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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
D. H. K illeffer, Zwolf Monate des Forłschritts. Ein chemischer Riickblick auf 

das verflossene Jdhr (1925). Sammelbericht. (Ind. and Engin. Chem. 17. 995—1001. 
1925. New York [N. Y.]) Grimme.

Ellw ood H endrick , Charles Fredcriclc Chandłer. Nachruf u. WUrdigung des 
Lebenswerks des am 6. XII. 1836 geborenen, am 25. VIII. 1925 gestorbenen ameri- 
kan. Forschera, dessen Arbeiten vor allem auf dem Gebiete der pharmazeut. u. 
medizin. Chemie lagen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1090—91. 1925.) Grimme.

Edm und 0. von Lippm ann, Samuel Hahnemann, der Begriinder der Homoo- 
pathie, ais Cliemiker. Eine Ubersicht der YerofFentlichungen Hahnemanns liifit er- 

, kennen, daB er fiir sein Zeitalter ungewohnliche chem. Kenntnisse besessen u. sie 
durch nicht alltagliche Leistungen bewahrt hat. (Chem.-Ztg. 50. 4. 25—26.) J u n g .

G. G. Longinescu, Petru Poni f. Nachruf auf den am 2/4. 1925 im Alter von 
84 Jahren yerstorbenen bedeutenden ruman. Chemiker, der sich besonders dureh 
die chem. Erforschung rumiin. Mineralien u. die Begrundung u. Forderung der 
wissenschaftlichen Untera. des ruman. Erdois ausgezeicłmet hat. (Buli. Sectiou 
scient. Aead. Roumaine 9. Nr. 9/10. 19—22. 1925.) F ran k en b u rg e r.

Theodor Steche, Uber die Fachausdriicke in der Wernerschen Theorie der 
anorganischen Komplexsalze. Das Verstandnis u. die prakt. Brauchbarkeit der 
Wernerschen Koordinationslehre erscheint dem Vf. dadurch erschwert zu werden, 
daB einige dort vorkommende sprachliche Beziehungen ungesehickt u. unzweck- 
maBig siud. So wendet sich Vf. gegen den zu langen Ausdruck „koordinativ 
n-wertig“'oder „das Zentralatoin hat die Koordinationszahl n“ u. schlagt dafur den 
Ausdruck „n-ortig“ vor (im Sinne von geometr. Ort), fiir „Koordinationszahl" u. 
„maximale Koordinationszahl'1 wird „Ortigkeit“ bezw.„Hochstortigkeit“ vorgeschlagen. 
Doch soli die Anwendung dieser neuen Ausdriicke vorlaufig zur Verhinderung von 
Unklarheiten auf die Wernerschen Nebenyalenzen besclirankt bleiben u. nicht auf 
das Krystallgitter ubertragen werden. Ferner wendet sich Yf. gegen die Bezeieh- 
nungen der Salze der N-haltigen oTgan. Basen, wie z. B. Chininhydrochlorid, 
Chininsulfat, -yalerianat u. besonders Chimnbrommethylat. Vf. setzt sich yielmehr 
fiir die einhcitliche Bezeichnungsweise durch Anhiingung der Silbe „ium“ an die 
Base ein, danach gehen obige Namen uber in Chininiumchlorid, Chininiumsulfat u. 
Chininmethyliumbromid. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 36—38. Gottingen.) JosEPHY.

D. M. Bose, Valenztheorien -und die magnetischen Eigenschaften von Komplex- 
salzen. Vf. definiert die wahre Ordnungszahl Z ' des koordinierenden Atoms in 
jeder Ivomplexverb. ais die Gesamtsumme aller in diesem enthaltenen Elektronen 
-{- der Anzahl der Elektronenbahnen, welclie dieses Atom mit den benachbarten 
Atomen u. Gruppen in der Koordinationsverb. teilt. Z ' =  N — E Ą -2 P ,  worin N  
die Ordnungszahl des koordinierenden Atoms, E  seine primare Valenz, u. P  gibt an, 
wievielfach der Komplex ist, so ist z. B. fiir K,[Fe(CN)8] -j- 3H20 Z ' =  26 — 2 -f- 
2 X  6 =  36 u. fur [Cu(NH,)4](N03)2 Z ' =  29 — 2 + 2  X  4 =  35. Wenn Z  die Ord
nungszahl des naehst hoheren Edelgases ist, dann sind alle diejenigen Komples- 
verbb., in denen Z ' — Z  ist, diamagnet. Ferner liefert Z  — Z ' die Anzahl der
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Bohrschen Elektronen in der Komplesyerb. der Elemente der ersten Ubergangs- 
gruppe. (Naturę 117. 84. Caleutta, Univ. Coli. of Science.) J o s e p h y .

