des Zirlconsulfates mit dem Sulfat des 
vienoerłigen Ccrs. Durch Miseben von Sulfatlsgg. von Zirkon u. Ceiv u. langsames 
Eindampfen bei 70° erhśilt Vf. 9 verschiedene Fraktionen von Misclikrystallen. Die 
ersten Fraktionen, reich an Zr u. arm an Ce, sind schwacb gelb gefiirbt, wiihrend 
die letzten Fraktionen, reieb an Ce u. arm an Zr, orangegelb auskrystallisieren. 
Beim Studium der Absorptionsspcktren wird die bekannte Tatsaclie bestiitigt, daB die 
Cc-reieberen Krystalle das Liebt starker absorbieren ais die Ce-armen. (Gazz. cbim. 
ital. 55. 290—93. Florenz.) G o t t f r ie d .

G. Carobbi und V. Caglioti, ii ber die Nichtexistenz des Doppelsulfates M uK^SO ^. 
(Gazz. ehim. ital. 55. 411—13. — C. 1925. II. 518.) G o t t f r ie d .

GL Carobbi, Untersuchungen iiber die Bezieliungen des Isomorphisinus zwischen 
den Yerbindungen des Samariums und den entsprechenden des Calciums, Strontiums, 
Barwna und Bleies. Einige Verbb. des Sm bilden homogene Miselikrystalle mit 
den entsprechenden Verbb. des Ca, Sr u. Pb. Ferner ist der Isomorpliismus des 
Sm mit den Metallen, die dem Ca isomorpbogen sind, viel sehSrfęr ausgepriigt ais 
der der anderen Metalle der Cergruppe. — PbMo04 u. Sm2(Mo04)8 bilden in jedem 
YerliUltnis ilisebkrystalle, CaMo04 u. Sm2(Mo04)3 bis zu einem Gebalt von 6S,2°/0 
Sms(Mo04)3, SrMo04 u. Sm(Mo04)3 bis zu einem Gehalt von 46,56°/0 Sm2(Mo04)3. — 
Beim Zusammenscbmelzen von Ca^POjj, SmP04 u. CaCl2 erbielten VfF. einen wolil- 
definierten Chloroapatit mit einem Gehalt von 13,63% SmP04. — Die Darst. zweier 
wasserhaltiger Sm-Molybdate, u. zwar Sm2(Mo04)3-15H20  u. Sm2(Mo04)3-12H20, u. 
der HaO-freien Sm2(Mo04)3 wird besehrieben. (Rend. della R. Accad. di Scienze 
fisiche e matemat. di Napoli. [3] 31. 13 Seiten. Sep.) G o t t f r ie d .

G. Carobbi, b ber die Annahtne des Isomorpliismus der Verbindungen des TJrans 
mit den en der Metalle, die der Magnesiumgruppe isomorphogen sind. Verss. des Vfs. 
in dem bekannten Doppelsalz 2R -(N 08)33R"(N03)2-2411,0, in dem R "  =  Ce", 
La, Nd, Pr, Sm, Gd, Bi u. R =  Mg, Zn, Co, Ni, Mn scin kann, das zweiwertige 
Metali durch zweiwertiges U 02 zu ersetzen, verliefen ergebnislos. Ebenfalls ohne 
Resultat blieben die Yerss. in dem Doppelsalz R'2R '(S04)2-6H20, in dem R' =  K, 
Rb, Cs, T l, NH4 u. R =  Mg, Fe , Zu, Co, Ni sein kann, das zweiwertige Metali 
durch U02 zu ersetzen. Es ist also die Annahmc des Isomorphismus zwischen 
\  erbb. des Urans u. denen der Metalle, die der Magnesiumgruppe isomorphogen 
sind, nicht bcwiesen, (Gazz. cliim. ital. 55. 406—10. Neapel.) G o t t f r ie d .
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E. F. Armstrong und T. P. H ilditch, Studie iiber die Katalyse an festen 
Ober (lach cn. XII. Einige Beobachtungen beziiglich derjenigen Teile eines Katalysators, 
roelche an ćhemisćher Yerandeńmg teilnelmien. (XI. ygl. Proc. Royal Soc. London 
Serie A. 103. 586; C. 1924. I. 727.) Gegenstand der Beobachtungen bildete dic 
katalyt. Hydrierung von Walfiscliol durcli N i u. dereń Beeinfłusaung durcb bei- 
gemengte Verunreinigungen. Vff. schlieBen auf Grund yergleicliender Resultate, 
daB die katalyt. Aktivitat eine Funktion des eiuzelnen Atoms oder do cli bestimmter 
Teilchen ist. Werden aktiye Teilchen teilweise oder ganz durcla Verunreinigungen 
verdeckt, so ist dies ais Ursaelie der Inaktiyierung zu betracliten. Die Theorie von 

' T a y l o r  iiber den gleichcn Gegenstand wird diskutiert, besonders hinsichtlich des 
therm. Effckta, der mit der Adsorption an den Oberfliichcn verbunden ist u. auf 
dem tlbergang der Nickelatome aus dem festen in eiuen gasfiirmigen Zustand be- 
ruhen soli. Wenn im Augenbliek der cliem. Veriinderung der Vorgang auf der 
Katalysatoroberfliiche so gedeutet wird, daB eine plotzlieli einsetzende Trennung 
des Nickelatoms vom Nachbaratom statthat, so kann nach yollcndeter Katalyse der 
Zustand des Nickelatoms so aufgefaBt werden, daB es mit ungesiitt. Moll. weitere 
momentanc Vereinigungen einzugeben bereit ist, oder ais Ni-Sol in der FI. ver- 
bleiben oder aber durcli Oberfliiclienkriifte an die Katalysatorfliiche gebunden 
werden kann. Die Anschauungeń der VfF. sind in Ubereinstimmung mit der Tat- 
saclie, daB der Yorgang der Deliydrierung lioliere Tempp. erfordert ais die ent- 
sprecliende Hydrierung bei gleiclier Katalysatoroberflacbe. Das Nickelatom kann 
gleiclizeitig mit scinen freien Valenzen Wasserstoff u. ungesiitt. organ. Yerb. an sich 
ketten. Der Unterschied zwisclien der Auffassung der Yff. u. der T a y l o e s  bestelit 
darin, daB letzterer fur das aktive Nickelatom eine nocli geringe Bindung an die 
ubrigen Nickelatome annimmt, u. die iibrigen Kraftriehtungen zur Bindung anderer 
Moll. frei liiBt, wiibrend Vff. das akt. Nickelatom ais yollkommen frei von den be- 
nachbarten Ni-Atomcn betracliten u. zwar fur den momentanen Zeitpunkt, in welchem 
die katalyt. Wrkg. zur Ausliisung kommt. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 108. 
111—20.) H o r s t .

E. E. Armstrong und T. P. H ild itch , Studie iiber die Katalyse an festen 
Oberfldchen. XIII. Einige Faktoren, welche die selektwe Hydrierung becinflussen, 
unter besonderer Beriicksichtigung geioisser Terpenderwatc. (Vgl. yorst. Ref.). Die 
Unters. wurde an folgenden Terpenyerbb. in Ggw. von Ni ausgefuhrt: Dipenten, 
Carvon, Citral, Geraniol u. Linalool. Die Hydrierung erweist sich ais am stśirksten 
abhiingig yon der Gruppe CH2“ C(CIT3}—, wenn die Hydrierung in erster Phase 
dort angreift, besonders, wenn eine I-Iydroxylgruppe in direkter Verb. damit stelit. 
Iśt die Gruppierung CH2—C(CH3)— nieht vorliegend, so ist der EinfluB der Carboxyl- 
gruppe oder des Hydroxyl-Sauerstoffs yorherrschend, so lange die relatiyen Grade 
der Substitution der beiden Doppelbindungen dieselben sind. Bei entgegengesetzten 
Einllussen der Substitution u. der Nachbarschaft des Carbonylrestes yerschwinden 
dic Unterschiede fast vollstiindig. In jedem Fali nimmt die Methylengruppe ais 
erste Wasserstoff auf. Von den primiiren Prodd. der Hydrierung (Monoiithylenverbb.): 
Caruomenthen, Carvotanaceton, Oitronellal, CHtronellol, Dihydrolinalool werden die 
analyt. Daten mitgeteilt. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 108. 121—31.) H o r s t .

C. N. Hinshelwood und C. R. Prichard, Die katalytische Zersetzung von 
Stickoxydul an der Oberflachc von Gold: Ein Yergleicli mit der homogenen Eeaktion. 
(Vgl. Journ. Cliem. Soc. London 127. 327; C. 1925. I. 2056.) In Fortsetzung der 
friiheren Yerss. an der Oberfliiche von Pt-Driihten, untcrsuehen Vff. jetzt die Natur 
der Rk. an der Oberfliiche von Golddriiliten. Die Rk. gehorcht dem einfachen uni- 
molekularen Gesetz. Im Gegensatz zur homogenen Rk. ist die Zeit unabliśingig vom 
Gasdruck. Die Geschwindigkeit der Rk. ist unbeeinfluBt durcli SauerstofF oder 
StickstofF. Es wird nachgewiesen, daB die unimolekulare Rk. eine Oberfliichen-
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reaktion ist u. weniger eine Bk. in einer schmalen erliitzten Gaszone. Vff. stellen 
den Vergleich an zwisehen der homogenen Gasreaktion — d [N20]/(Z t =  k [N2OJ2 
u. den Oberflaehenreaktionen:
—d[N20 ]ld t =  k [N20] (fur Gold) u. —<Z[N20]/dż =  /c[N02]/l +  C[02] (ftir Platin).

Im Falle des Pt wird der Sauerstoff ais Belag zuriickgehalten u. verzogert das 
weitere Fortsclirciten der Ek. Am Gold werden die Sauerstoffatome nur solange 
gelialten, bis diese anderen Atomen an der Oberfliiehe begegnen, um mit ibnen zu- 
sammen ais Moll. zu entweichen. Gold ist demnaeli nur ein yorUbcrgehender 
Aufentbalt fur Sauerstoffatome, wodurch die Ek. 2N20 =  2N, +  O, in zwei Vor- 
giinge zerfallt: N20  =  N2 +  O; 20  =  0 2. (Proc. Eoyal Soe. London Serie A. 
108. 211— 15.) H o r s t .

Wilbur A. Lazier und Homer Adkins, Dehydrogenisation und Dehydratation 
von Alkoholen uber dnem Zinkoxydkatalysator. Die frulieren Unterss. (vgl. A d k in s  
u. P e k k in s , S. 259) mit Al2Oa ais Katalysator fiir die Dehydratation von Alkoliolen 
wurden mit ZnO ais Katalysator fortgesetzt. ZnO wirkte ais Katalysator sowolil 
deliydrogenisierend, ais aueb deliydratisierend; das Verliiiltnis, in dem diese beiden 
Ekk. nebeneinander verlaufen, ist zum Teil von der Methode der Darst. des Kataly- 
sators abbiingig (vgl. Journ. Amerie. Chem. Soe. 46. 2 2 9 5 ; C. 1924. II. 2819). 
Weiterhin wurde der EinfluB der Temp. auf den Yerlauf beider Ekk. bei vcr- 
schiedenen Alkoholen uutersuclit. — A. (I), n-Propylalkohol (II), i-Propylallcohol (III), 
v-Buiylalkohol (IV), sek. Butylalkohol (V) u. i-Butylalkohol (TI) zeigen anniihernd 
dieselbe Eeaktionsfiihigkeit ttber ZnO wie uber A120 3. In beiden Fallen ist IV am 
wenigsten reaktionsfahig, VI u. II  sind reaktionsfiihiger ais IV, aber weniger 
reaktionsfiihig ais I. Die sekundiireu Alkohole reagieren viel schneller ais die 
primSren Alkohole. Bei beiden Katalysatoren yerursacht Erhohung der Temp. bei 
den sekundaren Alkoholen eine groBere Eeaktionsbesehleunigung ais bei den pri- 
miiren Alkoholen. — Das Verlialtnis der Dehydrogenisation zur Dehydratation ist 
bei den yier primaren Alkoholen anseheinend von der Temp. unabhangig, dagegen 
nicht bei den sekundiireu Alkoholen. Im ganzen untersuchten Temperaturbereieh 
wurden bei den primaren Alkoholen folgende Ausbeuten erhalten; I ergab 9,5% 
Atliylen u. 90,5% H; IV ergab 15% 1,2-Butylen u. 85% H; II  ergab 16% Pro
pylen u. 84% II; VI ergab 31,5%  Butylen u. 68,5% H. Bei den sekundaren Alko
holen waren die Ausbeuten von der Temp. abliiingig; III ergab bei 345° 89% Pro
pylen u. 11% II, bei 394° 80% u. 20%, bei 418° 71% u. 29%; V ergab bei 345° 
88% 2,3-Butylen u. 12% H, bei 377° 79% u. 21%, bei 398° 75% u. 25%, bei 418° 
73% u. 27%- B eiden sekundaren Alkoholen erfolgt demnach die Dehydratation 
viel schneller ais die Dehydrogenisation, wahrend es bei den primaren Alkoholen 
umgekelirt der Fali ist. Im Temperaturbereieh von 340—440° berechnet sifch die 
Dehydratation (in %) im Vergleich zur Totalaktivitiit fiir: I 10%, II  16%, III 88 
bis 73%, IV 15%, V 89-71 % u. VI 31,5% . (Journ. Amerie. Chem. Soc. 47. 1719 
bis 1722. Madison, Univ. of Wiseonsin.) Zandek.

Guido Cusmano, Synthetisierende Katalysatoren. Fortsetzung friiherer Unterss. 
(vgl. Atti E. Accad. dei Lincei, Eoma. [5.] 27. II. 202; C. 1919. II. 93 u. Gazz. 
chim. i tal. 50. II. (0; C. 1921. I. 67) iiber den katalyt. EinfluB von O-haltigen 
organ. "V erbb. auf die Ek.: SOa Cl2 =  S02C12. — Phenylbenzylketon wirkt nur 
kurze Zeit Icatalyt., da die Methylengruppe chlorierbar ist. Ersatz dieser angreif- 
baren Methylengruppe durch die Carbonylgruppe fuhrt zum Dibenzoyl; dieses 
■w iiktc jedoch garnicht katalyt. Dasselbe zeigte sieh bei einigen anderen £Z-Dikctonen: 
Camphercliinon, Diketocineol u. Isatin; fi- u. y-Diketone indessen begiinstigen die 
Synthese, z. B. Benzoylaceton u. Acetonyłaceton. Durch Uberfiihrung der Ketone 
in Mono- u. Dioxime kehrt die katalyt. AktiyMt zuruck. (Gazz. chim. ital. 55. 
218 24. Pisa, Uniy.) Zander.
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A t. A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .
T. Retschinsky, Gold in der Quecksilberlampe. Im AnscliłuB an die Yer- 

offentlichung yon St a m m r e ic h  (Naturwissenscliaftcn 12. 744; C. 1924. II. 1884) 
legt Yf. dar, daB infolge des groBeren Potentialgefiilles der Ilerausąuecksilber- 
lampe die Verl)iiltnis3e zur Umwandlung von Hg in Au bei dieser giinstiger liegen 
ais bei der Jiinickelampe. (Physikal. Ztschr. 26. 280—81. Lemberg, Tccliii. 
Iloelisch.) B e h r l e .

A. Miethe, Gold aus Quecksilber. Vortrag. AuBer den bereits yeroffentlicliten 
Verss. iiber die Umwandlung von Queeksilber in Gold teilt Vf. noch Vcrss. mit, in 

1 denen lig  im Dielektricum elektr. zerstiiubt wurde. Bei diesen Yerss. befand sich 
das Au fast ausschlieBlieli in dem zerstitubten Hg, wiihrend das fl. Hg entweder gar 
kein oder nur Spuren Au entliielt, die wohl nachtriiglicli durcli Losen des zerstaubten 
Hg bineingeraten waren. Nach Verss. von Duhme u. Lotz bildet sieli aucli Au, 
wenn man in ein Hg-GefaB Elektroden taucht u. einen geniigend starken Strom 
durcbleitet. Vf. faBt die bisher gemaehten Befunde dahin zusammen, daB die B. 
von Au prinzipiell an keine bestimmte elektr. Entladungsform gebunden ist; sie ist 
an einen Entladungszustand gebunden, bei dessen Vorliandensein bezw. period, 
zeitlicher Wiederkebr die gebildete Goldmenge der Stromstiirke u. der Zeit. pro- 
portional ist. Bei jeder beliebigen Entladungsform ist ein gewisser Spannungs- 
abfall bezw. eine bestimmte Eloktronengeschwindigkeit notwendig, um analyt. nacli- 
weisbare Goldmengen zu erzeugen. (Naturwissenschaften 18. 635—37. Berlin.) Jos.

0. H onigschm id und E. Z in tl, U ber das Atomgewicht des von Mietlie wid 
Stammreieli aus Queeksilber gewonnenen Goldćs. Das At.-Gew. des von M ie x h e  u . 
St a m m r e ic h  aus Hg gewonnenen Au wurde relat.iy zu dem des gcwolmlichen Au, 
das zu 197,2 angenommen wurde, zu 197,26 i  0,2 bestimmt. Der Wert stellt einen 
Mittelwert aus 3 Bestst. dar, die in der Weise atisgefiihrt wurden, daB moglichst 
gleiehe Gewichtsteile von gewolmlicbem u. syntliet. Au naci; Auf lćisung in Konigs- 
wasser potentiometr. titriert wurden nacli einer von Z in t l  u . R a u c ii ausgearbeiteten 
Metliode, die auf der Red. von Au'" zu metali. Au berubt. Wenn ein Unterschied 
in den At.-Geww. yon gewobnlicliem u. syntliet. Au bestelit, so liegt dieser 
iunerhalb der Felilergrenzen (l°/00) der Metliode. Uber eine ctwaige Atomumwand- 
lung laBt sieli aus dem At.-Gew. noch nielits Genaues sagen. (Naturwissenscliaftcn 
13. 644. Munclien.) J o s e p h y .

Jean Jacąues Trillat, Untersuehung der Seifen und der Fette mittels der 
Riyntgenstrdhlen. (Vgl. S. 518.) LiiBt man eine alkoh. Lsg. einer Fettsiiure auf 
einer Metallplatte yerdunsten u. untersuelit den gebliebenen Uberzug nach der 
Drehkrystallmethode, so findet man in manchen Fallen auBer dem Spektrum der 
Siiure noch ein, walirselieinlieh von der aus der Fettsiiure u. dem Metali ent- 
standenen Seife lierriihrendes Spektrum. Es wurde mit Palmitinsaure u. Pb, Sn, 
Sb (stark), Fe, Cu, Bi (mittel), Ni, Zn u. Mo (scliwach) beobachtet; an A1-, Pd-, 
Pt- u. Au-Platten erschien es nicht. Fiir samtliclie Seifen auBer dem Cu-Palmitat 
war der Netzabstand 46,3 k  gleieli, an der Cu-Platte betrug er 43,5 A. — An 
einer Pb-Platte wurden die Spektra der Bleiseifen von Steai~in-, Palmitin, Myristin-, 
Lawin-, Caprin-, Capryl-, Capron-, Olein- u. JElaidinsdure gemessen. In der homo- 
logen Kcilie steigt der Netzabstand mit jeder CH2-Gruppe um 1,3 JL. — Durch 
Versclimelzen u. Erfrierenlassen auf einer Glasplatte kann man orientierte Scliiehten 
yon Trimargarin, liydriertem Sojaol, Wallfischtran, chines. Wachs, iceijiem Ceresin u. 
reinem Lecithin darstellen; es ergaben sich folgende Netzabstiinde: 48 A , 47 A,
42,7 A, 42 1 ,  39,1 A u. 47 A. Das Spektrum ist besonders scliarf im Falle des 
Lecithins. (C. r. d. lAcad. des sciences 180. 183S—40.) Bikerman.

W alter Elsasser, Bemerkungen zur Quantenmechanik freicr Elektronen. Yf. 
weist auf einen moglichcn Zusammenhang zwischen der Hypothese von DE B r o g l ie
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(Thóses, Puris 1914) «. E in s t e in  (Beri. Akad. 1924 . 22. 1925 . 1), nach der jcdcm 
Translationsvorgang eines uiatcricllen Teilchens ein Wcllcnfel d zuzuordnen ist, u. 
dom Verli. langsamer Elektronen hin, das sich durch Beugung u. Interferenz deuten 
lSBt. (Naturwissenschaften 13. 711. Giittingen, Univ.) J o s e p h y .

Pierre Auger und Francis Perrin, Theoretisclie Betrachtungen uber die Emis- 
sionsńcMungcn von Photoelektronen. Yff. deuten die beziiglicli der Richtungsyer- 
teiluug photoelektrisch ausgeloster Elektronen gemachten Beobaclitungen auf Grund 
folgender Hypothesen: 1. der Emissionsakt erfolgt augenblicklich, 2. das Elektron 
vcrliUit seine Bahn in der Tangentenriehtung unter gleichzeitiger momentaner Er- 
hohung sciner kinet. Energie urn den Betrag liv. 3. Die Wahrsclieinlichkeit fiir 
die Auslosung eines bestimmten Elektrons ist in jedem Augenbliek proportional 
dem Quadrat der Projektion des elektr. Feldes der auftreffenden Welle auf seine 
Bewegungsrichtung. Diese Auffassung fiilirt zu einem Gesetz der Richtungsver- 
tcihing der ausgelosten Elektronen, das sich gut mit der Erfalirung deckt. (C. r. 
d. 1’Aoad. des scieuces 180. 1742—44.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Botlie, Die Energiebilanz fiir die Absorption der Rontgensłrahlen. Beachtet 
man Lei der Aufstellung der Energiebilanz „absorbierte Strahlenenergie ==j Elektronen- 
cnergio -f- Fluorescenzenergie'* die im Atominnern absorbierte Fluorescenzstrahlung, 
so TOrschwindet die yon B a rk la  (Philos. Transact. Roy. Soc. London 217. 315 
[1918] lieryorgehobene Diskrepanz. (Physikal. Ztsclir. 26. 410—12. 473. Charlotten- 
burg, Phys.-techn. Reichsanstalt.) B ik e r m a n .

Leon Bloch und Eugfene Bloch, Funkenspektren des Chlors. Vff. zeigen, daB 
in einer elektrodenlosen. mit oszillierenden Entladungen erregten Rohre die Linien 
der Funkenspektren der ersten und lioheren Ordnungen reichlich auftreten und 
mittels Steigerung der Entladungsspannung in aufeinanderfolgende Ordnungen ein- 
tugliedern sind. Das Yerf. laBt sich nicht nur auf reine Gase anwenden, sondern 
such derart, daB man eine salzartige Yerb. des betreffenden Gases in die Rohre ver- 
bringt und boi sehr geringem Luftdruck unter stiindigem Abpumpen die Entladungen 
vor sich gehen lSBt. Das Salz gibt dann stiindig geringe Gasmengen ab (NaCl 
z. H- Cl unter B. eines blauen Anflugs von Na), welche geniigen um einerseits die 
Entladungen aufrechtzueiłialten, andrerseits um Funkenspektren des entwickelten 
Gases su beobachtea. Bei noeh so kurzer Unterbrechung der Entladungen lassen 
sie sich nicht mehr heryorrufen, da die zu ihrer Aufrechterhaltung notige Gas- 
menge abgepumpt wird; durch Einlassen yon etwas Luft lilBt sich der ProzeB wie- 
der einleiten. Die gleichzeitig mit dem Funkenspektrum emittierten Linien des 
Metalls lassen sich durch Yergleich der Spektren yersehiedener Salze eiakt aus- 
sebheSen. A n. wendea das Yerf. an, um Funkenspektren des Chlors zu erhalten 
u. beobaehten eine Reihe neuer Linien, besonders fur das Funkenspektrum erster 
Ordnons des i 1 (U). Bei starker Erregung treten Linien des Funkenspektrums yon 
Ci JIF  auf Ordnung*. tf. geben die gemessenen Linien an: das Spektriun er- 
s irw it su'h wejt bis ias 1. itrayioleit. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 180. 1740 bis 
J F r a n k e n b u r g e r .

H. SeM ler und K. L. Wolf. L ber das iontinuierliche Wassersłoffsjpekirum. 
YexśSsOięeK'u tiieUnabh&ogigkeit derlntensitiit des kontinuierlichen B^Spekiriims yon 
w'; ■ v'.e.r Kalmo.rscne u. des A jellinienspektrums; hinreichende Ubereinstimmung

eliigen tareiute nut der aus dex Dissoiiationswarme berechneten u. den
^ .... dfe e-ei.tr. Feiae-s. welehes xeigt. daB die Intensitat nicht allein yon der

ind;gkeit abhSngt. A tf. hslgern, daB das kontinuierliehe Hj-Spektrum 
«v. W■ iNJerrereijligungsspektrum darstellt. welches auf Kosten der Dissaaations- 

a. cer kinet. Energie dej Atome entsteht. (Ztsehr. f. Physik 33. 42—47. 
iY-Jslisa, Asóep^ps. Obseryst.) ’ T~i \r t w
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M. C. Johnson, Die experimentelle Untersuchung elelctrisch vcrbreiterter Spektral- 
linien. Vff. unternimmt Priizisionsbestst. der Yerbreiterung, welche die Linien eines 
WasscrstofjspeJdrums in der elektr. Entladung zeigen. (Proc. Physical Soc. London 
37 . 249— 58.) F r a n k e n b u r g e r .

E. Schrodinger, Die wassersto/fahnlichen Spektren vom Standpunkte der Polari- 
sierbarkeit des Atomrumpfes. Vf. berechnet die Polarisierbarkeit edelgasartiger 
Atomriimpfe aus den betreffenden p-, d- u. f-Serien. Sie ergibt sich innerhalb 
ciner Serie ais leidlich konstant, variiert aber von Serie zu Serie desselben Spek- 
trums meistens um ein Vielfaclies. Somit wird die Vorstcllung einer konstantcn 

’ Polarisierbarkeit des Rumpfes den AuBenbahnserien in ihrer Gesamtheit nieht ent- 
fernt gerecht. DaB einige von den AuBenbahnen des L i u. Na schwiicher gebunden 
sind, ais wenn alle Elektronen des Rumpfes mit dem Kern vereinigt waren, 
durfte reell sein. Weiterliin gibt Vf. die Deutung einer von Paschen entdeckten 
Storung der Bergmannserie des Al (II) auf Grund gewisser Anschauungen uber 
Zusammenliange zwisclien GroBe der Polarisierbarkeit u. Yerhfiltnis erregende 
Frequenz Resonanzfrequenz des Rumpfes. Fiir die Bogenserien der Erdalkalien 
liiBt sich letztere Deutung nicht mit Sicherheit ais maBgebend nachweisen. Vf. 
geht ferner noch nalier auf den Mechanismus der Beziehungen zwiscben dem Feld 
des Leuchtclektrons u. dem des Atomrumpfes ein. (Ann. der PhyBik [4] 7 7 . 43 
bis 70.) F ra n k e n b u rg e r.

Ricardo Gans, Die Molelculardiffussion des Lichtes in Fliissigkeiten. Es wird 
der Grad der Depolarisation des Lichtes A ' durch verschiedene organ. fl. Substanzen 
gemessen {A' =  2 A /(I -f- A), wo A  das Verhiiltnis zwisclien der Intensitat des 
horizontal u. des vertikalschwingenden Lichtes ist). Aus diesen Ergebnissen wird 
die relatiyc Intensitat des zerstreuten Lichtes berechnet u. mit den Befunden 
anderer Autoren verglichen. Der Absolutwert der Molckulardiffusion fiir Ather, 
der ebenfalls auf Grund der Verss. berechnet wird, stimmt grofienordnungsmiiBig 
mit der Berechnung anderer Autoren iiberein, was wegen der Schwierigkeiten der 
Messungen ais befriedigend bezcichnet wird. Weiterliin werden die Molekular- 
durclimesser auf Grund der Theorie der Molekularfeldcr berechnet. Auch liier 
slimmen die Werte gut mit der kinet. Theorie iiberein. (Contrib. al estudio de las 
Ciencias fis. y mat. 3. 365—76. Sep.) H a n t k e .

Johann R ichter, Phasendifferenzmcsmngen an dunnen, durch Kathodenzer- 
staubung hergestellten Silber- und Kupferschichten. Yff. untersucht ob die, gemiiB 
der von D r d d e  unter Zugrundelegung der klass. elektromagnet. Lichttheorie cr- 
reclineten Pliasendifferenzen bei Reflexioh des Lichtes an dunnen Metallschichten 
mit den experimentell beobachtbaren Werten iibereinstimmen. Die Metallschichten 
sind 0 bis etwa 150 f^n bezw. 0 bis etwa 70 /uu dick, die Pliasendifferenzen werden 
fiir die Wellenliingen 500—680 fljl bestimmt. Es zeigt sich, daB die experiincntell 
gefundenen Pliasendifferenzen des Ag u. Cu bis herab zu Schiclitdicken von etwa
15 (au bezw. 10 fj-H mit den tlieoret. berechneten Werten innerhalb der Fehler- 
grenzen ubereinstimmen. Ais opt, Konstanten werden auch fiir die dunnen Scliichten 
die der „massiven“ Metalle verwendet. Ferner ergibt sich in Ubereinstimmung mit 
der Theorie, daB die Pliasendifferenzen fiir Ag u. Cu oberhalb von Schichtdicken 
von 60 fi/j. konstantę Werte annehmen. Reines Ag bat in der Durchsieht blauc 
Farbę, reines Cu zeigt griine Durchsicht, bisweilen mit kupferrotem Schein. (Ann. 
der Physik [4] 7 7 . 81—97. Leipzig, Physikal. Inst. d. Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

A s. K o l lo id c h e m ie .  C a p i l l a r c h e m ie .

Augustę Lumifere, Die Icolloiden Zustande der Materie. Yf. schliigt eine 
Klassifizierung der Kolloide auf Grund ihrer Struktur vor, wobei er mizellen-
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bildendc u. ais Einzelmoll. esistierende Kolloide untersclicidet. (Rev. gen. des 
Colloides. 3. 161-67.) K r Ug e r .

David I. Hitchcock, Eiweifkorper und Donnangleiehgeioiclit. Zusammen- 
fassendes Ref. (Ergehn. d. Pliysiol. 23 . Abt. I. 274— 307. 1924. New York, R o c k e 
f e l l e r  Inst.; Ber. ges. Pliysiol. 31. 5. Ref. R h o d e .) AYo l f f .

J. Newton Friend und J. S. Tidmus, Der Einfluf! von Kolloiden au f den 
Ldsliehkeitsgrad des Zinks in Losungen von Blei-, Niekel- und Kupfersalzen. Kolloide 
yerlangsamen die Auflosung von Zn in Lsgg. von anderen Salzen. Vff. haben 
diese Yerzogerung gemessen an einer Lsg. von 0,4°/0 Pb(CH3COO)2, der stufeu- 
weise bis zu 0 ,2%  Agar zugesetzt wurden, ferner an Lsgg. von NiSO., u. CuS04, 
denen eine Reihe von Kolloiden beigegeben wurden. Entsprecliende Verss. wurden 
mit Fe in Pb(CH3COO)a, CuS04 u. in W. vorgenommen. (Journ. Inst. Metals 33. 
19—25. Birmingham.) L O d e r .

A. Boutaric und G. Perreau, Schułzwirkuhg auf einige kolloide Losungen, beicirkt 
durch einen zur Ausfloekung unzureiehenden Elektrolytzusatz. (Kurze RefF. nacli C. 
r. d. l’Acad. des sciences vgl. C. 1924. II. 1667. 1925. II. 525.) Nachzutragen bezw. 
zu berichtigen ist: Wenu man 25 ccm einer Kolloidlsg. mit W. auf v ccm verd. u. 
mit (100 — v) ccm einer Elektrolytlsg. wechselnder Kouz. versetzt, derart, daB dic 
Sol- u. Elektrolytkonz. im eutstchenden Gemisch sich gleicli bleibcn, so nimmt dic 
Koagulationszeit mit sinkcndem v zuerst zu, um alsdann konstant zu bleiben. — 
Setzt man dem Sol m g Elektrolyt liinzu u. nacli einiger Zeit noch (M — m) g, 
so tritt die Ausfloekung spiiter ein, ais wenn M  g mit einein Malc zugesetzt wurden. 
An -ds-jĄ-Solen ist die Erseheinung nur bei Koagulation mittels NH4- oder Li-Salze 
reproduzierbar. — Die Sehutzwrkg. des in geringer Mcnge zugesetzten Elektrolyten 
nimmt mit der Zeit anfangs zu, dann ab. — Die Effekte an Gummigultsolen werden 
durcli den geringen A.-Gehalt des Sols nicht beeinfluBt. — Eine kleine Menge vou 
LiCl schiitzt AssS3-Hydrosol gegen KC1, MgClj, BaCL u. NH4C1, sensibilisiert gegen 
CdClj u. A1C13. (Rev. gćn. des Colloides 3. 129—36. 167—76. Dijon, Univ.) Bkm.

J. Bikerman, Uber Organosole des Arsentrisulfids. Es wurden cinerseits dic 
Koagulationswcrte der _is2Sj-Sole in Niłrobenzol bezw. Acetessigester bei Ausfloekung 
mit FeCl3, Cu-Acetessigestcr, N(C2H6).,J u. N(C3II7)4J, andererseits die Kataphorese- 
geschwindigkciten (u. daraus die elektrokinet. Potentiale £) derselbcn Sole beim 
Zusatz wechselnder Mengen derselben Elektrolytc gemessen. Eine Extra- bezw. 
Intrapolation liiBt das f  bei der Elcktrolytenkonz. bestimmen, die die Ausfloekung 
in 1 Stde. bewirkt. Dieses £„ ergab sich zu 25—31 Millivolt, ist also dem unter 
gleiclien Umstiinden an wss. Solen gemesąenen gleich, obwolil die DE. yon W., 
Nitrobenzol u. Acetessigcster selir verschieden sind. Das krit. Potential £c ist also 
in erster Niiherung von der DE. des Mediums unabliangig. — Das AsiS3-Sol in 
Nitrobenzol zeigt iihnliche Farbanderungcn wie das Ilydrosol (vgl. Sem ler, Kolloid- 
Ztsehr. 34. 209; C. 1924. II. 1163) — AsaS3 kann aus Nitrobenzol durch W. nicht 
ausgeschuttelt werden. — An As2S3-Sol in Nitrobenzol wurde eine neue Methode 
der Best. von an Mieellen adsorbierter Elektrolytmengc gepruft. — Einige Verss. 
wurden an einem As2S3-Sol iu Anilin angestellt. (Ztschr. f. physik. Cli. 115. 261 
bis 272. Berlin-Dalilem, Kaiser WiLHELit-Inst. f. pliys. Cli.) Bikerm an.

H. R. Kruyt und J. Postma, Das Kieselsauresol. Yff. stellen durch langsames 
EingieBen von Wasserglaslg. in HC1 u. Dialyse negatiy geladene -SiO.-Sole her u. 
erhalten dabei 2 yerscliiedene Arten: Sole mit zeitlicli zunehmender u. solclie mit 
zeitlich abnelimender Yiscositiit. Letztere sind selten, entstelien besonders bei An- 
wendung konz. Wasserglasslsgg. u. verdanken ilire Eigenschaftcn wahrscheinlich 
der Ggw. von okkludicrtcm Na-Silicat. Die Veriinderungen der Viscositiit der Sole 
wShrend der Dialyse werden untersucht u. gedeutet. Bei der ersten hiiufigeren 
Art yon Solen bleibt nach der Dialyse pH konstant bei ca. 4,5, bei den anderen,
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starker negatiy geladenen Solen liat pa zunachst einen W ert yon ca. 6, der mit der 
Zeit steigt. Durcli Zusatz yon HC1 konnen Sole mit abnehmender in solchc mit 
zunehmeuder Viscositat, durch Zusatz von NaOH oder Na-Silicat Sole mit zunehmen- 
der in solche mit abnehmender Viscositiit yerwandelt werden. NaCl u. besonders 
BaCl2 bewirkt bei Solen mit zunehmeuder Viscosit;it naeh anfiingliehem Sinken 
schnellen Anatieg der Viscositiit; bei Ggw. von IIC1 in stcigenden Mengen erfolgt 
erst Abnalime, dann wiedcr geringe Zunahme der ViscositSt unter gleichzeitiger 
Umladung des Sols; die positiy geladenen Sole flocken niclit aus, sondem gela- 
tinieren. A. hat eine geringe dehydratisierende Wrkg. Der EinfluB yersehiedener 
Elektrolyte auf Gelatinierung u. Triibung reiner u. mit NaOH yersetzter Sole wird 
untersuclit. Der Flocknngswert von NaCl steigt, derjenige von BaCls fiillt mit 
zunehmender [OH']. (Eec. tray. chim. Pays-Bas. 4 4 . 765—89. Utrecht, v a n ’t  H o f f . 
Labor. u. Leiden, Uniy.) K r Cg e r .

A. Gutbier und Theo Kautter, Uber kolloides Wismut. Yff. beliandeln die 
unter Einw. von Na,Sa0 4-Lsg. auf Bi(N03)3-Glycerin-Lsg. entstehenden Systeme 
von kolloidem Bi. — Es zeigt sich, daB die Bestiindigkeit von kolloidcm Bi in 
iiberwiegend wss. Medium gering ist. — Gclatine ais Schutzkolloid (0,1 °/0 Lsg.) 
gibt dunkelbraune, in der Aufsicht tiefseliwarze Systeme, die nach dreitiitiger 
Schnelldialyse eine Woche lang haltbar sind u. sich durch Eindampfen auf dem 
Wasserbad in feste Praparate mit 31% Bi u. 4% S uberfuhren lassen. — Tubera 
£a/ej)-Extrakt (0,85 u. 1% mit Chlf. stabilisierte Łsgg.) gestattet Bi-Lsgg. von ver- 
liiiltnismaBig langcr Haltbarkeit zu gewinnen. Dieselben sind dunkelbraun u. 
konnen durch A.-Fallung in feste, bei Feuchthalten reversible Praparate ubergefuhrt 
werden. Bcim Eindampfen koagulieren die Lsgg. dagegen irreversibel. — Gummi 
arabicum ais Schutzkolloid zeitigtc die besten Ergebnisse u. zwar in 0,45% Esg. 
Diese Systeme lassen sich oline Zers. durch Papier filtrieren, sie yertragen nach 
der Dialyse sowolil Koclien unter EiickfluB alś auch yollstiindiges Gefrieren ohne 
weitgehend auszuflocken. Durch Eindampfen werden leicht feste Praparate yon 
schwarzcr Farbę, von 18% Bi u. liochstens 1% S, oder 36% Bi neben 2,3% S 
erhalten, welche lange Zeit ihrc Wiederzertcilbarkcit bewahren. — S-freie Bi- 
Praparate sind nicht erhalten worden u. zwar ist der S ebenfalls in gesehiitzt
kolloidem Zustand anwesend, so daB die unters. Systeme Gebilde von komplizierter 
Zus. darstellen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 146. 166—78. Stuttgart, Techn. 
Hochsch.) U l m a n n .

W illiam  Seifriz, Sludien iiber JEtnulsionen. III.—V. Mitteilung. (I. u. II. vgl. 
S. 641.) Setzt man zu einer nicht emulgierbaren Mischung von wss. Casein
u. Petroleumol von einer D. von 0,828 u. 0,857 Natronłauge oder Bariumhydroxyd, 
so entstelit zunachst eine Emulsion von W. in Ol u. bei weiterem Zusatz eine 
Emulsion von Ol in Wasser. Dies gelingt nicht mit NaCl oder BaCL. Es muB
das OH' dabei eine Eolle spielen. Dasselbe wurde fiir mit Gelatose stabili-
siertes Olwenol u. denselben Elektrolyten festgestellt (vgl. Amer. Journ. Physiol. 
66. 124; C. 1924. I. 207). Es konnen auch mehrere Arten von Emulsionen neben
einander bestehen. Teilchen bis 3 fi GroBe vollfiihren Brownsche Bewegung. — 
Stabilisatoren wirken durch Membran B. — Durch Zusatz von IIydroxyden konnen 
diese mkr. siclitbar gemacht werdeu (piast. Gallerten). (Journ. Pliysical Chem. 29. 
738—49.) L a sc h .

W illiam  Seifriz, Untermchwigen iiber Emulsionen. VI.—VIII. Mitt. (V. vgl. vorst. 
Eef.) Bei Anwendung von Na-Stearat, Gelatose, Saponin, arab. Gummi, Lecitliiu u. 
Albumin ais Stabilisatoren bildet Olwenol Emulsionen vom Typus Ol in W., bei An
wendung von Cholesterin, Casein, Gliadin, Ceplialin solche vom TyPus W. in Ol; von 
den ersteren konnen einige durch NaOH, von den letzteren alle durch BaCl2 oder HC1 
in den umgekehrten Typus verwandelt werden. Aus der Tatsache, daB Emulsionen
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mit Stearat auf abwechselnden Zusatz von NaOH u. Ba(OH)4 mehrfach liinter- 
einander den Typus wechseln, u. daB bei mit Gelatose stabilisiertcn Emulsionen 
derselbe Elektrolyt in yerscliiedener Konz. den Umachlag in entgegcngesctzter 
Richtung liervorruft, gelit hervor, daB kein primJirer Zusammenhang zwischen der 
pH u . der Stabilitiit u. Eeversibilitiit von Emulsionen besteht. Bei Emulsionen vou 
Mincralolen mittlerer D. in wss. Caseinlsgg. hiingt der Typus vom Volumenverhfiltnis 
beider Phasen ab u. wechselt bisweilen sehon bei kurzem Stelien. Olivenol, 
Walratol, Ricinusol, Mohnol, Leinol u. Leberlran geben mit Casein ais Stabilisator 
bis auf Leinol, das beide Typen bildet, Emulsionen von W. in Ol, die zum Unter- 
sehied von Mineralolemulsion in wss. Casein durch BaCl2 zum Umschlag gebraclit 
werden konnen. (Journ. Physical Chem. 29. 834—41.) K rO ger.

H. Freundlich und Sanat Kumar Basu, U ber den Einflufi des Ruhrens auf 
die Koagulation liydropliober Sole. Mit einer kleinen Elektrolytmenge yersetzte 
As,S3-Sole koagulieren friilier, wenn sie mit einem Glasriihrer geriilirt werden. 
Eingeliender wurde der Effekt an 0 (0 -Solon untersucht. Eeine Sole werden durch 
Riiliren nur langsam (in einigen Stdn. bis wenigeu Tagen) ausgeflockt. Bei Koagu
lation durch Elektrolyte hebt das Riihren dic Inkubationsperiode u. den autokatalyt. 
Yerlauf der Ausflockung auf, weil durch das Riiliren das Zusammenballen der 
Zwei- u. Dreifachteilchen beschleunigt wird. Ohne Riiliren spiegelt sich die An- 
liiiufung der Zwei- u. Dreifachteilchen im makroskop. Yerh. des Sols gar nicht ab, 
weil die Teilchen auch durch Zentrifugieren nielit abgetrennt werden konnen. Der 
Koagulationsyerlauf beim Riihren entspricht also eher ais ohne Riiliren den Be- 
dingungen der Theorie Smoltjchowskis (Ztschr. f. physik. Ch. 92. 155; C. 1917.
II. 267). Man erhielt tatsachlich eine ungefiilire Ubereinstimmung mit der Theorie, 
was die Abhiingigkeit der Koagulationsgeschwindigkeit von der Temp. anbetrifft. 
Die Abhiingigkeit derselben von der Konz. des Elektrolyten gchorcht einer Formel 
von ScnALEK u. SzBGYARl (Kolloid-Ztschr. 33. 326; C. 1924. I. 1329). — Dic 
Stabilitiitsabnahme der CuO-Sole bei Riihren wird durch Sinken des elektrokinet. 
Potentials begleitet. — Au- u. Femliydroxyd-, in geringerem MaBe V205 - Sole, 
werden durch starkes Riihren peptisiert bezw. ihre Koagulation verlangsamt, weil 
die sehon entstandenen Jlehrfachteilchen dabei wieder zerspaltet werden. Hier 
begiinstigt das Riihren das Zusammenkleben nicht, weil das Potential der Teilchen
von z. B. Au-Sol betriichtlich hoher war (0,055 V), ais das von CuO-Teilchen 
(0,031 V). (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 203—23. Berlin-Dahlem, Kaiser W il h e l m -

N. K. Adam und G. Jessop, Eine Erkliirung des sogenannłen Iniertraktions- 
phanomens zicischen Losungen und die molekulare Bedeutung der negativen Ober- 
flachenspannung. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 98. 206—13. — C. li925.

L. de Caro, Oberflachenspannungen von Gelatinelosungen mit ve>• chiedcner 
Wasserstoffionenkonzentration. J. L o e b  hat in seinem bekannten Werk di.e Ober- 
fluchenspannung nicht beriicksichtigt. Yf. nimmt Yerss. von B o t t a z z i  u . seinen 
Mitarbeitem wieder auf u. niiBt im Traubeschen Stalagmometcr die Tropfenzahl 
von 2% Gelatine-Lsgg. bei 30°, wobei pH zwischen 2 u. 10 variiert wird. Die 
Oberflachenspannung besitzt ein Minimum bei pn  =  4,4—4,5 (also etwa beim 
isoelektr. Punkt von Gelatine pn =  4,7), dann steigt die Spannung zu einem stiirkereu 
Masimum bei pH =  S—9, um dann wieder zu sinken. Gelatine verhii.lt sich also 
wie andere 1. Proteine. Die Proteine erniedrigen die Oberflachenspannung am 
starksten, wenn sie ais nicht dissoziierte Molekeln vorhanden sind. (Atti R. Accad. 
dei Lincei, Roma [6.] 1. 729—33. Neapel, Lab. f. Physiol.) W. A. R o t u .

A. Erum kin, Die Capillarktome der hoheren Fettsduren und die Zustands- 
gleichung der Oberflachenschicht. Die Capillarkuroen von Laurinsaure, Caprinsaure

InsŁ f. phys. Ch.) B ik e r u a n .

II. 900.) K r o g e r .
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u. Caprylsaure werden u ach der Metliode von W il u e l m y  gemessen. Ihre Ab- 
weichungen yon den entsprechenden Kuryen der niederen Fettsiiuren werden dureli 
Attraklionskriifte u. Kondensationserscheinuugen erkliirt. Die experimentcllen 
Befunde werden mit geniigender Genauigkeit durch die Gleicliung yon Sz y s z k o w s k i 
(Ztschr. f. physik. Ch. 64. 385) wiedergegeben, wenn sie dureli Einfiihrung eines 
Gliedes, das die Attraktion der adsorbierten Molekule untereinander betrifft, modi- 
fiziert wird. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 466—84.) H a n t k e .

A. F ru m k in , Phasengrenzkrdfte an der Trennmgsflache gasfortnig-flussig.
III. Teil. Elektrische Eigenschaften monomolekularei• Schichten von unldslichen Sitb- 
stanzen. (II. vgl. Ztsclir. f. physik. Ch. 111. 190; C. 1924. II. 2386.) Zur Messung 
der Potentialdifferenz (Pot.-Diff.) an der Oberfliicbe Luft- monomolekulare Sehieht 
unl. Substanzen wird eine neue Methode ausgearbeitet. Sie besteht im Prinzip 
darin, daB die Pot.-Diff. zwisehen der betreffenden Schielit auf W. u. einer mit 
einem Ioniumpriiparat versehenen Pt-Sonde, die sich dicht uber der FI. befindet, 
gemessen wird. Die Wcrte, die sieli nach dieser Metliode ergeben, liegen etwas 
niedriger ais die nach anderen Methoden erhaltenen. Gemessen wurden: llepttjl- 
sdure, Caprylsaure, Capńnsaure, Lauńnsdure, Myristinsdure, Palmitinsaure, Stearin- 
saure, Cerotinsaure, Ołeinsaure, Elaidinsaure, ct-Bromstearinsdure, oleinsaures Athyl, 
Tnolein, Tripalmitin, Cełylalkohol, Myrkilalkohol, Stearinsaureaniid u. Heptadecylamin. 
Die Resultate lassen sich auf Grund von Langmuibs Orientierungsyorstellungen 
deuten. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 485—97.) H a n t k e .