C. G. Bedreag, Physikalisches System der Elemente. Im AnschluB an friihere 
Yeroflfentlichungen (C. r. d. TAcad. des sciences 179. 768. 180. 653; C. 1925. I. 
325. 2141) bringt Vf. eine systemat,, in graph. Form gebraehte Zusammenstellung 
der chem. Elemente unter besonderer Beriicksichtigung ihrer physikal., besonders 
ihrer spektroskop, festgestcllten Eigenschaften. (Buli. Seetion scient. Acad. Roumaine 
9. Nr. 9/10. 8—14. 1925.) F r a n k e n b u r g e r .

R ichard  Lorenz, JBemerkungen iibcr das neue Masscnwirkungsgesetz. I. Hand- 
habung der neuen Formeln. NSherungsrechnungen u. strenge Anwendung des vom 
Vf. fruher (auf Grund der van der Waalsschen Theorie) in Gemeinscliaft mit van  
L aar  abgeleiteten Massenwirkungsgesetzes fur konzentrierte Lsgg. u. Schmelzen 
am Beispiel ciner Rk. nach dem Schema: Cd -f- PbCI. — Pb CdCl2. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Cli. 150. 99—104. 1925. Frankfurt a. M., Univ.) Ca s s e ł .

J. F ren k e l und B. F in k e lste in , U ber den Einflufi der lonengrofte auf die 
Zustandsgleichung starker Elektrolyte. Abweiehend von der Debye-Hiickelschen 
Theorie wird derEinfluB der Ionenradien auf die dem repulsiven Yirial entsprechende 
GroBe 6 der yan der Waalsschen Zustandsgleiehung zuriickgefiihrt. Unter der 
Annahme gleich groBer Anionen u. Kationen ergeben sich einfache Beziehungen, 
die sich anscheinend den Beobachtungen gut anschlieBen. (Ztschr. f. Physik 35. 
239—42. 1925. Leningrad, Rontgeninst.) Ca s s e l .

George Joseph Burrows, Gleichgewicht in dem System CHS • COOCITs +  f f ,0  ^  
CH30 H  +  CII3C00II. Vf. gibt die Werte fur K  fiir Lsgg., welche yerhaltnis- 
mSBig geringe Konzz. an W. aufweisen u. untersucht die Wrkg. der Verdiinnung 
des Systems mit W., CH30H  oder Aceton. Es zeigt sich, daB I i  niclit nur yon dem 
Verhaltnis [II20]:[HC1] abhiingig ist, sondern auch von der Menge des CH3OH 
oder Acetons. Nur Lsgg. mit einem groflen UberschuB an CH3OH zeigen fiir K 
Werte in der Niihe von 4, in allen anderen Fiillen ist der Wert erheblich groBer. 
Fur Lsgg., welche ungefiihr gleiche Mengen W. u. Ester enthalten u. in denen das 
Verhaltnis der W.-Moll. zu der HC1 nicht groBer ist ais 7 :1  ist K  12. Wird 
die Menge des W. im Verhiiltnis zu HC1 erhoht, so fiillt die Konstantę gegen 7 ais 
Endwert einer Lsg. in der [HaO]: [HC1] =  ca. 1000 ist. In Lsgg. mit dem Ver- 
hSltnis [HC1]: [H20 ] : [CHsOH] =  1: 7,8 : 2,2 ist K  =  11,92 bei einem Verhaltnis 
von 1: 9,6: 32,6 u. 1 : 625 : 2639 =  5,87 bezw. 4,34. Die Resultate lassen sich zum 
mindesten qualitativ durch die Annahme erkliiren, daB die Zugabe von HC1 zu einer 
wss. Lsg. vou Eg. einen EinfluB aut' die Aktivitfit der Moll. derselben ausiibt, analog 
der Wrkg. von Neutralsalzen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2723—28. 1925. 
Sydney, Univ.) T a u b e .

D alziel L lew ellyn Ham m ick, W illiam  K enneth Hutchison und F rederick  
Rowlandson Snell, Die Schnelligkeit der Reaktion von Brom mit wajirtger Amcism- 
saure. Vff. untersuchen die Rk. zwischen Br u. verd. HCOOH, indem sie den Ver- 
brauch an Br jodometr. yerfolgen. Es zeigt sich, daB HCOOH bei 25,0° von Br 
quantitativ zu COs osydiert wird u. daB die Rk. eine solche zweiter Ordnung ist, 
obwohl die entstehende H13r die Rk. yerzogert Unterss. der Einzelwrkg. von H- 
u. Br-Ionen lśiBt wahrscheinlich etscheinen, daB die Rk. sich zwischen den Formyl- 
ionen u. freien Br-Ionen abspielt, d. h. solchen Br-Moll., welche sich nicht zu den 
komplexen Ionen Br3' yerbunden haben. Vif. geben fiir das Gleichgewicht von 
Br-Moll., Br-Ionen u. Tribromidionen hohere Zahlen ais Jakow kin (Ztachr. f. 
physik. Ch. 20. 19 [1896]) u. zwar fiir K x —  0,110 (Jakowkik fand bei anderen 
Br-Konzz. K x —  0,065). (Journ. Chem. Soc. London 127. 2715—20. 1925. Osford, 
Balliol u. Trinity Lab.) Taube.
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S. C. Roy, Die Anwendung der Liehtąuanten in der Theorie der chemischen Beak- 
tionsfahigkcit. (Vgl. S. 304.) Yf. wendet die Lichtąuantenliypotliese auf die Strah- 
lungstheorie chem. Rkk. an u. behandelt auf Grund dieser Hypothese die Ge- 
schwindigkeit, mit welcher die Rk. den Gleichgewichtszustand erreicht. Im einzelnen 
betraclitet Vf. den Mechanismus der chem. Reaktionsfahigkeit im typ. Palle der 
monomolekularen Rk. u. ihrer bimolekularen Umkehrung unter Voraussetzung, dali 
die Molekel durch eine Art unelast. StoBes zwischen Liehtąuanten u. Gasmolekeln 
gespalten wird. Weiter wird die Betrachtung auf yorhergehende Aktiyierung aua- 
gedehnt, den Spezialfall der Gasionisation dureh Wannę u. die bereits friiher 
(s. oben) behandelte gluhelektr. Elektronenemission. (Ztschr. f. Physik 34. 499 bia 
509. 1925. London, Kings Coli.) K y r o p o u l o s .

P. Schuster, Słudien zur Zu.standstheorie der Materie. II.: Binnendruck, Ko- 
volumen und Assoziation. (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 146. 299; C. 1925.
II. 1733). Um einen tieferen Einblick in die Molekularkonst. eines StofTes zu er- 
moglichen, leitet Yf. unter Zuhilfenahme des Binnendruckea eine Gleichung fur 
das Kovolumen ab: v, — b. =  (J ł T , ) : B Danach ergibt sich fur (v, — b,)■ 10‘ 
bei J7j 88, Ar 83, Kr  81, Cl̂  90, O, 60, K  76, Hg 29; IIB r  74, B J  91, J3,0 30, 