A. Frumkin, Uber eine cinfache Methode zur Priifung des Gibbssclien Satzes. 
Die Siittigung einer WasseroberflSclie mit Laurinsaure wird experimentell zu 
5,2• 10 10 Mol/qcm festgestellt. Nach der Gibbssclien Formel ergibt sich aus der 
Obcrfliichenspannung der Wert der adsorbierten Mengc zu 5,7 • 10 10 Mol/qcm. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 116. 498—500.) H a n t k e .

A. Frumkin, Einige Bemerkungen zur Theorie der Adsorption und Verteiluny. 
Es wird die Verteilung einer Substanz auf zwei Pliasen behandelt. Unter Beriick- 
sichtigung der dabei geleisteten Arbeit, die einer CH2-Gruppe entspriclit, ergibt 
sich fiłr eine homologe Keilie fur jedes CH2-reichere Glied theoret. eine VergroBerung 
des Yerteilungskocffizicnten in geometr. Eeihe. Diese Uberlegung wird durch einige 
Beispiele bestśitigt. — Aus der Yerteilung der Substanz zwisclien Dampfraum u. 
Wasser berechnet Vf. die bei dem Transport einer CH2-Gruppe yon der Oberfiache 
in den Gasraum gegen die Oberfliichenkrafte zu leistende Arbeit. Diese ist positiy, 
woraus Vf. SclilUsse auf die Art der Adsorption zieht. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 
501—3. Moskau, Karzow-Inst. f. Chemie.) H a n t k e .

Boris Hjin, Adsorptionsaktivitdt und Oberfldchenenergie der festen Korper. Da 
die Adsorptionsaktwitdt eine Oberflachenerscheinung ist, muB die Menge des 
Adsorbierten pro 1 qcm — u. niclit pro 1 ccm — der adsorbierenden Oberflśiehe (S) 
berechnet werden. Yf. gibt auf Grund theoret. Erwagungen 3 Methoden zu ilircr 
Bereclinung. Fiir S  von 1 g Kolile erhiilt er hiernacli die GroBenordnung 10° qcm. 
Durch Vergleich der Adsorption von Glimmer u. Kolile wird gezeigt, daB bei 
gleicher Adsorptionswarme die adsorbierte Gasmenge pro 1 qcm Oberfiache fiir 
yersehiedene Adsorbentien gleicli ist. Es wird eine Bezieliung zwisehen Adsorptions- 
aktiyitiit u. Oberfluchenspannung nacligewiesen, der zufolge die bisher iibliche An- 
ordnung der Adsorbentien nach dem Grade ihrer Adsorptionsaktiyitat umgcstoBen 
wird. (Ztschr. f. pliysik. Ch. 116. 431—37. Moskau, Inst.f.Phys.u.Biophysik.) H a n t k e .

S. Ghosh und N. B,. Dhar, Studien iiber Adsorption. XI. Ein fiu fi gleich geladener 
Ionen au f die Koagulation eines Sols von Berliner Blau und positwem Eisenliydr- 
oxyd. (X. vgl. S. 12.) Berliner Blau yerlialt sich genau wie abnormal gegen
Verdiinung u. gegen Elektrolytgemisehe. In verd. Lsg. brauclit es mehr KC1 zur 
Koagulation ais in konz. In Ggw. yon HC1 dagegen brauclit es weniger ais die
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bereclmcte Menge von KC1 oder NH4C1, in Ggw. von HN03 weniger KN03 oder 
K2S04. Ahnlichea fandcn L in d e r u. P ic ton  (Journ. Chem. Soc. London 67. 67 
[1895]) fur As2S3. Vff. geben folgendc Erkliirung: Berliner Blau (wic auch As2S3) 
ist nach der Formel Fe4[Fe(CN)0]3 +  12H..0 ^  4Fe(OH)3 +  3H.,Fe(CN)0 hydrolyt. 
gespalten. Diese Hydrolyae, die dna Sol besonders durch Adsorption von FeCNa"" 
stabilisiert, wird durch Siiuren zuriickgedrilngt, u. dadurch das Sol instabil gegen 
Elektrolyte. — Verwendet man zur Koagulation Mischungen vou KC1 u. BaCl2, so 
steigt mit zunehmender KCl-Konz. auch die zur Koagulation notige Menge BaCl2 
bis zu einem Grenzwert, worauf sie mit weiter steigender KCl-Konz. abnimmt. Ais 
Erkliirung wird angegeben, daB mit steigender Konz. KC1 iminer mehr Cl' von 
dem Sol adsorbiert werden. Dieaea wird dadurch stabiler u. brauclit mehr Elelctrolyt 
zu seiner Koagulation. — Wird poaitiyea Fe(OH)3S o l  durch A1(N03)3, FeCls lcoa- 
guliert, so braucht das verd. Sol melir Elektrolyt ais das konz. Ebenso yerhiilt 
es sich abnormal bei der Koagulation durch Elektrolytgemische wie A1(N03)3 u. 
KjSOi, FeCla u. KjSO.,. Fe(OII)3 zeigt also bei der Koagulation durch FeCl3, 
AHN03)3 deutlićli die Ersclieinung der Akklimatisierung. Andererseits verhiilt sich 
das Sol normal, wenn cs durch KC1, KBr03 oder durch Mischung von KBrOa u. 
K3S04, KC1 u. K2S04 koaguliert wird. Erkliirt wird diese Ersclieinung durch Ad
sorption von Ionen, die dieselbe Ladung haben wie das Sol. Diese Adsorption 
folgt der Freundlichschen Formel. — Von einwertigen Kationen wie Ag' u. organ. 
Kationen von Anilinliydrochlorid, Morphiuliydrochlorid wird fiir ein konz. As2S3- 
Sol mehr gebraucht ais fiir ein yerd. — Es wird nocli der Einflufi einiger Niclit- 
Elektrolyte (verschiedener Alkohole, Harnstoff, Kohrzucker) auf die Koagulation 
von AssS3 u . Sb„S3 untersucht, doch liiBt sich fiir die verschiedenen Einww. dieser 
Korper auf die Koagulation noch keine befriedigende Erkliirung geben. (Journ. 
Physical Chem. 2 9 . 659—78. Allahabad, Iudien, Univ.) Lasch.

Nicolas de Kolossowski, Exj>erimentaluntersuchungcn iiber die Yiscositdt der 
Losungen. Nach Yfs. Theorie der spezif. Wiirme der Lsgg. liiingt dieselbe auch 
mit der Yiscositiit ?; der Lsgg. zusammen. Um eine Priifung der Theorie zu er- 
mogliclien, hat Vf. tj folgeuder wss. Lsgg. gemessen: NaCl -f- 29,2 HsO : i] =
0,02020 — 0,000566 t - f  0,00000701 t- {t =  Temp., giiltig zwischen 10 u. 30°); 
Trichlorcssigsaure +  28,24 H20  : ?/ =  0,03112 — 0,000873 t +  0,000009 t2 (9—29°); 
Oxalsaure +  106,32 II20  : 1] =  0,01890 — 0,00052 t +  0,000006 V- (16 — 30°); 
Ra^C03 - f  52 H20  : ?] =  0,03100 — 0,00088 t +  0,00001 t2 (14—30°), Pb(C,II30,), +
61,8 II.20  : i] == 0,02860 — 0,000866 t +  0,0000104 i3 (16—30°) u. einige Lsgg. 
derselben Stofie, aber einer anderen Konz. Die gefundenen Zahlen bestiitigen die 
Theorie des Yfs. (Buli. Soc. Chim. Belgique 3 4 . 190—201. St. Petersburg.) B km .

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
F riedrich  Rinne, Ubc>- parakrystalline wid gespanntc Stoffe. Alle ungeord- 

neten Aggregate amorpher Stoffe u. alle regelmiiBigen. aber nicht raumgitterartig 
angeorduete Gebilde werden parakrystalliii oder Parakrystalle genannt. Ilierher 
gehiiren amorphe Korper u. krystalline FI. Zu den parakrystallinen Adsorptionen 
gehoren die Einlagerungen verschiedener Stofte in Zeolitlien. — Vf. nimmt bei der
B. von Moll. u. Krystallen Atomdeformation an, woboi in denselben gegenilber den 
1'reien Atomen ,.Spannungen“ entstehen. Es werden dann sekundiire Spannungen 
durch mechan. Deformation yerschiedener Stofte rontgenspektrograpli. untersucht, 
dabei wurde aber keine Abweiehung vom normalen Zustand gefunden. Auch durch 
isomorphe Beimischuug zeigen optisch - anisotrop gewordene isotrope Krystalle 
(Granat) im Rontgenbild keine Yeriinderung gegenuber normalen Krystallen. (Natur- 
\vissenschaften 13. 690—94. Leipzig, Umy.) Enszlin.
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P. Coumcci, Der Blaustem (Azurit) von Pistello (Insel Elba). Krystallograph. 
Unterss. Die gemessenen Winkel stimmen nicht ganz mit den unter Zugrunde- 
legung der Werte von S c u r a d f  (Wien. Anzeig. 1871. 36; C. 71. 180) a :b :c  =
0.85012:1:0,88054, fi —  87° 36', bereehneten uberein. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma. [6.] 1. 586—91. Fforenz, Univ.) Z a n d e r .

I. Gubkin, Erdoluorkommen in der Kabństanheide. In der Niihe von San- 
gatsclialy, an der Transkaukas. Eisenbahn, befinden sich Quellen von Naturgas usw. 
Vf. gibt die geolog. Beschreibung des Gebietes u. schlieBt, daB es Erdtil in techn. 
verwertbarer Menge enthalten soli. (Neftjanoe i Slancevoe Chozjajstvo 8. 754 

1 bis 758.) B ik e r m a n .
J. Volney Lewis, Moglichkeit anorgani chcn Petrolcums. Es wird die Moglich- 

keit der B. von anorgan. entstandenen Erdolquellen durch 0 2-arme Magmen erklSrt. 
Die B. desselben wiirde aus Karbiden u. Wasserdampf u. nachtragliche Polymeri- 
sation u. Verb. der niederen KW-stoffe vor sich gelien, etwa nach dem Schema: 
4C2H0 =  C*HW -f- 3 II2. (Engin. Mining Journ. 120. 137—39. Neu-Braunscliweig, 
Rutger Coli.) " E n s z l in .

Adolphe Lepape, Uber die Badioaktivitat einiger kalter Quclłen der Gegend 
von Bagnb-es de Luclion und iiber iliren Ursprung. Es wird ein geringer Zusammen- 
hang zwischen dem Glimmergehalt der Felsen u. dem Radiumgehalt des aus- 
tretenden Wassers gefunden. (C. r. d. l’Acad. des seiences 181. 112—14.) H a a s e .

I. Pouget und D. Chouchak, Die radioaktwen Mineralwasser von G-uergour 
(Algerien). Ihre Radioaktivitaten werden in cmm der entwickelten Emanatiou an- 
gegeben, sie sclnvanken zwischen 4,9—44,2 cmm; ihre Bestiindigkeit yariiert nur 
unbedeutend unter den 10 Quellen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 124—26.) H a a .

E. Zambonini und G. Carobbi, Uber das Yorlconunen der Yerbindung 
Mn.iKi{SOi)3 unter den Produkten der gegenwarligcn Tiitigkeit des Vesuvs. (Gazz. 
chim. i ta l. 55. 414—16. — C. 1925. II. 646.) G o t t f r ie d .

D. Organisclie Chemie.
P. Petrenko-Kritschenko, W. Bogataky und N. Lubman, Uber die Ge- 

scliwindigkeit der Esterbildung. Messungen der Esterifizierungsgeschwindigkeit von 
A., i-Propylalkohol u. Trimethylcarbinol durch Eg., Trichloressigsdure u. JICl zeigten, 
daB nur im Falle der scliwaclien Eg. die Geschwindigkeiten vom primiiren zum 
tertiaren A. fallen. CC13 ■ COOH esterifiziert A. schneller ais (CH3)3COII, das 
sclmeller ais (CH3)2CH0H esterifiziert wird. Fiir HC1 ist die Reilienfolge: Tri- 
methylcarbinol i-Propylalkohol A. Almliches Bild ergeben die aromat. 
Primiir-, Sekundar- u. Tertiaralkoliole: Benzylalkoliol (I), Benzhydrol (II) u. Tri- 
plienylcarbinol (III). Die Geschwindigkeitskonstanten fiir Eg. sind: I  >  I I  >  I I I ,  
fiir CCl3COOH u. HC1: I I I ^ > I I ^ > I .  Die Verss. wurden in Benzollsg. bei 100° in 
geschmolzenen Rohren durchgefuhrt. — Die Reaktionsfiihigkeit der Alkohole hiingt 
also auch von der Saure ab, mit welcher sie reagieren. Das Yerh. den starken 
Sauren gegeniiber ist jedenfalls fiir den Alkohol elier cliarakterist., ais das bei Rkk. 
mit schwachen Siiuren. Daraus folgt, daB den tertiaren Alkoholen eine erhohte Akti- 
yitiit zukommt, die von der Niihe des tertiaren C-Atoms herriihren soli, weil auch 
bei sonstigen „rein organ.11 Rkk. das tertiiire C-x\tom sich durch Labilitat aus- 
zeichnet. (Ztsclir. f. physik. Ch. 115. 289—302. Odessa, Chem. Technikum.) Bkm.

C. Porlezza und U. Gatti, Eimcirkung von Calciumhydrid au f einige organische 
Verbindungen. II. Methylathylketon wid Diathylketon. (I. vgl. Gazz. chim. ital. 54. 
491; C. 1924. II. 2019.) Die Versuchsanordnung war die gleiclie wic beim Aceton 
(vgl. I. Mitt.) Bei der Einw. von CaII2 auf Methylathylketon (Dauer 20—40 Tage) 
wurde das Reaktionsprod. mit A. extrahiert u. unter gewohnlichem Druck dest.
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CaH, hatte im wesentlichen wie andere Kondensationsmittel (vgl. E k e l e y  u . I Io w e , 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1917; C. 1924. I. 554) kondensiercnd gewirki. 
Isoliert wurden: Eomomesiton, C8H140  (das niichsthohere Homologe des Mesityl- 
0xyds) Kp. 163—167°; Homophoron, Kp. 214—222° u. zwei isomere Homo-i-phorone, 
Kp. 246—256 u. Kp. 262—268°. Die Ausbeute an Kondensationsprodd. steigt mit 
der Dauer der Ek. Bei Einw. von metali. Ca auf Methylfithylketon in der Ilitze 
wurden Homomesiton u. das Homo-i-phoron vom Kp. 246—256° erhalten. — Aus 
Diathylketon wurden mit CaH2 (Dauer der Einw. 14—69 Tage) keine Kondensations
prodd. erlialten. CaH2 zeigt demnach nur bei Ketonen mit der Gruppe —CO—CH3 
kondensierende Wrkg. (Gazz. cliim. ital. 55. 224—34. Pisa, Univ.) Z a n d e r .

Percival Walter Clutterbuck und Henry Stanley Rap er, Untersuchung uber 
die Oxydation der Ammoniumsalze von normalen gesattigten Fettsauren und ihre 
biologische Bedeutung. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 2330; C. 1925. I. 
638.) Bei der Okydation der NHr Salze gesiitt. n-Fettsiiuren mit H20 2 bat neben 
der (9-Oxydation auch y- u. c)'-Oxydation statt. Von Myristin-, Palmitin- u. Stearin- 
saure wurden auf diese Weise die fi- u. /-Ketonsiiuren mit 6 bezw. 1% Ausbeute 
dargestellt, von n-Capron-, n-Heptyl- u. n-Caprylsaure die Semicarbazone u. Oxime 
der fi-, y- u. c)'-Ketonsiiuren mit je 6°/„ Ausbeute. — Falls eine /-Oxydation auch 
im Korper stattfindet, ergibt sich ais erste Stufc fur die Umwandlung der Fette in 
Kolilenhydrate der Abbau zu Bernsteinsaure, die ihrerseits im Muskel u. in der 
Leber sehr leicht zu Fumar- u. Malonsiiure umgewandelt wird. Aus der letzteren 
wird im Phlorrliizin-Diabetes, vielleiclit uber Milchsśiure, Glucose gebildet. — Die 
Fettsiiuren werden anscheinend sofort zu Ketonsiiuren oxydiert. Vff. nehmen an, 
daB auch in vivo die Osysiiuren sich durch Red. der zunaclist entstandenen Kcton- 
siiuren bilden. — Die nach Oxydation der Capron-, Heptyl- u. Caprylsiiure erhaltenen 
y- u. ć)'-Semicarbazone u. -Oxime erwiesen sich ais ident. mit den synthet. mittels Zink- 
alkyljodiden liergestellten Deriw. der Ketonsiiuren: KZnJ ClCO-(CH2)„COOC2H5 
=  R.CO-(CH2)„-COOC2H5) +  ZnJCl.

Y ersuche. Aus NH^-Stearat H20 3 y-Ketosteańnsaure, C18H340 3, aus PAe. 
F. 97°; Oxim, F. 84°. Daneben yielleicht noch die f)-Ketostearins;iurc. — y-Keto- 
palmitinsaure, F. 91—92°. — y-Keto7ny>-istinsaure, CuH20O3, aus PAe. F. 87°. — 
y-Ketocapronsawe-semicarbazon, CjII13OsN3, aus Methylalkoliol -j- A. F. 170° (Zers.); 
Oxim, C0Hu0 3N, aus PAe. F. 67°. — S-Ketocapronsdure-scmicarbazon, C-Hn 03N3, aus 
Methylalkohol +  A. F. 173° (Zers.); Oxim, C6Hu 0 3N, aus Bzl. F. 104°. — y-Keto- 
heptylsaure-semicarbazon, CsS lb03N3, F. 152° (Zers.) — S-Ketoheptylsaure-semicarbazon, 
C ^ O .N , ,  F. 194° (Zers.). —y-Ketocaprylsaure-semicarbazon, CsIIu O^N3, aus A. F. 153° 
(Zers.)—d-Ketocaprylsaure-semicarbazon, C0H n 03N3, aus A. F. 187° (Zers.) — Bernsteln- 
saurechloridmethylester, (I), Kp.ls 93°. — Gluiarsdurechloridmethylester, (II), Kp.20 110°.
— y-Eełocapronsaure, aus I  -j- Zinkiithyljodid, aus Bzl. F. 32°, Kp.20 1 80”; Metliyl- 
ester, Kp.j0 110°. — y-KetoheptyJsaure, F. 48°; Methylester, Kp.20 125°. — y-Keto- 
caprylsaure, F. 53°; Methylester, Kp.I5 111°. — S-Ketoheptylsaure, aus II  +  .Zink
iithyljodid, F. 50°; Methylester, Kp.2() 130°. — S-Ketocaprylsauremetlujlester, Kp.16 120°.
— d-Ketocapronsdure, aus Acetessigester u. >9-Jodpropionsaureester (-|- Na), mit
1 Krystallwasser F. 35°. — y-Ketosteańnsaureoxim, C1BI£3b03N, F. 85°. — y-Keto- 
siearinsdurephenylhydrazon, aus PAe. F. 80° (vollige Zers.) (Biochemical
Journ. 19. 385—96. Manchester, Univ. Dep. of Physiology.) L o h m a n n .

J. W. E. Glattfeld und Leo P. Sherman, Die Ci-Saccharinsiiuren. III. Die 
Darstellung von d,l-l^-Dioxy-i-buttersaure und eine Untersuchung uber einige ihrer 
Derivate. (II. vgl. G l a t t f e l d  u . S a n d e r ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 2675; 
C. 1922. III. 344.) Die von G l a t t f e l d  u . M i l l e r  (Journ. Americ. Chem. Soc. 
42. 2314; C. 1921. I. 351) gegebenc Definition der „Saccbarinsiiuren11 wird etwas 
abgeiindert, u. zwar daliin, daB unter ,,Saccharinsiiuren<i die Siiuren zu yerstehen
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sind, die sieli von einem Osyaldehyd von der Formel CnH2nOn, in dem jedes C-Atom 
mit Ausnalime des C-Atoms der Aldehydgruppe mit einem Hydrosyl besetzt ist, ab- 
leiten, wenn man die Aldehydgruppe durch Carboxyl ersetzt auf Kosten eines 
Hydroxyls, das dadurcli zu —CH red. wird. Die l,2-Dioxy-i-buttersiiure, C,H30 „  
ist demnacli ais Saccharinsaure aufzufassen, da sic zu dem Trioxy-i-butyraldehyd, 
CJIgO.i, in dem yerlangten Yerhaltnis steht. — Zwei neue Methoden zur Darst. der 
d,l-l,3-Dioxy-i-buttersaure werden besehrieben, sowie einige Dcriw . u. Salze; Yerss. 
zur opt. Spaltung der d,l-Saure mit Strychnin, Brucin u. Chinin waren olme Er- 
folg; nur beim Brucin schien eine Spaltung eingetreten zu sein; beim Erhitzen der 
wss. Lsg. der akt. Saure mit CaC03 zur Uberfiihrung in das Ca-Salz muB jedoch 
wieder Raccmisation erfolgt sein. — Die von M e lik o ff  (Liebigs Ann. 234. 210 
[1886]) besehriebene Synthese der d,l-Sśiure wurde nachgepriift; die Ausbeuten sind 
sehr gering (10—16%)) da dasVerf. sehr umstandlich ist; der F. ergab sich zu 104° 
statt 100° (M elikoff). — Neudarst. aus S-Chlor-l-oxy-i-bułtersmire u. Ag,O: Aus- 
beute 32%) F. 104° aus Essigester.—■ Neudarst. aus Ameisensaureacetokater, HCOO* 
CEL • CO • CII, (Kp. 166—169°), u. IICN (-(- K2C03): die Siiure wurde ais Ca-Salz 
isoliert, enthiilt 7 Moll. Krystallwasser, F. 104° aus Essigester. — Die dargestellten 
Salze (Cu-, Mn-, Cd-, Zn-Salz) enthielten je 2 Moll. W. bis auf das Cd-Salz (3 Moll.).
— Phenylhydrazid, CuH uN j03-2H20 , F. 107°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
1742—51. Chicago pil.], Univ.) , Z a n d e r .

W illiam  K iister und F ried rich  Grassner, Versuche zur Darstellung ńner Oxy- 
ałhylmełhylmaleinsaure. I. U ber Derwate der cyclo-Propandicarbonsdure. Bei der 
Oxydation des Bilirubins (vgl. K u s t e r , Ztsclir. f. physiol. Ch. 121. 100; C. 1922.
III. 1051) u. Hamatoporphyrindimcthylathers (vgl. K O s t e r  u. M a u r e r , Ztsclir. 
f. physiol. Ch. 133. 126; C. 1924. I. 2269) entstelien Deriw. der Athybnethylmalein- 
saure (I), dereń synthet. Darst. wiinschenswert war. Vff. haben zunachst die 
Synthese der fi - Methoxyathiylmethyhnaleinsaure yersucht. - Bromathylmalonester 
sollte in das Acetylderiy. ubergefiihrt, an dieses IICN addiert u. das Oxynitril ver- 
seift werden. Aber die Verss. sclieiterten daran, daB der Bromatliylmalonester bei 
allen Umsetzungcn wieder in den cyclo-Propandicarbonsaureester oder dessen Deriw. 
iiberging.

vom Kp. 195—210° wird mit alkoh. KOI! yersetzt, der Krystallbrei (K-Salz des 
prim. Malonesters) abgesaugt u. mit A. gewaschen, das Filtrat mit W. gefallt. — 
fi-Bromathylmalonestcr, C9H 150 4Br (III). Obiges Estergemiseh wird bei 0° mit IIBr 
gesiitt., nach 12 Stdn. im Vakuum dest. Der Vorlauf ist Malonester. Eigentumlicli 
riecliendes Ol, Kp.s 132—134°, farbt sieli an Luft u. Lieht braun, daher nicht ganz 
rein erhalten. Wird von C2H5ONa-Lsg. (24 Stdn. stehen, dann 5 Stdn. koehen) in 
reines II, Kp. 206—209°, ubergefiihrt. Verseifung yon I I  mit sd. alkoh. KOH 
liefert cyclo-Projpandicarbonsdure, F. 138°, u. diese mit 66%ig. HBr bei Zimmertemp. 
fi-Bromathylmalonsaure, warzenformige Krystalle aus Chlf., F. 116°. Bei der Yer- 
esterung letzterer mit CH3OII u. H„S04 entsteht nicht ganz reiner Dimcthylester, 
C7Hu O.,Br, da ein kleiner Teil des Br durch OCHL. ersetzt wird. Ein reines Prod., 
Kp.2a 150—152°, Kp. 216°, wurde mittels Diazomethan gewonnen. — Verss., III  mit 
CH3COCl in Pyridin oder durch Einw. auf die Na-Verb. zu aeetylieren, ergaben 
nur II. — Schuttelt man I I I  12 Stdn. mit NII.,OH, so erhitlt man eine griinliche 
Lsg., in der Nadeln suspendiert sind. Letztere sind cyclo-Propandicarbcmamidsaure- 
ester, C7H u 0 3N, aus A., F. 125°. Das Filtrat liefert nach Eindampfen, Auskochen

V ersu ch e . cyclo-Propan-1,1- 
dicarbonsaureester, CoH^O  ̂(II). Das 
durch Kondensation mol. Mengen 
Malonester, Athylenbromid u. 
C2H6ONa erhaltene Estergemiseh

VII. 2. 101
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des Ruckstandes mit Essigester u. Einengen cyclo-Propandicarbonsaurediamid, Nadeln 
aus Essigester, F. 189—190°, 1. inW ., sd. A., unl. in A., Bzl., Clilf. Beim SSttigen 
der sd. wss. Lsg. mit HgO entstebt eine weiBe JIg-Vcrb., C6H0O2N2Hg. Beide 
Amidę geben beim Erhitzen mit Zn-Staub Fichtenspanrk. Sie konnen auch aus I I  
mit NH^OII dargestellt werden. — cyclo-Propandicarbonsauredianilid, C17H 160 2N„. 
Aus I I I  oder I I  mit Anilin (170°, 2 Stdn.). Blattchen aus A., F. 196°, 1. in Chlf., 
unl. in A. Gibt die i-Nitrilrk. u. beim Erhitzen mit Zn-Staub Fichtenspanrk. — 
l-Phenyl-5-i)yrrolidon-4-carbonsaure, CuHu 0 3N (IV). Aus dcm yorigen mit 66%ig. 
IIBr (130°, 5 Stdn.) neben cyclo-Propandicarbonsaure. Nadeln, F. 64—65°, 11. in W., 
A., A. Gibt mit FeCl3 in A. Braunrotfarbung, beim Erhitzen mit Zn-Staub starkę 
Pyrrolrk. — Bei der Kondensation von Acetylmalonestcr mit Athylenbromid u. 
C2H,iONa entstehen nur I I  u. Essigester. (Ztschr. f. physiol. Ch. 145. 45—52.) Li.

W illiam  Kiister, Vcrsuclie zur Darstellung einer Oxyathylmethylmalcinsaure. 
II. Uber Deńvate der Acctyl-cyclo-propancarbonsaurc. (Nach Versuchcn yon Fried
rich Grassner, Hellmut Gnamm und Herrmann Deile.) (I. vgl. yorst. Ref.) Im 
Yerlauf ergebnisloser Ycrss. mit Phthalimidderiyy. wurden folgende Verbb. dar
gestellt: Phtholbnidodthylchloracetylmalonester, C19H20O7NCl, rotbraunes Ol. — 
Phłhalbnidoathylacełylmalonester, C19H210,N, gelbgriiner Sirup. — Phtlialbnidoathyl- 
acetessigesłer, CIOH170 6N, gelbes Ol nach Extraktion mit PAe. — Siimtlichc Verbb. 
sind auch im Hochyakuum nicht unzers. deśtillierbar. Die Anlagerung vou HCN 
gab keine einheitliche Substanz. — Darauf wurde nach der Perkinschen Vorsclirift 
aus Athylenbromid, Acetessigcster u. C2H6ONa der Acełyl-cyclo-propancarbonsćiure- 
ester, C8HI20 3 (I.) dargestellt. Die fith. Lsg. des Rohprod. wird nach Schutteln mit 
40°/o>g. NaHS03-Lsg. dest. Die Fraktion vom Kp. 190—198° liefert ein Prod. A 
yom Kp. 196°, das noch Acetessigcster u. auch Diacetyladipinsaureester enthiilt u. 
daher in A. mit Cu[NH3],S04-Lsg. durchgeschuttclt wird, wobei sich in einem Fali 
Cii-Diacełyladipinsaweesłcr, CuH2uOeCu, grune Nadeln aus Bzl., ausschied. Bei der 
Dest. des A.-Ruckstandes unter 1 mm bleibt Cu-Acetessigester zuriick. Die Reini- 
gung muB mehrmals wicderholt werden u. liefert Prod. B, das yon FeCl3 kaum 
noch gefarbt wird. — Semicarbazon, C9H150 3N3, Krystalle, F. 126—127°. — Oxim, 
CaIli30 3N, Nadeln aus Bzl., F. 77—78°. — Ein krystallisiertes Phenylhydrazon ist 
nicht zu erhalten (Perkin). — fi-Bromathylacctessigcster, C3H 13OsBr. Aus I. mit 
HBr (D. 1,85) bei 0° (10 Min.), dann in Eiswasser. Gelbes Ól, nicht unzers. dcstillier- 
bar. Geht mit CaH6ONa in I. zuriick. — Acetijl-cyclo-propancarbonsoiureamid, 
C6H0O2N. A us dem yorigen oder auch aus I. durch Schiittcln mit 20%'g- NH4OH 
bis zur Lsg., eindampfen, Riickstand mit Essigester cxtrahiereu. Prismen aus Essig
ester, F. 89°, 1. auBer in A. — Phenylhydrazon, C12H15ON3, Prismen auS' Chlf., 
F. 137°. ZerflieBt allmiihlich von selbst, schneller bei 150° unter NH3-Entw. zu 
einer braunen M. Glatter yerliiuft diese Rk. mit 38%ig. HC1 (80°, >/4 Stde.). Die 
bei starkem Abkiihlen crlialtenen Krystalle sind teilweise in h. Bzl. 1. u. krystalli- 
sieren daraus in Rhomboedern, F. 138° (a); der unl. Teil bildet Nadeldruscn aus A., 
F. 93—94° (b). Ungefiihres Mcngenyerhaltnis: a : b =  1 : 8. a wird yon FeCl3 in 
A. tiefrot, b kaum gefarbt, auch ist a recht unbestiindig. Es liegen die Ketoform 
(U- =  b) u. Enolform (III. =  a) des l-Phenyl-3-melhyl-d-dimełhylenpyrazolon-S-chhr- 
hydrats, C12H130N2C1, vor. Die freie Base, C12H12ON2, entstelit beim Erhitzen des 
urspriinglichen Gemischcs yon a u. b mit 5%ig. NaOH. a bleibt liierbci noch un- 
yerandert, wird aber durch liingeres Erhitzen mit 30°/0ig. NaOH ebenfalls zerlegt.
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Die Base bildet sich auch aus a oder b mit Diazometlian in Aceton. Krystalle 
aus A., dann Chlf., F. 72—73°, 1. in Bzl. u. starken Siiuren, unl. in Alkalien, in- 
different gegen HNO. u. FeCl3.

Cyanhydrin des Aeetyl-cyelo-propancarbonsaureesłers, C0lIi3O3N (IV.). Zur ii tli. 
Lsg. von I. (Prod. A) gibt man 3 Moll. KCN, darauf unter Scliiitteln u. Eiskiihlung 
in 2 Tagen 38°/0ig. HC1, dann noch einen Tag schutteln. Darauf trennt man u. 
iithert die wss. Schicht aus. Der olige A.-Riickstand wird im Luftstrom bei 50° 
von I-ICN befreit u. entliiilt ca. 80°/0 IV. Bei der Vakuumdest. spaltet sieli HCN 
ab. — Bei Verwendung von I. (Prod. B) ist der Verlauf ebenso, aber das erlialtene 
Oxynitril wird abweichend von dem aus Prod. A von HBr- bei 130° weitgeliend 
zers. (scheinbare Scbutzwrkg. des in A entbaltenen Acetessigesters). Mit gesiitt. 
HBr bei 0° wurde keine yollstiindige Einlagerung von HBr erzielt, auCerdem 
wurden dabei gcwisse Mengen der Br-freien Verb. C0H 1!lO.lN  erlialten, aus PAe., 
F. 90°, gebildet dureli H20-Anlagerung an die CN-Gruppc. — W ird IV. (aus 
Prod. A) mit rauchender HBr 12 Stdn. auf 130—140° erhitzt, das NII4Br ab- 
filtriert, mit A. gewaschen, die FI. ausgciitliert u. der A.-Riickstand fraktioniert, so 
erhalt man cin gelbcs Ol vom Kp.20 200—205°, dem Br-Gehalt naeb ein Gemisch 
von ca. 70°/0 (3-BromdthylmethylmaleinsUureanhydńd, C7H70 3Br (VI.) u. 30°/0 Yinyl- 
me.thylmalcinsaureanhydrid. Ais Zwischenprod. ist das Apfelsiiurederiy. V. anzu- 
nehmen, denn bei einem Vers. wurde in selir geringer Menge ein Nebenprod. iso- 
liert, das wahrsclieinlich ais fj-Ckcyathylmethylfumarsaiirelacton, C7H80 4 (VII.) an- 
zuspreclien ist, obwolil es nicht ganz Br-frei erlialten wurde; Krystalle aus A., 
F. 202—203°, 11. in W., A. mit saurer Rk., wl. in A., Chlf., entfiirbt KMn04, addiert 
nicht Br. Mit NH3-Gas in A. entsteht Verb. C7JIli0.lN2, weiBer Nd., F. 216°; diese 
gebt beim Abdampfen mit W. iiber in Yerb. C,1In OtN  (wahrscheinlich fi-Oxyiithyl- 
methylfumarsmremonoamid), F. 210°, 1. in W. mit saurer Rk., unl. in A. — Der 
Verlauf der Verseifung von IV. im angenommenen Sinne wird auch durch folgenden 
Vers. bestiitigt: IV. lieferte mit H J (D. 1,9) bei 180—190° (12 Stdn.) ein Ul voin 
Kp.20 140—150°, aus dem sich die bekannte fumaroide Methyluthylbernsłeinsawe, 
CjH120.,, in geringer Meuge abschied; Drusen aus A., F. 182—183°, 11. in A., wl. 
in W., Chlf., gibt ein wl. Ca-Salz. Der olige Rest rocli nach bisubstituierter Malein- 
siiure u. bestand der Analyse zufblge hauptsiiclilich aus p-Joddthylmethyhnalein- 
saureanhydrid, C7H70 3J, entfiirbt KMnO,,. — Aus obigem Gemisch von VI. u. Vinyl- 
methylmaleinsiiureanhydrid wird durch Behandeln mit IIBr-Gas in A. bei 0° ein
01 erlialten, das mm fast den vollen Br-Gehalt yon VI. aufweist. Mit sd. CII30Na- 
Lsg. liefert es ein Prod., aus dem 2wei Fraktionen, Kpp.J7 155—160° u. 220—225°, 
abgetrennt wurden, empyreumat. riecliende Ole, 11. auBer in W. Beide besitzen 
die Zus. C'8J /10O, der Methoxyiithylmethylmaleinsiiureanhydride, aber den Kpp. nach 
konnen diese nicht yorliegen (vgl. KCstkr u. Maurer, Ztschr. f. physiol. Ch. 133. 
148; C. 1924. I. 2269). Auch spricht gegen die Anhydridnatur der Prodd., daB 
mit NH3-Gas in A. nicht sofort Fiillungen entstelien. Es scheint sich um Lacton- 
ester zu behandeln. (Ztschr. f. physiol. Ch. 145. 53—68. Stuttgart, Techn. Hocli- 
schule.) L indenraum,

Clifford Shattuck  L eonard , Die Synłhese des (3-Phenylathylalleohols. Zu- 
sammenstellung der bislier yerolFentlicliten Syntliesen des fi-Phenylćithylalkohols u. 
genaue Angaben fiir die Darst. nach B o d y e a u lt u . B lan c  (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 137. 60; Buli. Soc. Chim. de France [4] 31. 666. 748; C. 1904. I. 577. II. 
183. 184): 1. Darst. von Benzylcyanid aus Benzylchlorid u. NaCN, Ausbeute 76°/0,

jC • CH2 • CH2Br
bo

101*
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das Riihren ist wiclitig zur Erzielung einer guten Ausbeute; ans den Extraktions- 
waschwiissern liiBt sich Phenylacetamid gewinnen; 2. Darst. von Plienylessigsaure- 
iithylestcr aus dem Nitril oder dem Amid, durch eine einzige Hydrolyse u. Ver- 
esterung mit HsS04 u. A., Ausbeute 72%; 3. Red. des Esters zu /9-Phenyllithyl- 
alkohol mit Na’u. absol. A. in'Ggw. von Toluol ais Verdiinnungsmittel ergab 47% 
Ausbeute; die nicht red. Phenylessigsaure kann wiedergewonnen, verestert u. von 
neuem dem ProzeB augefuhrt werden; danacli berechnet sich die Ausbeute zu 85%. 
(Journ. Americ. Clicm. Soc. 47. 1774—79. New Haven [Conn.], Yale Uniy.) Z an  d e r .

J. L. Hayman, L. R. Wagener und E. F. Holden, Einige physikalische 
Konstanłen von Acełylsalicylsaure. Der F. der Acetylsalicylsaure ist yerschieden je 
nach dem Losungsm. (Chlf. 134,5°, Bzl. 134,3°, CC14 133,0°, Aceton 135,8°, A. 135,0°), 
das zum Umkrystallisieren verwandt wurde. Doch sind die Krystalle aus ver- 
schiedencn Losungsmm. in opt. Hinsicht u. bzgl. Krystallform ident. Die Handels- 
siiurc schm. bei 133—134° korr.; bei Angaben ttber den F. empfiehlt sich die An- 
gabe der Methode der Reinigung. Vff. nehmen an, daB die Temp., bei der die 
Acetylsalicylsfiure schm., nicht der wahre F. der Siiure ist. (Journ. Amer. Pharm. 
Assoc. 14. 388—92. Michigan, Univ.) H o r s t .

Hermann Heckel und Roger Adams, Platinoxyd ais Katalysator bei der 
Reduktion von organischen Verbindungen. X. Reduktion von Aminophenolen zu 
cyclisclim Aminoalkoholen. (IX. vgl. S. 170.) Die Aminophenole wurden in ihre 
Ilydrochloride iibergefuhrt u. in wss. Lsg. bei Zimmertemp. unter 2—3 At. Druck 
in Ggw. von Platinosyd-Platinscliwarz so lange liydriert, bis kein H mehr absorbiert 
wurde. Die Katalysatoren wurden nach A dam s u . Sh r in e r  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 2171; C. 1924. I. 281) mit NaN03 yerschiedener Herkunft dar- 
gestellt u. erwiesen sich je nach dem angewandten NaN03 ais yerschieden wirksam; 
die Verunreinigungen spielen eine groBe Rolle. Die Reduktionsprodd. der m- u. 
p-Dialkylaminoplienole waren Gemische von cyclo-Hexyldialkylaminen, Hesahydro- 
dialkylaminophenolen u. Spuren cyclo-Hexan. Bei den p-Verbb. wurden cis- u. 
trans-Isomere der Aminoalkohole erhalten; Trennung durch fraktionierte Dest. war 
nicht moglich, wohl aber durch fraktionierte Krystallisation ihrer Benzoat- u. 
p-Nitrobenzoathydrochloride. Bei den m-Verbb. wurde nur eine der isomeren 
Formen der Aminoalkohole erhalten, oder die zweite isomere Form war in so ge- 
ringer Menge yorhanden, daB sie sich nicht isolieren lieB. — p-Methylaminophenol 
ergab analoge Prodd., eyclo-Hexylmethylamin u. Hexahydro-p-methylaminophenol; 
letzteres war wahrscheinlich eine Mischung der cis- u. trans-Form, wie aus dem 
tiber einen groBen Raum schwankenden F. des Hydrochlorids zu ersehen ist; Verss. 
zur Trennung wurden nicht unternommen. Die Red. des p-Aminoplimols u. des
o-Dimethylaminophenols gelang nur zu ca. 25%, beyor der Katalysator inakt. wurde.
o-Aminophenol yerursachte sofortige Yergiftung des Katalysators; yielleicht ist dieses 
Yerh. auf \erunreinigungen der Ausgangsmaterialien zuriickzufiihren. — m-Amino- 
phenol wurde scbnell red. unter B. von cyclo-Hexylamin, Di-cyclo-hexylamin u. 
m-cyelo-Hexylamino-cyclo-hexanol. — In den meisten Fallen horte die H-Absorption 
vor der Aufnahme von 3 Moll. auf, obgleich Gemische von Reduktionsprodd. er- 
lialten wurden. Durch die N-Alkylgruppen der Aminophenole wird die Stabilitat 
der aus ihnen gebildeten Aminoalkohole erhoht.

A e rsu c h s te il. Die Aminophenole wurden sorgfiiltig gereinigt; die Yersuchs- 
auordnung war iihnlich wie in friiheren Mitteilungen. Der Oxydkatalysator wurde 
direkt der wss. Lsg. der Hydrochloride hinzugesetzt u. zu Pt-Schwarz red.; die 
Hydrieruug erfolgte unter ca. 3 At. Druck. — p-DimethylaminophenoIhydrochlorid 
ergab: 1. Fraktion, Kp.j._3S 18° (Kp.;40 161°), cyclo-Hexyldimethylamin; 2. Fraktion: 
Kp.j 99 100° (Kp.jj, 126°, Kp.;40 228—229°), bestand aus zwei Isomeren, die tiber 
die Benzoatc u. p-Nitrobenzoate getrennt wurden: p-I}imethylamino-cyclo-hexyl-
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benzoathydrocldorid, a-Form, F. 243—244°; {3-Form, F. 212,5—213,5°; p-Nitrobenzoat- 
hydrochlorid, a-Form, F. 250—252°; fl-Form, F. 233—234°. — ni-I)iathyla>ninophcnol- 
liydrochlorid ergab bei der Hydrierung eine niedrigsd. Fraktion, Kp.,0 85—86°, die 
sich ais cyclo-Hexyldiiithylamin, Kp.7.10 192—193°, erwies; die 2. Fraktion, Kp.10_ 20 
132—̂133° (Kp.7.,0 245°), D.262JS 0,9503, ?!D22 =  1,4850, ergab nur ein Benzoat u. ein 
p-Nitrobenzoat: m-Diathylamino-cyclo-liexylbcnzoathydrochlorid, F. 148—150°; p-Niłro- 
benzoałhydrochlońd, F. 161—163°. — m-Dunethylaminophenolhydrochlorid ergab bei 
der Hydrierung ais niedrigsd. Fraktion, Kp.20 5 6° (Kp.740 161°) cyclo-Hexyldimethyl- 
amin; die 2. Fraktion, Kp.21i 126—127° (Kp.740 231°), D.2526 0,9766, nD22 =  1,4846, 
gab nur ein Benzoat u. nur ein p-Nitrobenzoat: m-Dimethylaniino-cyclo-hexylbenzoat- 
hydrochlorid, F. 229—230°; p-Nitrobenzoathydrochlorid, F. 224—225°. — p-Methyl- 
aminophenolhydrochlorid ergab ais 1. Fraktion Methylamino-cyclo-liexan, Kp.740 147 
bis 148°; die 2. Fraktion, Kp.aa_ K 134—135° (Kp.J40 229—230°), krystallisierte beim 
Abkuhlen, F. 78°; das Hydrochlorid hatte F. 121—135°; es bandelt sich demnach 
offenbar um ein Gemisch der isomeren p-Mcthylamino-cyclo-hexanole, C7H15ON; 
Verss. zur Trennung iiber die Benzoate wurden nicht unternommen. — m-Amino- 
phenolhydrochlorid ergab: 1. Fraktion, cyclo-IIexylamin, Hydrochlorid, F. 204—205°;
2. Fraktion, Kp.17 118—120°, Di - cyclo - liesylamin, Hydrochlorid, F. 339—342°;
3. Fraktion, Kp.12 170°, wurde beim Abkuhlen fest, F. 121—122°, war m-cyclo-Hexyl-
amino-cyclo-hexanol, Hydrochlorid, F. 289—291°; m-Amino-cyclo-hexanol wurde 
nicht gebildet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1712—18. Urbana, Univ. of 
Illinois.) Za n d e r .

P arise lle , Beiłrag zur Kenntnis des Drehungswmogens xmd der Dispersion in 
der Terpenreihe. (Vgl. C. r. d. l ’Acad. des sciences 176. 1901; C. 1923. II. 1520.) 
Aus dem Terpentinol von Bordeaux wurde a-Pinen isoliert, dessen Chlorhydrat 
ein Camphen vom [«]D =  —79,90° lieferte; aus dem Terpentinol von Aleppo wurde 
ahnlicherweise ein Camphen vom [«]D =  —(—77,10° dargestellt. Die beiden Camphenc 
schm. bei 45—46°, Kp.17 52°, Kp.780 1 58°. Ilire Eotationsdispersion ist gleicli: 
[«],,l8 : [«],„ : [«]5S0 =  2,24 :1,20 :1. Sie liefern mit H „ Br2, IIC1, IIBr u. HCOOH 
D eriw ., die sich nur durch den Drelningssinn unterschciden, wahrcnd der absol. 
Betrag der Drehung u. die Eotationsdispersion prakt. gleich sind. Vom reclits- 
drehendcn Camphen leiten sich folgende linksdrehende Deriw. ab: Dihydrocamphcn 
aus Camphen u. Ha bei Ggw. von P t in der Kiilte, F. 59 — 61°, Kp.n 62 — 63°, 
[u]D =  —4,50° (? Eef.). — Camphenbromid, aus Camphen u. Brom in CCI., bei 0°, 
F. 89—91°, [u]D =  —71°. — Camplicnchlorliydrat, aus Camphen in A. u. trockenem 
IICl, Umkrystallisation aus alkoh. IIC1, Erwiirmen im Einschmelzrohr; F. 138—140°, 
M d — —41°. — Camphenbromhydrat, Darst. wie vom Chlorhydrat, [«],, =  —62,3°.
— i-JBornyłformiat, aus Camphen u. 98°/„ig. HCOOH in Ggw. yon Phthalsiiure- 
anhydrid; Kp.u  95°, D.2° 1,01, nDl° 1,470, [«]D =  —3,14°. — Fur samtliche Deriw . 
ist [a],30: [«]M6: [a]5BB == 2:1,18 bis 1,19:1, die Dispersion ist also gcringcr ais bei 
dem Camphen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1832—33.) B ik e r m a n .