8 , N B 3 44, SbCl3 185, SbBr, 226, SiĆlt 229, SnClt 251. S02 79, A* O 68, 
CO 76, CS, 120'; CEt 92, CtB lt 231, C JIlt 269, C JIW 308, CnIIla 348, CeITn  228, 
CeJ Ia 184, CaB 6CB3 225, m -C JI^C B ^  264, Cl0B s 272, CBaCl 97, CCI, 203, CBCl3 160, 
CJI.Cl 132, CB3-CBC1? 168, CeB sF  193, CJI.Cl 216, CtB„Br 227, C ^B J  246, 
{C,B6).20  203, (CB3\C 0  135, C JItS  181, CB3O B  65, C J L fiB  93, CE3-COOH 108, 
BCOO-CBs 115, CB3COO-C2B 5 193, C JI.-N B , 118, CJLr N B 2 186. Desgleichen 
werden die Daten gebracht fiir &,*104, b. : bk (Mittelwerte der n. Medien =  0,64), 
(v, — b,): b, (Mittelwert =  0,23). Zur Best. des Assoziationsfaktors aus den mol. 
Kovolumen modifiziert Vf. die Methode yon T r a u b e  u . erhalt Werte fiir die 
Stoffe beim Kp.7eo, welche mit anderen Ergebnissen gute Ubereinstimmung zeigen. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2183—86. 1925. Wien, Univ.) U l m a n n .

ffi. Bodenstein, 0. H ahn, 0. H ónigschm id und R. J. M eyer, Sechster 
Bericht der Deutschen Atomgewichtskommission. In  der Zeit vom Dezember 1924 
bis JSnde November 1925 verdjfentUchte Abhandlungen. Auf Grund der in der 
Berichtsperiode auagefiihrten At.-Gew.-Bestst. wird in der At.-Gew.-Tabelle 
nur der W ert fiir B f  geandert u. zwar tritt an Stelle von 178,3 der 
Wert 178,6. Die Isotopentabelle der gewohnlichen chem. Elemente erleidet nur 
inbezug auf Bg  eine Anderung, indem statt der Werte 197—200, 202 u. 204 die 
neuen Werte von A s t o n  (vgl. Naturę 116. 208; C. 1925. II. 1502) 198(4), 199(5), 
200(7), 201(3), 202(10), 204(2) eingesetzt werden. Siimtliche in der Berichtsperiode 
erschienenen Arbeiten tiber At.-Geww. werden krit. besprochen u. das gesamte 
Zahlenmaterial wird wiedergegeben. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. A. I—XXX.) Jo.

A. Th. van Urk, W. H. Keesom und H. K am erlingh Onnes, Messungen der 
Oberflikhenspannung von fliissigem Belium. (Vgl. VAN A g t  u. K a m e r l in g h  On n e s , 
S. 4.) Zur Best. der Oberfliichenspannung von fl. Be in Beriihrung mit gesatt. 
Dampfe, wurde die Methode der capillaren Steigung in einer engen Rohre von 
K a m e r l in g h  On n e s  u. K o y p e r s  (Koninkl. Akad. von Wetensch. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Afd. 23. 501. 1914) angewandt. Eine Tabelle im Original bringt 
das Zahlenmaterial. (Unter Mitarbeit von G. P. Nyhoff, A. P. J. Jansen u. 
J . Voogd.) Die Kurve, die die molekulare Oberflachenspannung ais Funktion von 
T  angibt, weist eine Kriimmung auf, die jedoch erst bei 2,4° K  anfangt. Ober- 
halb dieser Temp. scheint sie eine Gerade zu sein. Wird fiir diese gerade Strecke 
die Konstantę yon EOt y ó S berechnet, so ergibt sich hierfiir ca. 1,0. Demnach ge- 
horcht He der Regel von K a m e r l in g h  On n e s  u. K e e s o m , gemśiB welcher n. Stoffe 
in dieser Hinsicht eine Reihe bilden, wobei die Eotyosche Konstantę mit der krit.
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Temp. wftclist. Nach diesor Regel muB die Konstantę fttr He am kleinsten sein, was 
der Fali ist. Die oben erw&hnte Krummung weist wahrscheinlich, wic das in der 
Fl.-D. beobaclitete Masimum, auf eine Besonderheit in der molekularen Anziebnng. 
Bei den anderen der frulier permanent genannten Gasen wurde eine derartige 
Krummung nielit beobaelitet. (Koninkl. Akad. van Wetenscli. Amsterdam, Wisk. 
en Natk. Afd. 34. 900—04. 1925.) K. W o l f .

N. Vasilesco K arp en, U ber die Diffusion. Freie Weglćinge der Wa serrnolekeln. 
FAnflufi eines Kraftfeldes. Słatisiisches Gleicligeicicht. Vf. entwickelt auf Grand 
einfacher mathemat. Ansatze die GesetzmiiBigkeiten fttr die Diffusion gel. Molekeln 
in F il. Unter Beriicksichtigung einer Anzalil gemessener Diffusionskoeffizienten 
schlieBt er auf einen mittleren Wert der gegenseitigen freien Wegliinge von Wasser- 
molekeln bei 20° =  2,12 X  10-0  cm. Weiterliin werden die Ansatze fur den 
EinfluB eines Kraftfeldes auf den Diffusionsvorgang entwickelt u. dargelegt, daB es 
sich um statist. Gleichgewichtszustande liandelt. (Buli. Section scient. Acad. 
Roumaine 9. Nr. 9/10. 2—7. 1925.) F r a n k e n b u r g e b .

R ichard  Becker, Uber die Plastizitdt amorpher und krysłalliner fester Kor per. 
(Vgl. Ztschr. f. Pbysik 33 . 185; C. 1925. I I .  1832.) Vf. yersućlit das ganze Gebiet 
der piast. Deformierbarkeit fester Korper mit Hilfe der drei Grundphanomene 
Platzwechsel, Spannungsschwankungen u. Yerfestigung zu besclireiben. (Pliyśikal. 
Ztschr. 2 6 . 919—25. 1925. Berlin.) U l m a n n .

M itsuru Sato, Eine kinetische Theorie der Viscositat von Fliisńgkeiteii. (Vgl. 
S. 317.) Mathemat.-physikalisch. Vf. stellt sieb die Aufgabe, die Yiscositat von 
Fil. auf Grund der Annalime von D e b y e  (Moll. ais Dipole von konst. Moment) u. 
B o k n  (Ionenbewegung in Fil. u. Kraftmoment, dem die Dielektrika durch das 
rotierende elektr. Feld unterworfen sind) zu erklaren. (The science reports of the 
Tohoku imp. uniy. 14. 403—44. 1925. Sendai.) K. W o l f .

Theodore W illiam  Richarda, Eine kurze Geschichłe der Unłersuchung der 
inneren Drucke. Vf. bringt einen geschichtlichen tjberblick iiber die Forschungen, 
welclie den Kohasions- oder Binnendruck betreffen, wie er in der gegenseitigen 
Anziehung gleichartiger Atome oder Molekeln (z. B. ais Konstantę a der van der 
Waalsschen Gleicliung, ais Binnendruck von Fil.) oder in der Anziehung ver- 
schiedenartiger Atome oder Molekeln ais „chem. Anziehung" in Erscheinung tritt. 
Die Unterss. werden kurz von N e w t o n  (1775) bis zur Jetztzeit referiert u. be- 
sonders der moderneren Entwicklung dieses Gebietes, einschlieBlich der Arbeiten 
des Vf., eingehendere Ausfuhrungen gewidmet. Auch fur feste Stoffe konnen, yor 
allem auf Grund der gemessenen Yerdampfungswarmen die „inneren Drucke11 
bestimmt werden. Ein reichhaltiges, 84 Zitate umfassendes Literaturverzeichnis 
ist angefiigt. (Chem. Bev. 2. 315—48. 1925. Haryard Univ., Cambridge, Mass.) F r b d .

G. Sziyessy, Zur Bomschen Dipollheorie der anisotropen Fliissigkeiten. Nach 
B orns Dipoltlieorie der anisotropen Fil. muBte eine solche in einem konstanten 
magnet. Feld eine elektr. Ladung ihrer gegen die Feldriehtung geneigten Bc- 
grenzungsflachen zeigen durch Parallelrichtuug der Dipole. Zur Unters. gelangten 
Anisaldazin, Anisolazoxyphenetol, p-Azoxyphenetol u. p-Azoxyanisol, bei denen nahezu 
yollstandige Parallelstellung der Moll. durch die hier benutzte magnet. Feldstarke 
von 6600 Gauss hinreichend gesichert ist. Die im Origiual genau beschriebene 
Versuchsanordnung bestand im Prinzip aus einem kleinen vergoldcten Fliissigkeits- 
trog, der mit einer in geringem Abstand daruberliegenden Messingplattc einen 
Kondensator bildetc, welcher an die Quadrantenpaare eines Elektrometers gelegt, 
ev. Aufladungcn zeigen kounte. Die Yorr. war heizbar u. konnte in ein Magnet- 
fcld gebracht werden, dessen Feldliuien senkrecht zur Oberflache der Fil. yerliefen. 
Vf. berechnete die untere Grenze der Grofie des zu erwartenden Effekts. Eine 
merkliche Auf ladung wurde weder durch die anisotrop-flussige, noch durch die
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isotrop-flussige Phase bewirkt. (Ztsclir. f. Physik 34. 474—84. 1925. Munster i. W., 
Physik. Inst.) KYROPOULOS.