David Davidson, TJntersuchungen iiber llydantoine. 46. Nitropyruuinureid. 
(45. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 561; C. 1925. I. 1729.) Dem schon von 
G r im a u x  (Buli. Soc. Chim. de France [II] 23 .49 [1875]) dargestellten Nitropyruvinurcid 
wird die Konst. I  zugeschrieben, da es nicht die Nitrolsiuirerk. der primitren Nitro- 
verbb. von V ic t o r  M e y e r  gibt. Beim Koclien in Lsg. wird I  zu Nitroinethan u. 
Parabansaure (II) hydrolysiert (charalcterist. fiir die ungesiitt. Gruppe : CHN02). 
Die Einw. von Brom auf I  fuhrt zu dem in der Seitenkette bromierten Prod. I I I  
(chaiakterist. fiir llydantoine mit der : CHE-Gruppe in der 5-Stellung, vgl. D a y id s o n  
u. J o h n s o n , Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 561; C. 1925. I. 1729). Die Hydrolyse 
von I I I  ergibt Bromnitromethan u. Parabansfiure. — Verss., I  mit den gewohnliclien 
chem. Mitteln zu red., waren wegen der Instabilitiit von I  ohne Erfolg. Bei der
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katalyt. Hydricrung bei gewohnlichem Druck u. Zimmertemp. yerlief die II-Ab- 
sorption sehr schnell, bis sie bei der Aufnahme von zwei Mol.-Aquivalenteu II2 auf- 
horte; statt der gcwiinschten Aminoyerb. wurde das Oxim des Hydantoin-5-aldehyds 
(IY) erhalten:

I  NH-CO-NII-CO-C : CH-NO, n  NH-CO-NH-CO-CO

I I I  N il• CO” NH• CO• C : CBr-N02 IV NH-CO-NII-CO-CH-CH : NOH
i_______________ i i----------------------- !

Y e rsu c h s te il. Nitropyrimnureul, C4Ę N ,0 4 (I), aus Dipyruyintriureid (vgl. 
Journ. Amerie. Chem. Soe. 47. 255; C. 1925. I. 1310} u. rauchender H N 03 (I). 1,52), 
leuchtende gelbe Bliittehen aus dem Reaktionsgemisch, gelbe monokline Prismen 
aus Eg., F. ca. 204° (Zers.); Hydrolyse ergab Nitromethan u. Parabansaure, 
C3H203Na (II), F. ca. 240°. — Bromnitropynmnureid, C4H2BrN30 4 (III), aus I  in 
Eg.-Suspension u. Brom (30 Min. erhitzen), liellgelbe, rhomb. Tafeln aus absol. A., 
Zers. bei ca. 225°; Hydrolyse ergab Bromnitromethan u. Parabansaure (II). — 
]ST,N'-Diacetijlnitropyruvimircid, C3H7O0N3, diinne, blaBgelbe Bliittehen aus absol. A.,
F. ca. 150° (Zers.). — Hydantoin-S-aldoańm, C4H50 3Na (IY), aus I  durch katalyt. 
Hydrierung iiber Pt-Oxyd in Eg.-Lsg. bei Zimmertemp. u. gewohnlichem Druck, 
Extraktion mit Methylalkohol, Eindampfen, Losen in NH3 u. WiederfSllen mit 
Essigsiiure, farblose, rhomb. Tafeln, F. iiber 300°. (Journ. Amerie. Chem. Soe. 47. 
1722—26. New Hayen [Conn.], Yale Univ.) Zandek.

C. Biilow und W. Spengler, Uber [Arylamviazo]-acetylacetone, ihre Konden- 
sations- und SpaltproduMe. [p-Tohddinazo]-acetylacełon wird in Eg. gel., mit konz. 
HN03 nitriert (Temp. nicht iiber 40°). Das Eeaktionsprod. [d-Mełhyl-5-nitroanilin- 
azo\-acetylaceton, C12II130 4N3 (I), krystallisiert aus h. Eg., F. 171°, in orangegelben 
Nadeln. Zur gleiclien Yerb. I. gelangt man auch durch Verkuppeln der Diazoyerb. 
des d-Mettiyl-3-nitroanilins in Eg. mit Acetylaceton. Vff. untersebeiden 2 Gruppen 
von Ekk.: I. solche, die sich auf den einwertigen Acetylacetonrest griinden, u.
II. solche, welche zu Spaltungen des Gesamtmolekiils fiihren. Ais Beispiel dient 
die Kondensation des synthet. Nitrokorpers mit Phenylhydrazin nach Gleichung I. 
Nach Ansicht des Yfs. ist das Imid-H-Atom an der Hydrazonbildung mitbeteiligt 
u. tritt die B. yon Pyrazol erst in zweiter Linie durch Vereinigung des zweiten II 
der Amino- mit der Enolgruppe des Acetylacetonrestes ein (Gleichung II). Im Mol. 
ist kein theoret. yersehiebbares H-Atom yorlianden, was die echte Azonatur der 
[Arylaminazo]-aeetylacetone u. ihrer Kondensationsprodd. beweist. Zur Darst. der 
Azopyrazole werden [p-Toluidinazo]- bezw. [m Nitro-p-toluidinazo]-acetylaceton kurze 
Zeit mit molaren Mengen Hydrazin bezw. Phenylhydrazin erhitzt. Man erhalt:
3.5-Dimethyl-[p-tohiidinazo]-pyrazol, CnHuN„ gelbe Nadeln, F. 149°. — 3,5-Dimethyl-
l-phenyl-4-[p-tolmdinazo)-pyrazol, C18H1SN4, indischgelbe, blatterige Krystalle, F. 78°.
— 3,o-Dimethyl-l -phmyl-4-[m-niiro-p-toliddinazo]-py>-azol, C18H170 2N5, dunkelrote 
Bliittehen, F. 162°. — Durch Yerkuppelung mit Hydroxylamin erhalt man: 3,5-Di- 
methyl-4-[p-tolitidinazo]-is(Kcazol, Cl2H 13ON3, feine blaBgelbe Niidelchen, F. 81,5°. —
3.5-Dimethyl-4-[»i-)iitro-p-toluidinazo]-isoxazol, C12H120 3N4, ziegelrote Blattchen, 
1' • 140". — Aus Qj-Toluidinazo]-acetylaceton in Eg. mit der ;iquimolekularen Menge 
Phenylhydrazin kurze Zeit auf 25° erwSrmt, entsteht ais faBbares Zwischenprod. 
[p-Toluidinazo)-acetyfocetcm-[monophenylhydrazonl C1SH20ON4, gelbe Nadelchen, F. 70° 
(aus A.). Erhitzt man das Nitroazo-l,3-diketon I  mit Hydrosylamin in Eg. (-J- A.)
2 Stdn. am RiiekHuBkiihler u. lsBt iiber Nacht stehen, so scheidet sich ein Gemisch 
von 11. Monosim u. Isoxazol (F. 140r>) aus, das durch fraktionierte Krystallisation 
getrennt wird: Monoxim, C12Hlt0 4N„ F. 124,5°. — 3.5-Dimethyl-i-[tn-niłro-p-toluidin- 
azo]-isoxazol, C1SH1!0 3N4, F. 140°. — Aus 2 Moll. [p-Toluidinazo]-acetylacełon u.
1 Mol. NH,-OH entsteht unter Austritt yon 2 Moll. 1I20  ein erster ReprSsentant 
einer neuen Gruppe chem. A orbb., dem die Konst. I I I  znerteilt werden muB. —
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Bis-[{p-tóluidinazo\-acetylacetc»i\-hydroxylamin, C24H270 3N6 (III), Nadelehen, F. 6‘2°.
— Mit Plienylhydrazin liefert es auBer dem Pyrazol nocli geringe Mengen des 
Monophenylhydrazons. Ohne Erfolg blieb yorliiufig die Verkuppelung von [Aryl- 
azo]-aeetylaeetonen mit Benzamidininen im Sinne der Gleicliung IY. — Beim Yer- 
schmelzen des [m-Nitro-p-toluidinazo]-l,3-dikełotis mit Anilin wird das iinbestiindige 
Monoanilid, CI8H180 3N.,, dunkelrote Krystalle, F. 138°, gebildet. — Die Azopyrazole, 
in denen im Pyrazolring ein Imidwasserstoffatom sitzt, sind befiibigt, relativ be- 
stiindige Salze mit anorgan. Siiuren zu bilden, denen die Konst. Y zuerteilt wird. 
Wenn der Imidwasserstoff durch C0H5 ersetzt ist, bleibt die Salzbildung aus. Das 
salpetwsaure Sak  des 3,5-Dimethyl-i-[p-toluidinazo]-pyrazols, C12H160 3N6, bildet
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orangegelbe Nadeln (aus A.), die unter Zers. bei 150—151° sehmelzen. — Salz- 
saures Salz, F. 230° ohne Zers. — Ubcrchlorsaures Salz, lange, feine gelbe Nadeln, 
F. 224—225°. — LiiBt man 5 ccm konz. IIN 03 auf 1,4 g 3,5-Dimethyl-[p-toluidinazó]- 
isoxazol einwirken, so erhiilt man [m-Nitro-p-toluidinazo]-acetylaceton, Ci2II130 4N3, 
oraugefarbige Nadeln, F. 170°. Die konz. I1N03 hat demnaeh den Isoxazolring 
unter Loslosung von Ilydrosylamin aufgespalten u. gleichzeitig den jj-Toluidinrest 
in m-Stellung nitriert. Bei dem [m-Nitro-p-toluidinazo}-acetylaceton erfolgt glatt 
durch Chlor in Lsg. von Eg. oxydative Aufspaltung, wobei der Acetylrest ab- 
gespalten, durch ein Halogenatom ersetzt wird, wiihrend die Azo-Enolgruppe in 
Ketohydrazon yerwandelt wird (Gleichung VI). Dieses [p-Methyl-m-nitrophenyl- 
hydrazoii\-brenztraubcnsiiiirecMorid kann aueli nocli auf dem Weg einer neuen, der 
Yerallgemeinerung fahigen Synthese gewonnen werden. Man yerkuppelt y-Chlor-
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acetylaceton in Lsg. von Eg. mit Diazoniumsalzen [>»-Nitro-.p-methylphenyldiazonium]- 
chlorid, wobei Acetylchlorid abgespalten wird. Die Ek. yerlauft nach Gleicliung VII. 
[p-Methyl-m-niłrophenylhydrazon]-brenzłraubensiiurechlorid, C10H10O3N3Cl, bildet gold- 
orange BISttchen vom F. 144° aus A. Zum Nachweis der Ketogruppe wurde das 
Phcnylhydrazon (VIII), ein gemiselites Osazonclilorid, C16H10O2N5Cl, dargestellt: rot- 
brauńe bis yiolette Nadeln, F. 214,5°. — Die Cblorspaltung des [p-Toluidinazo]- 
aeetylaeetons bei niederer Temp. liefert Brenztrauben-[p-methylphenylhydrazori\-saure- 
chlorid, F. 142°, das auch synthet. durch Einw. von diazotiertem ;p-Toluidin bei 0° 
auf y-Chloracetylaceton in Eg. entstelit. Bei der Spaltung mit Br gewinnt man 
das nur im aliphat. Rest bromierte Brenzłrauben-[p-methylphenylhydrazo?i]-saure- 
bromid, C10Hu ONsBr, blaBgelbe, griinstichige Nadeln, F. 135° (aus A.). — Aus 
[w-Nitro-jj-methylphenylazo]-acetylaceton erhalt man durch Bromspaltung das Brenz- 
trauben-[p-methyl-ni-niłroplienylhydrazon]-saurebromid, C10II10O3N3Br, orangegelbe 
Nadeln, F. 160—162° (aus Eg.). — Behandelt man [j>-Toluidinazo]-acetylaceton in 
Eg. mit etwas Stanniol, kiihlt mit Eiswasser u. laBt 3 Moll. Bromdampf unter 
Riiliren einwirken, so erhalt man Brenzlrauben-i4-metkyl-3-bromphenylhydrazon]- 
saurebromid, C10H10ON,,Br,i, weiBe Nadeln, F. 108—109° (aus A.). — Durch Einw. 
von Hydrazin, Plienylhydrazin u. Hydroxylamin auf die Bromspaltprodd. werden 
auffallenderweise Azopyrazolone gebildet. Aus Brenztrauben-[p-metliyl-m-nitro- 
pltenylhydrazon]-saurebromid erhiilt man mit Hydroxylaminchlorliydrat durch Er- 
hitzen am RUckfluBkiihler das Oxim des Saurebromids, C12Hi30 3N4Br, gelborange 
Blattchen vom F, 235°. Wird die erste Mutterlauge des Oximbromids weitere 
12 Stdn. am RuckfluB erliitzt, so erhiilt man das bromfreie 3,5-Dimethyl-4-[»i-nitro- 
])-methylanilinazo]-isoxazol. Die Reaktionsfahigkeit des Halogens in den Brenz- 
traubenhydrazonsiiurechloriden wird durch Umwandlung in Hydrazidine bewiesen.
— Brenztrauben-[p-methylphcnylhydrazo>i]-saureamid, CI0HI3ON3, bronzefarbene 
Bliittchen, F. 164°. — Brenztratiben-fó-methyl-S-nitrophenylhydrazoiij-saurcamid, 
C10H1S0 3N4, carminrote Niidelchen oder dunkelrote schwarzc Prismen, F. 174°. — 
Phenylhydrazon, C10H,3O3N0, yiolette Krystalle, F. 204°. — Von den Hydrazidinen 
kommt man mit salpetriger Siiure nicht zu Tetrazolderiw., sondern es bilden sich 
nur Ausgangsmaterialien. Zum Nachweis der Enolgruppe im [Arylaminazo]-acetyl- 
aceton wurden die entsprechenden Metallsalze dargestellt: Na-Salz des [p-Toluidin- 
azo]-acetylacetons, C12H130 2N2Na, orangeroterNd., F. 228°. — Cu-Salz, C241L,00.,N4Cu, 
griinbraune bis eisengraue Schuppclien, F. 191°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1375 
bis 13S6. Tubingen, Univ.) H o k s t .

H. F. Dean und M, N ierenstein , Yersuche zur Syntliese des Myricełins. Die 
Methode yon K o st a n e c k i zur Synthese yon Flayanolen yersagte bei Verss. zur 
Synthese des Myńcełins (I). Nach K o st a n e c k i wurde 2-Oxy-4,6,3',4:’,5'-penta- 
methoxyclialkon (II) u. aus diesem 4,6,3',4’,5'-Pentamethoxyflavanon (III) dargestellt; 
das i-Nitrosoderiy. von I I I  zu erhalten, das schlieBlicli I  ergeben hatte, gelang 
nicht. DaB dieses anomale Verh. von I I I  nicht auf den ster. EinfluB des Pyro- 
gallolkernes zuriickzufuhren ist, ergab sich daraus, daB 4,3',4',5’-Tetramethoxyflaua- 
non (V), das aus 2-Oxy-4,3,4',5'-tetramethoxychalk<ni (II7) dargestellt wurde, ein
i-Nitrosoderiv. (VI) bildete. Die Mogliclikeit, daB I I I  kein Flayanon ist, wurde da
durch unwahrscheinlich gemacht, daB das isomere Cmnaranon, das an Stelle yon 
I I I  aus I I  erhalten sein konnte, dargestellt wurde. l,3,3',4',o'-Penłamethoxybe}}zyl- 
cwnaranon (SII) wurde durch Red. von l,3,3',4',5'-Penłainet1ioxybenzylidencuma- 
ranon (VIII) dargestellt u. war nicht mit I I I  identiscli. DaB I I I  kein Stereoiso- 
meres yon I I  ist, ergab sich daraus, daB nur I I  katalyt. (Pd) hydrierbar war, nicht 
aber I I I . DaB I I I  kein dimeres Kondensationsprod. von I I  ist, ergab sich aus 
seinem Mol.-Gew. u. der Leichtigkeit, mit welcher es I I  zuriickbildet. — Verss. 
zur Synthese yon I  nach der weniger aUgemein anwendbaren Methode yon A u w e r s
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V e r s u e b s t e i l .  2-Oxy-4,613'14',5'-pentamcthoxi/chalkon, C20H22O, (II), aus Phlor- 
acetophenondimethyliitber u. Gallusaldehydtrimethyliither in alkal. Lsg. (3 Stdn. bei
00—70°), beim Ansiiuern Nd., gelbe Nadeln aus absol. A., F. 180°, 11. in Bzl., 
Chlf., Lsg. in konz. H2SO., ist tiefrot, Lsg. in Alkali tiefgelb. — Acetylderiv., gelbe 
Nadeln aus A., F. 146— 147°. — 2-Oxy-4,6,3’,4',5'-pcntamctlioxydihydrochalhon, 
C20H24O7, aus I I  durch katalyt. Red. (-|-Pd-Asbest) in alkoh. Lsg. bis zur Ent- 
fiirbung, farblose Nadeln aus A., F. 123°, Lsg. in konz. H2S04 ist gelb. — 1,3,3',4',5'- 
Pentamethoxyflavanon, C20H220 7 (III), aus 5 g I I  durch Kochen (50 Stdn.) mit 30 g 
P2Os in 60 ccm W., Einengen auf % des-Yol., Entfernung des ausgeschiedenen 
unyeriindertcn Chalkons u. weiteres Einengen unter vermindertem Druek, weiBe 
Nadeln aus absol. A., F. 177—178° (Misch-F. mit I I :  159—163°), Ausbeute 25%,
1. in allen iiblichen organ. Losungsmm. auBer L g .; dasselbe Prod. wurde aus I I  
durch Kochen mit H2SO., oder HC1 erhalten; durch Hydrolysc durch alkoh. KOI! 
bei Zimmertemp. wurde I I  zuruckerhalten; durch Kochen mit Acetanhydrid wurde 
das Acetylderiy. vom F. 146—147° erhalten. — 2-Oxy-4)3',4',o'-teira>nethoxychalkon, 
CJ9H20O0 (IY), aus Resacetophenonmonomethyliither u. Gallusaldebydtrimethyliitlier 
in alkoh. KOH (3—4 Tage stehen lassen) u. Ansiiuern mit verd. HC1, gelbe Nadeln 
aus A., F. 132—133°, Ausbeute 40%, Lsg. in Alkali ist gclb, Lsg. in konz. H2SO., 
tiefrot, — Acetylderw., dicke gelbe Nadeln aus A., F. 125—127°. — 4,3',4',5'-Tetra- 
methoxyflavanon, C19H200„ (Y), aus IY  in alkoh. Lsg. durch Kochen (50 Stdn.) 
mit P20 6 u. W., u. Einengen auf % des Yol., gibt bei der Hydrolyse mit alkoh. 
KOH IY; bei der Einw. von Acetanhydrid in der Warnie wurde es nicht ver- 
iindert. — i-Nitroso-4,3',4',5'-tetramethoxyflavanon, C19H I90 7N (YI), aus Y in alkoh. 
Lsg. (60—70°) u. Amyluitrit (-J- konz. HC1) u. 24 Stdn. stehen lassen, blaBgelbe 
Nadeln aus wss. A., F. 193°, 11. in Alkalien u. konz. I-I2S04 mit intensiv gelber 
Farbę. — l )3,3',4',5'-Pe?itaniethoxybcHzylidencumaranon, C20H20O7 (YIII), aus 1,3-Di- 
methoxycumaranon u. Gallusaldehydtrimethyliither in alkal. Lsg. (24 Stdn. stehen
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lassen), gelbc Nadeln, aus verd. Essigsiiure, F. 214—216°, Ausbeute 50°/0, 1. iu den 
gewolmlichen organ. Liisungsmm. mit Ausnahme von Lg., Lsg. in konz. H2S04 ist 
tiefrot. — l ,3,3',4',5'-Pentamethoxybenzylcu»iaranon, C20HsaO7 (YII), aus yorigem 
durcli katalyt. Ilydrierung iu alkoh. Lsg. (Pd-Asbest) bis zur Entfiirbung, weiBe, 
seidenahnliche Nadeln aus A. durcli Wasserzusatz (doppeltes Vol.) gefallt, F. 138 
bis 139°, Lsg. in konz. II2S04 ist schwach gelb. — 2,4-Dibrom-l,3,3' ,4' ,5' -penta- 
methoxybenzylidencumaranondibromid, C,0H13O7B r,, aus Y III  durch Bromierung iu 
CCl4-Lsg., dicke weiBe Nadeln aus A. -(- Bzl., F. 204—205° (Zers.), 11. in Bzl., fast 
unl. in A. — 2,4-Dibrom-l,3,3’,4’,5'-pentamethoxybenzoylcumaranon, C20II18O8Br2, aus 
yorigem durch Behandlung mit Alkali nach Auw ers, Nadeln aus A. -j— etwas Bzl.,
F. 260—261°, Lsg. in konz. ELSO., ist karmesinrot. — 3,3‘,4 ',5 '-Tetramethoxybenzy- 
lidencumaranon, C19Hls0 6 (IX), aus 3-Metlioxycumaranon u. Gallusaldehydtrimethyl- 
iither in alkal. Lsg., gelbe Nadeln aus A., F. 187—188°, 1. in Chlf., Bzl., h. A., 
unl. in Lg., Lsg. in konz. H2SO( ist tiefrot. — Monobrom-3,3',4',5’-tetramethoxy- 
benzylidencu)nara7ion, C10H17O6Br, aus IX  u. 1 Mol. Br in Chlf.-Lsg., gelbe Nadeln 
aus Aceton u. W., F. 163—164°, Stellung des Br ist fraglich. — Monobrom-3,3 ,4',5’- 
tetramethoxybenzylidencimaranondibromid, C19H n 0 0Br3, aus IX  u. 2 Moll. Br in 
CClj-Lag., weiBe Nadeln aus A. -f- Bzl., F. 180° (Zers.), 1. in Chlf., Bzl., wl. in A., 
Lsg. in konz. II2S04 ist blaBgelb. — Monobrom-3,3',4',o'-tetramethoxybenzoylcumaranon, 
Cl0H17O;Br, aus yorigem in sd. alkoh. Lsg. u. 2 Moll. Vio*n- KO II, gelbe Nadeln 
aus A., F. 162°, Lsg. in konz. H2S04 ist tiefrot. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47, 
1676—84. Bristol [England], Univ.) Z a n d e r .

H. H. Lewis, M. Nierenstein und Enid M. R ich, Die FAnwirkung von Di- 
azometlian auf einige aromatische Acylcliloride. III. Der Meclianismus der Reakłion. 
(II. vgl. N ie r e n s t e in , W a n g  u . W a r r , Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2551; 
C. 3925. I. 367.) Die frtther durch Einw. von Diazometlian auf Sśiurecliloride dar- 
gestellten o)-Chloracctophenone wurden stets in Ausbeuten yon 72—98% erhalten; 
da die Ausbeute an co-Bromacełophenon bei der Einw. von Diazometlian auf 
Benzoylbromid (vgl. Cł ib b e n s  u. N ie r e n s t e i n , Journ. Cliem. Soc. London 107. 
1492; C. 1916. I. 96) nur 28°/0 betragen liatte, wurde dieser Vers. wiederholt, wobci 
sich herausstellte, daB diese niedrige Ausbeute darauf zuruckzufiihren ist, daB 62°/0

keit des Cl im Vergleich zum Br zuruckzufiihren. Eine Bestiitigung ergab die Rk. des 
Triphenylacetylchlorids, dessen Cl selir wenig beweglich ist; hier wurden 92% Aus
beute an 3,6-Dichlor-3,6-bis-(triphe>iybnethyl)-l,4-dioxan erhalten. Dieses gibt bei der 
Red. 3,6-Bis-(tri2)henylmethyl)-l,4-dioxan, welchcs bei der Hydrolyse in ci-Triphenyl- 
methyl-u,fj-dioxydtlian ubergeht. — Die Reaktionsfiihigkeit des Cl im Triphenyl- 
acetylclilorid wurde mit Mono- u. Diphenyl-acetylchlorid (diese beiden geben liohc 
Ausbeuten an co-Chloracetophenonen, 87 bezw. 82°/0) durch ihr Verh. gegen Alkalien 
yerglichen; durch 1/2-std. Erhitzen waren Mono- u. Diphenylacetylchlorid quantitativ 
in die entsprechenden Siiurcn ubergefiihrt, Triphenylacetylclilorid dagegen nur zu 
38%. — Die Rk. der Haloide R-CO-Hlg kann also in zwei Richtungen (je nach 
der Beweglichkeit yon R u. Hlg) yerlaufen, unter B. von Ketonen oder unter B. 
von Dioxanen. Der von S tad d in g er (Hely. cliim. Acta 5. 92; C. 1922. III. 1002) 
un^cgebonc Reaktionsyerlauf ist nach diesen Beobachtungen weniger w a h rsc h c in lic li 
ais der von O livera-M andala (Gazz. cliim. ital. 52. II. 104; C. 1923. I. 1358), 
wenngleich letzterer die Rk. auch niclit einwandfrei erklart.

3,6-Dibrom-3,6-diplienyl-l,4-dioxa?i von nebenst. Konst. 
gebildet wurden. Durch Einw. von aktiyiertem Mg 
wurde aus diesem 3,6-Diplienyl-l,4-dioxan erhalten, 
welehes bei der Hydrolyse Styrylenalkohol (Phenylatliylen- 
glykol) ergab. Die hohen Ausbeuten an oj-Chloraceto- 
phenonen sind wahrschcinlicli auf die groBere Beweglicli-
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Versuc l i s t e i l .  Die Rkk. zwisehen Diazomethan u. den Acylhaloiden wurden 
in wasserfreiem A. ais Losungsm. yorgenommcn. Nach dem Verdampfen des A. 
wurde der RUekstand mit trockenem Sand (durch HC1 gereinigt) vermisclit u. im 
Soxhlet zuerst mit Lg. (Kp. 50—60°) u. danach mit uber Na getrocknetem Bzl. 
estraliiert; die erste Extraktion enthielt die ffl-Halogenacetophenone, die zweite 
Fraktion die Dioxane. — 3,6-Dibrom-3,6-diplienyl-l,4-dioxan, C10H u O2Br2, lange 
Nadeln aus Bzl., F. 159°, 1. in A., Bzl. u. Clilf. — Pikrat, F. 217°. — 3,6-Diphenyl-
1.4-dioxan, C,0H 100 2, aus dem Dibromdioxan dureli Eed. mit aktiyiertem Mg in ath. 
Lsg. (Wasserbad), farblose Nadeln aus Bzl., F. 103°, Ausbeute 76%, 1. in den ge-

, wohnlieben organ. Losungsmm., Lsg. in Eg. ist dunkelgelb, die farblose alkoh. Lsg. 
fiirbt sich auf Zusatz einiger Tropfen konz. HC1 dunkelrot. — Pib-at, erdbeer- 
farbene Tafeln, F. 227°. — Styrylenalkohol (Phenylatlujlenghjkol), aus 3,6-Diphenyl-
1.4 -dioxan durch Hydrolyse in benzol. Lsg. -f- 10°/oig. KOH, kleine Nadeln aus
Chlf., F. 67—68°, Ausbeute 62%. — 3,6-Bis-(triplumylmethyl)-3,6-dichlor-l,4-dioxań, 
C4.jHa4O.jCl2, scliwacli gelbe Nadeln aus A., F. 167°. — Pikrat, F. 249—251°, fiirbt 
sich mit HC1 dunkelrot. — 3,6-Bis-(triphenyhncthyl)-l,4-dioxan, Cj.2II3a0 2, aus dem 
Diclilordioxan mit aktiyiertem Mg, farblose Nadeln, F. 133° (Zers.), 1. in den iiblichen 
organ. Losungsmm.; Lsg. in Eg. ist rosa, die farblose alkoh. Lsg. fiirbt sieli auf 
Zusatz von konz. HC1 dunkelrot. — Pikrat, ziegelfarbene Nadeln, zers. sich bei 
259—263°, ohne zu schm. — a-Triphcnybnethyl-u,fi-dioxyatlian, aus 3,6-Bis-(tri- 
phenylmetliyl)-l,4-dioxan dureli Hydrolyse, kleine Nadeln aus A., F. 116°, Ausbeute 
71%. — Di-p-nitrobenzoylderiv., hellgelbe Nadeln aus A., F. 192—194° (Zers.). — 
u-Chlor-y-phenylaceton, C0H6 • CH2 • CO • CIT2Cl, aus Phenylacetylclilorid u. Diazo
methan, sternclienformig angeordnete Nadeln aus Clilf., F. 72—73°. — Acetyldcriv., 
derbe Nadeln aus A., F. 131°. — u-Chlor-y,y-diphenylaceton, (C0I i6)2CII• CO• CIi2Cl, 
aus Diphenylacetylclilorid u. Diazometlian, Nadeln aus Chlf., F. 91—92°. — Acetyl- 
deriv., lange Nadeln aus A., F. 147°. — Alle tu-Cliloraeetoplienone haben den 
charakterist. Geruch des w-Chlor- u. (W-Bromacetophenons, wahrend die Dioxane 
geruclilos sind. Fiir letztere sind die Fiirbungen mit Siiuren charakterist. (Journ. 
Americ. Cliem. Soc. 47. 1728—32. Bristol [England], Uniy.) Z andicr .

Max und Michel Polonovski, Untersuchung iiber die Alkaloide der Calabar- 
bohne. XIV. Uber dic Konstitution des Eserins und der Oxeserinderivate. (XIII. 
ygl. Buli. Soc. Cliim. de France [4] 35. 1492; C. 1925. I. 529.) Der Inlialt dieser 
Arbeit ist schon teilweise referiert (ygl. C. r. d. l’Acad. des scienees 180. 73; 
C. 1925. I. 1087, ferner S. 191). Dic Lsg. der Frage, ob der bas. Ring im Eserin 
u. seinen Deriyy. ein Piperidin- oder Pyrrolidinring ist, wird wesentlicli mitbestimmt 
dureli den Abbauyerlauf der Jodmethylate. Die der cycl. Basen (z. B. Eserolin, 
Eserethol) liefern Indole (Physostigmol oder dessen Atliylather), die der offenen 
Metliinbasen dagegen Hydroindole (Eserolen, Etheserolen). Wiihrend letztere Ek. 
ais n. Hofmannscher Abbau ohne weiteres yerstiindlich ist, yerliiuft erstere offenbar 
komplizicrter. Ferner wurde gefunden, daB auch das Eserethol (I. oder II.) selbst 
(ais Chlorhydrat) beim Erhitzen in Pliysostigmoliitliylathcr (III.) u. CH8NH2 zcrfallt. 
Dieser Abbau spriclit fiir die Formel II., da I. eher ein 5-Athoxy-l-metliyl-3-allyl- 
indol erwarten lieBe. Aber aucli der Abbau der Jodmethylate der Methinbasen ist 
eine Stiitze fiir Formel n . , denn z. B. Eseretholmethinjodmetliylat (IV.) liefert 
Etheserolen (V.), wiilirend ein Jodmethylat VI. zum Indol VII. fiihren sollte. Die 
Rk. zeigt deutlich, daB sich am C in Stellung 3 des Hydroindolringes kein beweg- 
licher II befinden kann. Diese neuere Auffassung entsprieht der yon Stedm an u. 
B a rg e r  (Journ. Chem. Soc. London 127. 247; C. 1925. I. 2004). — Was den Uber- 
gang von der Reilie des Eserins zu der des Oxeserins (\jj-Geneserins) betrifft, so 
liiBt sich derselbe durch direkte Oxydation aller ąuartiiren Salzc (nicht nur der 
Jodide) der Eserinderiyy. bewerkstelligen. — Vom Genescrin {Eserin-N-oxyd) gelangt
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man auch mittela CaHsBr oder (CH3)2S04 zur Oxeserinreihe. — Die bereits (S. 191) 
beobaehtete B. von N-Oxyden ist eine allgemeine Eigenacliaft der Oxeserinbasen.
— Wenn S t e d m a n  u . B a r g e r  (1. c.) in der Oxydation des Eseretholmethins den 
Beweia fur das Yorliegen einer ifi-Base erblieken, so ist dem entgegenzuhalten, 
daB doch auch die ąuartiiren Eserinderiw. mit geschlossenem Ring zu Oxeserin- 
dcriw. oxydiert werden u. daB hier die zwischen den beiden NCIT3-Gruppen be- 
findliche CH-Gruppc den Angriffspunkt bildet.

HC1. — Erliitzt man Geneaerin mit 4 Moll. CH3J  u. 2,5 Moll. C2H6ONa in A. im 
Rohr 3 Stdn. auf 100", so erhiilt man liauptsiichlicli 0-Metliyloxeserolinmethivjodhydrat,
C,6II23OaNsJ, Krystalle aus W., F. 244°. Wendet man 6 Moll. CH3J  an oder gelit 
man vom Oxeserinmethinjodhydrat (F. 214°) aus, so entsteht das 1. c. beschriebenc 
Jodmethylat derselben Baae, F. 153°. — Oxcseriniithin, CnH250 3N3. Aua Geneaerin 
u. C2H5Br in A. (Rohr, 100°, 3—5 Stdn.). Enthiilt Eserin, wie die Drehung, [a]„ =  
—72° (in A.), zeigt. — Oxeserolinathin, C15H,20 2N2 (VIII.). Durch Verseifen des 
vorigen. F. 166—167°, sil. in A. — Koclit man Geneserin mit (CH3)2S04 in CH3OH, 
so erhiilt man Oxeseńnmethin, daraus durch Verseifen Ckccserolinnicthin, F. 171° (1. c.).
— Aua Eserinjodmethylat ([a]D =  —111° in l,2°/0ig. wss. Lsg.) u. AgN03 bildet 
sich Eseńnmethylnitrat, das von 20°/0ig. H20 2 (24 Stdn.) ebenfalla zu Qxeserin- 
methin oxydiert wird. — Oxeserolinmethin N-oxyd, CuH20O3N2 (Formel nach S. 191). 
Aus Oxeserolinmethin u. H20 2. Pulverige M. aus Bzl., F. ca. 180°, « D =  —29° (iu 
W.), sil. in W. — Oxeseńnmełhin-N-oxyd. Analog. — Oxeserolen, C1.,H130 2N (Formel 
vgl. S. 191). Durch Erhitzen von Oxeserolinmethinjodmethylat (F. 278°) auf 280 bis 
290° im Vakuum (1 Stde.). Bliittchen, F. 224° (nicht 215°, wie friiher angegeben), 
wl. in A., PAe., unl. in "Btarken Siiuren, unverandert 1. in Alkali, nicht reduzierbar 
in saurer Lsg. [«]D =  —85° in 1,8%'g- alkoh. Lsg. — Oxeserethohnethią bildet 
sich auch durch Athylieren yon Oxeserinmethin mittels Toluolsulfosiiureiithylester.

Keizo M isaki, Słudien iiber die teiliceisc Bromiei'ung des Phlorhizins. I. u.
II. Mitt. I. Die Bromierung von Phlorhizin mit uberschiisaigem Br bewirkt eine 
totale Spaltung in Dextroae u. Tetrabromphloretin (vgl. S c iiOl l e r  , Ztsehr. f. Bio
logie 56. 274; C. 1911. II. 1050). Durch yorsiehtige Bromierung in methylalkoh. 
Lsg. gelingt es jedoch, ein krystallin. Dibromphlorhizin lierzustellen. 50 g reinstcs

CH,

N-CHS N-CH3

N-CH3 VIII.

Physostigmolathylather (III.). 
Aua dem Chlorhydrat von I. bei 
200—220° im Vakuum (1 Stde.). 
Ziemlich fliichtige Krystalle, F. 86°, 
swl. in PAe., unl. in ziemlich konz.

(Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 744—59.) L in d e n b a u m .
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Phlorhizin werden in 250 ccm absol. Methylalkohol bei —5° bis —10° mit 34 g Br 
tropfenweise yersetzt, u. naclidem die Lsg. durch Br, gefiirbt erscheint, mit dem 
4-fachen Yol. eiskalten W. yersetzt. Aus Methylalkohol mit W. gefiillt, krystalli- 
siert das Dibromphlorhizin, C21H2oO,0Br2, in Nadeln vom F. 160°, Sinterung bei 130°,
11. in Methylalkohol u. A., Aceton, Pyridin u. Amylalkohol, wl. inW ., A., Chlf. u. 
B zl., [ci]D =  —35,8°. 1,5 g Dibromphlorhizin werden mit 50 ccm mit A. gesiitt. W.
u. mit 50 ccm mit W. gesiitt. A. yersetzt u. tropfenweise Br hinzugegeben, bis die 
Lsg. sich durch B r fiirbt. Die wss. Schiclit entliiilt darauf quantitativ die Glucose, 
polarimetr. u. nach B e r t r a n d  bestimmt, die ath. Lsg. das Hexabromj)ldoretin, 

' C,sH8O6Br0, aus Methylalkohol Nadeln vom F. 150", 11. in Eg. u. A., wl. in Chlf., 
Bzl., unl. in k. W. u. PAe.

II. Uber Bromphlońn und Brom-p-oxijphemylpropionsdure, die Spalłwngsprodukle 
des Dibromphlorizins. Die Spaltung des Phlorhizins mit Alkali nach C r e m e r  u . 
S e u f f e r t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2565; C. 1912. II. 1652) am Dibromplorhizin

sich Brompliloretinsaure, C9H90 3Br (II), isolieren, aus W. prismat. Tafeln vom
F. 90°, 11. in A., Aceton, wl. in Chlf. Die mit A. extrahierte wss. Lsg. (siehe oben) 
wird mit bas. Pb-Acetat gefiillt, die Fiillung mit Ba(0II)2 im Filtrat vervollstiindigt, 
der Nd. mit 10°/o H2S04 yerrieben, filtriert, mit BaCOs von der II2S04 befreit u. 
eingeengt. Es krygtallisiert Bromphlorin, Ci2Hi50 8Br, aus W ., F. 280°, Sinterung 
230°, wl. in k., 11. in h. W., unl. in A., Chlf., Bzl. u. Aceton. Die Yerb. ist links- 
drehend. (Journ. Biochemistry 5. 1—7. 9—12. Okayama, Med.-chem. Lab.) T a u b e .

R ichio  K arasaw a und Koozoo K aziro, Beitrdge zur Bildung der Desoxy- 
biliansdure und Choloidansdure. 2 g Deliydrodesoxycholsiiure werden in 20 ccm 
rauchender HN03 gel. u. auf dem Wasserbade erwiirmt. Die Lsg. wird zur Trockne 
eingedampft u. der Riickstand erncut mit 20 ccm HNOa eingedampft. Der Riick- 
stand wird in W. suspendiert u. abfiltriert. — Choloidansdure, C2łH80O10, Nadeln 
aus yerd. A., F. 304—305°, wl. in Eg., W. u. A. 2 g  Dehydrodeaoxycliolsiiure in 
16 ccm 12% NaOH gel., mit 7 g KMnO., in 175 ccm W. 15 Tage bei Zimmertemp. 
behandelt, filtriert, das Filtrat mit verd. HC1 angesiiuert, liefert Desoxybiliansdure, 
C2,H3|j07, Nadeln aus verd. A., F. 293—294°, aus W. Prismen, 11. in Aceton u. 
Essigiitlier, wl. in W., Eg. u. A. (Journ. Biochemistry 5. 33—37. Okayama, Physiol.- 
chem. Inst.) Taube.

R ichio Karasawa, Beitrdge zur Bildung der Desoxybiliansdure aus Biliansdurc 
utul Desoxycholsdure und der i-Desoxybiliansdure aus i-Biliansdure und Desoxyehol- 
saure. Bei der Einw. von Br auf die alkal. Lsgg. entsteht aus Biliansdurc (I) die 
Desoxybiliansaure (II), aus i-Biliansdure (III) die i-Desoxybiliansaure (IY) u. ein Ge-

ÓH OH

CH2-CH2-C02II
ausgefiihrt, fiihrt zum Bromphlorin 
(I) u. p-Oxybromj)henylpropionsdurc 
(Brompldoretimdure) (II). 6 g Di-
bromphlorizin werden mit 80 ccm 
12,5 % Ba(OH)2-Lsg. 9 Stdn. er
hitzt, mit HsS0 4 angesauert u. mit 
A. extraliiert. Aus dem A. laBt

Clij CH2 CHS CH,

CO CII CIII
ĆH ÓH CHJ C‘

:8h 13c o o h
CHj CII CHI „
ÓH CII CHJ 1

!eH 13COOH

HOOC C— CH2 CH2
IiOOC CII CO

HOOC
HOOC CH CO
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misch bcider Sauren aus Desoxycliolsdure. Vf. nimmt an, daB bei der Rk. zuniiclist 
das Carbonyl durch Br u. weiter das Br durch H2 ersetzt wird. Die Desoxychol- 
saure erhalt zunSelist durch die oxydative Wrkg. des Br ein Carbonyl, welehes 
dann wie oben reagieri

CIL, CH2 CII, CH,

C.H..OOOH £  ^  ^ } C .H „ C 0 0 H

HOOC CH, I I I  HOOC CH2 IV
1,0 g i-Biliansiiure in 75 ccm 7°/0 KOH gel., wird im Laufe von 30 Min. mit

2 ccm Br yersetzt. Darauf wird 1 Stde. erwarmt, mit dem gleichen Vol. W. ver- 
setzt u. nach 12 Stdn. filtriert. Das Filtrat wird vorsichtig mit verd. H2S04 gefiillt, 
der Nd. in A. mit Tierkolile entfiirbt u. getrocknet. Die Substanz wird mit Ba(OH)2 
behandelt, das in W. unl. Ba-Salz mit Na,CO., digeriert u. mit HC1 die i-Desoxy- 
biliansaure, C,.,H30O7, in Freiheit gesetzt; aus verd. A., F. 247—248°, 11. in Aceton 
u. Eg. 2,0 g Biliansiiure in 150 ccm 7% KOH gel., mit 4 ccm Br 1 Stde. erwiirmt 
u. wie oben aufgearbeitet, liefert Desoxybiliansdurc, C24I i30O7, feine Tafeln aus A. 
oder Eg., F. 294—295°. 2,0 g reine Desoxycholsiiure in 150 ccm 7% KOI! gel., mit 
4 ccm Br im Laufe von 45 Min. yersetzt, 1 Stde. erwarmt, filtriert u. mit verd. 
H2S04 angesiiuert, liefern eine bromhaltige Verb. Diese in Eg. mit Tierkohle ent
fiirbt, mit Ba(OII), gekocht, filtriert, der Nd. mit Na,CO, behandelt u. angesiiuert, 
liefert i-Desoxybiliansaure, F. 247—248°, u. aus dcm Filtrat vom Ba-Salz Desoxy- 
biliansiiure, F. 294—295°. (Journ. Biocliemistry 5. 105—12. Okayama, Physiol.- 
chem. Inst.) T a u b e .

S. P. L. S0rensen, Proteimłudien. VIII. U ber die Loslichkeit der Serum- 
glóbuline. (VII. vgl. S. 471.) (C. r. du Lab. Carlsberg 15. No. 11. 1—29. — C. 1925.
I. 1741.) S c h u s t e k .

Alexander R ollett und Alfred Schmidt, i)ber das {3-Amyrin aus Manila- 
Elemiharz. III. (II. vgl. Monatshefte f. Chemie 43. 685; C. 1923. I. 1459.) Verss., 
das Rohamyrin oder seine Deriw. in fó-Verbb. u. 5-Verbb. zu trennen, fiiliren ent- 
weder zum Verlust des ^3-Anteils, oder zu nicht trennbaren Gemischen. Die Oxy- 
dation von Rohamyrin mit K-Persulfat in Eg. liefert eine Verb. aus A., F. 215 bis 
216°, 11. in den meisten Losungsmm., die Oxydation des rohen Amyrinbenzoats mit 
Chromsaure liefert Oxy-a-amyrinbenzoał, C37H5,0 3, sechsseitige Plattclien aus Aceton,
F. 263°. Die Bromierung yon Rohamyrin in Eg. liefert ein Gemiscli der Brom- 
acetate vom F. 215—216°, bei groBerem Br-Zusatz Brom-u-amyrinacetat, C3,H M0 2Br, 
aus A., F. 263° (auch aus dem Bromacetatgemisch durch erneute Bromierung, sowie 
durch Bromierung des Amyrinacetatgemisches entstelit obige Verb. unter Verlust 
der (9-Anteile). ^-Amyriu liefert mit Essigsiiureanliydrid fj-Amyrinacetat, F. 236°. 
(Monatshefte f. Chemie 45. 519—23. Graz, Uniy.) T a u b e .

E. Biochemie.
A. L. Herrera, U ber die Nacliahnung der kleinsłen Einzelheiłen der Mikro- 

sporidieii mittels des Calcimnflicorsilicats. Auf zugunsten des Metaformaldehyds 
(ygl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 1. 5; C. 1925. I. 2382) zeitweilig ver- 
lassene Studien mit Ca-Fluorsilicat (ygl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32.
II. 42: C. 1923. III. 1648) kommt Vf. zuruck, um die yon ihm erhaltenen Ge-
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bilde mit den von R oicsabro  K o d o  (Illinois Biolog. Monogr. 9. Nr. 2 u. 3) be- 
scbriebcneu zu vcrglciclicn. Er findet weitgehende tjbereinstimmung, in seinen 
„Zellen“ erscheinen, obwolil sie kcin Nucleoprotein enthalten, Kerne fiirbbar, 
ais ob sie aus Chromatin gebildet wiircn. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 1. 
639— 43. Mexico, Ist. d. alti studi biol.) Sp i e g e l .

Andre M ayer und L. P lan tefo l, Gleicligewicht der Zellbestandteile und Art der 
Oxydationen in der Zelle. Aufnahme und Atmungsarten bei den durch Feuchtigkeit 
wieder zu belcbcnden Pflanzen. Vff. legten sich die Frage vor, ob die Intensitat 
der Oxydation durch Yeriinderung des Wassergehaltes beeinfluBt wird u. ob die 

' Natur der Oxydation nicht auch von der Aufnahme ablningig ist. Ais Versuchs- 
objekt diente ihnen ein Moos (Hypnum triąuetrum L.). Mit Ililfe einer Eudiometer- 
methode bestimmten sie den Atmungsąuotienten bei folgenden Yerss.: 1. Quotient 
u. Aufnahme; 2. Quotient des trockenen Mooses; 3. Veriinderlichkeit der Atmungs
ąuotienten ais Funktion der Zeit. Es ergab sich, daB je grofier der Atmungs- 
ąuotient wurde, um so kleiner die Aufnahme war. Der Quotient eines mit W. 
gesiittigten Mooses nimmt in einigen Tagen bis auf 0,7 ab, bei einem getrockneten 
Moos dauert die Abnahme von 13,7 auf 0,7 ca. 2 Monate. (C. r. d. 1’Acad. des 
scienees 181. 131—32.) H a a s e .

E a. P f la n z e n c h e m ie .
E m il H euser und Anguat Brótz, Beitrage zur chemischen Natur des Laub- 

holzcs. Die Unters. wurde mit Pappelholz ausgcfiihrt. Zur Darst. der Aspenholz- 
cellulose diente gebleichter AspenliolzzellstofF, ligninfrei, mit einem Pentosangelialt 
vou 7,23% u. der Cu-Zahl von 4,51%. Durch 3-malige Behandlung mit 17%ig. k. 
NaOIi lieB sich der Pentosangehalt auf 1,27% u. die Ću-Zahl auf ca. 1% herab- 
driicken. Der so gereinigte Zellstoff lieferte bei der Sulfolyse nach O s t  u. W il- 
k e n in g  97,6% (durch Red. nachgewiesen), bis 99,72% (polarimetr.) Glucose. Davon 
sind 1,23% abzuziehen, dic ais Xylose, aus dem Pentosau stammend, vorliegen. Bei 
dieser Berechnung des Xylosewertes ist beriicksichtigt, daB dieser Zucker unter 
den Bedingungen der Celluloseliydrolyse zu 9% zerstort wird. Die Acetolyse nach 
W is e  u. R u s s e l  lieferte ca. 28,5% Octacetylcellobiose. Die Aspenholzcellulose 
verha.lt sich demnach wie die Baumwollcellulose. — Bei der trocknen Dest. der 
Aspenholzcellulose wurden erhalten: 28,02% Kohle, 4,27% Teer, 2,66% Essigaaure,
0,205% Aceton, kein CH,OH. Die Dest. wurde innerhalb 2—3 Stdn. bis zu einer 
Maximaltemp. von 500° durchgefiihrt. Die Ausbeuten sind also von iihnlicher 
GrćiBenordnung wie bei der Dest. der Baumwollcellulose.