E . M ark, Uber den Aufbau der Kri/stalle. Vf. beweist teils theoret., teils
durch Experimente gestutzt, daB dic meisten natiirlichen Kiystalle kein einheitliches, 
den ganzen Bereich durchsetzendes Gitter haben, sondern daB sie aus yielen kloinen 
(linear etwa 10“ 1 cm ausgedehnten), in sieli einheitlichon Tcilen, welche fast genau 
gleick orientiert sind, bestehen. Die GroGe der masimalen Orientierungsfehler ist 
sehr sehwankend; sie betriigt bei iiuBerlich klar u. felilerfrei ersclieinenden Diamanten 
bis zu 2 Min. u. selbst bei guten Steinsalzkrystallen bis zu 15 Minuten. (Natur- 
wissenseliaften 13. 1042—45. 1925. Berlin-Dahlem.) J o s e p h y .

M. Yolm er und A dhikari, Versuche ilber Kry staliw aclistum und Auflosung. 
Fur die Anschauung von V o l m e r , daB an Oberfiaclien von Krystallen eine Schicht 
beweglicher Moll. vorhanden ist, werden neue experimentelle Belege beigebracht:
1. Das selion von O. L e h m a n n  (Molekularphysik 2. 344 [1888]) beobacbtete Hinaus-
schieBen von Krystallnadeln uber die Grenze ilirer unterkiihlten Sclimelze. Film- 
aufnahme. '— 2. Wird eine Krystallnadel aus Benzophenon an einer Seitenfliiche mit 
fortgesetzt abtropfendem reinem Queeksilber bespult, so werden, wie das mikro- 
pliotograpli. Bild lelirt, die Benzophenonmolekeln nieht nur von der Beriilirungs- 
flache mitgenommen, sondern auch aus der weiteren Umgebung, dem durch die 
Storung des Adsorptionsgleiehgewicbtes bewirkten Gefalle der Fl&chendichte 
fólgend. Man beobachtet namlich ein Schrumpfen der Nadelspitze, wie es durch 
Verdampfung allein nicht zustandekommt. (Ztschr. f. Physik 35. 170—76. 1925. 
Berlin, Techn. Hochsch.) Ca ss e l .

C. H. Bosanąuet, Uber das Biegen von Krystallen. In einer Sole sind, wie 
schon friiher yon C o b l e n t z  (Physical. Keyiew 1903) beobachtet wurde, Steinsalz- 
stiickchen biegsam. Eine solche Veranderung kann auf 3 verschiedene Arten vor 
sich gehen: 1. Es findet eine Parallelyerschiebung langs der Spaltflachen statt.
2. Es tritt eine Anderung der Gitterabstiinde ein. 3. Der Krystall zerbricht beim 
Biegen in ungebogene Mikrokrystalle. Mit Hilfe der Reflexion von Eontgenstrahlen 
werden die an sich schon unwahrscheinlieheren ersten beiden Annahmen aus- 
geschlossen, u. Vf. kommt zu dem SchluB, daB beim Biegen des Steinsalzkrystalles 
eine Zerbrechung in zahlreiche kleine Krystalle stattfindet, die wahrscheinlich in 
amorphem NaCl eingebettet sind. Die Anwesenheit von h. Fil. dient nur zur Ver- 
meidung von BiBbildung. (Proe. Physical Soc. London 2 2 . 88—91. 1925.) S it t ig .