Das Aspenholzpentosan wurde aus dem gebleichten Aspenholzzellstoff nach dem 
Verf. von I I e d s e r  u . B r a d e n  in einer Ausbeute yon 63,47% der Theorie ge- 
wonnen. Das Prod. war in 2%ig. NaOH yollkommen 1., aber cnthielt yiel Asche, 
(4,28°/0)i die durch 3-tiigige Dialyse auf 0,99% herabgesetzt werden konnte. Auf 
Grund der Ergebnisse der Furfuroldest. enthielt das Priiparat 94,43°/0 reines 
Pentosan (bezogen auf trockene u. ascliefreie Substanz). Das Pentosan lieferte bei 
der Hydrolyse mit 3%ig. HN03 nach H e u s e r  u . J a y m e  fast aussclilieBlich Xylose, 
identifiziert dureh ihr ^-Naphthylhydrazon vom F. 122—124°. Mannan u. Galaktan 
felilen. B ei der trocknen Dest. des Pentosan fanden Vff, im Destillat nach Ent- 
fernung der Phenole 3,59°/0 Siiure, ber. ais Essigsiiure. Unter den gleichen Be
dingungen erhielten sie aus Strolixylan 4,09% Essigsiiure. Die Dest. begann bei 
160—190°, erreichte ihren Hohepunkt bei 305—315° u. war erst bei 400—420° be- 
endet. Dauer ca. 2 Stdn. Das Aspenholzpentosan liefert also naliezu die gleiehe 
Essigsaureausbeute wie Strolixylan, obgleicli das Holz selbst bei der trocknen Dest. 
viel mehr Essigsiiure liefert ais seinem Pentosangehalt entspricht. Die Mehraus- 
beute an EssigsSure bei der trocknen Dest. von Laubholzern gegeniiber der von 
Nadelholzern kann also nicht dadurcli erkliirt werden, daB in jenen ein mehr Essig-
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siiurc lieferndes Pentosan enthalten ist. Dieser Unterschied muB yielmehr auf 
sokundiire Rkk. zuriickgcfiihrt werden, die sich wiihrend der Dest. abspielen. 
Destillicrt inan niimlich kunstliche Gemische von Cellulose u. Xylan, Cellulose u. 
Lignin oder Xylan u. Lignin, so erhiilt man stets liohere Ausbeuten an Essigsaure 
ais sich ans der Zus. der Gemische u. den Essigsiiureausbeuten der reinen Kom- 
ponenten errechncn. Ein Fichtenliolz mit 10,2% Pentosan lieferte bei der Dest. 
•1,5% Essigsaure. Nach Zusatz von Pentosan bis zu einem Gehalt von 20% wurden 
5,47% Essigsaure erhalten, wiihrend 4,5% berechnet sind. Laubholzcellulose u. 
Xylan im Verliiiltnis 5 :2 ergaben 4,13%, ber. 2,98%, Laubholzcellulose u. Lignin 
(2:1,1) 2,85%, ber. 2,07%, Laubliolzlignin u. Xylan (3:2) 3,31%, ber. 2,4% 
Essigsiiure.

Die Ursache fiir die Mehrausbeute an Essigsiiure aus Holz ist also entweder 
darin zu suchen, daB wiihrend der praparatiyen Darst. seiner Bestandteile der 
chem. Charakter derselben geiindert wird oder wahrselieinlicher in sekundiiren Um- 
setzungen wiihrend der Dest., die beim natiirlichen Holz naturgemiiB yiel intensiver 
verlaufen miissen ais bei kiinstlichen Mischungen der Komponenten, da diese im 
Holz untereinander chem. oder adsorptiy gebunden yorliegen. Ganz analog durften 
die Mehrausbeuten an CH30H  aus Holz gegenuber isoliertem Lignin zu deuten, 
sein. — Das Lignin wurde aus entfettetem Aspenliolzmehl nach W i l l s t a t t e r  u. 
Zkchm kister dargestellt. Ausbeute 25,2°/0, analyt. ermittelt 26,42%. Das Prod. 
enthiclt noch 2,75% Pentosan, woyon es durch Dest. mit 12%ig. HC1 befreit werden 
kann. Methoxylgehalt 14,49%. Auf Grund des Metlioxylgelialtes des Aspenliolzcs 
selbst (6,02%) wiirde er sich fiir das Aspenholzlignin zu 22,8% berechnen. 8,31°/0 
OCH, sind also bei der Darst. des Lignins abgespalten worden. Fiir Fichtenholz- 
lignin wurde friilier gefunden 17,34% 0CH3 (im Holz), 11,98% im isolierten Lignin.
— Zus. des Aspenholzlignińs: 64,47% C, 5,96% H auf trockene u. aschefreie Sub- 
stanz bezogen. Asche 2,1%. Das Aspenholzlignin lost sich in NaOH erst beim 
Erhitzen unter Druek. Ca. 1 g Lignin lost sich in 200 ccm 5%ig. NaOH bei 170° 
in 3 Stdn. zu 97%- In 5%ig. NaHS03-Lsg. losen sich bei 140° in 5 Stdn. nur 
23,55%. In 4%ig. Ca(HS03)2-Lsg. losen sich bei 140° in 5 Stdn. nur 13%• 
trockne Dest. des Lignins begann bei 160—ISO0, erreichte ihren Hohepunkt bei 
-S0—320° u. wurde bei 500° beendet. Dauer 2—2,5 Stdn. Die Ausbeuten sind in 
folgender Tabelle zusammengestellt. Zurn Yergleich wurde Fichtenholzlignin unter 
den gleichen Bedingungen destilliert.
Ligninart Kohle Teer wss. D est Eg. CH3OH Aceton
Aspenholr 44,30 14,25 30,5 1,28 0,S69 0,219%
Fiehtenholz 45,66 13,33 2S,75 1,263 0,829 0,18 %

Die gute tjbereinstimmung dieser Zahlen durfte jedoch mehr zufiilliger Art 
sein, da beide Liguiupniparate nahezu den gleichen 0CH3-Gehalt (14,49 u. 14,00%} 
aufwiesen.

Analyse des Aspenhotes. Asche 1,03%, Fett u. Harz 1,07%, CH3 2,91%, 
Pentosan 17,61% (Phloroglucidmetliode), Lignin 26,42%) Cellulose 51,61% (nach 
Hkuskr u , Mk rla u ), Galaktan 0,33% (ais Schleimsaure), Mannan fehlt. — Bei der 
troeknen Dest. bis 500' (Hohepunkt 300°) wurden in 2,25—2,5 Stdn. erhalten: 
Kohle .20,4,'%. Gesamtdestillat 50,76%, Teer 9,S3%, Gesamtsiiure ais Eg. 7,37%, 
CHjOH 1,4S%, Aceton 0,787°, 0, — Es ergibt sich also, daB sich die Komponenten 
des Asponholzes nur unwesentlieh von denen der Nadelholzer unterscheiden u. 
dab die L ntersehiede iu der physikal. Besehafłenheit der Fasern, in morpholog. u. 
anatom. Eigentumliehkeiten begriindet sind. (Papierfabr. 23. Sonderheft. 69—88. 
Darmstadt, Teehn. Hochsehule.) O h l e .

P. S . Bohu, £ ber die Amcesenheit eon CaleiumKcalatkrystallen au f der Ober- 
. einięfi' CuriophyUaceen. \  t", tand auf der Epidermis einiger Cariophyllaceen,
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wie Lychnis dioica L., L. Coronaria L., Flos-Jovis Wanc., Spergula aryensis L., 
Calciumoxalatkrystalle von oktaedr. Form. Sie Ićisten sich in Eg. nicht, dagegen 
in verd. HC1. Die Schutzhaare oder die absondemden Haare der untersuchten 
Stellen enthielten keinc Krystalle. Dic Epidermiszellen waren auch meist frei von 
Oxalatkrystallen. Das Eindengewebe u. das Mark bestanden nur aus groBen, lceren 
Zellen. Die gcnannten Pflanzenarten liatten zahlreiche Schutzhaare, um einer Auf- 
lósung der Krystalle durch Regenwasser entgegen zu wirken. (C. r. d. l’Acad. jdes 
scicnces 181. 135—37.) H a a s e .

H. V. Soden, Uber atherische Ole, welche durch Extraktion frischcr Bliitcn mit 
fliichtigen Losungsmitteln gcwonnen loerdcn (atherische Bliitencxtraktblć). I I .  (I. vgl. 
Journ. f. prakt. Ch. 69. 256; C. 1904. I. 1420.) Athcrisches Vcilchenbl<ittcrcxtraktol.
3 g werden aus 150 kg Veilchenbliittern durch Extraktion mit fliichtigen Losungs- 
mm., nach Abtrennung von Wachsen, Paraffinen, Farbstoffcn, Umlosen aus A., 
Konzentrieren unter vermindertem Druck mittels Wasserdampfdest. teils direkt, 
teils durch Ausathern des Dest.-W. („Wasserol") gewonnen. Grunlichgclbes Ol von 
bet&ubendem Geruch. D.15 =  0,909; a 100 —  2°20'. SZ. =  20. Esterzalil =  75. 
Enthiilt gcringc Mengen freier Siiuren, laktonartigcr Korper, aldehyd. Korper. — 
Athcrisches Mimosabliiteneatraktdl. Gewinnung wie oben. 1000 kg Mimosabliiten 
gebcn 180 g Ol. Grunlichgelbes Ol, rieeht nach Mimosabliiten. Erstarrt in Eis zu 
bliittrig krystallin. M., die bei -f-9° wieder geschmolzen ist. D.15 =  0,816 («100) =  
inaktiy oder einige Grade links; SZ. =  12, Esterzahl =  20‘/a. — Athcrisches Jon- 
quillebliitenextraktol. 1000 kg frisclie Jonquillebliiten geben 1,577 kg iither. Extrakt-
ol. Ist zuerst farblos, farbt sich an der Luft gelbbraun. Alkoholische Lsg. fluores- 
ziert stark blaimolctf. Enthiilt Indol u. andere Basen, Mctliyl- u. Bcnzylbenzoat, 
Anthranilsduremethylester, Ester der Zimtsaure, wolil auch Linalool. D.I5 =  1,064; 
(tfiou) — —2° 45'. Keine SZ., Esterzahl =  250. — Atherisches Extraktol der gelbcn 
Narzisse. — 1000 kg frisehe gelbe Narzisscnbluten geben 68 g 01. Dieses ist anfangs 
farblos, wird an der Luft gelbrot, riecht betiiubend narzissenartig, verursacht Kopf- 
schmerzen u. Schwindel. E. 20—22° unter Ausscheidung kleiner Bliittchen. D.*5 ==
0,985 opt. Drehung wahrseheinlich einige Grad nach rechts. SZ. =  7, Verseifungs- 
zalil =  202. Bei Verseifung mit KOII Geruch nach Essigiither. (Journ. f. prakt. 
Ch. 110. 273—78. Bayrisch Gmain bei Bad Reichcnliall, Villa Daheim.) Scn08XEK.

Frederick B. Power und Victor K. Chesnut, Die ńcchenden Bcstandteile der 
Baumwollpflanze. Ausstromcn von Ammoniak und Tńmethylamin aus der lebenden 
Pflanze. Das fith. Ol, das aus einem konz. Destillat der Baumwollpflanze durch 
Extraktion mit A. erhalten wurde, war ein braunlichgelbes klarcs Ol von starkem, 
ziemlich angenehmem u. durchdringendem Geruch, D.2525 0,9261 , nD-° —  1,4797, 
[a]D20 =  —3,91°. Es enthielt einen Aldehyd u. gab starkę Furfurolrk. Das konz. 
Destillat enthielt folgende Substanzen: Methylalkohol in groBer Menge; Aceton in 
Spuren; Amylalkohol in ziemlich kleiner Menge, zusammen mit geringen Mengen 
hoherer Homologen; Acetaldehyd (eine neue Yerb. mit m-Nitrobenzhydrazid, F. 151 
bis 152°, wird beschriebcn) u. Spuren eines Aldehyds mit hoherer C-Zahl; Vanillin 
sehr wenig; ein Phenol in minimaler Menge, entweder ein Deriv. des m-Kresols 
oder ein Phenol von ahnlicliem Charakter; ein opt.-inakt. bicycl. Sesąuiterpen 
C16H24; ein neues, opt.-akt. tricycl. Sesąuiterpen Ci6H24, Kp.00 160—180°, Kp. 260 
bis 280", fast farbloses etwas yiscoses 01 von angenehmem Geruch, D.1516 0,9276, 
M d =  —12,5°, »iDS0 =  1,4981, Mol.-Refr. 64,48; Triacontan(?), C3„H02, F. 62°; 
ein blaues 01, welches anscheinend den hoch ungesatt. KW-stoff Azulen, C15H18, 
enthalt; Ameisen-, Essig- u. Capronsiiure (letzte in geringer Menge) ais Ester mit 
den yorher erwahnten Alkoliolen; NH3 u. Trimethylamin. Die beiden Basen waren 
im Destillat in bemerkenswerter Menge yorhanden, NH3 herrschte vor; beide werden 
auch in den Ausdunstungen der lebenden Pflanze gefunden. (Journ. Americ. Cliem.

VH. 2. 102
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Soc. 47. 1751—74. Washington, D. C., Phytochem. Lab. of thc Bureau of Chem., 
U. S. Depart. of Agricult.) Z a n d e r .

C. M. Smith, Die alkalische Beaktion des Taues auf Baumwollpflanzen. Be-
zugnclimend auf einige Kritiken seiner Arbeiten (Journ. Agricult. Research. 26. 191) 
iiber Aussclieidungen von Bliittern (Mi l l s , Science 60. 268; C. 1924. II. 2500 u. 
P o w e r  u. C i ie s n u t , Science 60. 405; C. 1925.1. 98) bemerkt Vf., daB auch CaC03 
mit Phenophtlialein alkal. reagiert; somit kann CaC03 oder Dicarbonat sehr wohl 
mit der Alkalitiit des Taues auf Baumwollpflanzen zusammenhiingen, auBerdem 
konnnt darin auch KsO (252 Teile in 1 Million Teilen), yermutlich ais K2C03 vor, 
.u. nach P o w e r  u. C iie s n u t  (1. c.) auch NH, u. Trimethylamin. Welclier von den 
gcnanntcn Stoffen die Hauptveranlassung der alkal. Bk. ist, ist noch unentschieden. 
(Science 61. 5723—73.) R O h l e .

D. Breese Jones und C. E. F. GersdorfF, Eiwcifistoffe aus Weizenkleie. II. Ver-
teilung von Stiekstoff, Prozentsatz der Aminosduren und des freien Aminostickstoffs: 
Ein Ycrgleicli der Klcieciweifistoffe mit den entspreclienden Eiweifistoffen des Weizen- 
cndosperms und -embryos. (I..vgl. Journ. Biol. Chem. 58. 117; C. 1924. II. 349.) 
Analyt. Unters. der EiweiBstoffe aus der Weizenkleie u. anderen Weizenkornteilen: 
der Prolamine, Globulinę u. Albuminę an Cystin, Arginin, Histidin, Łysin, Trypto- 
phan, Tyrosin, ihre elementare Zus. u. die Bindung des N. Der Gehalt an bas. 
Aminosiiuren ist im allgemeinen sehr hoch, in der Globulinfraktion z. B. hoher ais 
in den meisten bisher untersuchten pflanzlichen Proteinen. Es beslehen deutliche 
Unterscliiede in der Zus. der EiweiBstoffe aus der Kleie u. dem Endosperm u. 
Etnbryo. (Journ. Biol. Chem. 64. 241—51. Washington, Unit. States Dep. of 
Agric.) L o h m a n n .

E. L. Tague, Die Loslichkeit von Gliadin. Das beste Losungsm. ist Essigsaure.
Die gunstigste Konz. fiir die groBte Loslichkeit liegt fiir HC1 u. H2S04 zwischen 
7 ioo' u- 7 iooo‘łi u- die beste pH ist fiir die drei Siiuren etwa 2,0; die geringste Loslich
keit liegt etwa bei pn 6,5 u. pH 0,0. Die Art der Darst. hat groBe Einw. auf die 
Loslichkeit; CH3OH u. h. A. sollten dabei yermieden werden. Trocknen, selbst 
bei niedrigen Tempp. yermindert die Loslichkeit. Zur Erreichung des Siittigungs- 
punktes sind etwa 72 Stdn. notig. Gliadin ist 11. in NaOH, wl. in Lsgg. yon Na2COa. 
Im allgemeinen ist Gliadin wl. in wss. Lsgg. ueutraler Salze, mit Ausnahme des 
MgCi2. Gemiselie von C1I30H  u. W. sind gute Losungsmm. fur Gliadin, die groBte 
Loslichkeit tritt bei einer Konz. von 60—70 Rauin-% CII3OH ein. (Cereal Chemistry.
2. 117—27. Manhattan [Kansas].) IIOiile.

Frank Tutin, Der Pektingelialt normaler und „silberner“ Apfelblatter. Die er- 
krankten Bliitter enthalten weniger Pektin ais die normalen Bliitter desselben 
Baum es (ygl. Biochemical Journ. 17. 510; C. 1923. III. 1640.) (Biochemical Journ. 
19. 414—15. Long-Ashton, Uniy. of Bristol, Res. Station.) L o h m a n n .

Edgar Rhodes, Die chemische Natur der Membran der Kartoffelschale. Die 
Extrakte mit CHC13 aus normalen u. nach dem Scliiilen „regenerierten“ Sclialen 
von Kartofłeln in yerschiedenem Reifezustand werden halb quantitativ auf iliren 
Gehalt an Unverseifbarem, an Fettsiiuren u. Oxyfelts;iuren nntersucht. Die B. der 
Subcrinlamella in der Korkzelle wird erortert. (Biochemical Journ. 19. 454—63. 
Uniy. of Leeds, Dep. of Botany.) LonM̂ VNNN.

Edmund Baron Bennion, Eine Untersuchung iiber die Aleuronzellen der 
Cerealien. Es wurde Gerste u. ^Yeizen untersucht. Die Aleuronkorner der Cerealien 
konnen in krystallinischer Form zusammen mit Ca-Oxalatkrystallen erhalten werden. 
Die Aleuronzellen enthalten geringe Mengcn in W. 1. Protein, in Salzlsgg. 1. Proteiu
u. in . 5°(l)ig. A. 1. Protein, aber nur in Mengen, die fiir eine Analyse zu gering 
sind. Klcine Mengen eines grauen, amorphen, in Salzlsgg. 1. u. dureh Dialyse
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wieder ausfiillbaren Korpers hatten die Zus. (%): C 23,9, H 5,15, N 13,18, S 1,68,
O u. P  32,42, Asche 23,67. In den Aleuronzellen der Gerste ist nur eine geringe 
Menge fettiger Substanz yorhanden, in denen des Weizens aber eine erhebliche 
Menge Weizenol (Refraktionsindcx 1,473), sowie ein weiBer, wachsahnliclier Stoff, 
wabrscheinlich Phytosterin, F. 138°. In den Aleuronzellen des Weizens ist ein 
Protein 1. in W., aber daraus durch absol. A. fallbar, enthalten, ahnlich der Hemial- 
bumose von Vines. Ferner wurde daraus eine betrachtliche Menge eines glanzenden 
schuppigen Korpers erhalten, eines Riickstandes der Behandlung mit A., der Zus. 
(%): C 45,76, H 6,45, N 16,83, O u. S 20,66, Asche 10,3. Ein Riiekstand alkoh. 
Ausziige gab Zus. (%): C 24,07, II 4,7, N 15,33, O u, S 11,4, Asche 44,5. Der 
gesamte N-Gehalt in den Aleuronzellen war 2.7%, entsprechend 16,875°/0 Protein 
(N X  6,25). Es scheint, daB Protein in den Aleuronzellen von Fett umgeben ist, das 
ais schiitzendes Kolloid wirkt u. Fallung aus alkoh. Lsg. durch absol. A. ver- 
hindert, yielleicht auch weil die geringen Mengen Phytosterin Fett- u. Protein im 
emulsoiden Zustande halten. Diese Beobachtungen veranlassen Vf., enge Bezie- 
hungen zwiscben Fetten u. Proteinen in den Samen der Pflanzen anzunehmen, die 
Aschen enthalten: Ca, Mg, Na, K, Fe, Al, Zu, mehrmals Mn, das ein wesentliclier 
Bestandteil der Phanerogamen ist. Der Riickstand alkoh. Ausziige zeigte hohen 
Aschen- u. N-Gehalt u. wird deshalb ais Vitamin-Auszug angesehen, zumal da er 
einem Prod. iihnelt, das aus Kicie auf ahnliche Weise erhalten wird u. ais Vitamin- 
Auszug nachgewiesen worden ist; dies wiirde wieder vermuten lassen, daB das V. 
yon Yitaminen u. Kleie zum Teil der Aleuronschicht zuzuschreiben ist. (Cereal 
Chemistry. 1. 138—48. London.) RUnLE.

Edm und Baron Bennion, Wirkung des Keimens au f die Aleuronschicht. (Vgl. 
yorst. Ref.) Es sollte untersucht werden, ob die Ergebnisse von B r o w n  u . M o r r is  
bei Gerste u. von J I a b e r l a n d t  bei Roggen, nach denen die Aleuronzellen auch 
ais Driisengewcbe (Abscheidung von Diastase) wirken, auch aufW eizen anwendbar 
sind. Es ergab sich, daB die Aleuronzellen Nahrungsyorrat fiir das Kora wfihrend 
des Keimens liefcrn, u. daB sie nicht die Eigenschaften eines Driisengewebes be- 
sitzen, in dem Siune wie die Epithelzellen des Scutellum. Die Aleuronzellen be- 
ginnen den Nahrungsyorrat erst dann zu liefern, wenn die Samen 6 Tage gekeimt 
haben, dann beginnen sie aUmiililich zu yerschwinden, was am Ende yon 12 Tagen 
yollendet ist, wenu das Keimen bei 15° vor sich ging. Der N-Gehalt you Weizcn
u. Gerste nimmt bis zu 30 Stdn. nach dem Beginn des Keimens schrittweise ab, 
dann folgt eine Zunahme infolge des yolligen Verbrauches der Stiirke im Endo- 
sperm wiihrend des Keimens. Wiihrend der ersten Stufen des Keimens werden 
betrachtliche Mengen NIIB entwickelt. (Cereal Chemistry 1. 179—83. London 
[England].) RO h l e .

H. Colin und A. Grandsire, Veraschung griiner und clilorotischer Blatter. Das 
notwendige Untersuchungsmaterial lieferten eine Kastanie u. eine Ulme. Es ergab 
sich, daB der Aschegehalt der weiBen Blatter groBer war, ais der der griinen. Das 
organ. Materiał war in den griinen Blattern in groBerer Menge yorhanden ais in 
den gelben, u. z war werden die Resultate markanter vom April—Juli steigend. 
Der minerał. Anteil stieg in gleicher "Weise an, u. zwar hier mehr bei den gelben 
Bliittern. Die gelben Blatter euthielten auch mehr 1. Salze ais die griinen; der 
Ilauptanteil der Salze waren Kalisalze. — Die Auswertung der 1. Alkalitat der 
Asche der chlorphyllfreien Bliitter ergab ein Mehr an alkal. Basen, liauptsiich- 
lich Kali. Die GesamtalkalitSt ergab ein Mehr fiir die griinen Blatter. Was die 
anderen minerał. Bestandteile anbelangt, wie CaO, MgO, K.O, SO,, P20 5, so ist 
zu sagen, daB CaO u. MgO in gelben in geringeren Mengen yorhanden ist ais in 
griinen; S03 bleibt annahernd gleich, KjO nimmt mit fortschreitender Jalireszeit in 
den gelben Blattern noch zu, in den griinen dagegen ab, Pa0 6 nimmt sowohl in

1 0 2 *
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griinen wic in gelben Bliittcrn mit der Jahrcszcit ab, aber in den gelben Bliittern 
geschielit die Abnahme nur ctwa lialb so langsam. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
181. 133—35.) H a a se .

E 4. T ie rc h e m ie .
Bruno Bardach, Abnorme Krystallbildungen und ihre Bezieliung zu Oxalat- 

sedimenłen und Erythrocyten. Abnorme Krystallbildungen in Korperfll. konnen bei 
Ggw. sehr geringer Mengen kolloidal oder echt gel. Stoffo auftreten. Oxalsaurer 
Kalk erscheint normalerweise im Harn in der sogenannten Briefkuyert-Krystall- 
form. Nebenher treten jedocli auch Ei- u. Hantelformen auf. Audi kugelige, 
seheiben- u. ringformige Formen findeu sich. Letztere sind auf Einschliisse von 
Ca-Salzen zuriickzufuhren. Bei mkr. Betraclitung zeigt das sclieibenformige Ca- 
Osalat groBe Ahnlichkeit mit ausgelaugten roten Blutkorperchen, sogenannte Blut- 
schatten, was zu Yerwechslungen fiihren kann. Zur Untcrscheidung, ob Blut- 
schatten oder Ca-Oxalat vorhanden ist, empfiehlt sich die Behandlung mit verd. 
IICl u. Mk. sowie eytl. Betrachtung im Heli- und Dunkelfelde. (Chem.-Ztg. 49. 
662. Wien.) F r e it a g .

E. K lenk, Uber ein neues Cei-ebrosid des Gehbiis. Die Hauptmenge des yon
S. F ra n k e l u. K afka (Biochem. Ztschr. 101. 159; C. 1920. I. 538; vgl. auch 
T h ie r fe ld e r  u . K lenk, S. 1287) beschriebenen Dilignoceryl-N-diglykosaminmono- 
phosphorsiiureestcrs bestelit aus einem Cerebrosid, Nervon, C47H80O8N, welclies bei 
der Spaltung unter Anlagerung yon 2 Moll. H.,0 Galaktose, C0HI2O0, SpMngomyelin, 
C17H35 02N, u. eine ungesatt. Fcłtsawe, C21H48Oa, der Ólsaurcreihe vom F. 41° liefert. 
Das Neryon findet sieli mit den uugesiitt. Phospliatiden im PAc.- bezw. Ather- 
extrakt von Menschen- u. Ochsengehirn. Zu seiner Darst. werden mensehliclie Ge- 
liirne zuerst nach IIo p p e-S ey le r-T h ie rfe ld e r (Handbuch der pliysiolog. u. patho- 
log.-cliem. Analyse, 9. Aufl., Springer 1924, 890), dann nach F ra n k e l  u . K afka 
(1. c.) aufgearbcitet. Aus dem konz. PAe.-Extrakt scheidet sich Protagon, bei Zu- 
gabe von A. Kephalin ab. Man konz., nimmt mit A. auf u. ftillt mit aimnoniakal. 
Pb-Acetat. Der Pb-Nd. wird in h. alkoh. H2S zerlegt. Im Filtrat erfolgt eine Ab- 
scheidung, yon welclier durch Behandeln mit Aceton HCl (100 ccm Aceton -f-
1 ccm konz. HCl) yon Phosphatiden befreit wurde. Der Ruckstand wurde mit einem 
Gemisch aus 1 Vol. Chlf. -)- 3 Yol. CII3OH umgel. u. entliielt nocli wenig P, der aus 
methylalkoh. Lsg. mit Cd-Acetat cntfernt wurde. Aus dem Cd-freien Filtrat scheidet 
sich das farblose N ery on ab. Die Anwesenhcit gesiitt. Fettsauren deutete auf bei- 
gemengtes Cerebron u. Kerasin. Die weitere Reinigung erfolgte durch fraktionierte 
Krystallisation aus A., CHaOH u. 1 Teil Chlf. +  2 Teile CH.OII. Der Fortgaug 
der Reinigung erfolgte durch Best. der Jodzalil. — Fiir die Darst. aus Rinderliirn 
diente die Aeetonfallung, welehe mit A.-Extrakt des lufttrockenen Materials erziclt 
wurde. Der Nd. wuTde mit PAe. aufgcnommen u. nochmals mit Aceton gefiillt. 
Die Fiillung wurde wiederliolt mit A. ausgezogen u. die Pb-Yerb. in der be
schriebenen TVeise hergestcllt u. weiter yerarbeitet. Ausbeute an Rohprod. aus 
97 Gehirnen 20 g. Ncruon, C47H890 8N, krystallisiert aus CH3OH in dicliten 
Nadelchen. F. 180" nach yorhergeliendem Erweichen. [a]DIIJ =  —4,33° (9,456°/0ig. 
Pyridinlsg. im 2 dm-Rohr =  —0,81°). Die Kiystallisations- u. Loslichkeits- 
eigenschaften sind iihnlich wie beim Kerasin. Aus alkoh. Lsg. mit ammoniakal. 
Pb-Acetat Fallung. Cerebron gibt ebenfalls eine in A. swl. Pb-Verb. Die Spaltung 
in die Komponenten erfolgt mit 7%ig. wss. oder 10°/oig. methylalkoh. H.,S04. In 
letzterem Falle entsteht Ncryonsauremethylester, der mit PAe. isoliert wird. Ol er- 
starrt bei 0°. Die freie Nervonsaure, C24H40O2, krystallisiert aus Aceton, F. 40—41°. 
J-Zahl 68,0 u. 67,1. LI. in A., A. u. Aceton. Na-Salz 1. in h., wl. in k. A., in 
ClIaOH zl., Pb-Salz swl. in k., 1. in w. A. Mit HNOa Umwandlung in eine isomere 
A erb. \om F. 61 . (Ztschr. f. physiol. Ch. 145. 244—60. Tubingen, Uniy.) Gu.
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Shu Oikawa, Uber das Schlangenhemd. Es wird die abgestreifte Haut yon 
Pytlionschlangen untersuclit u. gefunden, daB die in A. u. A. 1. Fette folgende 
Zus. haben. (Die linkę HŚlfte bezielit sich auf dic Fette, die rechte auf das Keratin.)
SZ...................................... . . . 19,3 Gesamtstickstoff . . . . . . 14,65
vz........................... Humin „ „ . . . . 0,26

. . . 20,0 Monoamin „ . . .  . . . . 12,34
Unverseifbares . . . . . . . 24,88 Cystin „ „ . . . . . . . 0,14
C h o lcste rin .................... . . . 3,07 Arginin „ „ . . . . . , . 0,08
AZ...................................... . . . 19,3 n h 3 „ „ • • • • . . . 1,35

' Das aus dem Schlangenhemd liergestellte Keratin zcigte bei der Unter3. obige 
Zus. u. nach der Estermethode analysiert Alanin 2°/0, Valin 2°/0, Leucin 9°/0,
i-Leucin 0,3%, Phenylalanin 2%, Tyrosin 6% u. Glutaminsaure 0,2%. Glykokoll 
konnte nicht festgestellt werden. (Journ. Biochemistry 5. 57—61. Med. cliem. Inst. 
Univ. Sendai.) T a o b e .

E 6-. T ie rp h y s io lo g ie .

Hsi-Chun Chang, Beziehung von Tryptophan zu Schilddrusentdiigkeit bei der 
weifsen Eatte. Zugabe von tfigl. 0,4—0,7 g. Tryptophan subcutan wiilirend 3 bis
16 Wochen zu einer aus Milch, Brot u. auch Milchzucker bestchenden Kost rief 
keine Anderungen im Bau der Schilddriise hervor. — Bei Gelatinekost waren die 
Driisen bei allgemeiner Untcrerniihrung atroph. Vitamin B-Zugabe iinderte daran 
nichts. Wurde 1 Monat lang tiiglich etwa 0,5 g Tryptophan injiziert, so hielt sich 
das Korpcrgewieht, die Scbilddriiscn waren normal. — Bei einer Erhaltungskost 
yerbesserte 2 Monate lang tiiglich injiziertes Tryptophan (0,295 g) nicht die all- 
gemeine Ernahrung. — Die Gewichte von Scbilddriiscn u. Nebenschilddriisen ent- 
sprachen immer den Korpergewicliten. — Bei chroń. Untcrerniihrung atropliieren 
oder degenerieren die Scliilddriisen. — Eine Umwandlung von Tryptophan in 
Tliyroxin, eine Einw. des ersten auf die Sehilddrusenfunktion wurde bei wciBen 
Ratten vermiBt. — Der allgemeine Erniihrungszustand, nicht allein das Fehlen von 
Tryptophan, ist entseheidend fiir dic B. von Schilddriisenhormon. (Amer. Journ. 
Physiol. 73. 275—86. Chicago.) MOl l e r .

A. R. Abel, R. W. Backus, H. Bourąuin und R. W. Gerard, Tryptophan 
und Sehilddrusenfunktion. (Vgl. vorst. Ref.) Ratten zeigen bei einer Tryptophan- 
freicn Nahrung Zunalime der Zclltatigkeit in der Scliilcldriłse bei charakterist. zum 
Tode fiihrenden Krankheitsersclieinungen. Zusatz von Tryptophan oder Thyroońn 
beseitigte diese nicht mebr, wiihrend durch Thyroxin dic Schilddrusen teilweise 
atroph. wurden u. Kolloid enthielten. — War Thyroxin von Anfang der Futterung 
an zu Tryptophan-freier Kost zugesetzt, so wurden die SchilddrUsen kolloidreicli, 
atroph. u. bei Abmagerung felilteu bis zum Tode die sonstigen charakterist. Kranlc- 
heitserscheinungen. — Tryptophan ist also fiir die n. Funktion der Schilddriise 
notwendig, es wird vom Blut aus auch bei Tryptophan-armcr Nahrung in der 
notwendigen Menge gespeichert u. den anderen Organen entzogen. (Amer. Journ. 
Physiol. 73. 287—95. Uniy. of South-Dakota.) MOl l e r .

Leon Blum, M. D elaville und Thiers, Uber die Veranderungen des Blutes in 
der diabetisehen Acidose. Der Zustand des Chlors. Bei hocligradiger diabet. Acidose 
ist der Cl-Gehalt stark herabgesstzt, fast das ges imte Cl kann ultrafiltrabel sein. 
(C. r. soc. de biologie 92. 292—93. StraBburg, Med. Klinik.) M e ie r .

Leon Blrnn und van Canlaert, Die Zusammensetzung des Blutes bei der 
„trockenen Chlorretention“. Bei gcwissen Nierenkranken findet sich bei NaCl-freier 
Nahrung: Yerdunnung des Blutes, Abnahme von Cl, Zunahme von Na, bei Zufuhr 
yon NaCl: Eindickung, Zunahme yon Cl u. Abnahme von Na. (C. r. soc. de bio
logie 93. 283—85. StraBburg, M ed. Klinik.) M e i e r .
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Leon Blum und van Caulaert, Die Zuruckhaltung von Chlor und TFasser.
(Vgl. yorst. Ref.) Bei Blutyerdiinnung wird Chlor u. Natrium gleichzeitig zuriiek-
gclmlten. Das Vcrh!iltnis Na : Cl ist entweder normal oder erhoht, das Verh. 
Na : Trockenriickstand erhoht. (C. r. soc. de biologie 93. 285—87. StraBburg.) Mei.

Leon Blum, M. D elaville und van Caulaert, Uber die Beziehungen zwischen 
Chlor, Natrium und Wasser. (Vgl. yorst. Ref.) Der Wassergelialt des Blutes seheint 
eineracits von einer bestimmten Menge NaCl, andererseits von einem bestimmten 
Verhiiltnis N a : Cl abliftngig zu sein. (C. r. soc. de biologie 93. 287—89. StraBburg, 
Med. Klinik.) M e i e r .

Leon Blum, M. D elaville und Thiers, Uber die Yerćinderung des Blutes in 
der diabetischcn Acidose. Der Zustand des Natriums. Bei geringgradiger Acidose
ist der Na-Gelmlt des Blutes unyeriindert, bei hochgradiger herabgesetzt. Durch
Insulin wird er in kurzer Zeit zur Norm erhoht. Manclimal ist ein Teil des 
Na nicht ultrafiltrabel. (C. r. soc. de biologie 93. 294 — 95. StraBburg, Med. 
Klinik.) M e i e k .

Leon Blum, M. D elayille und van Caulaert, Der physikalische Zustand des 
Chlors und des Natriums im Yerlauf einiger pathologischer Zustdnde. Bei gering
gradiger Acidose ist ein Teil des Cl, bei geringer Alkalose ein Teil des Na nicht 
ultrafiltrabel. Bei nephrit. Odemen ist unabbiingig von der Rk. des Blutes ein Teil 
des Na nicht ultrafiltrabel. (C. r. soc. de biologie 93. 295 — 97. StraBburg, Med. 
Klinik.) M e i e r .

Augustę Lum iere und H enri Couturier, Antikoagulierende Wirkung der Zink- 
salze. (Ygl. S. 478.) Ein Kaninehen ertragt die Einspritzung von 30 mg ZnSOt 
auf 1 kg Korpergewicht. Eine zehnmal geringere Menge genugt aber, um die Ge- 
rinnung des Blutes zu liemmcn. Sie wird durch ZnS04 auch in yitro gehemmt. 
Die Wrkg. des ZnS04 wird durch Zusatz yon Ca-Salzen nicht aufgehoben; ihre 
Ursaehe ist also von der anderer Antikoagulatoren (Oxalsiiure usw.) verschieden. — 
Das Blut eines mit ZnS04 behandelten Hundes fing nur nach 35 Min. an zu ge- 
riunen, war aber selbst nach 15 Stdn. noch halb fl. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 
180. 1364—66.) B ik e r m a n .

Paul Govaerts, Der Einflufi des Yerhiiltnisses der Albuminę zu Globulinen auf 
den osmotischen Druck der Proteine des Serums. Bei einem Quotienten Albumin/ 
Globulin 0,61—0,93 war der mittlere Wert des Druekes pro g EiweiB 4,6; bei
1,02—1,33: 4,77; bei 1,38—1,80: 5,31; bei 1,S4—3,22: 5,85. Auf die physiolog. u. 
pathogenet. Bedeutung dieser 'Wechselbeziehungen wird liingewiesen. (C. r. soc. 
de biologie 93. 441—43. Briissel, Iust. therap. et clin. med.) O p p e n h e im e r .

Hans Scherg, Untersuchungen uber den Stickstoffgehalt des Binderharnes. Der 
Gesamt-N nimmt mit dem Wachstum zu, das Yerhiiltnis Harnstoff: Gesamt-N ist 
irnmer ungefiihr das gleiche. (Dtsch. tierSrztl. Wchschr. 33. 501. Hannoyer, Tier- 
arztl. Hoehschule.) M e ie r .

E. Y . Mc CoHum, N ina Simmonds und J. E rnestine Becker, Wirkung von 
Fluorzugabc zur Nahrung bei Eatten au f die Qualitat der Ziihne. Es 'w ird der klare 
Beweis erbracht, daB Uberfiitterung mit F , das in kleinen Mengen regelmaBig in 
aer Nahrung u. in den Korpergeweben vorkommt, schwerwiegende Yeranderungen 
an der Knochen- u. Zahustruktur heryorrufen kann, auch wenn der UberschuB um 
weuig mehr betriigt ais der F- Gehalt gewisser Nahrungsgemisehe. (Journ. Biol. 
Chem. 63. 553—62. Univ. Michigan, Ann Arbor.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

H. H. Jonkers und F. E. Revers, Einflufs einer kalkreichen Nahrung au f die 
krankhaften Symptome beim Hunde nach partieller Parathryreoidexstirpation. Das 
Yersuehsergebnis seheint zugunsten der Auffassung zu sprechen, daB das Primare 
d tr Erscheiaungen der Parathyreoidexstirpation eine Storung im Mineralienhaushalt 
i?t. denn nach Lntfernung yon 3 Epithelkorperchen fiel bei einem Hunde Yon
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20,2 kg Korpergewieht der Blutkalkgchalt (Mcthode von DE W a a r d , Biochem. 
Ztschr. 97. S. 176 u. 186. (1919), siehe aucli HECHT, Biochem. Ztschr. 143. 342. 
(1923)) in 4 Tagen von 6,44 bis auf 3.80 mg pro 100 ccm herab. Sclion 3 Tagc 
nach der Operation waren Muskcltonus u. Reflexerregbarkeit crhoht, nach 6  Tagen 
traten bereits deutlicli Tetaniesymptome auf. Bei Milcli- u. Brotnahrung — 1,5 1 
Milch u. 800 g Brot tiiglich mit einem Ca-Gelialt von 2,32 g — ycrschlechtcrte sich 
der Zustand; erst nach Zugabe von 500 g Knoclien — in Nalirung waren dann 
169 g Ca enthalten — trat bald Besserung ein. Der Blutkalkgchalt stieg wieder an
u. die Krankheitssymptome ycrscliwanden bald vollig. Aber selbst nach 7 Monaten 
Behandlung mit kalkreicher Nahrung ist noch keine Kompensation der Epithel- 
korperchenfunktion eingetreten; kalkarmeErnahrung fuhrt immer wieder zu Knimpfen 
die durch subcutane Kalkzufuhr oft schnell belioben werden konnten. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 144. 181—189. Uniy. Utrecht.) I I ir s c ii-K a u f f m a n n .

Hans v. E uler, H enry W idell und E lsaE rik son , Zur Kenntnis der Wachs- 
tum faktoren. III. (II. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 297; C. 1924. I. 569). 
Vff. untersuchten bei jungen Ratten dic wachstumssteigerndc Wrkg. der ein- 
zclnen Bestandteile der Grundnahrung, die kurz vor der Verfiitterung einer 
Bcstrahlung mit einer Quecksilber-Quarzlampe unterzogen wurden. Die Grund- 
kost bestand aus 20 Teilen yitaininfreiem Casein, 50 Teilcn Stiirke, 15 Teilen ge- 
hiirtetem SteinnuBol, 5 Teilen Salzgemisch (Mc. Collum), dazu zwecks Zufuhrung 
von B-Vitamin u. hD  5 Teile Marmite (von Marmite Food Extract. Comp., London)
u. zwecks Zufuhrung von C-Vitamin Citronensaft (30—50 Tl. Saft -f- 50— 70 Tl. 
Wasser). Bestrahlt wurden Casein, SteinnuBol (Arachisol) u. bei den Untcrss. mit 
Wasser die gesamte Tagesration. Die Ergebnisse waren wie folgt:

1. Wasser scheint durch Bcstrahlung keine wachstumssteigerndc Wrkg. zu cr- 
lialtcn u. vcrmag niclit den lipoidloslichen D-Faktor zu ersetzen.

2. Aracliisol, das uubelichtet yollkommen frei von jeder Yitamin-A-Wrkg. ist, 
zeigt nach Bcstrahlung eine bedeutende wachstumssteigcrnde Wrkg. Es scheint, 
daB unter Einw. der Ultraviolettstralilung ein mit dem Faktor ID  irgendwio yer- 
wandter Faktor — U  bezeichnet — gebildet wird. Bei gehiirtetem Arachisol tritt 
keine Waclistumssteigerung ein; wahrschcinlicli wird beim Ilartcn des Ols die 
strahlungsempfindliclie Gruppe, aus der der Faktor R  cntsteht, inaktiyicrt (ver- 
andert oder zerstort).

3. Troekenes Caseinpulycr kann durch Bcstrahlung (30 Min. 20°, 1 mm dicke 
Schicht) nieht wachstumsfórdernd gemaclit werden.

Zwiscben bestrahltem u. unbestrahltem Arachisol zeigt sich in der mit Chloro
form u. conc. H 2SO., angestcllten Farbrk. (Priifung von Lebertran u. Gchalt 
an A-Vitaminen, bes. ID) kein Unterschicd. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 
123—31.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

H ans v. E u le r und H enry W idell, Zur Kenntnis der Wachstumsfalctorcii. IV. 
Der Einflu/i von lD-Uberschiissen au f das Waclislum von Rattcn. (III. vgl. yorst. Eef.) 
Ais Grundkost wurden 18 Tle. Casein (bezogen yon British Drug llouses, London), 
52 Tle. Starkę, 20 Tle. Tran, 5 Tle. Salzgemisch (Mc. Collum) gegeben; dazu 
kamen 5 g Marmite (Zufuhr yon B-Vitamin) u. Citronensaft in besonders angegebener 
Konz. — Bei groBem UberscliuB yon l Z)-Faktor erwies sich die an sich aus- 
reichende Dosis von C-Vitamin ais unzureichend. Anfangs zeigt sich ein ziemlicli 
kraftiger Anstieg des Gewiclits, dem aber dann ein schneller Abfall u. meist Tod 
des Tieres folgt. Bei den ohne Citronensaft mit l D-UberschuB ernahrten Ratten 
war in den Epipliysengrenzen deutlieh eine Degeneration der Osteoblasten nach- 
weisbar, bei UberscliuB yon ID  u. reichlicher C-Zufulir war Knoclienbildung u. 
StSrke der Knochensubstanz yollig n. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 132—36. Stock- 
holm, Hochsch.) IIlRSCU-KADFFilANN.
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K urt K ruger, Yermogen die Verdauungsfermente des Haushulines in dic Pflanzen- 
zellen einzudringen und was wird aus diesen verdaut? Das Haushulin ist in seinen 
Verdauungsorganen bcfahigt, die pflanzlicheu Zellen vorwiegend auf mechan. Wege 
fiir das Eindringen der Fermente in geeigneter Weise vorzubereiten. Yon einer 
Zerkleinerung des Kornerfutters oder Kochen des Futters kann daher in der land- 
wirtscliaftlichen Praxis Abstand genommen werden. Das im Kórnerfutter gereielite 
EiweiB wird vom Hulin zum groCten Teil aus den Zellen herausyerdaut u. resor- 
biert, wahrend das Fett, besonders der Kleberzcllen, in den Zellen bleibt u. niclit 
resorbiert wird. (Landw. Jalubb. 61. 909—36. 1925. Berlin, Landw. Hoch- 
sehule.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

K. Furusaw a, Muskcliibung, Milchsaure und die Saacrstoffucrsorgung und -aus- 
nlilzung. X. Dic Sauersto/faufnalme wahrend der Arbeit in sauersto/freiclier 
Atmungsluft. (IX. ygl. S. 945.) Unter Vermeidung jeglielier Verunreinigung der 
etwa 50% Ó2 enthaltenden Atmungsgemisehe mit AuBenluft wurden friiherę Yerss. 
(ygl. H ill ,  L o ng  u. L u p t o n , Proc. Royal Soc. London. Serie B. 97. 159; C. 1925. 
I. 1414) mit demselben Ergebnis wiederliolt. (Proc. Koyal Soc. London. Serie B. 
98. 287—89. London, Uniy. Coli.) L o h m a n n .

B arbara E lizabeth Holmes und E rie  Gordon Holmes, Bcitrage zum Studium 
des Stoffweclisels im Geldrn. I. Koldeliydratstoffweclisel. Yorl. Mitt. Der Gelialt 
des Gehirna (Kaninclien) an Zucker wurde nacli Extraktion mit 10—20% ig. Tri- 
cliloressigsiiure oder mit A. zu etwa 1°/00 bestimmt. Insulin yerursacbt nur eine 
geringe Yerminderung. Der Milchsiiuregehalt, etwa 0,8%o (nach Insulininjektion 
etwa 0,3°/00) bleibt aerob u. anaerob unyeriindert, wiilirend zugesetzte Glucose glyko- 
lisiert wird. Da der reduzicrend wirkende Zucker zu 0,2—0,3%o aus Pentosen u. 
aus einer Substanz besteht, dereń Red.-Kraft durch Hydrolyse steigt, nehmen Vff. 
an, daB der Gehirnzucker nicht Glucose ist. (Biochemical Journ. 19. 492—99. 
Cambridge, Biocliem. Lab.) L o h m a n n .

Alfred Gottschalk, Untersuchungen iiber die liormonale Regulation des inter- 
mediaren Kohlenlujdratsiof/wechseh. II. Mitt. Demonstraticm des hmdin-Adrenalin- 
Antagonismus ani lebenden Frosch. (I. ygl. S. 199.) Beim Frosch erzeugen 40 bis 
50 IłisttHneinheiten pro 50 g Korpcrgewicht innerhalb 3 Stdn. Stieckkrampfc. 
Adrenalin (0,5 ccm) schiitzt davor oder hebt die schon entwickeltcn KrSmpfe auf. 
Adrenalin allein ruft schon beim Frosch eine lange andauernde motor. Lahmung 
lieryor. (Biochem. Ztschr. 159. 502—6. Dahlem.) MOl l e r .