E rnst Cohen und Saburo M iyake, Da- Einflufi iiufierst geńnger Spuren von 
Wasser auf Losungsglcichgetcicliie. II. (I. ygl. S. 5.) Ausgangsmaterial: Salicylsaure 
(Ka h l b a u m , „fiir calorimetr. Bestst.“). In Zusammenfassung ergibt sich, daB iiuBerst 
geringe Mengen W. auf das Losungsgleichgewicht in den Systemen: Salicylsaure- 
Bżl., Salicylsaure-Chlf., o-Nitrobenzoesaure-Bzl., o-Nitrobenzoesaure-Clilf. einen groBen 
EinfluB ausUben. In den Systemen Salicylsaure-CC14 u. Anthracen-Bzl. konnte ein 
EinfluB nicht festgestellt werden. Alle Loslichkeitsbestst. wurden bei 30,50° durch- 
gefUhrt. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wiak. en Natk. Afd. 34 . 933 
bis 938. 1925. Utrecht, v a n ’t  IIoFF-Lab.) K. W o l f .

F. Zambonini und B,. G. Levi, Untersuchungen uber den Isomorphismus der
Molybdate der seltenen Erden mit denen des Calciums, Strontiums, Bariums und 
Bleies. IV. (III. vgl. S. 1499.) Es wurden dargestellt u. rontgenograph. unter- 
sucht Xfi2(J/oOj)3. Ce2(MoOt)s, fV-s(lfo04)3, Nd^M oO ^ u. Sm^MoO^. Die dabei 
gefundenen Werte sind in Tabellen zusammengestellt. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Iloma [6] 2 . 377— 83. 1925.) G o t t f r ie d .

F. Zam bonini und G. Carobbi, Die Doppelsulfate der seltenen Erdmetalle und 
der Alkalimetalle. IV. Doppelsulfate des Neodyms und Natńums. (III. vgl. S. 1357.)
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Bei der Unters. des Systems Nd2(S04)3—Na,SO.,—H ,0 bei 25° erhielten Vff. die 
Doppelsalze 1—1—2 (I.), 4—5— 8 (II.), 3—4— 6 (III.) u. 2—3—5 (IV.). I. ist stabil 
in einer Lsg., die 0,3—0% Nds(S04)3 u. 0,5—5°/0 NłSO.i enthiilt, II. in einer 
solchen von 5,5—9% Na,S04, III. in einer von 14—9% N&jSO* u. IV. in einer 
von 15—17% Na2S04. Die Doppelsalze bilden ein schwach rosaviolettes Krystall- 
pulver u. yerlieren ihr Krystallwasser erst oberhalb 130°. (Atti R. Aecad. dei 
Lincei, Roma [6] 2 . 374—77. 1925.) G o t t f r ie d .

A. S. Russell, Passiwtat, Icatalytische Wirkung und andere Phanomene. (Vgl. 
Naturę 115. 455; C. 1925. I. 2613.) Die bisher von yerschiedenen Forschern an- 
gestellten Experimente sprechen dafiir, den Zustand, wo in der auBeren Bahn eines 
Metallatoms nur ein Elektron kreist, ais den passiyen anzuselicn, u. den mit 2Elektroneu 
in der iiuBeren Bahn ais den aktiyen. Die Potentialdifferenz zwisclien den beiden 
Zustanden betragt bei jedem Metali 1 Volt. Diese Auffassung fiibrt zu einer ein- 
faclien Erkliirung der Niclitkorrosiou von tadellosem Stahl, der elektroehem. edler 
ist ais Cu. In dem Stalli befinden sieli Fe u. Cr in fester Lsg., diese passiyieren 
sieli gegenseitig. Die Metalle der Pd- u. Pt-Gruppen u. die mit gefiirbten Ionen: 
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W  u. U, welche groBe Fiihigkeit haben, 
Gase zu adsorbieren u. Gasrkk. zu katalysieren, konnen nach Ansielit des Vf. 
sowohl in der akt. ais aueh in der passiven Form existieren, so sind z. B. Mn 
u. Fe normalerweise im akt., Pt im passiven Zustand. In der passiven Form 
besitzen sie die groBere Fiihigkeit, Gase zu adsorbieren u. ais Katalysator zu wirken. 
Sie adsorbieren, da sie nie elektr. neutral sein konnen, ein Mol., das fahig ist, 
Polaritiit zu erzeugen, indem der positiye Teil des Mol. zur Innenseite des Atoms, 
der negative zur AuBenseite angezogen wird. Sie konnen eine Rk. zwischen den 
Moll. A3 u .  B katalysieren durcli ilire Fiihigkeit, von dem passiven in den akt. 
Zustand ubergelien zu konnen. Dies tritt ein, wenn die iiuBere Bahn ein Elektron 
von A2 oder B aufnimmt u. die innere Bahn ein Elektron an B oder As abgibt. 
Die katalyt. Rk. findet nach Ansicht des Vf. statt, weil derUbergang eines Elektrons 
von A 2 z u  B beide aktiviert u. das katalysierende Atom der Leiter fiir das Elektron 
ist. Diese Ansehauungen werden an einem Beispiel niiher erliiutert. Sie fordem 
sowohl die Auffassungen von T a y l o r , A r m st r o n g  u .  H il d it c h  ais aueh die von 
L a n g m u ir . (Naturę 117. 47—48. Osford, Christ. Church.) J o s e p h y .