H arold  John Chanuon, Cliolesterinsyntliesc im ticrischen Korper. Ilatten wurden 
sofort nach der Entwohnung auf kunstliche, cholesterinfreie u. cholestcrinarme Diiit 
gesetzt. Aus ąuantitatiyen Cholesterinbestst. im Gesamttier u. in den Faces scblieBt 
Yf., Cholesterin im tier. Korper synthetisiert wird. (Biochemical Journ. 19. 
424—32. London, Uniy. College.) L o h m a n n .

K. Hasebroek, Vntersucliungen zum Problem des neuzeitlichen Melanismus der 
Schmetterlingc. VII. u. VIII. Mitt. VII. Uber die Unabliangigkeit der Blulmelanogene 
vom Chlorophyll der Ńahrungspflańze. (VI. ygl. Fermentforschung 7. 183; C. 1924.
I. 1954.) Es wird gezeigt, daB die Ggw. yon Chlorophyll keinen EinfluB auf die 
Spontanyerdunklung des Blutcs u. das damit yerbundene Auftreten einer blut- 
melanogenen Rk. bat. Der Beweis wurde dadurch erbraclit, daB Raupen mit chloro- 
phyllfreien u. chloropliyllhaltigen Blattern der gleichen Pflanzen gefuttert wurden.

\  III. lSacli AViedergabe der im Jahre 1924 erhaltenen Befunde iiber den EinfluB 
der in den Kohlengasen usw. enthaltenen Stoffe auf den Melanismus der Schmetter- 
linge, werden die Ergebnisse der bislier erschienenen Arbeiten des Vfs. zusammen- 
gestellt. (Fermentforschung 8 . 197—98. 199—226. Hamburg.) H e s s e .

Hubg Pih Chu und Torald Sollmann, Einflufs verschiedener Faktoren auf 
den Eigenrhythmus des Schildkrotenherzens. Untersucht wird der Rhythmus u. die
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Ausdauer von Herzkammcrsclinittcn yon Chrysemus elegans in isoton. (0,7%) NaCl- 
Lsg. Temperaturerhohung, Durchliiftung u. Zufiigcn von 0,025% CaCl3-Lsg. be- 
sclileunigt den Rhythmus, 0 2-Mangel u. KC1 (0,015%) wirken entgegengesetzt. 
(Journ. Biocliemistry 5. 87—97. Cleveland, Ohio.) T a u b e .

A. Kotzareff, Bemerkungen zu den Mitteilungen von A. Lacassagne und J. Lattes 
iiber die Bindung des Poloniums im Grganismus und iiber Auto-radiographie der Or- 
gane. Prioritiitsanspruche gegen genannte Autoren (C. r. soc. de biologie 90. 352. 
485. 487; C. 1924. I. 2718. 2888. 2888). (Cr. r. soc. de biologie 93. 404—405.) Opp.

Charles M. Gruber, Die Pharmakologie des Benzylalkohols und seiner Ester.
IV . Die diuretische Wirkung des Benzylalkohols, Benzylacetats und Benzylbenzoats. 
(III. vgl. G r u b e r  u . S h a c k e l f o r d ,  Journ. of laborat. a. clin. med. 9. G85;
C. 1925. I. 1102.) Bei intrayenoser Injektion yon Benzylyerbb. kommt Diurese- 
forderung vor, docb ist Ilem m uD g die Regel (infolge Blutdrucksenkung). Bei intra- 
muskularer Injektion u b e rw ie g t die d iu re t. Wrkg., die bei intraperitonealer Zufubr 
durebweg auftritt u. 150—250% der Anfangsdiuresc betrSgt. Diese Wrkg. ist 
beim Benzylalkóliol u. -acetat etwa die gleielie, beim -benzoat starker. Immer g e b t 
eine Latenzzeit voran. Da bisweilen auch bei vermindertem Blutdruck Diurese- 
forderung zu beobachten ist, kommt wohl auch eine spezif. Nierenwrkg. in F ra g e . 
(Journ. of labor. a. clin. med. 10. 284—94. St. Louis, Washington Univ. school of 
med.; Ber. ges. Physiol. 31. 318. Ref. F r o m iie r z .) W o l f f .

L. E. Goester, Pharmakognostische Aufsatze. I. Anthrachinon-Laxantien. Ver- 
teilung derselben in der Pflanzenwelt, Zusammenhiinge zwischen Konst. u. Wrkg., 
EinfluB entgegengesetzt wirkender Nebenbestandteile. (Pharm. Weekblad 62. 
805—17.) G r o s z f e l d .

Carl V oegtlin, H elen  A. Dyer und C. S. Leonard, U ber den Nechanismus 
der Einwirlcung von Arseiwerbindtmgen auf das Protoplasma. As wirkt nur ais 
Oxyd eines aliphat. oder aromat. Radikals giftig. Solche Verbb. haben auch in vitro 
grofie Affinitiit zu organ, oder anorgan. Verbb. mit der Gruppe SH, die n. im 
Protoplasma der tier. Zelle enthalten ist. Daher konnte der Zusatz von Yerbb., 
die diese Gruppe enthalten, antitox. wirken, indem diese das Gift von den SH- 
Gruppen der lebendcn Zelle ablenken. Tatsiichlich gelang es, die Abtotung yon 
Trypanosomen durch As-Verbb. durch Zusatz von Glutathion (reduzierte Form), 
Thioglykolsaure, a-Thiomilchsaure, Glycylcystin, Thiosalicylsaure in yitro zu ver- 
liindern. Bei yergifteten Ratten wirkten diese Verbb. yerzogernd auf den Eintritt 
des Todes. Die entsprechenden Disulfide waren ohne Wrkg., ebenso Aminosiiurcn 
ohne SH-Gruppen. Trypanosomen wie andere Zellen mit akt. StofFwechsel ent- 
halten die SH-Gruppe. (Public health reports 38. 1882—1913. 1923; Ber. ges. 
Physiol. 31. 150. Ref. B r e z in a .) W o l f f .

Smechula, Unta-schiede in den Wirkungen und Nebenioirkungen kombinierter 
Salvai-san-Bi- und Salvarsan-Hg-Kuren. Bei Hg-Neosalvarsankurcn wird in einer 
groBeren Zahl von Fiillen die Wassermannsche Rk. negatiy ais bei Bi-Neosalvarsan- 
kuren. Nebenerscheinungen, auch durch Salyarsan bedingte, werden bei Kombi- 
nation mit Hg luiufiger beobachtet. (Klin. Wchschr. 4. 1493—96. Hannoyer, Stadt- 
krankenhaus.) M e i e r .

C. Levaditi, A. G irard  und S. N icolau, Treponemicide Wirkung von Gold 
und Platin. Vff. benutzten ein Kalium-Goldhyposulfit u. ein Kalium-Platinhyposulfit, 
welche Salze sic intrayenos, subcutan einspritzten oder per os zufUhrten, u. zwar 
Kaninchen, welche sypliilit. waren. Es zeigte sich, daB Au am wenigsten wirksam 
war, P t dagegen besser, aber das letztere kommt nicht gegen die Wrkg. der Bi-Salze 
an. Die Form, in der das Au eingefiihrt wird, ist von Bedeutung, z. B. kolloidales 
Gold oder Kalium-Goldchlorid ist unwirksam. Os, Ir, Ru, Rh u. Pd kónnten die 
gleichen Wrkgg. ausiiben. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 181. 163—65.) H a a se .
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D. A dleraberg und 0. Porges, Uber die Behandlung des Morbus Basedow mit 
Ergotamin (Gynergen). Tiigliche Gaben von Ergotamin, dereń GroBe fur jeden 
Patienten ausgetastet werden muB, besserten 15 von 22 Basedowfiillen weitgehend. 
Nach Aussetzen der Behandlung treten die Kranklieitssymptome erneut auf. (Klin. 
Wchsclir. 4 . 1489—93. Wien, Med. Klinik.) M e i e r .

H einrich  Schmidt, Fieberhaftcs Eauterythem nach Tebeprotin Toeniessen. Etwa 
8  Tage anhaltendes Erythem nach Injektion yon 0,05 mg Tebeprotin, einem aus 
Tuberkelbacillen hergestellten EiweiBkorper zur Tuberkulosebehandlung. (Miinch. 
med. Wehschr. 7 2 . 1251—52. HcilstattePappenheim.) M e i e r .

P. B uttenberg und G. Gahrtz, Blausaurevergiftung von Hiihnern. In zwei 
Iluhnern, die von Abfallen der HCN-Durchgasungen gefressen hatten u. yerendet 
waren, wurden 8,25 bezw. 0,60 mg HCN nachgewiesen; Kropf u. Lunge rochen 
deutlicb danach. (Ztsclir. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 9 . 281—82. Hamburg, 
Hygien. Staatsinstitut.) G r o s z f e l d .

G. Analyse. Laboratorium.
C. B. Belłis, Ein Yiscosimeter zum Gebrauch bei hohen Temperaturen. Ein 

Motor, welcher in einen mit einem genauen Voltmeter u. einem regulierbaren 
Widerstand yersehenen Stromkreis eingeschaltet ist, treibt direkt eine Eadschaufel, 
welche in die zu untersucliende FI. taucht. E s wird der App. durch Messung der 
Spannung am Motor u. durch Best. der Umdrehungszalil mit bekannten Fil. geeicht. 
Durch tabellar. Auftragung kann dann die Yiseositiit unbekannter Fil. bestimmt 
werden. (Chem. Metallurg. Engineering. 32. 645.) E n s z l in .

T. J. Hedley, Eine Yomchtung fiir Sublimation unter vermindertem Druck. 
Der App. bestelit aus einem leicht aufwarts gerichteten, zur Aufnalime der Sub- 
stanz diencnden Glasrohr, welches mit dem unteren Ende in einer lieizbaren, mit 
Thermometer yersehenen Metallhulse steckt u. oben yon einem W.-Kuhler umgeben 
ist. Durch den YerschluBstopfen geht die Leitung zur Luftpumpe. Hineinschieb- 
bare, beiderseitig offene Glasrohre dienen zum Auffangen des Sublimates. (Chemistry 
and Ind. 44. 752. Birmingham, Uniy.) U l m a n n .

Tódt, Ein Apparat zur direkten Ablesung der Leitfdliigkeit (und damit des Salz- 
gehaltes) einer Salzlosung. Der App. besteht aus LeitfahigkeitsgefiiB, Wheatstone- 
scher Briicke, Induktorium, Telephon u. Energieąuelle. Man yeriindert bei dieser 
Messung nicht das Widerstandsyerhaltnis, sondern den Widerstand in einem Zweig 
der Briicke. Man kann so direkt den Wert ablcsen, da die Briicke in der Weise 
geeicht ist. Lieferant der Anordnung: St r Oh l e in  & Co., Braunschweig 24, Ham
burger Str. 3. (Chem.-Ztg. 4 9 . 656—57.) H a ase .

B,ene A ndabert und H enri B.abate, Uber ein Yerfahren zur Bestimmung der 
Komverteilung in dispersen Systenien. Vff. beschreiben eine yereinfachte Methode 
zur Best. der mittleren TeilchengroBe u. des Dispersitatsgrades aus Messungen der 
Absetzuugsgeschwiudigkeit. 2 yertikale, mit der ais Dispersionsmittel dienenden 
FI. gefullte Rohren sind mittels einer kommunizierenden Rohre yerbunden, die 
etwa im unteren Viertel der einen der beiden Rohren angesetzt ist. Das disperse 
System wird in Pulyerform in den oberen Teil der letzteren der beiden Rohren 
eingetragen. Es tritt hierdurcli eine Differenz der osmot. Drucke der Fil. in beiden 
Rohren ein, die so lange andauert, bis die sich absetzenden Partikel die Abzweig- 
stelle des kommunizierenden Robres passiert haben, sodann nimmt sie zeitlich ab. 
Diese Druckdifferenz ist in der ublichen Weise manometr meBbar. Mit Hilfe des 
Stokeschen Fallgesetzes fiir kleine Teilchen in Fil. liiBt sich hierau3 Zabl u. mittlere 
GroBe der Partikel errechnen. Das Auftreten turbulenter Stromungen beeintriich- 
tigt die Ergebnisse nicht wesentlich. Yff. untersuchen nach dieser Methode die
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Kornyerteilung yon Pulyern von BaSOit AgCl, CaC03, ZnO, ZnS, PbC03) Ti0.2, 
Fe.fi3, Fe-aluminiumsilikat, Sb205. (C. r. d. l'Acad. des scicnces 180, 1663
bis 1665.) F r a n k e n b u r g e r .

T. Barratt und E. M. "Winter, Das thermische Leitvermogm von Drahtenund  
Słiiben. Vff. bcsclireiben ein Verf. zur Best. des therm. Leityermogcns, das sowohl 
fUr gute ais auch fur schleclite Leiter u. zwar unter Verwendung klelner Proben 
anwendbar ist. Es berulit auf der Beziehung: K  =  {II2jp-q-h- V1) X  ctga a  l, 
worin I I  =  der in 1 Sek. dem einen Drahtende zugefiihrten Wiirinemenge, p —  
dem Umfang, q =  dem Querschnitt, h =  dem Emissionsyermogcn der Oberfliiche

des Dralites, V  =  dessen Temp. am heiCen Ende, a  =  u> l —  der LSnge

des Dralites ist; die Gleichung gilt fiir die Bedingungen nach Erreichung eines 
stationaren Zustandes. Vff. messen p, q u. I direkt, I I  u. V  mittels elektr. Methoden 
( I I : Best. der zugefiihrten elektr. Energie durch gegenseitige Subtraktiou der beiden 
Stromspannungsprodukte, die zur Erzielung gleicli liolier Temp. einem Cu-Rohre 
zuzufiihren sind, wenn dieses einmal das Probestuck entliiilt u. einmal es niclit 
enthiilt, V  wird mittels eines Pt-Widerstandsthermometers bestimmt). h wird eben- 
falls mittels einer elektr. Methode gemessen. VfF. bringen eine tabellar. {jbersicht 
der auf diese Weise bestimmten Werte fiir einige gute Leiter (Pt, Pt-Legierungen, 
Ir, Rh, Au, Constantan, W, Pd, Ta, Mo, Graplńt) sowie fiir einige schleclite Leiter 
(Gldser, Stcine, Holzer). (Ann. der Physik [4] 77. 1—15.) F k a n k e n b u r g e k .

J. S. Lattes, Uber eine Absorptionsmethode der Analyse radioaktwer Slrahlungen. 
yf. hat anliiBlich seiner Arbeiten iiber die Natur der die Erscheinung der Nekrose 
yerursachcndcn Strahlung. (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 963.177. 798. 180. 
1023; C. 1923. III. 404. 1924. I. 212. 1925. II. 885) eine ganz allgemein zur Zerlegung 
komplexer Strahlung geeignete Methode ausgearbeitet, dereń Schema er in der vor- 
liegenden Arbeit gibt. Es werden durch die unten beschriebene Variation der 
Versuclisbedingungen folgende Ionisationsstriime gemessen: I I =  I y I s -|- Y y +  
Yfj, L  =  I y +  Ty, I 3 =  Iy +  Vy +  Vp +  Yfil Ia — ly  +  Dy +  Yfi u- It> — l y  
llier bedeuten: I y die primiire /-Strahlung, yy bezw. Yy die in einem Schirm kou- 
stanter Dicke, dem „Radiator11 R  bezw. yariablen Absorptionsscliirmen E  durch 
dic (9-Strahlung sekundar erzeugte /-Strahlung u. yp bezw. Y s die in R  bezw. E  
durch dic /-Strahlung erzeugte sekundare /j-Struhlung. Bei der Versuclisanordnung 
gehen die von einem Praparat S ausgesandten Strahlen auf ihrem Wege zur Ioni- 
sationskammer C zwischen den Polschulien M  eines Elektromagneten liindurch. 
Boi 1̂  u. befinden sich die Absorptionsscliirmc E  unmittelbar iiber S, bei J3 

u. J 4 unmittelbar vor C u. bei J 5 in der Mitte von M. Bei I 3 u. ist auBerdem 
noch der Radiator R  unmittelbar iiber S  gestellt u. bei J2, J, u. J 5 ist ferner das 
Magnetfeld eingcsclialtet, so daB die ^  Strahlung vor Eintritt in C abgelenkt 
wird. Die primiire ^-Strahlung wird bei J 3 u. J 4 durch R  yollstandig absorbiert. 
Durch geeignete Kombination der Messungen erhalt man die cinzelnen Kompo- 
nenten, z. B. gibt J3 — J4 =  y~. Aus diesem Wert kann man den fiir Yp 
extrapolieren u. in die Gleichung J, — I,, =  1^ -f" Yp einsetzen. Durch diesen 
Kunstgriff erhalt man die primiiren fi - Strahlen getrennt von den sekundaren, 
was auf direktem Wege nicht moglich ist. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 
1400—1402.) P u i l i p p .

A. M uller, Ein Universalrdntgenspektrograph. Yf. beschreibt die Konstruktion 
einer Rontgcnkamcra fiir Laue-, Bragg- u. Debye-Scherreraufnahmen. (Journ. 
Scient. Instruments 2. 312—18. Royal Inst.) B e c k e r .

Engine L elau n ey , Uber ein neues Verfahren der ąuantitativen Analyse mit 
Hilfe von X-Strahlen. Yf. beschreibt ein Yerf. zur Best. des quantitativen Gehalts
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von Lsgg. an gol. Stoffen, welches darauf berulit, daB die in einem bestimmten 
Vol. diescr Lsg. stattfindende Absorption monochromat. Eontgenstrahlung er- 
mittelt u. auf Grund des bekannten Absorptionskoeffizienten der gel. Stoffe auf 
dereń Konzz. gcsclilossen wird. Yf. sehildert die apparatiye Anordnung u. gibt 
Beispiele fur einige Bestst. (Konzz. von BaCl,-Lsgg. u. von Gemisehen von BaCl2 - f  
SrCl2-Lsgg.) Je nacli der Konz. der Lsgg. liegt die Genauigkeit des Verf. bei 
1  bis 10°/0. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1658—61.) F r a n k e n b u r g e r .

Anton E. Eose, Eine Mikromethode zur Bestimmimg von Stickstoff. Die organ. 
Substanz (mit 0,25—2 mg N) wird mit 1 ccm einer Lsg. von 100 ccm H ,S04, 160 ccm 
60%ig. IICIO, u. 240 cem W. u. unter Zugabe von einigen Tropfen Perhydrol (1: 5) 
verascht u. die klare Lsg. sofort ncsslerisiert. Yon sehr yiscosen Fil., die sieb in 
geringen Mengen schlecht abmessen lassen, u. solcben mit geringem N-Gehalt 
nimmt rnaii eine groBere Menge u. bestimmt das NHS nach der Uberfiihrung. (Journ. 
Biol. Chem. 64. 253—56. Newark [N. J.].) L o h m a n n .

P. E. Verkade, Ein Zusatzantrag zu den Lyoner Bescliliissen (1922) betreffs 
der thermóchemisclien Eichsubstanz. Bei den Lyoner Beschliissen (z. B. Chem. 
Weekblad. 19. 389; C. 19 2 2 . IV. 1001) ist yergessen worden, die Temp. anzugeben, 
bei der die BenzoesUure verbrannt ist. Der Temp.-Koeffizient der Verbrennungs- 
wiirine von Benzoe- u. Salicylsaure bereebnet sieb zu — 0,038 Promille. Da man 
die Bestst. auf etwa 0,1 Promille genau machen kann, ist eine Temp.-Angabe notig. 
Vf. schliigt etwa 20° vor, bei welclier Temp. dann womoglieb auch die anderen 
Bestst. auszufuhren waren. Die Yerbrennungswiirmen der Eichsubstanzen waren 
bei yerschiedenen Tempp. zu bestimmen. D ic k in s o n s  Measungen seheinen sich 
aber auch auf rund 20° zu beziehen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 44. 800—4. 
Eotterdam, Ilandelshochschule.) W. A. E o t h .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .

M iguel Cardeliis, Quanliłałive Analyse von Gufseisen und Kohlenstoffstahl. (Vgl. 
M ig u e l  Ca r d e l u s  Ca r r er a s  75 u. 960.) Vf. behandelt die Best. des Schwefels. 
Will man den S ais ILS auffangen, so muB die zum Losen benutzte HCl eine
D. von 1,15 bis 1,16 haben, damit sich kein (CH8)2S bildet. Enthiilt das Metali 
Spuren yon As oder Cu, so empfiehlt sich die Methode nicht. GefiiBe ohne Gummi- 
stopfen, wie man sie bei der Brommethode beuutzt, sind am siebersten; Vf. zieht 
aber die jodometr. Best. allen anderen vor; Titerstellung der Thiosulfatlsg. mit 
K J0 3 u . iiberschussiger II4S04, wozu alle Einzelheiten angegeben werden. (Quimica 
e Industria. 2 . 120—24. Barcelona, Escuela de Ingen.) W. A. K o tu .

Manuel F . Garcia, Ein Apparat nacli Flemingscliem System zur schnellen 
Besthnmung des Kohlenstoffs in jeder Art Stalli und Gufleisen. (Vgl. S. 960.) Die 
Einregulierung des Sauerstoffstromes (325 ccm pro Min.) wird genau beschrieben. 
Die Probe yerbrennt man am besten in einem Quarzschiffchen. Die DrehspSne
durfen bei der Analyse nicht schmelzen. Die Lebensdauer der Verbrennungs-
rohren kann man yergroBern, wenn man ein Nickelrohr liineinschiebt. Im Gufl
eisen kann man nach F l e m in g  nur den Gesamt-Kohlenstoff bestimmen, den Graphit 
bestimmt man durch Auflosen in 30 ccm HNOa (D =  1,20), Behandeln mit HF u. 
W., Filtration nach Kochen, Waschen mit 5°/0 KOH-Lsg. u. W., Yerbrennen nach 
F l e m in g , wenn man nicht nach Trocknen bei 105° direkt wiigen will. (Quimica 
e Industria. 2. 118—20. Valladolid, Talleres de los Ferroearr. d. Nor te.) W. A. E oth

F elix  Fettw eis, Beitrag zur analytischen Chemie wolframhaltiger Stdlile. Vf. 
stellte fest, das W-haltige Stiihle sich klar losen, wenn man dem Losungsm. H3P04 

zusetzt, gegebenenfalls auch fiir die Ggw. von HN03 sorgt. H3P 0 4 kann auch 
durch Weinsfiure ersetzt werden. Die Best. des Mn nach dem Persulfatyerf. wird 
allerdings durch IŁjPO, gestorL Die Titration von Cr mit FeS04 u. KMn04, sowie
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die Titration von Ni mit KCN ergeben trotz II3P 0 4 genaue Eesultate. Si wiederum 
liiBt sich auch bei Ggw. yon H3P 0 4 nicht wasserfrei ais Si02 fallcn, u. muB spiiter 
mit HF abgcraucht werden. (Stahl u. Eisen 45. 1109—10. Bochum.) L U d e r .

J. K uhlm ann und J. GroBfeld, Zur Bestimmung des Bleigehalts von Bleizinn- 
legierimgen. 10—40 mg der Legierung werden in HC1 Ą- HN03 gel., zur Trockne 
ycrdampft, in 25 ccm W. sd. gel., nach Erkalten mit 25 ccm K2Cr20 7 (1,364 g/l) 
gefiillt u. 1  ccm 10°/0ig. Na-Acetat zugesetzt. Am folgenden Tage wird durch 
Kieselgurpapier filtriert, ausgewasclien, schlieBlich in HC1 h. gel. u. zu 50 ccm 
Filtrat 10 ccm 25°/0ig. HC1 +  1 0  ccm 10/o'g- KJ-Lsg. gefiigt u. mit. V100-n. Na2S20 3- 
Lsg. titriert. Bei Ggw. von viel Fe ist dieses zuyor durch Erhitzen mit Na- 
Acetatlsg. zu entfernen. (Ztschr. f. Unters, Nalirgs.- u. GenuBmittel 49. 270—76. 
Recklinghausen, Untersuchungsamt.) G r o s z f e l d .

M. H erschkow itsch, Zur titrimetrischen Bestimmung des Kupfers mit Jod- 
lealium. Vf. unters. die Rk. CuSO.t -)- 2 K J  =%= CuJ3 Kr,SOit um eine sichere 
Grundlage fur die titrimetr. Cfu-Best. zu schaffen. Die Versuchsresultatc werden 
tabellar. u. graph. wiedergegeben. Es bestiitigt sich, daB Cu -j- J  auBer Ou./ 2 u. 
CuJ noch Cu-Polyjodide bildet. Sowohl das Jodid wie die Polyjodide des Cu geben 
mit K J CuJ2 u. K-Polyjodid. Es ergibt sich, daB bei einer Cu-Konz. bis zu 0,5°/„ 
auf 100 ccm Lsg. 3 g K J anzuwenden sind. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 146. 
132—40. Jena, ZEiss-Werke.) Ulmann.

S ch u m an n  und Schob, Bestimmung kleiner Mengen von Magnesium in Kupfer- 
Zink-Legierungen. Die Legierung wird in IIN 0 3 gel., mit H2S0 4 abgedampft u. 
das Cu elektrolyt. gefiillt. Die Cu-freie Lsg. wird bei gewohnlicher Temp. in 
eine konz. NaOH langsam eingetragen. Das ausgcfallene Mg(01I)a wird in HC1 
gelost, neutralisiert mit NH3, mit II COOH yersetzt, das restliche Zn mit I12S ge- 
fiillt, die Lsg. zu Trockne gedampft u. schlieBlich das Mg ais Mg NH4P 0 4 ge
fiillt. — Ferner haben Vff. den Nachweis yon Mg mit Hilfe Alkanna-TinJctur (vgl. 
I I a h n ,  W o l f  u. J a g e r ,  Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57 . 1394; C. 1924. II. 2066) be- 
stiitigt. (Chem.-Ztg. 49. 625—26. Berlin-Dahlem.) L O d e r .

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

Joseph M. G insburg , Ein modifizierter Atmimgsapparat fiir Pflanzen- und 
Bodenstudien. Yf. beschreibt eine einfache Vorr. aus GlasgefiiBen, um die Atmung 
von Pflanzen zu bestimmen. (Soil Science 19. 411—13. New Jersy Agr. Exp. 
Stat.) T rćnel.

R obert E. Lutz, Die Bestimmung kleiner Zinhnengen in organischen Sto/fen: 
ein mikroehemisches Verfahren, welches au f der Fliwreseenz von Zinksalzen bei Gegen- 
wart von Urobilin berulit. .Mittels der grunen Fluorescenz, die entsteht, wenn Zn- 
Salze auf Urobilin einwirken, lassen sich bis auf 10°/o genau Zn-Mengen zwischen
0,01 u. 0,5 mg bestimmen. Die Einzelheiten des Yerf. werden ebenso wie die Darst. 
des Urobilins aus Faces genau beschriebcn. Bei der Analyse handelt es sich um 
die yollkommene Veraschung der Zn-haltigen organ. Substanz, um die Isolierung 
des Zn durch Fiillung mittels H2S in essigsaurer Lsg. bei Ggw. yon Na-Acetat, 
sowie von CuS04 (das gefiillte CuS reiBt das gesamte ZnS mit sich) u. endlicli um 
die coloriinetr. Best. des Zn durch Vergleich mit Standardlsgg. Durch eine Reihe 
von Kontrollyerss., dereń Ergebnisse diskutiert -werden, bestimmt Yf. die Brauch- 
barkeit u. die Genauigkeitsgrenzen seines Verf. (Journ. Ind. Hygiene 7. 273—90. 
Boston [Mass.], Haryardschule fiir offentliehe Gesundheit.) BOt t g e r .

Hans Joachim  A rndt, Zur kombinierten mikroskopischen Darstellung von 
Glykogen und Lipoiden. Glykogendarst. im Gefrierscbnitt mit der Bestschen Carmin- 
farbung, mit Chlórophyll zur Lipoidfiirbung. Durch Verwendung dextrosegesatt. 
Lsgg. bezw. durcli Ausschaltung yon A., der stfirker ais 70% ist, wird der vor-
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zeitigen Lsg. von Glykogen u. Lipoiden entgegengewirkt. (Zentralbl. f. allg. Pathol. 
u. pathol. Anat. 35. 545—49. 1925. Berlin, I. med. Klinik; Ber. ges. Physiol. 31. 
196. Eef. A r n d t .) O p p e n h e im e r .

H enrie tte  Gorodissky, Zur MiJcromcthodik der quantitativen Bestimmung der 
Hirnlipoide. Zur Best. der chem. Bestandteile in einzelnen Hirnbezirken werden 
im Aeetonextrakt yon 40—60 mg Ilirnsubstanz das Cholesterin nach L ie b e r m a n n  
bestimmt, im PAe.-Estrakt ungesatt. Phosphatide u. die Kephaline (diese nach Aus- 
fitllen mit A.) durch Diflerenz-P-Bestst., im A.-Extrakt gesatt. Phosphatide u. Cere- 
broside jodometr. nach Oxydation mit Chromsaure. (Biochem. Ztschr. 159. 379—94. 
Charków, Physiol. chem. Lab. u. Leningrad, Inst. f. experiment. Med.) L o h m a n n .

Florence B. Seibert und Esmond R. Long, Die storende Wirkung des Glycerins 
bei der Biuretreaktion. Glycerin setzt in 0,33%ig. Lsg. die Empfindlichkcit der 
Biuretprobe auf Casein, Gliadin u. das EiweiB von Bakterien (B. tuberculosis) auf 
die H&lfte, in 16,66%ig. Lsg. auf etwa das Vierfache herab. N H (-Citrat stort in 
der pliysiolog. Konz. von 0,66% bei Baktericnkulturen die Kk. niclit. (Journ. Biol. 
Chem. 64. 229—31. Chicago.) L o h m a n n .

M argrethe SjJrenseu, Uher die Bestimmung kleinei• Mengen von Phosphor ih 
Proteinen. Die Methode yerbindet bckannte YeriF. u. soli dazu dienen, etwa
0,02 mg P  in etwa 1 g Proteinlsg. zu bestimmen. — Die zu untersucliende Proteiu- 
lsg. wird im langlialsigen Kjeldahlkolben eingetrocknet, dann durch ein Gemiseh 
von 4 ccm konz. ILjSO., u. 4 ccm konz. HN03 zerstort; ev. Zugabe von weiterer 
IINO3. Wenn dic Zerstorung yollendet ist, wird erkalten gelassen, dann 25 ccm 
W. u. 10 ccm gesatt. NHVNOs-Lsg. zugesetzt, im sd. Wasserbad erliitzt, 25 ccm 
einer 5%ig. NH4-Molybdatlsg. hinzugefiigt, weitere 5 Min. unter ofterem Um- 
scliutteln erliitzt. Am niichsten Tag wird durch ein Berzeliusfilter (No. 0, Durch- 
messcr 7 cm) dckantiert, 4 mai mit Eiswasser, 8 -mal mit eisk. 50%ig. A. gewasclien. 
Der Nd. auf dem Filter wird durch Auftropfen von 5 ccm 2-n. N1I3 gel., in den 
Kjeldahlkolben zur Hauptmenge des Nd. laufcn lassen. 3-mal wird mit W. nach- 
gewaschen, dann eine genau abgemessene Menge !/I0-n. NaOII zugegeben, allcs 
NII3 unter Benutzung von Bimssteinstuekchen ais Siedeerleichterer yerjagt, die 
„uberschussige NaOH mit '/  10-n. H^SO* zuruektitriert, 1—2 ccm */10-n. ILSO.i zum 
Vertreiben yon C02 zugegeben, nach 8 —10 Min. Koclien u. Abkuhlen zuriick- 
titriert, etwa 0,5 ccm 1I10-n. NaOH im UberschuB zum Neutralisiercn der yom 
Bimsstein zuriickgehaltcnen I12S04 zugesetzt. Nach % - std. Stelien wird die 
Titration beendet. 2 oder 3 blinde Verss. miissen bei allen Operationen nebenher 
laufen u. die dabei yerbrauchtc Menge NaOH wird bei der Berechnung der Analyse 
abgezogen. Zur Berechnung der Analyse muB der empir. Faktor 0,112 eingesetzt 
werden. — Bei stark salz- oder pliosphathaltigen Lsgg. muB das EiweiB yor der 
Analyse koaguliert, abfiltriert u. yom Filter in den Kjeldahlkolben gespiilt werden. 
(C. r. du Lab. Carlsberg 15. No. 10. 1—6. Kopenhagen.) S chuste r.

Ludwig Suranyi und Audreas K orenyi, Eine einfache Methode zur quanti- 
tativen Bestimmung des Cholesterins. 0,1 ccm alkoh. Cholesterinlsg. (I) wird mit 
demselben Yol. W. yersetzt, u. dann solange I  hinzugegeben, bis sich der zuniichst 
entstandene Nd. bei der hoheren A.-Konz. wieder klar gelost bat. Der %-Gelialt 
ergibt sich aus empir. Tabellcn. Zur Isolierung des Cholesterins aus Blut wurde 
die Chlf.- u. die Ae.-Methodc yon A u t e n r ie t h  u . F u n k  angewandt. (Biochem. 
Ztschr. 160. 178—82. Budapest, Pazmany-Pćter-Univ.) L o h m a n n .

E. Sluiter, Milchsaurebesthmnung im Blut. Hinweis u. kurze Besclireibung 
einer yom Vf. (Archiyes nćerland. sc. exact. et nat. 9. 461; C. 1925. I. 702) an- 
gegebenen kolorimetr. Methode zur Milchsaurebest. (Klin. Wchschr. 4. 1502. Amster
dam, Physiol. Lab.) M e ie r .
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Bruno M endel und Ingeborg  G oldscheider, Eine cólorimetrische Mikromethode 
zur quantitativen Bestimmung der Milchsaure im Blut. (Vgl. S. 200.) Nach Ent- 
eiweifiung mit Metapliospliorsiiure u. Entfernung des Zuckers durch CuS04 u. 
Ca(0H)2 wird die Milchsaure in Acetaldehyd ubergefuhrt u. unter Zufiigung von 
Vcratrol im Autenrieth - Kolorimeter bestimmt. (Klin. Wchsclir. 4. 1502—1503. 
Berlin. 3. Med. Klinik.) M e i e r .

Shoyo Sakaguchi, Uber die katalytisclie Wirkung des Blutfarbstoffcs au f Na- 
triumhypochlorit nebst einer neuen Farbenreaklion des Blułes. Lsgg. von 5 mg Ha- 
matin in 0,5 ccm n/10-NaOH u. 100 ccm W. werden in yerscliiedenen Konzz. mit
5 ccm n/10-NaOCl yersetzt u. das Hypoclilorit zuriiektitriert. Es zeigt sich, daB 
JSamatin den Zerfall von Bypochlorił deutlich beschleunigt. Auffallend yerstiirkt 
wird diese Zerfallsbeselileunigung durch Zusatz yon Glucose oder Formalin, wali- 
rend Glucose allein nur schr schwach auf NaOCl einwirkt. Zu achten ist darauf, 
daB der Alkaligehalt des NaOCl in der GroBenordnung von 0,015—0,02 n NaOH 
liegt, da sonst andere Eesultate erzielt werden. Wird die Glucose nicht mit dem 
Hamatin zugleich, sondern nach 5 Min. hinzugefiigt, so ist keine zerfallsbesclileu- 
nigende Wrkg. mehr zu beobacliten. Vf. nimmt an, daB die Glucose im wesent- 
lichen den entstandenen 0 2 aufnimmt, u. dadurch das Hamatin vor Zers. schiitzt, 
welches allein katalyt. wirksam ist. Aus diesen Unterss. wird eine Farbrk. auf 
Blut abgeleitet. 3 ccm zu untersuchende, neutrale oder schwach alkal. Lsg. werden 
mit 0,5—1,0 ccm einer Lsg. von 0,1 g u-Naplithol in 100 ccm 0,5°/0 NaOH versetzt 
u. eine ca. l 0/0 Lsg. von NaOCl liinzugetropft. UberscliuB ist zu yermeiden. Bei 
Anwesenlieit yon Blut fiirbt sich die Lsg. dunkelviolett bei groBen Konzz. ffillt 
ein gleichfarbiger Nd. Die iiuBcrste Empfindlichkeit betr&gt ‘/3oooooi bei ‘/ioooo ist 
die Probe noch selir deutlich. Hamatoporphyrin u. Bilirubin zeigen die Ele. nicht. 
Hiimocyanin gibt keine NaOCl-Ek., somit sekeint diese an die Anwesenlieit von 
Fe gebunden zu sein. Ebeufalls negativ verliiuft die Ek. bei Peroxydasen aus 
Leucozyten u. aus Meerrettigwurzel, bei Tyrosinase, Laccase, Oxydasen aus Kar- 
toffcl u. Malz sowie verscliiedenen Katalasen. Oxydasen aus Leber geben nach 
sorgfiiltiger Entfernung des Blutfarbstoffcs keine Ek. mit NaOCl. Zu yermeiden 
ist bei der Ek. Anwesenlieit von reduzierenden Substanzen (H2S, Hydrazin, NII3, 
Aldehyde, Cyanide etc.) KMn04, Ferrieyankalium, Goldclilorid, CO, Ni u. Pd-Salze. 
EiweiBkorper erschweren die Ek., weil sie mit dem Eeagenz iihnliche Farbungen 
geben. (Journ. Biocliemistry 5. 13—24.) T a u b e .

Shoyo Sakaguchi, U ba- eine neue Farbenreaktion ton Protein und Arginin. 
(Vgl. yorst. Eef.) Gibt man zu 3 ccm einer alkal. Eiwei/i- bezw. Argininlsg. zwei 
Tropfen der obigen fó-Naplithol-Lsg, u. darauf wenige Tropfen NaOCl-Lsg., so 
tritt nach kurzer Zeit Eotfarbung ein. Bei Arginin, daB in allen bekannten EiweiB- 
korpern yorgefunden w'ird, ist die Empfindlichkeit 1/1000000, bei Proteinstoffen 
1/50000. Glykocyamin u. a-Chianidinbułtersaure geben die Ek. positiy, eine Eeihe 
ahnlich konstituierter Verbb. negatiy. Vf. nimmt an, daB nur bei Anwesenhcit 
der freien Gruppierung yon Guanidinfettsiiure 1INC(NH2)(N1I-Fcttsaure) die Rk. 
positiy ausfallt. Wird Casein, Ovalbumin etc. nitriert u. darauf mit dem Eeagenz 
behandelt, so fiillt die Ek. negatiy oder sehr schwach aus, wroraus Vf. schlieBt, 
daB die N 02-Gruppe in den Guanidinrest eintritt. Nach yan S ly k e  desamidierte 
EiweiBstoffe zeigen positiye Farbrk., woraus heryorgeht, daB die Desamidierung 
das Guanidin niclit angreift. Der aus Glykocyamin u. dem Eeagenz hergestellte 
Farbstoff stellt ein braunscliwarzes, amorphes Pulyer dar, 1. in A., Aceton, wl. in
A. u. Bzl. E r' ist eine schwache Siiure, die Salze sind mit rotyioletter Farbę in 
W. 1. Die Bruttoformel stimmt auf C23H 130 4N3C1 =  HCN[N(OC10H7)OC,0H6C1]- 
[NHCHaC02H]. Die Ek. kann auch ais Nachweis auf Guanidin yerwandt werden, 
wenn dieses ais Carbonat mit Glykokolł, (1:2) u. wenig W. abgedampft wird,
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wodurch sich Glykocyamin bildet. (Journ. Biochemistry 5. 2 5 — 31. Biochem. 
Inst. Univ. Tokyo.) T a u b e .

Bernard E. Read, Baminhrystalle aus Kamelblut.. Vf. gibt eine Modifikation 
der Teichmannschen Probe, indem ein kleiner Tropfen frischen Blutes in diinner 
Schicht auf einer Glasplatte an der Luft getrocknet, ein Tropfen Eg. hinzugegeben, 
mit einem Deckglas bedeckt u. 1 Min. auf dem Wasserbade erwiirmt wird. Nach 
Zugeben eines weiteren Tropfens Eg. sind u. Mk. Haminkrystalle sichtbar. An 
Stoffen oder Instrumenten eingetrocknetes Blut wird in physiol. NaCl-Lsg. auf- 
gesaugt u. wie oben beliandelt. Blut verschiedener Herkunft zeigt Haminkrystalle 
von deutlicli yerschiedenem Aussehen. Blut von Camelus Baktrianus liefert Hamin
krystalle, welclie in der Form kleinen, in der Mitte zusammengebundenen Wcizen- 
bUndeln Shnlich sind. (Journ. Biochemistry 5. 99—102. Union Med. Coli. Peking.) T a.

W. Starlinger und K  Hartl, Uber die Methodik der quantitativen Bestimmung der 
Eiwei/jkorpergruppen des menschlichen Blułserums. I.—III. Mitt. I. Die an patholog. 
Menschenseren angestellten Unterss. sind mit einer Rritik der iilteren Mikrometboden 
yerbunden. Fiir die grayimetr. Standardbest, der EiweiBkorpergruppen wurde das 
Yerfahren von K n if p in g  u. Ko WITZ (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 84; C. 1924.
II. 220) dahin modifiziert, daB in etwa 0,25 ccm Serum nach Koagulation mit Essig- 
sSure das GesamteiweiB nach Waschen mit W., A., Ae. u. Trocknen zur Wiigung 
gelangt. Die Best, der (NH4)aS04-Ganzs;ittigungsfraktion („Albuminę") erfolgt auf 
dieselbe Weise in einem aliquoten Teil des Filtrats der (NH4)3S04-Halbsattigungs- 
fraktion („Globulinę") (I) (0,5 ccm Serum -)- 1,0 W. 1,5 gesiitt. (NH4)sS04-Lsg.). 
I  selbst wird aus der Differenz gefunden. — Ein Ersatz des (NH4)2S04 durch 
MgS04 oder NajS04 zur Fraktionierung ist, wenigstens bei patholog. Seren, nicht 
angSngig. — Die kjeldahlometr. Best. der EiweiBkorpergruppen steht der grayimetr. 
an Einfachheit nach.

n .  Die refraktometr. Best. des GesamteiweiBes nach R e is s  (Arch. f. exp. Pathol. 
u. Pharmak. 51. 1S; C. 1904. I. 481) u. der EiweiBkorpergruppen nach R o b er tso n  
(Jour. Biol. Chem. 22. 233; C. 1915. II. 1058) ist abzulebnen, da eine Einheitlich- 
keit u. Konstanz der Restrefraktion u. der spezif. Refraktionen nicht besteht. 
Richtungswerte konnen wegen der groBen Ausschlagsbreiten nicht angegeben 
werden.

HI. Aus diesem Grunde sind auch die Interferometrie, Polarimetrie u. die 
kombin. Yiskosirefraktometrie zur Best. des „Globulin-Albumin“-Verhaltnisses un- 
geeignet. Das nepbelometr. Yerf. yon R on a  u . K l e in m a n n  (Biochem. Ztschr. 140. 
461; C. 1924. I. 79), das theoret. einwandfrei ist, konnte nicht gepruft werden. 
(Biochem. Ztschr. 160. 113—28. 129—46. 147—54.) L o h m a n n .

W. S tarlinger und K. H a rtl, Uber die relatiue Yiscosiłdt der EiweiBkorper 
des menschlichen Blułserums und die Methodik ihrer Bestimmung. Der Ausdruck 
(V — 1>02) / — 1,02) wird ais relatiye Yiscositat (I) bezeichnet. t] bedeutet die
Gesanitviscosilat des untersuchten Serums, i]m die des Normalserums gleicher 
(gra^metr. ermittelter) EiweiBkonz., 1,02 ist der mittlere YiscositStswert enteiweiBten 
Normalserums. Eine Beziehung zwischen I u. dem Verhaltnis der (NH4)sS04-Ganz- 
u. Halbsitttigungsfraktion (s. yorst. Ref.) besteht nicht Die Veranderung der chern.- 
konstitutiyen u. physikal.-strukturellen Natur der EiweiBkorper wird durch I  in 
groBeren Ausschlagen dargestellt, ais nach den iilteren Formeln, die eingehend 
krit. besprochen werden. (Biochem. Ztschr. 160. 225—36. Wien II. Med. Klinik.) L oh.

Sigrid. Holm  nnd H elg i Tomasson, Eine Methode sur Profeinbesthmnwig tu 
OJ cctn Serum. Yerd. des Serums mit Ringerlsg. (0,06 0,94 ccm). Unterschichtung
mit konz. HNOs. Nach 3 Min. in Bisgaards App. ablesen, ob Ring entstanden. 
Grenze bei 0,06 Serum -J- 0,94 Ringerlsg. Yergleicb mit Kjeldahlanalyse in Uber-
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einstimmung. N. Werte 5,55—8,77%) Durchsehnitt 7,08%. (Biochem. Ztschr. 159. 
472—81. Yordingborg.) MOl l e r .

Grifols y  Roig und K u rt Heltnliolz, Einfachc minimctrische Methode zur 
JBestinimung des Harnstoffs im Blut, in der SpinaIflussigkeit und im TJrin mit Hilfe 
von Permutit. Das Verf. beruht darauf, daB der Harnstoff durch das Ureasefennent 
in (NH4)2C03 umgewandelt u. sodann die Ammonsalzlsg. permutiert, nefilerisiert u. 
kolorimetr. bestimmt wird. (Dtsch. med. Wchschr. 50. 1217—18. 1924. 51. 146—47. 
Barcelona. Hildesheim.) P f l Dc k e .

S. Zisa, Vereinfaćhung des Pavyschen Yerfahrens zur Bestimmung des Zuckers 
im Horn. Reagentien: CuS04 (kryst.) 4,158 g, Seignettesalz 20,4 g, KOH 20,4 g, 
NIL, (D. 0,88) 300 ccm, W. ad 1000 (10 ccm dieser Lsg. I =  5 mg Glucose). Lsg. I I  
entprechend der yon F e h l in g . Yerf.: In 200 ccm-Kolben je 5 ccm Lsg. I  u. II  ge- 
mischt, auf 20—30 ccm verd. u. auf Drahtnetz erhifzt. Mit dem Ilarn (gleichzeitig) 
aus einer 2. Burette flieBt etwa doppelt soyiel NH3 ais Harn zu. Heftiges Sieden 
bis zur Entfarbung. Kontinuierlicher NH3-ZufluB ist bequemer ais alle Methoden, 
die das Abdampfen yon NH3 yerhindern wollen. (Rif. med. 40. 937—39. 1924. 
Bologna, Clin. med. uniy.; Ber. ges. Physiol. 31. 100. Ref. Sc h m it z .) O p p .

E rn st Ch. Meyer, Eine Methode zum Nachweis und zur Schatzung der Gallen- 
sduren im TJrin. (Vgl. S. 1461.) Die Methode beruht darauf, daB nach T r a u b e  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 42. 2185 [1909J die Oberfliichenspannung einer Lsg. einer ober- 
flachenakt. Substanz durch Zusatz eines Elektrolyten noch weiter herabgesetzt wird, 
olme daB der Elektrolyt selbst oberflachcnakt. ist. Die Salze oberflachenakt. Siiuren 
sind weniger oberflachenakt. ais diese selbst. — Yon zwei Urinportionen yon je
6  ccm (bei einem Stalagmometer yon 37,3 Tropfen fur W.) wird die eine mit 
einem Tropfen KOH eben alkal., die andere mit einem Tropfen konz. IICl eben 
kongosauer gemacht. Nach Best. der beiden Tropfenzahlen wird in jeder Portion 
1,5 g NaCl aufgelost u. wiederum die Tropfenzahl bestimmt. Ist die Zunahme der 
Tropfen durch den NaCl-Zusatz in der alkal. Portion gróBer ais in der sauren, so 
sind Gallensiiuren yorhanden, u. zwar enthalt bei einer Differenz zwisehen alkal. u. 
lcongosaurer Zunahme yon weniger ais 4,5 Tropfen der Urin weniger ais 4 mg- %, 
bei einer TropfenzahldiSerenz yon 4,5— 8  Tropfen 4—10 mg-%, bei 8—13 Tropfen 
11—20 mg-%. Entsteht (bisweilen bei starker konz. Harn) in der alkal. Portion 
durch den NaCl-Zusatz ein erheblicherer Nd., so muB er vor der Tropfenziililung 
abzentrifugiert werden. EiweiBhaltiger Urin ist zuyor durch Kochen zu enteiweiBen 
u. zu zentrifugieren. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 147. 274—82. Greifswald, 
Med. Klin.) W o l f f .

H. H. van der Zoo de Jong, Eine Warnung fiir die Priifung des Urins auf
Melanin und llamatoporphyrin. In einem Falle, wo nach der dunkelbraunen Farbę 
des Harnes u. der starken Nachdunkclung auf Zusatz eines Oxydationsmittels Ggw. 
yon Melanin zu yermuten war, klin. aber kein Grund dafiir zu finden war, fand 
sich schlieBlich nur Hamatoporphyrin. Fiir dessen Nachweis wird Fallung mit 
7 , 0 Vol. neutraler Pb-Acetatlsg. u. Zerlegen mit H4S empfohlen. Die durch Luft 
yom H2S befreite filtrierte Lsg. zeigt dann nach Ansauem mit HC1 das Spektrum 
des sauren u. nach Alkalisieren dasjenige des alkal. Hamatoporphyrins. (Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde 69. H. 598—99. Groningen, Geneesk. Klin.) S p ie g e l .

I. M aurice Sm ith und Wm. T. Mc Closky, Biologische Wertbestimmung der
Hypophysenextrakte. Die Anicendung eines Infundibulumpulvers ais Mafsstab bei der
physiologischen Priifung der llypophysenextrakte. (Public health reports 38. 493
bis 512. 1923; Ber. ges. Physiol. 31. 154. Ref. Sc h e n k .) O p p e n h e im e r .

TJ. G. Bylsma, Bericht iiber die Eichung von Hypophysenpraparaten, erstattet 
an eine Subkommission der hygienischen Sektion des Volkerbundes. Das Pulyer L> 
von V oeg tlist  wurde ais brauchbares Vergleichspraparat zur Eichung yon Hypo-
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physispriiparaten am isolierten Meerschweinchenuterus befunden, wahrscheinlifcli 
auch fiir Eicliung auf Blutdruckwrkg. an der gekopften Katze. Doch gebt miig- 
licherweise bei Herst. des Pulyers die antidiuret. Wrkg. teilweise yerloren oder bei 
Herst. der Handelspriiparate ein groBerer Anteil der auf den Uterus wirkenden 
Komponente. Die Einstelłung am isolierten Uterus scheint nach den bislierigen 
Ergebnissen die zuyerlassigste u. beąuemste Methode zu sein. Unters. am isolierten 
Meerschweinchendarm kann die Ggw. histaminartiger Stoffe nacliweisen. Sind 
soiche nicht in meBbarer Menge zugegen, so liiBt sich die Blutdruckpriifung walir- 
scheinlich entbehren. Dagegen empfiehlt es sieli, die antidiuret. Wrkg. quantitativ 
zu bestimmen. (Ncderl. Tijdschr. Geneeskunde 69. II. Beilage Nr. 9. 11—18. Rijkś- 
inst. y. pharmacotherap. Onderz.) SriEGEL.

Clóment Genot, Einige Ycrsućhe zur Identifizierung von Luminalnałrium. Die 
mkr. Bilder aus yerschiedenen Losungsmm. werden besekrieben, ebenso mikro- 
krystallin. u. Farbenrkk. (Journ. Pharm. de Belgiąue 7. 513—17. Uniy. LiĆGE.) D ie .

Fidel-Enrique R aurich Sas, Die quantitative Bestimnmng des in der Opium- 
tinktur entlialtenen Morpliins durch plujsikalisch-chemisehe Yolumetrie. Die Best. er
folgt mittels Kieselwolframsdtirc. Diese wird zweckmaBig 1/2-n., die Alkaloidlsg. 
i/833-n. yerwendet. Die beim Opium erhaltenen Kuryen weisen darauf hin, daB 
eine successiye Fiillung der yerschiedenen darin entlialtenen Alkaloide stattfindet. 
Narcotin u. Codein konnen ebenso genau wie Morphin bestimmt werden. Die 
Miscliungen beider u. auch Gemische von allen dreien liefern Kuryen mit 2 oder 
3 Knicken, entspreclicnd den angewandten Mengen der einzelnen. Die Knicke bei 
Opiumtinktur entsprechen mit befriedigender Genauigkeit den Mengen Morphin u. 
Narcotin, die nach dem mittleren Morpliingelialte zu erwarten sind. (Anales soc. 
espanola Fis. Quim. 23. 277—89. Barcelona, Fac. de Farm.) S p i e g e l .

Ludwig David, tiber die neuen Reaklionen einiger Opiumalkaloide. Die Rkk. 
yon 13 Opiumalkaloiden gegen Magnol, Mg(OH)OCl, werden besclirieben. Die 
Farbę der Ek. wird mit dem chem. oder Handelsnamen einer mit derselben ident. 
Farbę bezeichnet, der dem Werke yon A d o l f  L e h n e : „Tabellar. Ubersiclit iiber 
die kiinstlichen organ. Farbstoffe usw.“ entlehnt ist. Yerwendet werden jeweils 
ca. 0,005 g Alkaloid, 3 ccm Magnol enthaltende Eg. u. 3 ccm konz. IL S 04. (Pharm. 
Ztg. 70. 969—72. Uniy. Szeged.) D ie t z e .

W. P. H. van den Driesaen Mareeuw, Einiges iiber die Identifizierungsrealdion 
der Zubercitungen von Secaic cornutum. Die Ringrk. mit H2S04 -j- A. war bei sehr 
yorsichtigen Aufschichten des A. unsicher, besser bei unyorsiclitigem AufgieBen 
des A. GieBt man aber den A. statt auf II2S04 auf 50°/0ig. H N 03, sodaB 2 Schichten 
entstehen, so tritt nacb einiger Zeit auf der Grenzflaclie ein stark auffallender 
blauer Ring auf, der sich allmalilicli in der Siiure ausbreitet. Derselbe, nicht zu 
yerwecliseln mit dem anfangs entstehenden gelbbraunen schwachen Ring, ist einige 
lage lang bestiindig. Adrenalin gibt die gleiclie Rk., yielleiclit liandelt es sieli um 
eine allgemeine Rk. (B. eines Diazokorpers) yon Aminobasen. Der A. kann durch 
PAe. bei der Rk. nicht ersetzt werden. (Pharm. Weekblad 62. 789—93.) Groszi-.

X

H. Angewandte Chemie.
II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Bruno M uller, tiber den Wassertransport feuergefdhrlicher Fliissigkeiten. Vf. 
beschreibt eingehend die Feuer- u. Explosionsgefahren, die bei dem Transport auf 
dem Wasserwege durch fl. Brennstoffe entstehen konnen. Die Gefalir ist auch 
dann noch nicht aufgehoben, wenn die Tanks entleert sind, da dieselben mit 
Explosionsdampfen gesattigt sind. Beschreibt zwei Ungliicksfalle, die in dem Ilam-
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burger Hafen iufolgc Unvorsichtigkeit yorgckommen. sind. — Neuerdings wurde 
yorgesclilagen, die Brennstofftanks in FloBscliiffcn unterzubringen, damit man die 
Umfiillung yermcidet. Bei Briinden bat sieli Tetraehlorkohlenstoff gut bewalirt. 
Petroleum. 21. 1259—62. Kiel-Fricdrielisort.) R e in e r .

H. W. van Urk, Ldboratoriumsunfdlle. a) Ycrgiftung durch Einatmen von Ei- 
cinusmehl. Ein Arbciter, der allerdings asthmat. ist, erlitt durch Einatmung von in 
zu reinigenden GefiiBen noch befindlichem, darin entfettetem Ricinusmehl heftige 
Erscheinungen (heftiges Niesen, Nasenlaufen, Benommenheit, Atembescliwerden, 
Kr.impf im Hals, Kopfsclimerzen). Vf. selbst empfand bei Arbciten mit dem Pulver 
kaum Beschwerden. — b) Explosion einer Flasche mit Bleichpulver, dic Vf. erlebte, 
fiihrt er auf ungeniigende Reinigung von Ilals u. Stopfeu u. dadurch bcdingtcn 
lierinet. YerschluB zuriick. (Pharm. Weekblad 62. 773—74.) S p ie g e l .

E. Richarda, Die Giftigkeit des Osmiums. Wenh sich auch ein absehlieBendcs 
Urteil uber Art u. Starkę der durch Osmiumsaure verursachten Vergiftungs- 
erscheinungen noch nicht fiillen liiBt, so kann docli auf Grund neuester amerikan. 
Arbeitcn uber dic Notwendigkeit geniigender AbwehrmaBnahmen kein Zweifel 
bestehen. (Gesundheitsingenieur 48. 317. Berliii-Karlsliorst.) S p l it t g e r b e r .

E. W irth , Uber dic Bildung von Phosgen aus dem Tetraehlorkohlenstoff. Vf. 
gibt eine Zusammenstellung der Literatur iiber die Giftwrkgg. von CClj, die z. T. 
von dem Korper selbst herrUhren, hauptsachlich aber vom Phosgen, das entsteht, 
wenn sich CC14 bei Ggw. yon 0 .2 therm. zers. Nachdriicklich wird darauf hin- 
gewiesen, daB das Feuerloschmittel „Tetra" ( =  CClj der bedienenden Mannschaft 
sehr gefahrlicli werden kann. (Chem.-Ztg. 49. 615—17.) S c h d s t e r .

Leon G. H all, Gegenmittel gegen die beim Einatmen von Chlor utul Fluor auf- 
tretenden Eeizerseheinungen. Es wird empfolilen, Wasserdampf, dem die Dampfe 
von Benzoetinktur beigemischt sind, einzuatmen. Man erhitzt in einer Schale W. 
zum Sieden, fiigt 6 —10 Tropfen Benzoetinktur hinzu u. atmet die aufsteigenden 
Dampfe 5—10 Min. lang ein. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 582.) BOt t g e k .

C. K inderm ann, Untersuclningen an Gesteinstaub. Erorterung der fiir die Aus- 
losung u. die therm. Wrkg. des zur Bekampfung von Grubenexplosionen angewen- 
deten Gesteinstaubes maBgebenden Eigenschaften nebst Angaben zur Berecbnung 
der erforderliclien Mahlfclnlieit. (Gluckauf 61. 361—64. Dortmund.) B e h r l e .

—, Schlagwetteranzeiger. Ubersielit iiber dic gcbrauclilichen Typen. (Elektro- 
teclm. Ztschr. 46. 1150—54.) B e h r l e .

T hein , Staubfreie Betonfufibddeii durch chcmische Impragnienmg. Eine soleho 
ist moglich durch die yom Yf. gepriiften u. empfohlenen „Litliurin“-Priiparatc. 
(Seifensieder-Ztg. 52. 659. Hamburg.) H e l l e r .

H einrich  Klebe, Brambauer, Yorrichtung zum Anzeigen jschadlicher Gase unter 
Benutzung eines vom spezifischen Gcwiclit der Gase abliiingigcn Behdlters, do- auf 
eine unter ilim befindliche Anzeigeuorrichtung loirlct, dad. gck., daB der frei schwebende 
Behalter mit in einem unter ihm liegenden geschlossenen Geliause befindlicheń 
mechan. Lautewerk durch ein Geatange derart yerbunden ist, daB dieses unter Ver- 
mittelung von Hebeliibersetzungeu u. einem ausbalancicrten Wagebalken bei einer 
Storung des Gleichgewichtszustandes da9 mechan. Lautewerk durch Auslsg. eineś 
Federwerkes zum Ertćinen bringt u. gleichzeitig durch eincn Zeiger in an sich be- 
kannter Weise das Auftreten der schiidlichen Gase anzeigt. — Im Gegensatz zu 
bekannten Vorr. sind die wirksamen Teilc einer Aiifsicht zugiinglicli, B. elektr. 
Fiinken ist ausgeschlosseu. (D. R. P. 413762 KI. 74b vom 26/1. 1923; ausg. 
16/5. 1925.) KCt h l is g .
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IV. Wasser; Abwasser.
Franz H óflich, Yanillin im Kessehoasscr. Das Yanillin im Abdampfriickstand 

vom Kesselwasser riilirt wolil yon dem im Dampfkessel oxydierten Cambialsaft 
von Coniferenliolz her, das in Ccllulosefabriken yerarbeitet wird, dcren Abwasser 
oberlialb dea am Main gelegcnen Werkes in den FluB laufen. (Ghem.-Ztg. 49. 
017. Dettingen a. M., Kraftwerk-Lab. der Gewerksch. Gustay.) Sc h u s t e r .

Shn Oikawa, Studien iiber die Wasserreinigung. I. Mitt. Die Adsorption von 
Sdure und Alkali durch Kambaraerde. Vf. untersucht die Adsorptionskraft der 
Kambaraerde im Hinblićk auf ilire Verwendbarkeit zur Wasserreinigung. Erde aus 
Odo adsorbiert auffiillig stark Alkali, Akadanierde dagegen Siiuren. Die Adsorp
tionskraft wird auf kolloiden Zustand der Erde zuriickgefiihrt. (Journ. Biockęmistry 5.
49—55. Med. Ilochschule Niigata.) T a u b e .

F. Dienert, Beitrag zum Studium des aklivierten Sehlammes. Yf. benutzt zu 
seinen Verss. Abwiisserseblamm u. aktives Mangansuperoxyd. Er priift die Oxy- 
dationskraft in der Weise, daB er dureli eine bestimmte Menge in W. suspendierten 
Sehlammes, dem er kleine Mengen Sehwefcl oder Polytliionate zusetzte, Luft 48 Stdn. 
hindurcliperlen laBt u. die entstandenen Sulfate u. die yerbliebenen Polytliionate 
titriert. Dies wiederliolte er woehenlang u. fand, daB gewohnlich mit der Zeit 
eine Zunahme bis zu einem gewissen Endpunkt zu konstatieren war. Er nennt es 
Gewohnung. Wie der akt. Sclilamm, so verhiilt sich auch das Mangansuperoxyd, 
nur daB die Gewohnung bei letzterem bedeutend liinger dauert. Es gibt aucli 
Stoffe, die die Oxydationswrkg. erheblich behindern; liierzu gehort Ca-Acetat. 
Beim MnOa fuhrt die Oxydation in Ggw. von Calciumacetat nur zum Hyposulfit. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 159—61.) H a a se .

Armando N ovelli, Eine neue Farbreaktion der Niłrite mit Resorcin. Einfluli 
der Yanadiumsalze. Eine wss. ca. 3°/0ig. Lsg. von Resorcin, die mit 26% FeCL,- 
Lsg. yersetzt ist, gibt mit schwach saurer Nilritlag. eine intensive GrUnfiirbung. 
Empfindlichkeit der Rk. bis 0,001 g Nitrit pro 1. In Ggw. von Mineralsauren ver- 
sagt die Rk., desgleiclien in alkal. Lsg. Die Lsg. muB daher mit Na-Acetat bezw. 
Essigsiiure yersetzt werden. V kann die Rk. storen. In den Konzz., aber in denen 
es stellenweise (Argentinien) im W. yorkommt — die Rk. ist hauptsiiehlich zur 
Priifung des W. ausgearbeitet —, d. li. 0,01—0,001 g/l, ist es ohne groBeren EinfluB 
auf die Rk., es yertieft nur die Farbę. — Im AnschluB an andere Arbeiten wird 
nachgewiesen, daB die Rk. des Diphenylamins auf V  in Ggw. yon HC1 auch yon 

q jj  stark verd. Nitritlsg. (0,01 g/l) gegeheu
i i wird. Dabei ist die HCl-Menge von

' -pi N—O—Fe—O— EinfluB auf die Intensitat der Farbę. —
\ I I—q Was die Tlieorie der Rk. Resorcin +

FeCl3 +  HNOs betrifft, so glaubt Yf., 
daB FeCl3 das Resorcin zu Diresorcin kondensiert. Das Prod. der Einw. von HNOj 
auf Diresorcin hat nach Vf. nebenst. Formel. (Anales Asoc. Quim. Argentina 13. 
13—22.) H a n t KE.

Karl Imhoff, Essen, Yerfahren zur Reinigung von Abwasser mit belebtcm 
Sclilamm und zur Ausfaulung dieses Sclilammes in einem einheitlichen Bauwerk, 
dessen einzelne Teile, Liiftungsraum, Naclikliirbecken u. Selilammfaulraum, nur 
durch Zwischenwiinde von einander getrennt sind, dad. gek., daB der Sclilamm aus 
dem N achklsirbecken sowohl in den Liiftungsraum wie in den Faulraum selbsttiitig 
flieBt. Die Beseitigung des uberscliussigen Sehlammes wird yereinfacht. (D. R. P- 
4 1 3 8 2 6  KI. 85c vom 17/7. 1923, ausg. 22/5. 1925.) O e l k e b .
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Chemotechnische Gesellschaft m. b. H., Berlin-Halensee, Reinigung von Ab- 
wassern von den durch Waschen von Gasen o. dgl. in sic gelangten Verunreini- 
gungcn, dad. gek., daB das W. bei der bekannten Einfiihrung von fein verteilter 
Luft oder O oder sauerstoffhaltigen Gasen elektrolysiert wird. — Es wird eino 
rasche Oxydation u. Abscheidung der Verunreinigungen erzielt. (D. R. P. 414652 
KI. 85 c vom 15/8. 1922, ausg. 4/6. 1925.) O e l k e r .

K arl Im hoff und P au l H ilgenstock, Essen, Yerfahren zum Auswaschcn der 
Kohlensaure aus Faulgcisen innerhalb des Schlammfaulraums, dad. gek., daB kohlen- 
saurearmes W. oben, nahe unterlialb der Gashaube des Faulraums, eingeleitet u. 
'an einer tieferen Stelle wieder abgeleitet wird, so daB die aufsteigenden Gasblasen 
in den durchwanderten Wasserschichten nach oben zu einen immer geringer werdenden 
C02 - Gehalt antreffen. (D. R. P. 414169 KI. 85 c vom 18/10. 1924, ausg. 25/5. 
1925.) O e l k e r .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
George K. Burgess, Hauptvorschriften uber die Normalisierung glasierter Por- 

zellanwaren (Steingut) der llcgierung der Yereinigten Staalen. Es werden die Yor- 
schriften uber Formen u. GroBcn der gebrauchlichen Porzellanwaren an Iland 
von Abbildungen, uber Festigkeit, Aufsauge- u. Absorptionsfahigkeit u. Wider- 
standsfiiliigkeit gegen starkę Unterscliiede der Temp. gegeben. (Department of 
commerce. Circular of the Bureau of standards 1925. Nr. 202. 16 Seiten. Sep.) R£r.

K. Alb. Y esterberg, Uber Kaolin und seine thermischen Veranderungen. Nach 
S a c h sse  u. B e c k e r  (Landw. Versuchsstationen 40. 246. [1892]) wird durch „schwaches 
RotglUhen11 von Kaolin dessen A120 :) salzs!iureloslich, dagegen durch „hellesRotgliihen11 

der Kaolin wieder unl. in HC1. Yf.’s Unterss. uber diese therm. Umwandlungen, 
die schon in den 90er Jahren begonnen u. abhangig von S o k o l o f f  (Ztschr. f. 
Krystallogr. 55. 110; C. 1915. II. 433) durchgefiilirt wurden, sind teilweise schon 
1914—15 auf Sitzungen in Stockliolm u. Munchen mitgeteilt worden.

Best. der Umwandlungstempp. des Kaolins; mit Frl. K. Busch, E. Norin, 
S. S tengard. Verss. mit Rohkaolin aus Fundstiitten nordl. von Halle a. S., u. Reiti- 
kaolin (Pfeifenton) von K a h l r a o m . Der Rohkaolin enthiilt nach dem Sieben (0,2 mm) 
noch viel Quarz u. etwas Feldspat u. Glimmer; Gesamt-Al20 3 22,16°/0. Der Rein- 
kaolin bat fast die der Kaolinformel Ala0 3 -2Si0a-2H20  entsprechende Zus. mit nur 
wcnig unverwittertem Minerał; A120 3 39,19%. Aus dem Rohkaolin wurde durch 
5%ig. HC1 0,81% Al.jOa, 1,0% Si Oj gel., aus Reinkaolin mit konz. HC1 zur Trockne
3,15% A1.,03, 3,92% Si02, also in jedem Falle selir wcnig. — Erhitzung des Kaolins 
iiii elektr. Ofen, Best. der Temp. mittels Thermoelement Pt-Pt-Rh. Nach Erhitzen 
Auskoclicn mit 20% HC1 1 Stde.; Best. des „1. A120 3“ im Auszug, des „1. Si02“ 
im Riickstand mittels 5°/0ig. Sodalsg. Tabellen uberVerss. mit I  Rohkaolin, II Rein
kaolin. I. Nach Erhitzen 4 Stdn. 600°: HaO (Gliibyerlust) 6,95%) b A120 3 19,22%; 
860°: I120  7,38%, 1. A1„03 19,52%, 1. Si02 22,92. II. 400°: H20  0,74%, 1. A120 3 

8,03%, 1 . SiO., 6,60%; 600°: II20  11,94%, 1. A120 3 39,14%, 1. Si02 40,74%;
800°: HaO 12,60%, 1. AL03 37,20%, 1. SiOa 40,10%; 900°: HjO 12,61%, 
1. A120 3 30,75%; 1075°: H20  12,81%, 1. A120 3 2,47%. Im Diagramm mit
Temp. ais Abscisse nimmt die IlCl-Loslicbkeit des entstandenen Prod., also 
von 450—600° rapide zu, parallel mit der W.-Abgabe; bei 600—800° ist sie 
fast konstant, bei 900° schon merklich geringer, bei uber 1000° ist das Prod. 
wieder fast unl. Reclmet man bei I  aus dcm Ilochstwert fiir 1. A120 3 nach obiger 
Kaolinformel auf Kaolin um, so ergibt sich fiir den Rohkaolin ein Kaolingehalt 
yon 49,4%- Vf.s Ergebnisse stimmcn mit denen von SOKOLOFF (im Original Dia- 
gramme yon beiden)#uberein, nur findet S o k o l o f f  das Unloslichwerden schon bei 
900° yollendet. Die Ergebnisse yon M e l l e r  u . H o l d e c r o f t , nach denen durch
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Erhitzen kein LSslieherwerden des Kaolins eintritt, stelien in unerUfirlichem Wider- 
sprucli zu den iibereinstimmenden von Yf. u. S o k o l o f f .

Die chemische Natur der ersten Umwandlung des Kaolins; mit G. Hagg. 
SACHSSE u. B e c k e r  (a. a. O.) nelnnen an, daB sich Hand in Hand mit der W.- 
Abgabe aus dom Kaolinit ein neues Silicat Alż0 3-2 SiO, bildet; dagegen M e l l e r  
u. I l 0ivDECR0FT, S oko lo ff u. Tammann, daB der Kaolin mit der W.-Abgabe.in 
frcies A1S0 3 u. SiOa zerftillt, die dann bei hoherer Temp. ein neues, HCl-unl. Silicat,
3. B . Sillimanit oder Andalusit, bilden (oder auch, daB das freie A120 3 bei der 
hohen Temp. unl. wird). Vff. sucben diese Frage dadureh zu entscheiden, daB sie 
den auf 600—750° erliitzten Kaolin mit 5%ig. Sodalsg. behandeln. Hierfur wird 
zunachst folgendes festgestellt: Die Sodalsg. lost amorphes Si02 (Kaiilisaum), 
das auf 750° erhitzt war, praktisch ebenso gut (81,44%) wie vor dem Erhitzen 
(83,55%), sie lost A120 3 (Kaiilisacm) kaum (2,84% vor, 2,73% nach Erhitzen). Auch 
aus innigem Gemisch yon A120 3 u. 2Si02 (einzeln erhitzt) wird 85,33% Si02 gelćist,
1,09% A120 3; die Loslichkeit des Si O., wird also durch .Mischung mit A120 ;) nicht 
herabgesetzt. Fiir diese Yerss. wird das Materiał mit 50 ccm je g der Sodalsg. 
1 3 Stde im Silberbecher gelcocht, zum SchluB nach Zusatz von etwas NaOH; das 
Ungeloste wird nochmals in gleicher Weise beliandelt. Li den Filtraten wird das 
geloste SiOj bestimmt, In gleicher Weise wird nun I: der Rolikaolin, II: der 
Pfeifenton, vor u. nach dem Erhitzen beliandelt. I unerliitzt: Si02 gelost 2,08%; 
liacli Erhitzen 4 Stdn. 750°: SiO, gelost 2,64%. I I  unerliitzt: Si02 gelost 2,05%, 
600° erhitzt: 3,1S%; 750° erhitzt-' 2,01%; 800° erhitzt: 3,07%; 900°: 1,88%. Die 
durch Erhitzen bswirkte geringe Erhohung (1—1,5%) der Si02-Abgabe an Sodalsg. 
ist durch die groBere Eeaktionsfahigkeit des entstandenen neuen Silicats zu erkliireD; 
von einer Loslichkeit des Si02, wie sie, nach obigen Yerss., bei einem G em isch 
von AlaOj u. SiOa zu erwarten wiire, ist keine Eede. Kaolin zerfallt also bei 
500—SOO’5 nicht in freies ALOs u. SiOs, sondern bildet ein neues, wasserfreies 
Silieat ALSLO;, charakterisiert durch Loslichkeit in HC1. Dies gelit auch daraus 
horror, daB die durch Auskoclien mit HC1 ausgesehiedene u. bei 120° bis zur Ge- 
wichtskonstanz getrocknete Kiescls&ure 9% Wasser enthiilt, wie es fiir die Kiesel- 
sSure ans mit HC1 aufgeschlossenen Silicaten cliarakterist. ist, wShrend aus 
einom Gemisch von A120 3 u. SiOj letztere mit HC1 wasserfrei bervorgehen miiBte; 
femer daraus, daB die D. des bei 750° umgewandelten Kaolins 2,52 betriigt, wiihrend 
sich fur ein Gemisch aus AL03, Si02 u. HCl-unloslichem Anteil, in dem Yer- 
haltnis, wie sie yorliegen, die D. zu mindestens 2,90 berechnet.

Yff. untersuchen ferner die Ein w. von 5%ig. Sodalsg. auf Glagerit. Yffs. Analysen 
ceben Zus. 1AL.O* -j- 1,9—2,1 SiOs +  2,48-2,65 H ,0 , also melir H20  ais' im 
Kaolin. Bei 100—300’ gehen 3—4% .W. fort, das ubrige H ,0 , wie beim Kaolin, 
lici hoheren Tenipp. Lnerhitzter u. 4 Stdn. auf 750° erbitzter Glagerit gab bei der 
Sodabeliandlung 3,5—3,7% SiOs ab, enthiilt also prakt. kein freies Si02. Yon 
Kaolinit unterscheidet sich Glagerit dadureh, daB er mehr ais zur Halfte von 20’;, 
IICl aufgesehlossen wird; nach Erhitzen auf 750'3 wird er ganz aufschlieBbar. Yff. 
lialten daher Glagerit fur ein Gemisch aus Kaolin u. der gleichen oder etwas 
groBeren Menge eines mit HC1 aufschlieBbaren, wasserreicheren Al-Silieats. Pyro- 

aus A ustana, Schonen: Enthiilt, wie in gleicher Weise ermitteit wird, weder 
\ or nceli naci Erhitzen freies SiOa: dagegen unterscheidet er sich von Kaolin u. 
Glagerit dadureh, daB er durch Gluhen nicht HCl-aufschlieBbar wird. Durch Er-
h.—en auf «50■ u. Behandeln suece^siye mit HC1 u. NaOH kann man also Pyrofyllit 
vou Kaolin befreien.

B a t. dts Kaclingehattes ton Tonen: mit Y. Andersson, K. Bosch, G. Hede- 
strsmd. E. 2 iorin , S. S tengard , G. AkarlóŁ Gegen die sog. ..rationelle Ton- 
aualyse" Anfiehiiessęn mit HjS04 oder KHSO<, dann L ósen 'der SiO, in NaOH).
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ist einzuwenden: 1 . Die Tone enthalten oft audcrc, schon init IICl aufschlieBbare, 
also nicht kaolinartige yerwitterte Silicate. Dieser Fchler liiBt sieli durch yorher- 
gehenden HCl-AufschluB yermeiden. 2. Bei dcm II2S04-AufschluB konnen auch 
unycrwittcrte Silicatmineralien angegriffen werden. Nach Vff. ist der schon von 
Sacusse u . B ecker (1. c.) beschrittcne Wcg zur Kaolinbest,, der sich auf die, nur 
fiir ilm charakterist., therin. Umwandlung griindet, der zuyerliissigste. Nach dieser 
Mcthodc untcrsuchen Vff. einen kohlchaltigen Sehiffertou aus Schonen: Gluliyerlust 
(Kohle +  W.) 52,35%; 1. A120 3 18,00%, 1. Si02 18,81%; demnach: Kaolin 45,58%, 
organ. Substanz 46,007o, unyerwittertes Minerał 8,42%. Ein Ancyluston von nordl. 
Upsala, selir piast. u. sandfrei, ergab nach von P o s t (IICI-AufschluB, dann 
Schmelzcn mit KIIS04): „tonartige Stoffe“ 34,9%, „reiner Ton“ (d. h. Kaolin, erst 
mit KHS04 aufgescblossen) 18,4%. Dersclbe Ton dagegen ergab, direkt mit 10% 
IICl gekocht 1. A120 3 +  Fe20 :1 20,46%, 1. Si02 18,59ł/o ? dasselbe nach Erhitzen 
auf 600—650°: 1. A120 3 20,25%, i. Si02 19,50%; nach Erhitzen 860°: 1. AljO, 15,03%,
1. Si02 13,19°/0; also bei 650" prakt. keine Erliiiliung des IlCl-loslichcn A120 3; 
woraus zu schlieBen, daB der Ton prakt. iiberhaupt kcinen Kaolin enthiilt, u. die 
„rationelle Tonanalyse" falsch war. Allerdings kann boi der hier angewandten 
ursprunglichen Methode von Sachsse u. B ecker der Fchler entstelien, daB ein 
geringer Kaolingehalt dadurełi yerborgen bleibt, daB der von yornherein IICl-auf- 
schlieBbare Anteil durch die Erhitzung schwerer aufschlieBbar wird; dafiir sprechcn 
hier die Zahlen nach Erhitzen auf 860°. Vff. modifizicren daher die Sachsse- 
Bcckermethode dahin, daB zuniichst einmal der uncrhitzte Ton mit IICl auf- 
gesclilossen u. der so angreifbare Teil (nicht kaolinartiger Ton) entfernt wird; liier- 
bei muB in Betracht gezogen werden, daB einmal mit IICl gckochter Ton bei er- 
ncuter Bchandlung mit IICl tciiweisc weiter aufgeschlosscn wird. Vffs. Analysen- 
yorschrift ist daher folgende: I. Salzsiiureauskochung des unerhitzten Tona (10 ccm 
20'/o HCl je g Probe, 1 Stde. in Jenabecher). I la . Ein Teil des bei I Unauf- 
geschlossenen wird noclimals in gleicher Weise mit IICl gekocht. I lb . Ein auderer 
Teil de3 bei I Ungelosten wird auf 600—800° erhifzt u. dann wie oben mit IICl 
behandelt. L. Al20 3 wird im Filtratc der HCl-Auskochung wie iihlicli bestimmt;
1. Si02 in dem in HC1 ungelosten Teil wird durch Auskochen mit 50 ccm jc g 
einer Lsg. von 5% Soda u. 0,5% NaOH u. 25 ccm je Gr. einer 5% KOI! gelost 
u. wie ublicli bestimmt. Der Unterschied zwischen dem AI20 3-\Vert I la  u. Uli 
gibt den Gehalt an „kaolinischem“ A120 3; dieser mit 2,533 multipliziert gibt den 
Gehalt an wirklichem Kaolin. Zur Kontrolle berechnet man das molekularc Ver- 
liiiltnis zwischen „kaolinischem“ A120 3 u. „kaolinischern“ Si02 (letzterea ist der 
Unterschied zwischen den Si02-Wcrten I la  u. IIb l: dieses Ycrhaltnis muB, ent- 
sprechend der Kaolinformel, 1 : 2  sein. — Yff. analysieren hiernach folgende Tone: 
Ton aus Lager Al Hyliinge, Schonen: 73,9% Kaolin. Ton aus Lager BI, Ifyllinge: 
30,1% Kaolin. Walkton aus EoBwein, Sachsen (von K b a n t z , Bonn): 54,85% Kaolin. 
Moriinmergel atis Visby: 2,15% Kaolin. Eismeermergel von Upsala: 1,65% Kaolin. 
Litorinalton nordl. Upsala: 2,25% Kaolin. Die 3 letzten, schwed. Tone sind also 
sehr kaolinarm; sie sind durch Zermahlung yon Urgestein durch Inlandeis ent- 
standen. (Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 9. Nr. 14. 1—26. Stockholm, Iloch- 
schule.) A rn d t.

Graham L. M ontgom ery, Umwandlung des ais Nebcnprodukt entalehenden 
Calciumsulfats in technisch verwendbare Produkle. Besehreibung des von R o b e r t  
S. E d w a r d s  ausgearbeiteten Yerf., mittels dessen das bei der Darst. yon H. PO( 
ais Nebenprod. entstehende CaS04 in den Bumford Chem. Works, ProyJdence, Ii. J. 
zur H erst yon Stuck, Zicgelsteinen u. iihnlichen Fabrikaten yerwendet wird. (Chetn. 
Metallurg. Engineering 32. 547—51.) BOt t g e r .
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Refm eries Clay Co., Los Angeles, Calif., iibert. von: E rnest C. B ierce, Los 
Angeles, Behandlung von kolloidalem Ton. Man trocknet die Tonbrocken, bis ihr 
Yasscrgelialt etwa 12% ist, setzt eine Mineralsaure (etwa 4%) zu, trocknet weiter, 
>is der Wasscrgebalt etwa 5% betragt, zerkleinert die Brockcn, fiihrt den Ton 
lann durch ein grobes Sieb, setzt 1% Mineralsaure liinzu, u. siebt die feineren 
lnteile(fiir Kontaktzwecke) von den groberen (fiir Filtrierzwecke) ab. (A. P. 1544210 
tom 31/7. 1924, ausg. 30/6. 1925.) _ _ K a u sc h .

General E lectric  Company, Schencctady, iibert. von: Levi B. M iller, Łynn,
i . St. A., Quarzglas. (A. P. 1541584 vom 10/8. 1921, ausg. 9/6. 1925. — C. 1923. 
[V. 198 [E. P. 195 508].) Kt)nLING.

General E lec tric  Company, New York, iibert. von: E dw ard R. Berry, 
\Ialdcn, Massachusetts, Quarzwaren. QuarzfluB wird von der Oberfiache des 
Juarz-Kohlegemisches abgenommen u. auf die gewunschten Gegenstande verarbeitet.
A. P. 1544293 vom 18/4. 1923, ausg. 30/6. 1925.) K a u s c h .

Carborundum Company, Niagara Falls, N. J., iibert. von: H enry R. Power, 
Niagara Falls, Schleifgemisch bestehend aus Schlcifsubstanz (z. B. Carborundum) u. 
:inein Algenprod. (Irisch Moos), wobei weder Al noch Ol yorliandcn ist. (A. P.
L 544 343 vom 5/4. 1921, ausg. 30/6. 1925.) K a u sc h .

Santiago Em ilien  F ourn ier, Royan, Frankreich, Ilerstcllung von kiinstlichen 
Quadersteinen. (D. R. P. 416134 K I. 8 0 b  vom 4/9. 1924, aus 9/7. 1925. F. Prior. 
24/10. 1923. — C. 1925. I .  1363.) K O h l in g .

F ried rich  N ette l, Charlottenburg, Herstelhmg von Stucken aus glasarligen 
Scldacken. (D. R. P. 413903 KI. 80b vom 16/1. 1924, ausg. 6/7. 1925. — C. 1925. 
[I. 343.) K O h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
H. W erner, Uber die Wirkung gesteigerter Diingcrgaben bei Futłerruben. 

Diingung bei Futterriibcn, gleicli welcher Art, maclit sich stets durch Mehrcrtrag 
bezahlt. Vf. empfichlt dic Anwendung von Kali; sie sei erstens des Preises u. 
zwcitens der Ausbeute wegen zu bevorzugen. Mit N ist der Ertrag zwar groBer 
iber mit um das 7fache hoheren Kosten erkauft. (Kali 19. 265—68.) H a a se .

C. Dupont, Ein fiu fi der Alkalichloride auf P/lanzen und Boden.. Der EinfluB 
yon NaCl u. KC1 auf den Ertrag, Keimung, Miueralzus., Transpiratiou der 
Pflanzen u. auf die Mineralsalzver;inderung (besonders Ca) des Bodens wird ex- 
pcrimcntell festgelegt. (Ann. de la science agronom, franę. et ćtrangćre 41. 369 
bis 391. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 61— 62. Ref. G l e is e e u g .) Op p e n h e im e r .

L. C. 'W heeting, Der Einflufi von Kalk, Temperatur und Lagerungsdichte auf 
die Bewegung von Ibsliehen Salzen im Boden. In Fortsetzung frUherer Unterss. 
(S. 6 8 6 ) studiert Vf. den EinfluB der Yorbchandlung des Bodens mit Kalkwasser, 
den EinfluB der Temp. bei 0, 15 u. 65° C auf die Bewegung von KC1, NaN03 u. 
CaHP03. Durch die Kalkung wird die Verteilung von KC1 u. NaN03 beschleunigt, 
CaIIP03 jedoch festgelegt. Mit steigenden Tempp. nimmt die Geschwindigkcit der 
Salzbewcgung schnell zu. Ob der Boden fest oder lose in die Yersuchsroliren ein- 
gefiillt wurde, scheint auf die Salzbewegung ohne EinfluB zu sein, sofern der 
Feuchtigkeitsgelialt nicht sehr niedrig ist. (Soil Science 19. 459—6 6 . Michingan 
Agr. Exp. Stat.) T k£nel.

D. J. H issink und Jac. van der Spek, Untcrsuchung von Bodm- und Bagger-
erdeproben aus den Scen von Recuwijk im Zusammenliang mit den Pldncn zur Trockcn- 
legung dieser Seen. Unter Mitarbeit von A. D ekker, M. D ekker u. H. Oosterveld. 
Die Analyse der Bodenproben ergibt, daB durch Trockenlegung der Seen wertvolles 
Kulturland gewonnen werden kann. (Rijkslandbouwproefstation Groningen 1925. 
307—35.) T rż n e l.
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D. J. H issink , Beitrage zur Nomenklatur und Klassifikation von Mineralboden 
in Holland. I. Definition der Ausdriicke Ton, Lehm und Sand. Yf. untersclieidet 
Ton, Lehm u. Sand auf Grund der median. Bodenanalysc nach ihrer KorngroBe, 
Ton u. Lehm auf Grund ihrer cliem. Zus. (Rijkslandbouwproefstation Groningen 
1925. 169—202. Sep.) T r ć n e l .

Hans Jenny, Reaktionsstudien an schweizerisclien Boden. Vf. yergleicht krlt. 
folgende Methoden: Lakmusprobe, Bestimmung der Rk. nach L ie c h t i  mit Azo- 
lithmin, Methode nach C o m b e r , nach L . M icnA E L is.m it Nitrophenolen. Dic Methode 
nach L ie c h t i  gibt durchweg zu alkal. Werte, die Comberprobe liefert — sofern 
trockene Biiden angewendet werden u. 12 Stdn. mit der Beurteilung gewartet 
wird — Werte, die mit den M ichaelis-Indikatoren in der GroBenordnung iiber- 
einstimmen. Der letztgenannten Methode gibt Vf. vor der elektrometr. mit der 
H2-Elektrode den Vorzug, weil durch H, die C02 entfernt wird. — Die Best. der 
Pufferwrkg. des Bodens gegen 0,1 n. HC1 u. KOH ist die ubliche, neu dagegen 
die grapli. Darst. der Pufferung: anstelle der zugefiigten MaBfiussigkeitsineugcn 
triigt Vf. ihre pa-W erte auf der Abszisse auf; dann stellt die Winkcllialbierende 
der beiden Achsen ein ungepuffertes System dar. Je groBer die Pufferwrkg. eines 
Bodens ist, um so groBer werden dic von der Winkelhalbierenden u. den Pufferungs- 
kurven eingeschlossenen Fliichen. Vf. benutzt anstelle der pn -Werte die Quadrat- 
wurzeln der [H'] u. [OH']. — Die Rk. von scliweizer. LoBlchm- u. Moriincnboden 
hangt von ihrem Gelialt an CaC03 ab, wird der Kalkgehalt Nuli, stcigt die pH-Linie 
ins saurc Gebiet. Der Verlauf der pjt -Linien ist charakteristisch fiir die geolog. 
Formation der untersuchten Boden. (Landw. Jahrb. d. Sehweiz. 39. 261—86. 
Ziirich, Teclin. Hoclisch.) T r ĆNEL.

J. Ross Fleetwood, Leichtlosliches Calcium ais ein Indikator au f dic „Kalk- 
antivorl“ des Bodens. Vf. bestimmt das in 0,04 n. COa-W. 1. Ca, den pu -Wert, 
die Aciditat nach T r u o g  u. den Ernteertrag, der durch die Kalkung erzielt wurde. 
Um vergleichbare GroBen zu erhalten, werden die Mehrertrage in Geldwert aus- 
gedriickt. Nach T r u o g  starksaure u. saure Boden erwiesen sich fiir Kalkung 
dankbar; besser wurde das Kalkbediirfnis — insbesondere bei schwachsauren 
Boden — durch dic Best. des 11. Ca ausgedruckt. Zwischen dem pg-W ert u. der 
Menge des in 0,04-n. C02-W. 1. Ca bestchcn nur lose Bezieliungen. Boden, die 
deutlich auf die Kalkung anspraclieti, entliielten im Mittel weniger ais 650 Pfund
11. Ca, bereclinet bis 7 Zoll Tiefe auf 1  „acre“ (rd. 40 a. Anm. d. Ref.). (Soil Science. 
19. 441—56. Missouri Agr. Exp. Stat.) T r ć n e l .

Gerlach., Das Mitscherlichsche Verfahren zur Bestimmung des Diingerbediirf- 
nisses der Boden. Polemik auf die Erwiderung M it s c h e r l ic iis  (S. 688) zu  den 
Angriffen G e r l a c h s. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diing. Abt. B. 4. 273 
bis 285.) T r ć n e l .

D. J. H issink, Vergleichende TJntersuchungen von einigen Methoden zur Phosphor- 
sdurebestimmung im Boden. Unter Mitarbeit von M. D ekker. Vflf. bestimmen den 
Gehalt an Ps0 6 in drei yerschiedenen Tonboden nach einer groBen Zahl der iib- 
lichen Methoden; ais Ergebnis der krit. Unterss. werden zwei Vorschriften zur Best. 
der saure- und zitronensaureloslichen P20 5 mitgeteilt. (Rijkslandbouwproefstation 
Groningen 1925. 142—61. Sep.) T r ć n e l .

Horace J. H arper, Die Ammoniumbestimmung in Boden. NII3 kann aus 
Bodenausziigen durch Dest. mit MgCOa oder CO.r DurehlUftung mit K2C03 ohne 
bemerkenswerte B. von NH3 aus Zers. organ. Materie gewonnen worden. Zum
Extrahieren eignet sich am besten KCl-Lsg. 50 g gut gemischten gepulverten
Bodens werden in 500 ccm 10°/0ig- KCl-Lsg. (bei neutralen oder alkal. Boden
207oig.) 30 Min. durchgeschuttelt u. nach Absetzen (10 Min.) filtriert, 400 ccm des 
Filtrates in der Kjeldahlflasche mit 1 g MgO dest., 125 ccm Destillat in 10 ccm
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0,02-n. H2S04 aufgenommen, die C02 ausgekocht, mit 0,02-n. NaOII titriert (Methyl- 
orange). Bei <  2 mg NII3 ist N e s s l e r s  Reagens anzuwenden. (Soił science 181 
409—18. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 373. Ref. G l e is b e r g .) W o l f f .

Societe d’Etudes Chimique3 pour l ’Industrie , iibert. von: Joseph B reslauer 
und Georges D arier, Genf, Dungemittel. (A. P. 1542986 vom 18/9. 1920, ausg. 
23/6. 1925. — C. 1921. II. 355 [E. PP. 151597 u. 151598]. K O u lin g .

Societe d’Etudes Chimiąues pour 1’Industrie , Genf, (Erfinder: J. B reslauer 
und C. Goudet), Genf, Diinqemittel. (Schwed. P. 57434 vom 23/6. 1922, ausg. 11/9.
1924. Schwz. Priorr. 25/6. 1921 u. 28/2. 1922. — C. 1922. IV. 880; 1924. I. 
2737 [Schwz. P. 102681,'.) K O h l in g .

Gesellschaft fiir L upinen-Industrie m. b. E ., Berlin, Nutzbare Verwendung 
von Łupin en, dad. gek., daB die, wie iiblicb, geernteten Lupincn, yorzugsweise nach 
Absclieidung der rcifen Korner, einer mechau. Bearbeitung unterworfen werden, 
durch welche die an den Stengeln sitzenden Pfianzenteile nebst den griinen Schoten 
yon jenen getrennt werden. — Das Erzeugnis kann auch in Mischuug mit andern 
Dungemitteln yerwendet werden. (D. R. P. 414917 K I. 16 yom 30/5. 1923, ausg. 
11/6. 1925.) K O h l in g .

Chemische E abrik  Dr. H. Stoltzenberg, Hamburg, Ilerstellung eines Schddlings- 
bekampfungsmUtels durch Fiillung yon gel. S  in W. unter Zusatz yon Leim u. iihn- 
lich wirkenden Emulsionsmittcln, dad. gek., daB ais Suspensions- u. Haftmittel Di- 
tohjlcarbonat yerwendet wird. — Durch die Verwendung des fl., in W. unl., leicht 
emulgierbaren u. nicht trocknenden Ditolylmrbonats (Gemisch der 3 Isomeren) wird 
eine weit feinere Verteilung des S erzielt ais mit den bisher benutzten, in W. 1. 
organ. Sulfosiiuren oder Stóffen mit einer oder mehreren SO.,H-Gruppen; seine 
groBe Ilaftfahigkeit u. Unloslichkeit in W. sichern ferner in weitgehendem MaBe 
die Bestiindigkeit der Spritzfleckcn auf der Pflanze gegen Wind u. Regen. Z. B. 
wird eine 20°/oig. Lsg. von S in CS2 mit Ditolylcarbonat gemischt u. das Gemisch 
mit einer 3—4°/0ig. wss. Knochenleimlsg. durch 1/4-std. Schutteln emulgiert. Das 
W. fiillt den S in sehr feiner Verteilung in den Tropfcben der Ditolylcarbonat- 
emulsion aus. (D.R.P. 415549 KI. 451 vom 11/4. 1924, ausg. 23/6. 1925.) S c h o t t l .

K urt R iilke, Charlottenburg, Miitel mit insekłicider uml fwigicider Wirkung, 
gek. durch die Verwendung yon 5- oder 3-Pyrazolonen, wie l-Plienyl-2,3-dimethyl- 
5-pyrazolon, l-Phenjrl-2,5-dimcthyl-3-pyrazolon usw., fiir sich oder in Verbindung 
mit anderen insekticid u. fungicid wirkenden Stoffen, Erstickungs- oder solchen 
Jlitteln, welche ein besseres Haften bedingen. — Das 1 -Phenyl-2,3-dimcthyl-5-pyr- 
azolon ais solches u. besonders in Lsg. mit Seife oder Saponin besitzt gute insek- 
ticide. u. fungicide Eigenschaften. So ist z. B. eine.Lsg. von 0,2—0,4°/,, dieses Pyr- 
azolons mit 0,5—1,0% Seife im stande, griine Ldusc oder Thńps zu toten. Selbst 
die zartesten Pflanzen werden durch derartige Lsgg. nicht beschiidigt. Mischungen 
des Pyrazolons mit Nicotin haben eine dem letzteren gleichwertige Wrkg. (D. R. P. 
•415550 KI. 451 vom 22/1. 1924, ausg. 23/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E arbenfabriken vorm. E riedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. (Er
finder: R udo lf L ieske, Leyerkusen, und W ilhelm  Schepps, Wiesdorf a. Ndrb.), 
Mitłel zur Bekiimpfung łieńscher und pflanzlicher Schddlinge, bestehend aus Farbstoff- 
salzen der II3As03 oder Il3As04. — Diese Salze besitzen eine hohe Wrkg. sowohl 
gegen Pilze u. Bakterien ais auch gegen tier. Schadlinge. . Z. B. totet eine Lsg. 
yon arsensaurcm Malachiłgriin Schimmel- u. parasit. Pilze schon in groBer Verd. 
u. wirkt gleichzeitig ais starkes FraBgift gegen tier. Schadlinge. (D.R.P. 415652 
Kl. 451 yom 11/4. 1924, ausg. 25/6. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Dr. A lexander W acker, Gesellschaft fiir elektrochem ische Industrie  (Er
finder: F e lix  K aufle r und F ranz Sehwaebel),. Jtiunchen,. Schadlingsbclcampfungs-
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miłtclf besteliend aus dem nach D .E.P. 403782; C. 1924. II. 2691 dargestclltcn 
Cuprioxychlorid fiir sich oder unter Zusatz von die Suspensionsfiihigkeit crhohenden 
Mitteln, mit oder olme Zusatz von Fullmitteln. — Das von fremden u. 1. Bestand- 
teilcn, wie CaCl2, freie u. fein yerteilte Cuprioxychlorid ruft keine Yerbrennung der 
pflanzlichen Organe hcrvor, so daB die keimtotende Wrkg. des Cu sich in lieryor- 
ragcndem Grade entfalten kann. Schon mit W. allein lassen sich ais Spritzmittel 
gegen Rebscliiidlinge verwendbare, ziemliche haltbare Suspensionen lierstellen. 
ZweckmaBig wird jedoch die Suspensiousfiiliigkeit durch Zugabe ais Schutzkolloide 
wirkendcr Stoffe, wie Melasse, Dextrin, Gummi, Salze der Liguinsulfosaure, Salze 
von Pechsulfosiiuren oder Harzseifen, erhoht. Z. B. wird eine nach D.R.P. 403782 
crhaltene Cupriosychloridpaste mit 60% W. mit einer wss. Dextrinlsg. selir fein 
yerrieben. Beim Verd. mit AV. gibt die Pastę eine haltbare, ais Spritzmittel ge- 
ęignete Suspension. — Durcli Trocknen der mit den Scliutzkolloiden verriebenen 
Pastę bei niedriger Temp. erhiilt man ein zur Schadlingsbekiimpfung geeignetes 
Pulyer, das trocken verstaubt werden kann. Z. B. mischt man gotrocknetes Cupri- 
oxychlorid mit 5% W. mit eingedickter Sulfitcelluloseablauge, enthaltend 22% W., 
iunig u. irocknet das Pulver im Vakuum nach. Man kann dcm Cuprioxychlorid 
vor Zugabe der Sulfitablaugc auch Fullmittel, wie CaCO,,, zumischcn. (D .R .P. 
415653 KI. 451 yom 16/10. 1923, ausg. 25/6. 1925. F. P. 586590 yom 25/9. 1924, 
ausg. 30/3. 1925. D. Prior. 15/10. 1923.) S c iio t t l a n d e r .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
K arm on E. Keyes, Tcilweisc Flotation der Kupfer- und JEisensul/ide. Pyrit 

u. Chalkopyrit lassen sich in Gcmengeu von 80% Pyrit u. nur wenig % des letz- 
teren durch Flotation mit alkal. NaĆN-Lsg. leicht an Cu anrcichern. Der Pyrit 
lost sich wahrscheinlich zu komplexeu Ferro- bezw. Ferricyaniden, die sich durch 
Alkali zu Hydroxyden zersetzen. Angewandt werden ein Tcil NaCN u. zwei Teilc 
NaOH in w. wss. Lsg. (Engin. Mining Journ. 120. 135—36.) E n s z l in .

Lany J. B arton, Das elelctrische Baffinieren von Metallcn. Kapitel IV. (III. vgl. 
Foundry 52. 782; C. 1925. I. 1794.) Vf. bespricht die Gewinnung von Mn-Stahl. 
Das Erschmelzen im elektr. Ofen ist anderen Verff. yorzuzichcn; Vf. gibt dann cinige 
Bctriebsergcbnisse u. -erfalirungen bekannt u. schlicBt mit eiuer cingehenden Be- 
sprcchung der Warmebehandlung u. Fcstigkeits-Eigenschaften des Mn-Stalilcs. Der 
Arbeit sind eine Anzalil Tabellen u. Sclililfbilder beigefugt. (Foundry 53. 70—72. 
103—07. 150—54.) L u d e r .

Łany J. B arton , Das elcMńsche Raffinicren von Meiallen. Kapitel V—VII. 
(IV. vgl. yorst. Ref.) V. Vf. geht ein auf die Zunahme der Verwendung von 
Legierungsstuhlen, bespricht die Gewinnung u. Eigenschaften yon Ni- u. Cr-Stahlen 
u. den EinfluB des Zr- u. Si-Gehalts. — VI. Die Gewinnung yon G-raueisen im 
elektr. Ofen wird erortert wie die Herst. synthet. Graueisens, das wiihrend des 
Kricges starkę Verwendung fand. — VII. Vf. bespricht dic Herst. von Spiegeleiscn 
mittels des elektr. Ofens. (Foundry 53. 189—92. 233—36. 272—74. 329—31. 359 
bis 360. 397—99. 439—41. 493—97. 519—21. 560-62. 612—14. Cleveland[0.].) B e h r l e .

F ried rich  Korb er, Der Zusammenhang zwisclien Kcrbzahigkeit und G-leitcbencn- 
bildung. Vf. untersuclite yerschiedene Fe-Si-Legierungen bei yerschiedenen Tempp. 
median, u, mikr. Es zeigte sich, daB die Kerbzaliigkeit gleichzeitig mit der B. 
von Gleitebenen zunimmt, wodurch ein enger Zusammenhang zwisclien der Fiiliig- 
keit der Gleitebenenbildung u. den median. Eigenschaften wahrscheinlich gemaclit 
wird. (Stalil u. Eiscn 45. 1146—49. Dusseldorf.) L O d e r .

E. R ichards, Beiłrag zur Herstellung syntlietischen Gufieisens. (GieBereiztg. 22. 
468—69. Berlin.) . L O d e r .
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P. Oberhoffer und E. Piw ow arsky, Uber das Wcićhsen von Graueisen. Vff. 
crliiutern die vorliandene Literatur uber das Waehsen yon GrauguB, der auf dem 
Zerfall des Karbides beruht. Ferner wird der EinfluB des C- u. Si-Gehaltes auf 
die Geseliwindigkeit des Zerfalles besproeben u. zu den yersebiedenen bestebenden 
Theorien k rit Stellung genommen. (Stahl u. Eisen 45. 1173—78. Aachen.) L u d e r .

E. M aurer und G. Schilling, Das Wesen der Schnellarbeitsstahle. Yff. haben 
dureli Widerstandsmessungen an Schnellarbeitsstiihlen festgestellt, daB im aus- 
gegluliten Zustande das Cr hauptsiicblich in der Grundmasse des Stahles vorhanden 
ist. Die anfgestellten Ausdehnungskurvcn ergeben, daB durch die Ggw. von Cr 
oder V im W-Stalil eine hohere Loslichkeit des Spezialkarbides erreicht wird, daB 
eine griiBere Menge y-Mischkrystalle entsteht, so daB beim Abloschen eine wirk- 
lielie Abschreckhiirtc im Sinne der Mauerschen Hiirtungstheorie auftreten kann. 
Nach dem Abloschen ist der Stahl yon martensit. Struktur, was durch Atzen u. 
durch Magnetisieren gezeigt wurde. Allerdings bleibt trotzdem ein Teil des y-Fe 
erhalten, was sich aus den Ausdehnungskuryen ergibt. Durch dieses y-Fe wird 
beim Anlassen die Erscheinung der Sekundarhiirte yeranlaBt. Ferner wurde bcstiitigt, 
daB durch Cr u. V eine Yerschleppung u. Unterdriickung der AnlaBeffekte bewirkt 
wird. Der Arbeit sind eine Reilie yon Kuryentafeln u. Seliliffbildern beigefiigt. 
(Stahl u. Eisen. 45. 1152—69. Essen.) L O d e r .

B. StrauB, Das elektrochemische Yerlialten der niclitrostcnden Stćihle. Ais Ur- 
sache der PassiyitSt wird eine Beladung mit 0 2 angenommen. Dem Vf. ist es nicht 
gelungen, diesen 0 2 an Stiihlcn titrimetr. nachzuweisen. An einer Beihe von Fe- 
Lcgierungen mit yerschiedenen Gelialten von Cr, C u. Ni wurde das Potential in 
n. FeS04-Lsg. gegen die ‘/I0-n. Kalomelelektrode gemessen. Gewobnlicbe FluBcisen 
zeigten das Potential — 0,6 Volt, die nichtrostendcn Stuhle -)- 0,2 Volt; letzterer 
Wert liegt zwischen dem n. Potential des Cu u. Ag. Oberfliichenbeschaffenlieit u. 
Wiirmebehandlung beeinflussen das Potential, so daB die Grcnze des die Passi- 
yierung bewirkenden Cr-Gelialtes nicht genau angegeben werden kann. Sie liegt 
bei etwa 14—15°/0 Cr u. wird mit stcigcndem C-Gehalt nacli hoheren Cr-Gebalten 
yersclioben; bei 15% Cr genugen 0,8% C, um die dauernde Passiyitiit aufzubcben. 
(Stahl u. Eisen 45. 1198—1202. Essen.) L O d e r .

K. v. Kerpely, Erzeugung von Manganstahlgufi ans dem Elektroofen. Vf. be- 
trachtet die allgemeinen Eigenschaften u. die Verwendung von Mn-StalilguB; ferner 
wird seine Erzeugung im Elektroofen genau besclirieben, u. die Probenahme, prakt. 
Beispiclc u. GieB - u. Formtecbnisches erliiutert. (GieBerciztg. 22. 445 — 49. 
Berlin.) L O d e r .

R udolf R uer und K urt Bode, Dic magnetischen Umioandlungen der ferro- 
magnetischen Mełalle. Beim Erhitzen, sowie beim Abkiihlen von Elektrolyteisen 
fanden Yff. bei 769° — der magnet. Umwandlung — eincn dcutlichen Haltepunkt. 
Daraus sehlieBen Vff., daB das u- u. das /?-Fe tatsiichlich 2 yerschiedene Modi- 
fikationen sind, die im Yerhiiltnis echter Polymorpliie zueinander stelien, obwohl 
mit dieser Umwandlung keine Anderung des Raumgitters yerbunden is t  (Stahl u. 
Eisen 45. 1184—89. Aachen.) L O d e r .

M aurice Cook, Die Gewinnung wid Anwendung des Nickels. Yf. besprieht 
die modernen Prozesse, dic bei der Gewinnung des Ni angewendet werden, ferner 
die Yorarheitungsmetlioden des Ni u. die Wrkg. der gewohnlich yorhandenen Ver- 
unreinigungen. Besonderer Wert wird auf die Beschreibung derjenigen Eigen
schaften gelegt, die die Anwendung des Ni zu gewissen Spezialzwecken ermoglichen. 
(Chem. Age. 13. Montbly Metallurgical Section 9—11. London.) L O d e r .

R. Genders und G. L. Bailey, Die Grenze der a-JPhase im System Kupfer- 
Zink. Durch Gliiliycrss. stellte Yf. fest, daB die Grenze der «-Krystalle des
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Systems Cu-Zn etwas weiter reicht ais bisher bekannt war. Sie liegt bei 300° bei 
39°/0 Zn, bei 900° bei 33% Zn. (Journ. Inst. Metals 33. 213—25. Woolwich.) Ltl.

H. T. Angus und P. F. Summers, Die Wirkung der Korngrofie auf die Hartę 
und Ausgluhtcmperatur. Verss., die an reinem Cu u. einer Bronze mit 4,5% Sn 
vorgenommen wurden, ergaben folgendes: In grobkornigem Metali erfolgt bei ein- 
stiindigem Ausgliihen auf 150—200° ein Anstieg der Hartę, der mit der Korngrdlie 
zunimmt. Feinkorniges Materiał dagegen wird bei gleicher Behandlung weicher. 
Dieses rekrystallisiert aueh bei einer niedrigeren Temp. ais jenes. Das Wachstum 
des Kornes ist bei Bronze (bei hohen Tempp.) viel stiirker ais bei reinem Cu. 
Infolgedessen erfordert auch die Bronze eine liobere Walzarbeit ais reines Cu. 
(Journ. Inst. Metals 33. 115—41. Leeds.) L iJd e r .

Carl Pardun, Neuerungen auf dem Gebiete des Scldeudergusses. Vf. beschreibt 
die Entwicklung des SchleuderguB-Verf.’s u. betracbtet kritisch die versehiedencn 
neueren Ausfuhrungsarten zur Erzeugung von Rohren. Techn. Einzelheiten werden 
besprochen. (Stabl u. Eisen. 45. 1178—80. Gelsenkirchen.) Łuder.

E. W. Tschudi, Eine angenalierte Bestinlmung der Tiefc der Kompression in 
Kupferblocken wiihrend eines Sto/ies. Yf. bestimmt mittels der friiher beachriebenen 
Versuehsanordnung (Physical Reyiew [2] 23. 756) die StoBdauer beim Zusammen- 
stoB von Kupferb\6(ikcn oder mit Kupfer iiberzogenen StahlbYóckcu. Es zeigt sich, 
daB sich die StoBdauer t durch eine Gleichung t — Ald'h-v'U ausdriicken liiBt, 
wenn d der Durchmesser der StoBfliiche, v die Geschwindigkeit des Zusammen- 
stoBes u. A  eine Materialkonstante ist, die fiir Cu u. Stalli verschieden ist. Dann 
wurde der Stahlblock mit diinnen Elektrolytkupferiiberzugen verselien u. die StoB
dauer der yerkupferten Stalilblocke bestimmt. Hier ergab sich, daB bei einer 
dickercn Cu-Schiclit ais 0,03 mm die StoBdauer. des reinen Cu gemessen wurde, 
dagegen bei Schichtdieken unterhalb dieses Wertes StoBzeiten beobachtet wurden, 
die in der Mitte von jenen des Cu u. des Stahles lagen. Vf. schlieBt daraus, daB 
die Dicke der Schicht, dereń akut. Konstanten fiir die Dauer einer StoBwrkg. 
maBgebcnd sind, etwa 0,03 mm betragen muB. Bei Rundsttiben yon 1,27—2,5 cm 
Durchmesser u. StoBgeschwindigkeiten yon 10 cm/sec. lagen die StoBzeiten bei Cu 
zwischen 5,75 u. 7,23 -10 4 Sek. (Physical Reyiew [2] 26. 125—32. J o h n  H o p 
k in s  Univ.) B e c k e r .

Ulick E.. Eyans, Lokale Korrosion ais Folgę eines durch oberflachliehen Ver- 
schleifi hervorgcrufenen Potenlials. An yerscliiedenen Metallen, Pb, Zn, Cu, Fe, Al, 
Messing, wurde gegen yerschiedene Lsgg., NaCl, K2Cr04, NaJCOa, NajHPOj, ZnS04, 
KN03 festgestellt, ob ein durch median. Bearbeitung heryorgerufener VersclileiB 
lokale Korrosion heryorruft. Von grundsatzlicher Wichtigkeit ist, ob bei der 
Korrosion freier 0 2 yorhanden sein muB, oder freier H2 erzeugt wird. (Journ. 
Inst. Metals 33. 27—48. Cambridge.) L u d e r .

U. R. Evans und Guy D. Bengough, Die Beziehung der Korrosion zur An- 
fressung. Vff. definieren die Begriffe „VersclileiB“ (median. Zerstorung durch 
Reibung zweier Korper), „Korrosion" (chem. u. elektro-cliem. Angriff der Oberflaclie) 
u. „Anfressung" (lokaler Oberfliichenangriff). (Journ. Inst. Metals 33. 253—54. 
London.) L O d e r .

Minerals Separation Ltd., London, Schwinimaufbercitung mineralischer Werte. 
(D. R. P. 412908 KI. l a  vom 11/8. 1923, ausg. 28/4. 1925. E. Prior. 13/9. 1922. — 
C. 1924. I. 2041 [E. P. 208226].) Oe l k e r .

Minerals Separation Ltd., London, Konzentrieren von Ilamaiiterzen, die Eisen- 
oxydhydrate und kieselsaurehaltige Gangart enthalten. (D. R.. P. 414175 KI. la  yom 
15/7. 1923, ausg. 23/5. 1925. E. Prior. 3/8. 1922. — C. 1924. I. 704 [E. P. 
206565].) O e l k e r .
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Compagnie de3 Forges de Chatillon, Commentry & Neuves-Maisons, Paris, 
Warmebehandlung des Stahls. (D. R. P. 416531 KI. 18c yom 15/9. 1923, ausg. 17/7.
1925. Zus. zu D. R. P. 3 9 6 9 4 6 ; C. 1924. II. 756. — C. 1924. II. 400.) KOiiling.

Chemiscłie F ab rik  Griesłieim -Elektron, Frankfurt a. M., iibert. von: Gustav 
Sehreiber, Gricslieim, und Adolf Beck, Schwanheim, Behandeln von geschmolzenem 
Magnesium. (A. P. 1540867 vom 29/10. 1923, ausg. 9/6. 1925. — C. 1924. II. 
755.) K O h l in g .

Soc. an. de Commentry, Fourcham bault & Decazevilłe, iibert. vou: P ie rre  
Girin, Paris, Legierungen. (A. PP. 1542232 u. 1542233 yom 9/12. 1920, ausg. 
16/6. 1925. — C. 1921. IV. 121 [E. P. 159492].) K O i il in g .

Franz von W urstem berger, Ziiricb, Scliutz von Rohren und Eonstruktions- 
teilen aus Kupfer. (D. R. P. 416421 K I. 48a vom 20/5. 1924, ausg. 15/7. 1925. 
Schwz. Prior. 8/5. 1924. — C. 1925. I. 2115.) KO h l in g .

IX. Organisclie Prapai’ate.
Hans H eller, Synthetisclier Metlujlalkolwl. Allgemeinyerstandliche Erlauterung 

der Prinzipien der von der Badischen Anilin- u. Sodafabrik durchgefiihrten Synthese. 
(Umseliau. 29. 545—47.) H e l l e r .

Badisehe Anilin- und Soda-Fabrik, Zur Gescliichte der industriellen Synthese 
des Methylalkohols. Die B. A. S. F. stellt in Erwiderung auf einen Vortrag P a ta r ts  
fest, daC die in die ausliindisclie Presse iibernommene Darst. unrichtig ist. In der
B. A. S. F. sind zuerst die leistungsfahigen Katalysatoren u. dic Arbeitsbedingungen 
zur Synthese des Methanols u. hoherer Ilomologen gefunden u. die Grundlage zur 
tcclm. Yerwirklicliung gescliaffcn worden. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 546—47; 
Chem.-Ztg. 49. 463. Ludwigshafen a. Rh.) J u n g .

Georges P a ta rt, Zur Gescliichte der industriellen Synthese des Methylalkohols. 
(Vgl. yorst. Ref.) Entgegnung mit kurzer Erwiderung der B. A. S. F. (Chem.-Ztg. 
49. 564.) J u n g .

—, Fabrikmafsige Gewinnung von Essigsciureanliydrid. Bas Umsler-Mc Lang- 
Verfahren. Beschreibung einer von C. O. G a s s n e r  (Berlin) ausgefiihrten Anlage 
zur Fabrikation yon (C1I3 • C0)20  nach dem Verf. von II. H a u s l e r  u . J. Mc L ang  
mittels Ein w. von S02C12 auf NaC2H30 2: 4 CH3 • COONa +  S02C12 =  2 (C1I3 • CO)2 • O 
+  NasSO* +  2NaCl. (Chem. Trade Journ. 76. 787—88.) BOt t g e r .

J. Mc Lang, Fabrikation von Vanillin, Ilerstellung aus Nelkenol. Vf. gibt eine 
sehr eingehende Ubersicht iiber den ublichen HerstellungsprozeB yon Vanillin aus 
Eugenol, unter genauen Angaben der Tempp., Ileaktionszeiten, Mcngenyerhalt- 
nisse etc. Dic Ausbeuten an 100% Yanillin aus reinem Eugenol betrageu 72% der 
Theorie. Das Vanillin ist auch ohne Dest. im Vakuum nach zweimaligem Um- 
krystallisieren yollkommen rein. (Chem. Trade Journ. 7 7 . 3—4. Berlin.) T a u b e .

Joseph M ichelman, Pyrrol aus neuen Quellen\ seine Venvendung. (Ygl. S. 1099.) 
Pyrrol liiBt sich mit Yorteil aus Zeimruckstanden oder iederabfiillen durch zers.
Dest. gewinnen. Es kann nach Red. zu Pyrrolidinverbb. ais Ersatz fiir Nicotin
ais Schiidlingsbekiimpfungsmittel, zur Synthese von Alkaloiden der Pyrrolidinrcihe 
u. zur Synthese anderer physiolog. hochakt. Verbb. dienen. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 471—72. Roxbury [Mass.].) G r im m e .

Joseph. M ichelman, Jo doi aus einer neuen Quelle. Seine Eigensehaften. (Vgl. 
yorst. Ref.) Jodol ist Tetrajodpyrrol. Es wird gcwohnlich aus Pyrrol dargestcllt, 
kann aber auch aus dem Prod. der Dest. von Lederabfiillen, dem Pyrokoll, ge-
wonnen werden, das durch Sublimation leicht zu reinigen ist u. beim Kochen mit
Alkali in 2 Molekule fó-Pyrrolsiiure zerfallt. Jodol liefert mit EiereiweiB eine 
zicmlich bestandige Verb., das Jodalbumen oder Jodolen zum inneren bezw. aufieren 
Gebrauch, mit 36 bezw. 9% Jodol. (Amer. Journ. Pharm. 97. 350—52.) D ie t z e .
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Oskar Beyer, Saccharin. im Lichte der franzosischen Gesetzgebung. Histor. 
.Uberblick iiber dic franzos. Gesetze iiber das Saccharin, das jetzt auf der Listę der 
giftigen Substanzen steht, u. Erorterung seiner Unschiidlichkeit. (Chem.-Ztg. 49. 

•588. Ziirich.) ■ J u n g .

Rohm  & Haas A.-O., iibert. von: W alte r Bauer, Darmstadt, Athylmdihalogenide, 
Zu dem Eef. nacli D. R. P. 394194; G. 1924. II. 1022 ist fólgendes nachzutragen: 
In analoger Weise wie Br • CIL • Cif, • lir aus C2II„ u. HBr lassen sich aucli Atliylcn- 
dichloricł aus C,J/ 2 u. IiCl, bezw. Athylendijodid aus C.JL u. IIJ gewinnen. AuBer 
den dort erwiibuten oxydierend wirkenden DUmpfen u. Gasen lassen sich auch 
dampfformiger CIL O u. dampfformige IICO.JI yerwenden. Beispiele fiir die Herst. 
yon Athylcndichlońd in Ggw. yon N 0 2 ais reaktionsforderndem Mittel — u. yon 
Athylendijodid, F. 80—81°, in Ggw. yon J  sind angegeben. (A. P. 1540748 vorn 
26/4. 1922, auag. 9/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

H enri M arie Rene Barjot, Frankreich, Absoluter Alkohol. Man elektrolysiert 
unreinen A. von etwa 90° nach Zusatz yon K,C03. (F. P. 589393 vom 14/11.
1924, ausg. 28/5. 1925.) K a u s c h .

R. Koepp & Co., Ocstricli i. Rhg., und Egon Elód, Karlsruhe i. B., Yerfahren 
zum Konzentrieren von Ameisensaure, 1. dad. gek., daB in Abiinderung des D. R. P. 
391300 verd. HC02H mit neutralem Formiat yersetzt u. der Dest. unterworfen wird.
— 2. dad. gek., daB man die konz. IICO.JI bezw. liicrbei anfallende saure Formiate
nach dem Verf. des Hauptpatents weiterbeliandelt. — Man yersetzt z. B. 42% ig. 
IICO.JI mit Na-Formiat u. dest. die Halfte der Miscliung ab. In der Yorlage 
befindet sich eine 14%ig. HC02II, die in den Arbeitsgang zuriićkgefiihrt wird, 
wUhrend im DestillationsgefiiB eine 70’/o*g- HC02H zuriickbłeibt. Oder es wird 
zunaehst yerd. HC02II ohne Zusatz yon Na-Formiat in Kolonnenapp. bis zu einer 
Riickstandssiiure yon ca. 77,5% konz. u. diese nach Zugabe yon trockenem Na- 
Formiat weiterdest., wobei ais Ruckstand hochkonz. IIC02H gewonnen wird. In 
Ggw. von in der Siiure gel. Na-Formiat wird die Tension der IIC02H so stark 
ycrmindert, daB das Hcrausdestillieren yon W. selbst bei solchen Siiurekonzz. mog- 
lich ist, die durch gewohnliche Dest. nicht in ihre Bcstandteile zerlcgt werden 
kćinnen. (D. R. P. 416072 KI. 12 o vom 10/9. 1922, ausg. 6/7. 1925. Zus. zu D. R. P. 
391300; C. 1924. U. 887.) SCHOTTLANDER.

R henania V erein Chemischer F abriken  A.-G., B. C. S tuer, Aachen, und 
W alth e r Grob, Stolberg, Rlild., Ilcrstellung von słickstoffhaltigcn Kondcnsations- 
2»'oduktcn aus Acetylen und Ammoniak, dad. gek., daB in Abiinderung des D. R. P. 
365432 an Stelle yon Raseneisenerz oder Bausit sonstige natiirlich yorkommende 
hydrat. Eisenoxydc oder aus diesen yorwiegend bestehende Erze yerwandt werden.
— Solche Erze sind z. B. Brauneisenerz oder Limonit. Diese Kontaktstoffe liabon 
gegeniiber den bisher benutzten weniger Fe-haltigen MM., wie Bauxit, abgeselien 
dayon, daB sie eine groBere Festigkeit ais z. B. Raseneisenerz besitzen, den Vorteil, 
in groBerer Menge niedrigsd. Kondensationsprodd., insbesondere Acetonitril, zu 
erzeugen. Man leitet z. B. ein Gemenge von C.iH., u. N II3 bei 350° iiber Brauneisen- 
stein. Durch Kuhlung der Reaktionsgase wird ein Kondensat erlialten, das zu 77% 
aus unterhalb 90° sd. Bestąndteilen, Acetonitril mit geringen Verunreinigungen, 
besteht, wahrend bei Verwendung yon Bauxit unter sonst gleichen Bedingungcn 
ciu nur 62% unterhalb 90° sd. Bcstandteile, Acetonitril mit geringen Verunreini- 
gungen, enthaltendes Kondensat erhalten wird. (D. R. P. 415684 KI. 12 o vom 
3/8. 1922, ausg. 27/6. 1925. Zus. zu D. R. P. 365 432; C. 1923. II. 408.) Sc h o t t l .

M artin  Battegay, Miilhausen, ElsaB, Nicht farbende Tldoderwate von Phenolen. 
(A. P. 1523340 vom 14/4. 1924,.ausg. 13/1. 1925. — C. 1925. II. 771 [E. P. 215012,
F. P. 577 653].) ■ • S c h o t t l a n d e r .
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Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler und 0. Lieb- 
knecht, Frankfurt a. M., Blausaure. (E. P. 230346 vom 1/8. 1924, ausg. 2/4. 1925.
— C. 1925. I. 2920 K O h l in g .

Leopold Cassella & Co., G. m. b. H., iibert. yon: Ludw ig Benda, Mainkur 
b. Frankfurt a. M‘. , Benzoxazolon-B-arsinsdure. (A. P. 1543544 vom 17/4. 1924, 
ausg. 23/6. 1925. — C. 1925. II. 616.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische F ab rik  von Heyden A ktiengesellschaft, Radebeul-Dresden 
(Erfindcr: Hans Schmidt, OberloBnitz b. Dresden), Herśtellung von organischen 
Wis»mlvei-bindungen, darin besteliend, daB man in Abanderung des D. K. P. 413778 
auf die Lsgg. von Salzen aromat. o-Dioxycarbonsiiuren Bi(01I)a einwirken liiBt (vgl. 
aueli D. R. P. 414854; C. 1925. II. 1226). — Z. B. wird in NaOH gel. Protoeatechu- 
saure erwiirmt u. friscli gefśilltes Bi(OII)3 hinzugegeben, bis niehts mehr gel. wird. 
Beim Eindampfen der filtrierten Lsg. hinterbleibt das Na-Salz der Wismutproto- 
catechusaure der Zus. Cu H0O8Na3Bi-H 2O, mit ca. 28°/o Bi, ais schwaeh gefiirbtes 
Pulver; 11. in W., iiberschussige NaOH fallt kein Bi(OH)3 aus, HaS gibt Nd. von 
Bi2S3. Das Prod. liat sich bei Heilverss. an esperimenteller Maul- u. Klauenseuche 
besonders wirksam gezeigt. (D. R. P. 415316 KI. 12q vom 22/11. 1922, ausg. 23/6.
1925. Zus. zu D. R. P. 413778; C. 1925. II. 610.) Sc h o t t l a n d e r .

C. F. B oehringer & SÓhne G. m. b. H ., Mannheim-Waldhof, Natrium-Tribis- 
mutyltartrat. Zu dem Ref. nach A. P. 1540117 u. E. P. 229946; C. 1925. II. 770 
ist nachzutragen, daB das Na-Salz mit 2 Moll. H20  krystallisiert. (D. R. P. 416 327 
KI. 12o vom 3/11. 1922, ausg. 15/7. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E. Merck, Chemische F ab rik  (Erfinder: Amadeus Driitzmann und "Wilhelm 
KrauB), Darmstadt, Ilerstellung eines kernbromierten Acetobrenzcatechindibenzylathers, 
dad. gek., daB man Br auf den Dibenzylather des Acetobrenzeatechins einwirken 
lSBt. — Man yersetzt z. B. eine Lsg. des Acetobrenzcatechindibenzylathers in Chlf. 
bei 15° mit einer Lsg. yon Br in Chlf. Beim yorsiclitigen Erwiirmen auf liochstens 
50° tritt plotzliche Rk. yerbunden mit starker IIBr-Entw. ein, oline daB gleicli- 
zeitig eine Verseifung des Atliers erfolgt. Man neutralisiert mit Na2C03 u. dampft 
die Chlf.-Lsg. ab, wobei die Br-Verb. ais 01 hinterbleibt, das beim Verreiben mit
A. krystallisiert. Der Acetobrombrenzcatechindibenzylather CoH^O-CHjCoHj,)/1'1* 
(COClyMBr)*, aus absol. A. Nadeln, F. 94°, 11. in Chlf., w-eniger 1. in A., unl. in 
W., dient zur Herst. pbarmazeut. wichtiger Prodd. (D. R. P. 415314 KI. 12 q vom 
13/2. 1924, ausg. 18/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

F ritz  H efti, Altstettenb. Ziirich, und W erner Schilt, Ziirich, Sehweiz, Carbon- 
sdureester. (E. P. 229958 vom 31/10. 1923, ausg. 26/3. 1925. — C. 1925. 1. 1367 
[Schwz. P. 103885].) S c h o t t l a n d e r .

Chemische F ab rik  au f Actien (vorm. E. Schering), Berlin, In  Wasser leicht 
losliclie Verbindungen der d-Amino-2-argentomercaptobenzol-l-carbonsaure und ihrer 
Alkalisalze. Zu dem Ref. nach A. P. 1527951; C. 1925. I. 2392 ist nachzutragen, 
daB die Darst. der Ag-Vcrb. von der d-Amino-2-mercaptobenzol-l-carbonsaure aus- 
gehend z. B. so erfolgt, daB man die Saure, in wss. NaOH gel., mit formaldehyd- 
sulfoxylsaurem Na yersetzt, kurz aufkocht, die N-Sulfoxylsaure mit 10%'g- HC1 
ausfiillt, in Aceton lost u. eine Lsg. yon Ag-Acetat in A. u. NII3 zutropfen liiBt. 
Die abgeschiedene N-Formaldehyd$ulfoxylsiiureverb. der 4-Amino-2-argentomercaplo- 
benzol-l-carbonsaure wird dann wie friiher in das Na-Salz ubergefiihrt. (D. R. P. 
415626 KI. 12q vom 15/4. 1924, ausg. 25/6. 1925. Zus. zu D. R. P. 414797; C. 1925.
II. 771. E. P. 231699 vom 30/5. 1924, ausg. 30/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische F ab rik  vorm. Sandoz, Basel (Sehweiz), Reines l-Nitro-2-methyl- 
anthrachinon. (Schwz. P. 110109 vom 24/7. 1924, ausg. 16/5. 1925. D. Prior. 17/8. 
1923. — C. 1924. II. 1514 [0. R. P. 399741].) Sc h o t t l a n d e r .
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B ehringw erke Akt.-Gres. (Erfindcr: F ried rich  K rollpfeiffer und W ilhelm  
Kohlhaas), Marburg a. d. L., Herstellung von in Wasser leiclit loslichen Wismut- 
komplexverbindungen der Chinolinreihc, darin bestchcnd, daC man in Abiinderung 
des D. R. P. 415095 an Stelle des n. Bi-Salzes der 7-Jod-8-oxychiuolin-5-sulfosiiurc 
die cutspreelienden Salze der 7-Clilor- bezw. 7-Brom-8-Oxychinolin-B-sulfosaure ver- 
wendct. — Z. B. erliiilt man durch Einw. von Na.jC03 auf eine wss. Suspension von 
7-brom-8-oxychinolin-S-sulfosdurem B i eine orangefarbene, u. auf eine wss. Suspension 
von 7-chlor-8-oxychinolin-5-sulfosaurem B i eine goldgelbe Lsg. Das Yerh. diesel- 
Lsgg. entspricht dem der Lsgg. des Bi-Salzes der 7-Jod-8-oxychinolin-5-sulfosaure. 
(D. R. P. 416328 KI. 12p yom 22/1. 1924, ausg. 15/7. 1925. Zus. zu D. R. P. 415 095; 
C. 1925. II. 956.) ScnOTTLANDER.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
C. L. A lsberg und 0. S. Raak, Uber das Gelatinieren durch Ilitze von Weizcn- 

uiul Maisstarke. Nach Erorterung des hierubcr yorliegenden Schrifttums werden dic 
eignen Yerss. der Vff. besprochen, die sich auf die Best. der Viscositiit 4l/2- u. 5%ig. 
Aufschwemmungen der Stiirkc bei Tempp. von 25—90° in einem yiscosimcter von 
S to rm er erstreckten. Die Stiirken wurden nach dem friiher angegebenen Verf. 
(Rask u. A lsberg , Cereal Chemistry 1. 7; C. 1924. II. 557) hergestellt, bei dem 
die Stiirke nicht der Einw. von Alkali oder sonstigen stark wirkenden chem. 
Reagcnzien ausgcsetzt war. Das Ergebnis der Yerss. war, daB die Viscositiit beim 
Erhitzen von Stiirkesuspensionen in W. sclirittweise zunimmt, der Vorgang des 
Gelatiuierens tritt nicht scharf bei einer bestimmten Temp. ein, wie bisher yielfach 
angenommen wurde, sondern ist eine langandauerndc, sclirittweise erfolgende Um- 
wandlung. Wenn die Gelatiniertemp. ais dic Temp. angesehen wird, bei der die 
Anisotropie yerschwindet, so ist es die Temp. eines friihen Standes des Gelatinier- 
yorganges, nicht die Temp., bei der der Vorgaug yollendet ist. (Cereal Chemistry 1. 
107—16. Stanford, Univ.) R O h l e .

Er. llehor, Eine Bemerkung zur Filiralion in Zuckcrfabrikslaboratorim. Der 
Umfang der Verdunstung beim Filtrieren liiingt von der D. u. Viscositiit (Dauer 
der Filtration) der FI. u. von der Temp. ab. Bei Filtrationsverss. nach der bisher 
ublichen Art u. Weise u. nach einer yon Y osd rak  empfohlenen Vorr. zeigte 
sich, daB nach jener bei sonst gleiclien Bedingungen eine doppelt so schnelle 
Filtration erreiclit wird ais mit dieser u. daB infolgedessen die Zunalime der Konz. 
beim Arbeiten nach dem Vorsclilage V o n d r Ak s um ein Geringes groBer ist ais bei 
dem bisher ublichen Verf. Die Unterschiede der Polarisationen infolge der Ver- 
dunstung bei beiden Verff. zeigeń sich aber nur in Huudcrtstel-°/0, haben also 
keine prakt. Bedeutung. (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 49. 329—30. 
Podzfimói.) ROhle.

H. H. Petera und F. P. Phelps, Farb-Nomenklatur in der Zuckerindustrie. 
Schrittc zur Erlangung der notwendigen einheitlichen Nomenklatur und eines Systems 
von Normalmafien. Die Entw. der BewertungsyerfF. u. Erkliirungsmoglichkeiten fiir 
die Farbeigenschaften der Zucker erfordert die Einfiłhrung einer einheitlichen 
Nomenklatur u. einer zusammenhiingenden Reihe yon NormalmaBen. Es sind deshalb 
im Bureau of Standards in der Colorimetrie besonders der Spektrophotometrie 
bereits yorhandene Ausdriicke, soweit sie gceignet waren, ubernommen, in yielen 
Fiillen aber auch neue Ausdriicke u. Zeichen gepriigt worden. Das ausfiilirlich 
ausgearbeitete yerzciehnis der iibernommenen u. neu gepriigten Ausdriicke u. 
Begriffbestst. wird gegeben. (Facts about Sugar 20. 353; Lon. Planter 74. 288; 
Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1925. 448—52.) R O h l e .

F red a  Hoffmann, Uber eine in der Zuckerindustrie neue Methode der Farb- 
untersuchungen. In Deutschland herrscht zurzeit das Stammersclie Verf., das auf

YII. 2. 104



1566 HX1T. Z u c k e r  ; K o h l e n h y d r a t e ; S t a r k ę .

dem Yergleiche der untersuehten Lsg. mit einer „Normalfarbe" beruht. Ob >nan 
dafiir die Stammerseben GlUschen, oder Caramel, Saccharan der Fuskazinsiiure 
yerwendet, es baftet allen Bestst. der gleiebe grundsiitzliehc MangeFan, daB die 
Ergebnisse unzuverlassig u. ungenau werden, wenn der Farb to n  beiderlei Lsgg. 
nicht vollkommen iibereinstimmt. Denn man kann mit dem Stammerschen App. 
nur die F a rb tie fen  becinflussen. Einwandfreie Farbbestst. lassen sich nur in 
spektral zerlegten Farben machcn. Ein weitcrer Nachteil des Stammerschen u. 
yieler anderer Farbbestimmungsyerff. ist die Abhiingigkeit von der Normalfarbe, 
fiir die eine Gewiihr fiir yollige Bestiindigkeit nicht besteht. Vf. scliliigt deshalb 
vor, fur die Farbbest. die Messung des Absorptionsspektrums zu wiihlen, wobci 
man die Menge des in einer bestimmten Schichtdicke der zu untersuchenden Lsg. 
absorbicrten Liclites fiir dic yerschiedenen Farben gesondert miBt. Man kann auf 
diese Art Farbtiefen- u. Farbtoniinderungen in absol. MaBstabe ohne jede Beziehung 
auf eine Normale genau feststellen. — Zum Sclilusse werden noch fur die wich- 
tigsten der von P e t e r s  u. P h e l p s  (vorst. Eef.) angegebenen GroBen die deutsclien 
u. die amerikan. Bezeichnungen kurz nebeneinandcr angegeben. (Ztschr. Yer. Dtsch. 
Zuckerind. 1925. 452—55.1 RO h l e .

F, Tódt, J}ic Asclienbestimmung von Sdften und Fertigprodukten der Riiben- 
zuckerfdbrikation auf elektrischem Wege. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1925. 
429—39. — C. 1925. II. 1104.) R O h l e .

Congdon und Young, Nachweis von Saccharose in Gegenwarł von Glucose und 
Trennung eines Getnisches verschiedener Zuckerarten. Nach C o n g d o n  u. S t e w a r t  
(Journ. Ind. and Engin. Chem. 13. 1143; C. 1922. IV. 533) liiBt sich ein trocknes 
Gemisch von Glucose u. Saccharose durch Behandlung mit Athylacetat, das Glucose 
lost, qualitativ trennen. VfF. liaben diese Unterss. fortgesetzt mit dem Ziel, zu 
einem Trennungsyerf. der Pentosen von den Hexosen zu gelangen. Zugleich 
wurde die Yerweiidbarkeit dieses Verf. zur quantitativen Best. der Zucker gepriift u. 
es wurden die Losliclikeitsyerhiiltmsse anderer Zucker in trockenem Athylacetat u. 
die Einw. von Spuren von W. darauf untersucht. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind: 
Saccharose u. Glucose konnen fast quantitativ von einander getrennt werden, wenn 
der Wassergehalt sowohl der Zucker selbst, wie auch im Athylacetat genau 
kontrolliert wird. Ahnlich wird Saccharose von Fructose u. Arabinose getrennt. 
Maltose, Saccharose u. Lactose sind in trockenem Athylacetat ungefiihr gleich 1., 
Galactose u. Mannose sind ungleich 1. darin, aber loslicher ais die genannten 
Biosen. Am loslichsten in trockenem Athylacetat sind Arabinose, Glucose u. 
Fructose; Glucose ist loslicher ais Fructose, Arabinose ist etwa 6 -mal loslicher ais 
Saccharose. Galactose kann mit groBeren Mengen trockenen Athylaeetats fast 
yollig von Glucose befreit werden; die Trennung yon Gemischen siruposer Glucose 
u. kry stalli sierter Saccharose mittels Athylaeetats kann fiir die Praxis von Bedeutung 
werden, da sie die umstiindliche mechan. Trennung beider Zucker unnotig maeht. 
Die Loslichkeit der Zucker (je 1 g mit 100 ccm Athylacetat ausgezogen) in trockenem 
Athylacetat (Kp. 75°) bei 5-std. Extraktion betriigt. (% Zucker gel.): Maltose 4; 
Lactose 5; Saccharose 6 ; Galactose 14; Mannose 18; Glucose (anhydr.) 32; Ara
binose 37; Fructose 42; Glucose (9% W.) 56, (10% W.) 72, (9% W., ausgezogen 
0,3 g statt 1  g) 85. Kleine Wasserzugaben zum Athylacetat bewirkten bei: 

Saccharose............................................1 % W. 11% Zucker gel.
.......................................................2 % „ 1 0 0 % „ „

Glucose anhydr................................... 1 % „ 38% „ „
» .................................. 2 % „ 1 0 0 % „ „

Methylacetat kann Athylacetat nicht ersetzen, da Monosen u. Biosen, sowie Ara
binose darin 1. sind. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1925. 440 — 47. Syra- 
cuse [N. Y.].) RO h l e .
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XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Puttermittel.
"Walther Herzog', Bericht uber die Fortachritłe auf dem Gebiete der synthe- 

tischen Siifi stoffe und verwandten Verbindungen in den Jahren 1923 und 1924. Vf. 
teilt seine Ubersicht ein wie folgt: 1. Dulcin. 2. Saccharin u. D eriw . 3. SiiBstofFe 
mit von Saccharin u. Dulcin abweicliender Konst. (Ztschr. f. angew. Ch. 38 . 641—48. 
Wien.) S c h u s t e r .

C. H. Bailey und Arnold H. Johnson, Untersuchungen iiber Weisenmehl- 
sorten. IV. Weclisel in der Wasserstoffioncnkonzentration und elektrischen Leit- 
fdliigkelt von Wasserausziigen naturlichen und mit Cldor beliandelten gelagerten Mehles. 
(III. vgl. Journ. A s b o c .  Official Agricult. Chemists 6. 63; Ztschr. f. ges. Getreide- 
wesen 14. 74; C. 1923 . II. 144.) Es zeigte sich, daB Behandlung des Mehles mit Cl 
eine Zunahme der pH u. der spezif. Leitfiihigkeit des wss. Auszuges bewirkte ent- 
sprechend der Menge des yerwendeten Cl. Natiirliche Meble u. mit Cl beliandelte 
Melile zeigten Zunahme der pjj im Verląufe der Zeit, wenn sie unter den iiblichen 
Bedingungen gelagert wurden, u. zwar anscheinend jene etwas mehr ais diese. 
Natiirliche Mehle u. die gleichen Mehle nach Cl-Behandlung scheinen demselben 
konstanten Sauregrade zuzustreben, wenn sie lagern, allerdings kann dies mehrere 
Jalire dauern. Die spezif. Leitfiihigkeit wss. Ausziige blieb konstant, wenn Aus- 
zttge von Mehl verglichen wurden, das yerscliieden lange lagerte. Iloch- u. gering- 
wertige Mehle wandelten im Verlaufe der Zeit ihre pn  in etwa demselben MaBe 
um. Mit A. ausgczogenes u. wieder getrocknetes Mehl wandelte seine pH wiilirend 
nahezu 2 Jahren nur unmerklich um. (Cereal Chemistry 1. 133—37. St. Paul 
[Mian.].) IIO h l e .

K. Mohs, Die Porengrdfse in gebacknem Brote. Um die PorengroBe yerschie
denen Backwerkes schnell genau angeben zu konnen, hat Vf. eine Skala von 
10 Querschnitten von Brot — yom groBt- bis kleinstyolumigen — zusammengestellt, 
die ais 1—10 bezeichnet sind u. nun einfach durch Angabe der betrefFenden Zahl 
die gemeinte PorengroBe statt umstiindlicher Beschreibung kennzeichnen lassen. 
Die 10 Querschnitte werden gegeben. Um bei der jeweils notigen Ilerst. der zu 
yergleicbenden Querschnitte von der photographischen Herst. unabhiingig zu sein, 
empfiehlt Vf. eine flachę Scheibe Brot mit einer Pastę aus Lampenschwarz u. Ol 
zu schwiirzen u. wie einen Stempel auf ein Stiick ungeleimten Papiers zu pressen. 
(Cereal Chemistry 1. 149—51. Frankfurt a. M. [Deutschland].) B O i il e .

C. E. Mangels, Wirlcung des Lagerns auf die Backfahigkeit von gewohnlichem 
und von Ilartweizen. Es sind hieruber, wie das besprochene Schrifttum zeigt, nur 
ziemlich wenig Unterss. yeroffentlicht werden. Vf. hat Weizen der Ernten 1921 u. 
1922 u. daraus hergestellte Mehle untersucht. Er hat sich dabei auf die Fest- 
stellung des Brotyol. beschriinkt. Einige chem. Unterss. haben keine wesentlichen 
Unterschiede ergeben. Der Weizen war zum Teil der gewohnliche (bard red spring 
wlieat), zum Teil Hartweizen (durum wheat). Die Ergebnisse sind: Gewohnlicher 
Weizen (ungemahlen) von 1921 zeigte beim Lagern bis zu 2 Jahren kaum Ande- 
rungen im Brotyol. u. dann in Bichtung einer Verbesserung. Hartweizen yon 1921 
zeigte wecliselnde Ergebnisse, im allgemeinen in Bichtung einer Zunahme des Brot
yol., in einigen Fiillen war aber auch eine Abnahme zu bemerken. Weizen aus 
1922 zeigte iihnliche Ergebnisse wie Weizen aus 1921, nur war der Unterschied 
zwischen beiderlei Weizenarten nicht so ausgesprochen. Warmes Lagern (in heiz- 
barem, nach Suden gelegenem Raume) ist schiłdlicher fiir die Giite des Mehles ais 
kaltcs Lagern (nicht heizbarer, nach Nordcn gelegener Baum); nach 11 Monaten 
Lagerns zeigten alle Proben Mehles einige Verschlechterung, die Mehle von Hart
weizen yerhaltnismiiBig mehr ais die Mehle yon gewohnlichem Weizen. (Cereal 
Chemistry 1. 168—78. Fargo [North Dakota].) B O h l e .
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P. M. Patterson, Das Kuchcnmehllaboratorium. Es soli ein Uberblick iiber 
die versehiedenen Verff. zur Unters. von Mehl auf Eignung zum Kuchenbacken 
fiir diejenigen gegeben werden, die damit nicht geniigend yertraut sind, insbesondere 
also den Brotmelilehemikern. Danach wird die Eignung eines Mehles zum Kuchen
backen bedingt: durch die gleicliformig feine Verteilung der Mehlteilchen, durch 
die Beziehung der Glutenmenge zum physikal. Zustande, auch nach Einw. des 
Backpulyers darauf, u. durch die Neigung des Glutenkolloids, sich mit der gesehlagnen 
Teigemulsion zu yerbinden u. diese Bindung aufrecht zu lialten. Vf. hat ein Back- 
pulver der Zus. yerwendet (g): Monocalciumphosphat 150, Natriumpyrophosphat 50, 
Soda 150, Mehl oder Starkę 50. Ein Kuchenteig bestand aus (g): Zucker 175, 
Miirbezusatz (Fett) 75, Eialbumin 5, Milchpulyer 15, Salz 5, Backpulyer 10, Mehl 
225, W. 250 ccm. (Cereal Chemistry. 1. 159—61. Eyansyille [Indiana].) R ii u l e .

W. A. Roozendaal, Bestimmung des Wassergehaltes von Mehlsorten. Wiihrend 
andere Verff., auch die Xylolmethode, unbrauchbare bezw. ungenaue Werte ergeben, 
besonders auch, weil die Austrocknungsgrade der Stiirke sich nach dem Wasser- 
gehalt der Trockenluft richten, eignen sich nur das Vakuumverf. u. das Yerf. nach 
M e ih u iz e n  (vgl. V o g e l e n z a n g , Pharm. Weekblad 59. 732; C. 1922. IV. 596.) 
(Pharm. Tijdschrift voor Nederlandscli Indie 2. 274—79.) G r o s z f ę l d .

Rowland J. Clark, Brotfehler im Lichte der Wasserstoffionenkonzenlration. 
Vf. weist auf die Bedeutung der pu  fiir die Backfahigkeit eines Mehles liin u. 
empfielilt, sie bei der Beurteilung eines Mehles daraufhin zu beacliten. Die Yer- 
lifiltnisse werden eingehend erortert, auch in bezug auf die Bedeutung des Alterns 
eines Mehles fiir seine Backfahigkeit. (Cereal Chemistry. 1. 161—67. Newton 
[Kansas].) R U h l e .

Ross Aiken Gortner, Yiscositćit. ein Map fiir die Giite des Glutenins. Es wird 
gezeigt, daB die absol. Viscositiit von Mehl-Wassersuspensionen von Weizenmehl 
Werte gibt, die nur sclilecht gedeutet werden ltonnen, da die Viscositiit den Mittel- 
wert zweier Ursachen darstellt, niimlich der Giite u. der Menge des im Meble vor- 
handenen Glutenins. Vf. findet einen konstanten W ert fiir die Giite des in einem 
Weizenmehle yorhandenen Glutenins auf folgendem Wege: Man steckt die Werte 
der Logaritlimen der Konzz. von Mehlwassersuspensionen desselben Mehles ais 
Abscissen, die Logarithmen der zugehorigen Viscositiiten ais Ordinate ais reclit- 
winklige Koordinaten ab; die sich ergebende Kurye ist eine Gerade u. die Tan- 
gente des Winkels mit der Abscissenachse ist ein MaB fur die Giite des Glutenins 
in dem untersuchten Mehle. Die mathemat. Ableitung wird gegeben. Zur Best. 
der Yiscositat nimmt man Konzz. von 12, 15, 18 u. 21 g Mehl auf 100 ccm W. 
oder, wenn das Mehl weniger ais 9°/0 Protein enthalt, 15, 18, 21, 24 oder 18, 21, 
24, 27 g. Man śchiittelt das Mehl, zur Entfernung von Elektrolyten, zuniichst 
heftig mit 100 ccm W., gibt dann noch 900 ccm W. zu u. śchiittelt 8—10 mai 
wiihrend 45 Minuten, liiBt 15 Minuten absitzen u. dekantiert die iiberstehende Pi., 
die man yerwirft. Man śchiittelt dann nochmals mit 500 ccm W., laBt 15 Minuten 
absetzen u. dekantiert. Den Riickstand gibt man dann unter Nachspiilen in einen 
100 ccm Schuttelzylinder, fiłllt zu 100 ccm auf, mischt gut u. bestimmt die YiscositSt 
in einem Torsionsyiscosimeter (ygl. Sh a r p  u . G o r t n e r , Res. BI. 19. Minn. Agr. 
Exp. Stat. [1924]; Journ. Physical Chem. 27. 674. 982 [1923].) (Cereal Chemistry 1. 
75—81. Minnesota.) R O h l e .

Nahrich, Zur Denaturierung der im § 36 BBA. aufgefuhrten Teile von Schlacht- 
tieren in der ambulatorischm Fleischbeschau durch Anilinfarbstoffe. Durch Yerss. 
.mit Methylenblau u. Gentianayiolett ergab sich, daB das maschenreiche Bindegewebe 
den Farbstoff leicht u. schnell aufnimmt, wiihrend die Denaturierung glatter 
Muskulatur straffer Kapseln oder seroser Uberzuge (Gebiirmutter, Hoden, Penis usw.) 
nur durch mehr konz. Farbstoff lsg. (1:10000) zu erreichen ist. Wegen des blauen,
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z. T. griinlichen Farbtones yerhindert Metliylenblau besser ais Gentianaviolett eine 
miCbriiuclilicbo Verwendung der Abfitlle. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 35. 
333—35. WeiBensee, Fleischbeschauamt.) G r o s z f e l d .

B.. Vladesco, Die Loslichmachung der organischen Substanz der Milch. Ihre 
Anwendungcn. Vf. erhitzt auf einem Teclubrenner ein Gemisch von 10 ccm Milch 
u. 20 ccm konz. HNOa im Kjeldahlschen Kolben von 100 ccm. Nach etwa 5 Min. 
ist klare Lsg. ohne Schwiirzung eingetreten; man gibt dann 10 ccm W. zu, kiihlt 
unter heftigem Schutteln^ab, bis das Fett erstarrt ist u. fiihrt es auf ein gewogenes 
Papierfilter iiber, trocknet u. wagt. Das Verf., das gegeniiber dem Gerberschen u. 
dem Verf. von K u m a g a w a -S u to  hohere Werte liefert (z. B. 5,6 nach G e r b e r , 5,93 
nach Vf.), ist brauclibar in den Fiillen, bei denen es sich um vergleichende Unterss. 
handelt. (Le Lait 5. 479—83. Bukarest.) E O h l e .

W. Wedemann, Ist die Kuhmilchdiastase (Amylase) zur Erkennung der schonenden 
Dauerpasteurisierwig geeignet? Es wurde deutliche SchwSchung der Diastasewrkg. 
nach 1/2-stel. Erhitzen von Milch auf 53—54 oder 55° u. Vernichtung bei 56° be- 
obachtet; infolgedessen kann die Diastaserk. ais Verf. zur seuchenpolizeilicben 
tjberwachung von dauerpasteurisierter Milch — d. h .' Stde. auf 60—63° erliitzter 
Milch — nicht yerwendet werden. Die Verss. wurden im wcsentlichen nach dem 
Verf. von K o n in G ausgefiihrt; a is Stiirkelsg. diente eine 0,75°/0ig. (Ztschr. f. 
Fleisch- u. Milchhyg. 35 . 301—4. Berlin-Dahlem.) E O h le .

E. Elser, Seitrage zur ąuantitativen Honiguntersucliung. (Vgl. S. 869.) Nach 
kurzer Besprechung des bisherigen Standes der Honigunters. gibt Vf. seine 
Methodik an: Man wagt etwa 3 g  Honig genau ab, fiillt mit W. zu 200 ccm auf 
(Lsg. 4) u. yerwendet 20 ccm fiir die Best. der Trockensubstanz, 30 ccm des Ge- 
samteiweiBes, 20 ccm des Inyertzuckers, 20 ccm des Eohrzuckers, 20 ccm des 
Dextrins, 20 ccm der Glucose u. 50 ccm des Siiuregrades. Die Ausfiihrung der 
einzelnen Bestst. wird eingehend angegeben. Ferner werden besprochen die Best. 
der pn , der Oberflachenspannung, der Leitfiihigkeit u. der anorgan. Bestandteile 
nach Zers. der organ. Bestandteile mittels eines H2S04-H20 2-Gemisches. Die hier- 
fur in Betraeht kommenden Bestst. sind auf nephelometr. (P20 5, Fe), kolorimetr. 
(Fe, Mn) u. titrimetr. (CaO, Cl) Wege ausgearbeitet worden. — Die Ergebnisse der 
quantitativen UntersuchungsyerfT. der Fermente des Honigs (Katalase, Diastase, 
Inyertase) sind naturlich nur relatiy brauchbar, gestatten aber, die einzelnen Honige 
unter sich zu yergleichen. (Landw. Jahrb. d. Schweiz 3 9 . 53—75. Liebefcld- 
Bern.) R O h l e .

XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

Siduey D. W ells und Earl Schafer, Dic chcmisclien Konstanten des Flaclis- 
strohs. Die Aufschliefiung des Bastes nach verschiedenen Yerfahren. Fiir Bast, 
Schiiben u. Stroh wurde A.-Bzl.-Extrakt, IleiBwasserextrakt, Extrakt mit l%ig. 
NaOH, Cellulose, Pentosan in der Cellulose, Pentosan u. Lignin im extrahierten 
Ausgangsmaterial, Asche, Cellulose, Pentosan u. Lignin nach Extraktion mit A.-Bzl. 
u. l%ig- NaOH ermittelt. Die chem. Uneinheitlichkeit zwischen Bast u. Schiiben, 
wie sie im Flachsstroh yorliegen, ist so weitgebend, daB chem. AufschlieBungsyerff. 
fiir die gleichzeitige AufschlieBung der Schaben ohne merkliche Sehwachung der 
Bastfaser nicht geeignet erscheinen. Sehr wahrscheinlich kann nur durch eine 
Kombination eines auBerst milden chem. Aufschlusses mit einer mechan. Trennung 
das Problem gel. werden. Die Schwiichung der Bastfaser ist oberhalb 155° merk- 
lich griiBer ais bei tieferen Tempp. (Wchbl. f. Papierfabr. 56 . 814—18.) S 0 v e r n .
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G. Durocher, Die Ąlfa-Jndustrie. Das Ernten der stipa tenacissima, das Auf- 
sehlieBen u. die Verwendung in der Papierindustrie ist bescbrieben. (La Naturę 1925 . 
17—21.) ’ SttVERN.

K. Malinowski, Die Entwasserung von Holzscldiff. Unters. uber die Ent- 
wasaerung in Pappen- u. in Eindickmascbinen. (ZellstofF u. Papier 5. 257—58. 
Nach Bumaslmaja Promiisclilennostj 1925. Nr. 3.) S(JrvEBN.

Rudolf Lorenz, Theorie und Praxis der Harzleimung. (Ygl. Wehbl. f. Papier- 
fabr. 56. 481; C. 1925 . II. 502.) Die Massenwrkg. des Freiharzes wird erortert, 
Angaben iiber Hydrolyse u. Alkalitiit in techn. Harzleimlsgg. (Wchbl. f. Papier- 
fabr. 56. 636—39. Tharandt.) St)VERN.

—, Die Pappenfabrilcation. Verss. iiber die EinfRisse yerschiedener Faktoren 
auf die Menge des Stoffyerlustes werden besproehen. Der Schurichtsehe Stoffanger 
ist bescbrieben, Angaben uber die Vorteile der Stoffreiniger. (Wchbl. f. Papier
fabr. 56. 639—43.) SOyern.

E. Liebeherr, Yerarbeitung von Sageabfallen zu Cellulose. Die Verwendung 
der Sageabfiille wird ais lolmend bezeichnet. Angaben iiber Zerklcinern u. Kochen.
(Wchbl. f. Papierfabr. 56 . 819. Vevce, SIIS .) SOv e e n .

Carl G. Schwalbe und Giinther Teschner, Zur Eenntnis der Adsorption und 
Quellung bei Cellulose- und Zellstoffascrn. Vff. behandeln die Frage, ob die Adsorption 
von Al aus Al-Salzlsgg. von den anorgan. Bestandteilen der Faser oder von der 
Cellulose selbst bewirkt wird. Die Ergebnisse von T in g l e  (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 14. 198; C. 19 2 2 . I. 1104), daB das Al nur an die anorgan. Bestandteile ge
bunden wird, treffen nur fiir Baumwollgewebe u. verd. Ala(SO,)3-Lsgg. zu. Bei 
liingerem Aufenthalt derselben in der feuchten Hangę erhielten VfF. jedoch wechselnde 
Rcsultate, teils eine geringe Adsorption von Al, teils wcitgebende Auslsg. von 
Asehcbestandteilen. Fiir die Adsorption des Al durch die Faser selbst ist 1. ilir 
Gehalt an Oxy- u. Ilydrocellulose maBgebend, 2. der Malilungs- u. Quellungszustand 
der Faser. Ais giinstig fiir die Adsorption haben sich Lsgg. von bas. Al-Sulfat 
mit einem Gehalt von 1,15—1,20% A120 3 erwiesen. Dabei tritt die Ascheauslsg. 
erlieblich gegen die Adsorption von Al zuruck. Die Verss. ergaben eindeutig, daB 
mit steigender Vorquellung die Adsorption yon Al durch die Faser waclist. 
(Papierfabr. 2 3 . Sonderlieft. 144—48.) Oh l e .

R. 0. Herzog, Zur Erfcenntnis der Cellulosefaser. (Vgl. S. 132.) Die natiirlichen 
Faserstrukturen sind, wie nacligewiesen werden konnte, „Wachstumsstrukturen11. 
Fur das Zustandekommen der Faserstruktur der K u n s tfa s e r  kommen yerschieden 
schnell yerlaufende, miteinander yerkoppelte Prozesse in Betracht: die Koagulation 
(Vereinigung u. Verklebung yorliandener Micellen) u. das Auskrystallisieren (Um
wandlung des Micells in den Krystalliten). Auch die an den Faden angelegte 
Spannung durfte dic Ursacbe der Krystallitorientierung sein. Die Faserstruktur 
im Kunstfaden ist zu betTachten ais Wachstumsstruktur, yerursaclit durch Spannung, 
ermoglicht durch abgepaBte Geschwindigkeitsyerliiiltnisse der Einzelprozesse. — 
Bei den komplizierter aufgebauten n a ti i r l ic h e n  F a s e rn  liegt primiir isotrope 
Substanz yor, in der erst die krystallisierte Substanz entsteht. Fiir die Krystallit
orientierung maBgebend sind auch hier: SpannungsgroBe, Anlieferungs-bezw. Um- 
wandlungsgeschwindigkeit der die Cellulose bildenden Substanz, dereń Plastizitiit 
in der Gelform u. die Geschwindigkeit des Prozesses Gel — ->- Krystall. Auch die 
pseudomorplien Celluloseumwandlungen werden erklart durch die orientierende Wrkg. 
des Zuges. Die Einbettungssubstanz, die in Rissen u. Spriingen bis zu molekularen 
Dimensionen, yielleicht sogar im Gitter der Cellulosekrystallite liegt, ist, wenn sie 
gealtert u. zur Kittsubstanz geworden ist, fur Festigkeit, (juellung u. Verlauf chem. 
Umsetzungen Btark mitbestimmend. Verss. iiber die Dimensionen der Rrystallite 
u. die GroBen der Micellen haben ergeben, daB ihre GroBenordnung anniihernd
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die gleiche ist. Es hiilt somit auch ais Micell zusammen, was bei der Cellulose 
ais Krystall zusammengefaBt ist. Fur das Yerstandnis topochem. Vorgiinge ist 
diese Tatsaehe von der Erhaltung der Aggregatteilchen yon groBer Bedeutung. 
An einigen Beispielen wird diese Beziebung zwischen Cellulosekrystallit u. Micell 
naher gezeigt. Die DeformationsyorgUnge yon Cellulose-Krystallit-Aggregaten be- 
rulien wohl in erster Linie darauf, daB ein zweipliasiges System (Krystallite u. 
Interkrystallitsubstanz) yorliegt, das bei Spannung zu flieBen beginnt. Alle be- 
obacliteten Deformationsvorgiinge lassen sich mit der Auffassung der Faser ais 
zweipkasiges System gut in Einklang bringen. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58 . 1254 
bis 1202. Berlin-Dahlem, Kaiser W ILHELM-Inst. f. Faserstoffchemie.) H o r s t .

R udo lf Sieber, Uber das luarmetechniselie Verhaltcn des Sulfitkochprozesses. 
(Ygl- S. 621.) Angaben iiber Ausnutzung der in der abrinnenden Lauge enthaltenen 
Wiirme, wiirmetechn. Betracbtungen Uber den KoeliprozeB in seiner Gesamtbeit, 
Warmebilanzen, Zukunftsbeispiele fur direktes u. indirektes Yerf. (Wćhbl. f. 
Papierfabr. 56. 729—32. 793—95. 848—51. ICramfors.) SO v e r n .

C. G. Schw albę, Sulfitzellstoffkochungcn mit magnesiahalligen Fi-ischlaugcn. 
Um andere Stofie ais Magnesit u. Dolomit zur Herst. MgO-haltiger Sulfitlaugen 
heranzuzielien, wurde MgCl2 mit Ca(OII)2 in holier Konz. umgesetzt, das aus- 
gesebiedene Mg(OH)2 liiBt sich, gegebenenfalls in Ggw. von Kalkstein mit S02 in 
Koeblaugen ttberfiihren. Die Mg(HS03)2-laugen sind bei gewohnlicher Temp. nicht 
oxydierbarer ais Ca(IIS08)2-laugen, bei hoherer Temp. scheidet eine Mischlauge 
aus gleichen Teileu CaO u. MgO 10% der angewandten Basenmenge, reine 
Mg(HS03)2-lauge keinen Nd. ab. Beim Koclien schcidet die Mischlauge 22% der 
Gesamtbasenmcuge ais CaS03 auf der Faser ab, reine Mg(HS03)2-lauge nur etwa
0,4%. Die Kochung mit viel MgO enthaltender Lauge dauerte liinger ais die mit 
weniger MgO oder mit CaO-haltiger Lauge. In der Ausbeute war die CaO-Kocliung 
u. die CaO •MgO-Kochung gleicli, viel MgO gab hohere Ausbeute. Der Ersatz 
von CaO durch MgO wird ais yorteilhaft bezeichnet, die Betriebssicherheit ist 
groBer, man bat groBeren Spielraum in der Wahl der Basenkonz. Erorterung der 
Kosten- u. Abwasserfrage. (Papierfabr. 23. Verein der ZellstofF- u. Papier-Chemiker
u. -Ingenieure. 461—66; Zellstoff u. Papier. 5. 251—52.) SOYERfr.

E rik  H agglund  und E. 0. Hedman, Untersuchungen iiber die Roifarbung 
von Sidfitzellstoff. Die Rotfarbung ist im wesentliclien an die im Stoff befindliche 
Ligninsulfosiiure oder lignosulfosaures Salz gebunden. Die Farbę liiBt sich durch 
hydrolyt. Spaltung der Lignosulfosiiure-Kohlenhydratyerb. mehr oder weniger voll- 
standig entfernen, wobei die Lignosulfosaure in Lsg. gelit. Hinzufugung des 
NajSOj zum Lignin ruft an u. fiir sich keine solche Yeriinderung im Ligninmolekul 
lieryor, daB Rotfarbung bei Oxydation eintritt. Erst das Yermogen der Sulfitkoeli- 
siiure, ais Siiure zu wirken, bringt diese Yeriinderung heryor. (Zellstoff u. Papier, 
5. 258—60. Abo.) SttYERN.

Carl O. S chw albę , Die Aufschliefiung rerholzter Fasern, die Bleiehe und 
Reinigung der Uolzzellstoffe. Ais Yortrag gehaltenes Ubersiehtsreferat iiber die ein- 
schlagigen neuen Jlcthoden der letzten 10 Jalire. (Papierfabr. 23. Sonderheft. 
97—107.) Oh l e .

E. W urtz , Die Yiscosekunstseide. (SchluB von Chem. Apparatur. 12. 13;
C. 1925. I. 2518.) Angaben iiber Spinnbader u. Fertigmachen der Faden. Wirt- 
schaftl. iiber Kunstseide. (Chem. Apparatur. 12. 36—37.) SOv e r n .

Ed. W urtz, Die Kunstseide. Ihre Erzeugung, Eigenschaftcn und Venvendungs- 
moglichkeiten. Angaben uber Geschiclite der Kunstseideerzeugung, Eigenschaftcn 
der Kunstseide u. Erzeugnisse der Kunstseideindustrie. (Chem. Apparatur. 12. 
84—85. Ratingen.) SOy e r n .
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K. Homolka, Acetatseide. Kurze Angaben iiber die Herst. der Seide u. ihr 
Yerb. (Kunstseide. 7. 144—46.) St)VERN.

A. Breguet und A. Caille, Die Haltbarmachung der Nitrocellulosen durch 
Waschen mit kalkhaltigem Wasser. Nitrocellulose mit gebundener H2S04 yermag 
den Kalk des W. zu fixieren u. zwar in um so groBerer Menge, je liinger das 
Auswaschen dauerte, u. je groBer der Kalkgebalt des W. ist. Der Mechanismus 
der Haltbarmachung durch den Kalk besteht in der Adsorption des Ca(HC03)2 durch 
die Faser der Nitrocellulose u. in der darauf folgenden, langsam fortschreitenden 
Neutralisation der HS04-Gruppen. Diese zeitliche u. gegen Anderungen der Temp. 
sich iiufiernde Stabilisation ist um so yollkommener, je mehr sich der Quotient 
gesamtc II2SO.,: neutralisierte II2S04 dem W ert Eins niihert. Sehr kalklialtiges W. 
ist zur Haltbarmachung ungecignet, weil bei seiner Verwendung eine zu groCe 
Menge CaC08 adsorbiert wird, wodurch die Haltbarkeit der Nitrocellulose beein- 
triichtigt wird. Am haltbarsten wird die Nitrocellulose, wenn man ein yerhilltnis- 
miiBig kalkarmes W. yerwendet, das Auswaschen aber hinreichend lange fortsetzt, 
weil dann der groBere Teil des Kalkes zur Neutralisation der HS04-Gruppen yer
wendet wird. (Chimie et Industrie 13. 901—5. Lyon, Fac. des Sciences.) BOt t g e r .

01iver Herzog, Berlin-Dalilem, Herstellung von Sulfonienmgsprodukten des 
Wollfetts. Man lost das Wollfett in einem fliichtigen Losungsm., trennt die 
wachsartigen Bcstandteile von den oligen durch Kuhlung u. sulfoniert beide Prodd. 
gesondert. Die Sulfonierungsprodd. sollen zur Herst. von Emulsionen Verwendung 
finden. (A. P. 1543157 yom 29/1. 1925, ausg. 23/6. 1925.) Oe l k e r .

Oliyer Herzog, Berlin-Dahlem, Herstellung tcasseriger Emulsionen von iii 
Wasser unldslichen Substanzen. Es werden ais Emulgierungsmittel die scliwach 
alkal. gemachten wachsartigen oder oligen Fraktionen des Wollfetts oder dereń 
Sulfonierungsprodd. yerwendet, [event. unter Mitbenutzung yon Schutzkolloiden, 
wie Leim, Gelatine u. dgl. (A. P. 1543384 yom 29/1. 1925, ausg. 23/6. 1925.) Oe l .

K. L. Moses, Brookline, Mass., V. St. A., Papier. Aus langfaserigem Materiał, 
wie Hanf, Eamie, Jute u. dgl. erzeugtes Papier wird mit einer Kautscliuklsg. o. dgl. 
impriigniert. Man erhalt ein sehr zahes u. biegsames Prod., das selbst im W. seine 
Zahigkcit beibehait. (E. P. 230994 yom 22/3. 1924, ausg. 16/4. 1925.) O e l k e r .

Nicolaus Schmitt, NiederloBnitz b. Drcsden, Gewinnung von Faserstoffbrei 
aus Faserpflanzen unter Aussclilufs der fur die Herstellung von Papier und Pappe 
ubliclien Ilolzer, dad. gck., daB solche Faserpflanzen, die beim Zermahlen kurz- 
faserig werden, in dem jeweils gewiinschten Verhaltnis yermischt u. zusammen in 
iiblicher Weise zu Faserstoffbrei yerarbeitet werden. — Man kann einen Papierbrei 
herstellen, in dem die kurzeń u. langen Fasern sich in einem genau gewiihlten 
Yerbiiltnis zueinander befinden. Die kurzeń Fasern ergeben die innige Verb. u. 
die langen Fasern die Zahigkeit u. den Biegungswiderstand. (D. B,. P. 414702  
KI. 55b yom 14/7. 1923, ausg. 6/6. 1925.) Oe l k e r .

Gebriider H aake, Medingen, Post Hermsdorf b. Dresden, Herstellung von w ci fi 
oder buntfarbig gestrichenem Papier oder Pappe mit Hilfe von aus Tierleim u. 
Stiirkederiyaten oder Kasein u. Stiirkederiyy. bestehenden Farbbindemitteln, dad. 
gek., daB man den Starkederiw. vor oder nach dem Auflosen eine geringe Menge 
Atznatronlauge oder Atzkalilauge oder einer starken Siiure zusetzt. — Der so her- 
gestellte- Strich ist besonders yorteilhaft zu chromolithographischen Drucken yer- 
wendbar. (D. B.. P. 415878 KI. 55f vom 7/1. 1923, ausg. 1/7. 1925.) O e l k e r .

Gesellschaft fiir meehaniscłie ZeHnlose m. b. H., Koln a. Rh., Herstellung 
eines fiir die Zellstoff-Fabrikation geeigneten Halbproduktes aus griinen Steppen-, 
Sumpf- und ILiedgrdsern und ahnlichen Pflanzcnarten. (D. R. P. 413803 KU. 55 b 
yom 26/5. 1923, ausg. 16/5. 1925. — C. 1925. I. 2519.) Oe l k e r .
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Charles Erederick Cross und A lf Engelstad, England, Holzzellstoff. (E. P. 
588071 vom 25/10. 1924, ausg. 29/4. 1925. E.Prior. 15/11. 1923. — C. 1925.
II. 503.) K a u s c h .

Textilausrustungs-Gesellschaft m. b. H., Crefeld, Beliandeln von Kunstseide, 
dad. gek., daB man sie der Einw. von Alummiumnitrathgg., gegebenenfalls unter 
Nachbehandlung mit Alkalisilicaten oder Seifen, unterwirft. — Hierdurcli wird die 
Wasserempfindliebkeit der Kunstseide verringert, das Verf. kann auch zum Er- 
scliweren von Kunstseide dienen. (D. E.. P. 414523 KI. 8k vom 25/1. 1924, ausg. 
30/5. 1925.) F r a n z .

Courtaulds, Limited, London, W. S. Gilles, Braintree, E. Templeton, Mary- 
field, Dundee, und E. Smith, Braintree, Essex, Behandeln von Kimstseide. (E. P.
230187 vom 7/12. 1923, ausg. 2/4. 1925. — C. 1925. II. 111.) F r a n z .

Spinnstoff-Eabrik Zehlendorf G. m. b. H., Berlin-Licliterfelde, Kunstseide, 
Kunstliaar, Filme usw. aus Viscose. Man yerwendet saure (H2S04) FitUbiider, denen 
Salze drei- oder lioherwcrtigcr Metalle (z. B. Al2[SO.,]3) zugesetzt werden. (Schwz. P. 
110258 vom 9/7. 1924, ausg. 16/5. 1925.) K a u s c h .

V, Planchon, Lyon, Frankr., Herstcllung von Nitrocellulose. Der zu nitrierende 
Zellstoff wird in Form von dicken, nicht zu porosen Bliittern in die Nitriersiiure 
eingebangt, wobei die Temp. der letzteren auf 5—15° gehalten wird. (E. P. 230092  
vom 27/2. 1925, Ausz. yeroff. 29/4. 1925. Prior. 29/2. 1924.) O e l k e r .

Deutsche Konit-Werke Akt.-Ges., Neukolln, Herstellung exn.es linoleumartigen 
fugenlosen Fufibodenbelages, dad. gek., daB die zu yerwendenden Eohmaterialien, be- 
stehend aus minderwertigen Stoffen, wie z. B. Holz-, Kork-, Pflanzenmehl oder 
Kreidemehl, mit Trockenstoffen, wie Bleiglatte, Bleizucker usw. yermischt sind u. 
vor dem Auftragen auf die zu belegende Flachę mit Ólen, Leinolfirnis oder Ersatz- 
olen, durchweg yerrieben, nach dem Beimischen yon Klumpenbildung yerhutenden 
Stoffen, wie gemahlenes Glas, Marmor, Kiesel, Porzellan, Ton usw., maschinell oder 
mit der Iland tiichtig gemischt u. durcheinandergeschiittelt werden, so daB ein halb 
trockenes Mehl entsteht, welches alsdann durch ein Lochsieb auf die zu belegende 
Unterlage aufgebracht u. unter Zwischenlegung von Papier oder Stoff mittels einer 
Eisenwalze festgewalzt wird. — Die Schichtstarke kann durch Einsetzen von Blcch- 
streifen, HohenmaBblockchen genau gleichmaBig gehalten werden; nach dem Er- 
liarten der M. erfolgt das Abschleifen, Olen, Bohnern. (D. E.. P. 395080 KI. 8 li 
vom 28/12. 1920, ausg. 2/6. 1925.) F r a n z .

K óln-Rottweil Akt.-Ges., Berlin, Herstcllung von linolewnartigen, clastischen 
Belagmassen durch Pressen oder Walzen eines Gemisćhes von Nitrocellulose mit 
Weichmachungsrnittcln unter Zusatz von Farb- und Ftillstoffen. (D. E, P. 414 064 
KI. 81 vom 31/12. 1919, ausg. 25/5. 1925. — C. 1921. II. 672.) F r a n z .

Carl Kulas und Curt Pauling, Leipzig, Herstellung kalt zu formender Gegen- 
stdnde aus an sich k. nicht yerarbeitbaren Mischungen bekannter Art, dad. gek.,
1. daB man den trockenen u. feinst gepulyerten bekannten Gemischen nachtraglich 
Zusiitze von solchen Stoffen, wie Talkum, Speckstein, fettsauren Salzen usw., ein- 
yerleibt, welche die Fiihigkeit haben, die gegenseitige Reibung der einzelnen 
Teilchen der Mischung herabzumindern; — 2. daB man die Mischungen bei er- 
hohter Temp. unter Druck formt, wobei jedoch mindestens im Innem des Form- 
lings die Schmelztemp. des benutzten Bindemittels nicht iiberschritten wird; —
3. daB man die erhaltenen Formlinge auBerhalb der Formen ohne Druck erhitzt. 
(D.R.P. 414627 KI. 39 b vom 6/6. 1923, ausg. 2/6. 1925.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Er. Schiitz und W. Buschmanrt, tiber Kohleschwelung. Allgemeine Betrach- 

tungen iiber Wesen u. Zweck der Yerschwelung, die in Frage kommenden Brenn-
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stoffe u. die Prodd. der Verschwelung nebst kurzer Schilderung des Allkog-Dreh- 
ofen — Schwelyerf. mit Schwelgaskompression zur Gewinnung der niedrig-sd. 
KW-Stoffe. (Stahl u. Eisen 45. 1232— 42. Labor. der Gelsenkircliener Bergwerks- 
A.-G., Gelsenkirchen.) B ie l e n b e r g .

Chozó Iwasaki, Erganzungen zu „Eine fundamenłale Untersuchung von japa- 
nischer Kohle, Teil I .“ (Vgl. The technology reports of the Tohoku imp. univ. 1. 
Nr. 2; C. 1920. IV. 755.) Vf. beschreibt einige gelbe Streifen yon einer Stiirke 
von 10—20 fi, die er in einer Kohle von Sendai (Japan) beobachtet hat. Uber den 
Ursprung dieser Einlagerungen berichtigt er seine Ansicht, die er in einer fruheren 
Arbeit (1. c.) gegeben hat, dahin, daB die Streifen yon der Cuticula eingelagerter 
Blatter herstammen. (The technology reports of the Tohoku imp. univ. 4. 159— 61. 
Rigakushi.) I I a n t k e .

3Ł. Lessing, Die anorganischen Bestandteile der Kohle. Vf. bespricht die Be- 
deutung der anorgan. Bestandteile der Kohle. Ihre Verteilung auf Fusain, Clarain 
usw. ist nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ yerschieden u. kann wert- 
yolle Anhaltspunkte fiir die Erforschung der B. u. Konst. der Kohle geben. Die 
Kenntnis der mineralischen Bestandteile u. ihre Verteilung ist ferner wiclitig fiir 
die Aufbereitung u. die Verfeuerung. Vf. weist hierbei darauf hin, daB die Best. 
d. F. der Asche recht problemat. Wert hat. Abgesehen von katalyt. Einfliissen 
spielt eben die Verteilung der minerał. Bestandteile eine wichtige Rolle, so daB 
ein hoher F. der Gesamtasche eine Schlackenbildung beim Verfeuern nicht aus- 
schlieBt. Die Kenntnis der minerał. Bestandteile ist ferner fur die Erzeugung yon 
Wassergas wichtig, da durch katalyt. Wrkg. das Gleichgewicht yerschoben werden 
kann. Zum SchluB fiihrt Vf. die Beeinflussung der VerkokungavorgSnge an, unter 
Mitteilung bereits friiher (Journ. Chem. Soc. London 125. 2344; C. 1925. I. 1541) 
besprochener Verss. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 277—83.) B i e i .e n b e r g .

A. Lissner und R. Horny, Temperkohle und Eisengraphit ais chemisch gleich- 
arlige Kohlenstofformen. Vff. liaben reinen Roheisengraphit u. reine Temperkohle 
dargestellt, das Verh. beider Korper gegen H N 03, konz. HNOs -f- H2S04, HNOs -(- 
KC103 u. sclimelzendes Na^SOj gepriift u. ais yollig gleich erkannt. Besonders 
werden beide mit beinahe gleicher Geschwindigkeit in die fast ident. Graphitsauren 
iibergefuhrt. Die Verbrennungswarmen sind prakt. gleich. Dagegen ist die Reaktions- 
fShigkeit der Temperkohle gegen 0 2 u. gegen Fe oberhalb 800° groBer. Dies 
fUhrten Vff. auf den auBerst feinen Verteilungsgrad dieser C-Form zuriick. Aus 
den Versuchsergebnissen wird geschlossen, daB zwischen Temperkohle u. Eisen
graphit kein Artunterschied besteht. (Stahl u. Eisen 45. 1297—1301. Briinn.) LO d e r ..

C. Holthaus, Bcitrag zur Frage uber den Einfiufi der Uberhitzung au f die 
Reaktionsfahigkeit von Koks. Vf. erhitzte Halbkoks u. fand, daB ein erheblicher 
Unterschied besteht zwischen dem Nacherhitzen von ungarem Koks u. dem Uber- 
hitzen yon yollkommen ausgegartem Koks. Erhitzt man ungaren Koks, so nimmt 
seine Reaktionsfahigkeit erheblicli ab, was bei ausgegartem Koks nicht eintritt. 
Die Untersuchungen erstrecken sich insbesondere auf den Zusammenhang von 
wirklichem spezif. Gewicht, entwickelter Gasmenge u. Reaktionsfahigkeit. (Stahl
u. Eisen. 45. 1131—33. Dortmund.) L u d e r .

G-. H. Smith, Bituminose Kohle ais Generator-Brmnstoff. An Hand eines
Betriebsbeispicls wird die erhohte Rentabilitat der Gaserzeugung im Generator bei 
Verwendung yon Koks-Kohle-Gemischen gegeniiber reinem Koks gezeigt. (American 
.Gas Journal. 122. 503—4. 517—18.) B ie l e n b e r g .

M. Dolch, Uber das Yorkommen krystallmerten Paraffins in einer steirischen 
Braunkohle des inneralpinen Miozdns. Vf. bespricht an lignit. Braunkohle be- 
obachtete weiBe, krystallin. Ausbluhungen, die auf Grund der Mikroelementar-
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analyse, des F. usw. ais reines hochmolekulares Paraffm anzusprechen sind, dessen 
Kette gegen 40 C-Atome besitzen diirfte. (Braunkoble 24. 218—21. Wien.) B i e l .

"W. Tokmanow, Aromatische Koldenwasserstoffe des Erdols von Fergana. Das 
Erdol von Santoąuellen enthiilt in yerscliiedencn Horizonten 0,114—0,532°/0 Bzl. -f- 
Toluol, seine Gasolinfraktion 3,9—4,7% Toluol. FUr das Erdol aus Tscbimion sind 
die eutspreclienden Zahlcn: 0,258—0,451%, 2,7—3,3%. Dic Anwesenlieit von Bzl., 
Toluol u. Xylolen ist leieht an den Kuryen zu selien, die die Abliitngigkeit des n 
bezw. der Empfindliclikeit gegenttber konz. HaSO.i von dem Kp. der Fraktion wieder- 
geben. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstvo 8. 794—96. Santo - Fabrik, Fergan- 
gebiet.), B ikerm an.

D. W. Sissingh, Die Destillation schwefelhaltiger Er dole. Es wird iiber dic 
Dest. von schwefelbaltigen Erdolen berichtet. Der Satz von Ma b e r y , wonacli sich 
der S in den Destillaten u. dem Ruckstand entsprechend dem spezif. Gewiclit yer- 
teilt, ist unvollatilndig. Wenn wiihrend der Dest. keine Zers. eintritt, steigt der 
S-Gelialt der Destillate mit dem spezif. Gewiclit sogar bei geliuder Zers. schon u. 
erst die lioheren Fraktionen konnen scliwefeliirmer sein. Die Beschaffcnlieit des 
Roliols ist auch wesentlich, da man in versehiedenen Erdolsorten yerschiedenc 
Schwefelmengen — sowohl in den Destillaten, ais auch in dem Ruckstand — gc- 
funden hat. Die Scliwefelverbb. in dem Panucool sind nur wenig zersetzt. Die 
Schwefelverlustc sind bei der Dest. mit Wasserdampf, ferner nach B o r m a n n - 
K u b ie r s k y  nur selir gering. — Die Verluste in gasformigen Schwefelyerbb. sind 
beim KrackprozeB noch weniger. Dic Behauptung R e d w o o d s , wonach eine ein- 
fache Entschwefelungsmethode schon im DestillationsprozeB yorhanden sei, ist fur 
das Panucool nicht richtig; es ist der Fali nur bei Olen mit niedrigem S-Gehalt 
oder bei Erdolsorten, bei denen ein Teil der Schwefelyerbb. leicht zersetzbar ist. 
Beschreibung der einzelnen Dest.-Verff. mit Daten. (Brennstoffchemie 6. 22—25. 
Delft, Techn. Hochschule.) R e i n e r .

H olde, Priifung der Ęrstammgstemperatur des Heizmasuts von Grosnyi und 
Baku. Vf. yergleiclit am Bcispiel der Heizmasutc die Bestimmungsmctlioden des
E .: das franzos. Verf. mit dem Stiibclien, das Verf. yon H o l d e , vom Bakuer Techn. 
AusschuB u. von der PreuB. Eisenbahn. Die letztgcnannte Methode gibt den liochsten
E. u. untereinander ubereinstimmende Resultate. Die franzos. Methode liefert im 
Falle paraffinfreien Masuts iihnliche Ergebnisse, yersagt aber beim paraffinhaltigcn 
Masut. Nach dem Bakuer Verf. werden um ca. 4° tiefere E.E. erhalten, die ubrigens 
untereinander ubereinstimmen. Die Methode von H o l d e  liefert wenig iiberein- 
stimmende W erte, dic teilweise mit den anderweitig bestimmten zusammenfallen, 
teilweise noch tiefer liegen. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 8. 786—91. Char- 
lottenburg.) B ik e r m a n .

P. Dumanois, Ve>-ivendungsmoglichkeit verschiedener fliissiger Brennstoffe in 
Automobilmotoren. Versuclisfahrten mit einem 12 PS-Automobil zeigten, daB sich 
Yerbrennungsmotore ohne weitere konstruktiye Abiinderung mit den yerschiedenstcn 
Brennstoffen betreiben lassen. Benutzt wurden nacheinander melirere Bzn-Petrolewn- 
Gemische, ein Bzn.-A.-Gemiscli u. reiner Athylalkohol. Es werden yerschiedenc 
VorsichtsmaBregeln besćhrieben, die beim Gebrauch dieser Brennstoffe zu beachten 
sind. Eine Tabelle zeigt erzielte Leistung u. Verbrauch bei den ycrschiedenen 
Verss. (C. r. d. TAcad. des sciences 181. 26—28.) R e in e r .

J. Follmann, U ber den Aschegehalt der festen Brennstoffe. Die Best. des Asche- 
gehaltes durch Verbrennen liefert nach Vcrss. des Vfs. schwankendc Werte je 
nacli der Geschwindigkeit der Verbrennung (solche Schwankungen im Aschenanfall 
treten auch im Betrieb auf) u. der Art des Brennstoffs. Die durch Ycrbrennung 
ermittelte Asche liegt iiber (Braunkohlen, Lignite) oder unter (Steinkohlen) dem 
wahren Aschegehalt. Zu hohe Werte werden auf Kosten des organ. S, zu niedrige
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durch Verfliichtigung yon chem. gebundenem W. yerursacht. — Yf. empfiehlt, 
durch Einw. yerd. Mineralsiiuren (HF) die minerał. Bestandteile herauszulosen u. 
den organ. Riickstand zu bestimmen. — Bei einigen Beispielen wird der EinfluB 
langaamer u. sehneller Verbrcnnung gezeigt, ebenso der Unterscbied zwisehen dem 
ao ermittelten Aschegehalt u. dem nach der Methode des Yf. erhaltenen. (Brenn- 
stofFchemie 6. 205—8. Hanuoyer.) B ie l e n b e r g .

T. A. Goskar, Swansea, Brennsto/fbrikette. Eine Mischung von 70—9Q% nicht 
backender Kohle mit 30—10% eines Bindemittels, das durch Vermcngen eines aebr 
feinen Pulyers dieser Kohle mit W., Teer oder dgl. erlialten ist, wird zu Briketten 
geformt, die alsdann auf 600—1200° F. so lange erhitzt werden, bis das Prod. hart
u. dicht geworden ist. (E. P. 231934 yom 9/1. 1924, ausg. 4/6. 1925.) O e l k e r .

L. Liais, Paris, Zur Brikettherstcllimg clienendes Bindemittel. Eine Sehmelze 
von einem bei. 90—]20° schm. Asphalt wird mit l ‘/2—5 % 'NaHC03 behandelt. 
Infolge der Entw. von C02 bildet sich dabei eine schaumige M., welche durch 
Einlaufenlassen in k. W. schnell abgekuhlt wird. Diese M. wird dann zerkleinert
u. dem zu brikettierendeu Kohlenstaub ais Bindemittel zugesetzt. (E. P. 231140 
yom 9/2. 1925, Ausz. yeroff. 13/5. 1925. Prior. 18/3. 1924.) O e l k e r ,

Jean Truille, Frankreich, Brennstoffkorper. Man yerwendet ein Bindemittel, 
dem man CaC03 o. dgl. u. eine geringe Menge eines Desinfektionsmittels, zufugt, 
zur Uberfiilirung yon Kohlenstaub in feste Korper. (F. P. 589232 yom 28/1. 1924, 
ausg. 25,5. 1925.) K a u sc h .

Henry Gault u n d  Caiios Alfred Fucha, Frankreich, Hydrieren von 'Brenn- 
stof]'en in Ggw. eines zw eckm SBig gepulyerten Katalysators. (F. P. 589189 vom 
21/1. 1924, ausg . 25/5. 1925.) . ' K a u s c h .

Societe Lyonnaiae de3 Eaux et de 1’Eclairag'e, Frankreich, JIerstellung.von 
Essenz 0,140 (Erfindung des J. Versepuy). Man behandelt Steinkohle bei Tempp. 
unter 400° u. einem dem Atmosphfirendruck nahekommeuden Druck mit einem 
Strom von liydrogenisierendein, mit Óldiimpfen beladenem 6as. (F. P. 589239 yom 
30/1. 1924, ausg. 25/5. 1925.) K a u s c h .

H. E. Smith, London, Verkokung von Brennstoffen. Die Brennstoffe, wie 
Kohle, werden in kugelformige, perforierte u. zerlegbare Behiilter gefullt, die in 
einer Spirallinie durch den erhitzten Mantel eines Gaserzeugers hindurchgefiihrt 
werden. (E. P. 231298 vom 28/2. 1924, ausg. 23/4. 1925.) Oe l k e r .

Societe de Recherches et de Perfectionnements Induatriela, Paris, An- 
reicherung aschercicher Brennstoffe nach Trent. (D. E. P. 414486 KI. la  vom 12/12. 
1922, ausg. 30/5. 1925. F. Prior. 28/1. 1922. — C. 1925. I. 1378.) O e l k e r ;

Alexis Jean Marie Rialland, Frankreich, Neutraler Brennstoff. Man behandelt 
die KW-stoffe, die ais Nebenprodd. bei der Herst. von Gas entstehen, mit zur Ab- 
sattigung der yorhandenen Basen liinreichender Menge H 2SO j , laBt absetzen, 
dekantiert die Saure ab u. fiigt N^CO^-Lsg. zu. Dann riihrt man die erlialtene 
FI. durch, dekantiert u. filtriert sie. (F. P. 589195 yom 22/1. 1924, ausg. 25/5. 
1925.) K a u s c h .

W illiam  Citron, Chicago, iibert. yon: W olf Kritschewsky und Harold C. 
Prutsman, Chicago, 111., Desodorieren von Petroleum oder anderen leichten Kohlen- 
wasserstoffolen. Man behandelt die Ole mit Chlorsulfonsiiure (etwa 1 Yol.-%), ent- 
fernt den sich abscheidenden Schlamm, wiederholt diese Operation, wascht die FI. 
mit W. u. Alkali, yerriihrt sie schlieBlich mit einer kolloidalen Substanz, wie Fuller- 
erde, Kieselgur o. dgl. u. filtriert. (A. P. 1538287 vom 2/7. 1924, ausg. 19/5. 
1925.) Oe l k e r .
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