Bennosuke K ubota und K iyoshi Yoshikawa, Uler die Giftigkcit des Thio- 
phens fur den Nichel-Katalysałor und uber eine Wirkung des Kupfer-Katalysators. 
(Japan. Journ. of Chem. 2. 45—63. 1925. — C. 1925 . II. 1582.) L a sch .

Ax. Atom struktur. Radiochem ie. Photochem le.
Hugo Stintzing, Eine mogliche Bedeutung der Tetraederzahlen im naturlichcn 

System fiir die Atommassen und den Atonibau. In der Arbeit wird reiu 
zahlenmSBig der Aufbau der Atommassen in den Kernen behandelt. Unter 
allen mathemat. Reihen ist allein die Tetraederreihe brauchbar zur Darst. 
der Ordnungszahlen aller Elementenfamilien. Audi die Massen der Elemente 
lasseu sich mit ziemlicher Genauigkeit nach der Tetraederreihe entwickeln. FUr 
die Edelgas-Atommassen (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Em) erliiilt man so 1, 5, 9, 19, 
31, 51 (Schema berechnet) fiir 1, 5, 9, 191/,,, 31, unbekannt (Multipla von 4 be- 
obachtet). Da sieli analoge Beziehungen in allen Familien ergeben, schlieBt Vf.: 
„Der Aufbau der^Protonen in den Kernen aller Elemente erfolgt nach einem 
tetraedr. Grundschema u. der Symmetrie des Tetraeders." Unter dieser Annahme 
■wird der Aufbau aller Elemente nach den drei Typen: Edelgas-, Kohlenstoff- u. 
Eisentyp, entwickelt. Die Isotopen werden durch Einbau von Protonen in 
Tetraederschemata erklart. Uber die bisher entdeckten hinaus konnen zahlreiche 
Isotope yorausgesagt werden. (Ztschr. f. Physik 34 . 686—97. 1925.) S it t ig .
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F. Reiche und W. Thomas, Uber die Zahl der Dispersionselektronen, die einem 
stationaren Zustand zugeordnet sind. (Vgl. T u om a s  , Naturwissenschaften 13. 627; 
C. 1925. II. -1008.) Durch Verscharfung des Korrespondenzprinzips wird fur die 
Gesamtheit der Ubergangswahrscheinlichkeiten, die einem stationiiren Atomzustande 
entsprcchcn, ein Summensatz abgeleitet, dessen Anwendung auf die Absorption von 
Strahlung sowie auf die Dispersion u. Zerstreuung von Rontgenstrahlen weitgehende 
Ubereinstimmung zwiaohcn klaasischcr Elektronen- u. Quantentheorie in diesen Fallen 
ergibt. Bei einfachen Systemen lassen sich mit Hilfe des Satzes die einzelnenUbergangs
wahrscheinlichkeiten berechnen. (Ztschr. f. Physik 34. 510—25.1925. Breslau.) K y r .

H. ReiBner, Uber eine Moglichkeit, die wesentlichen Eigenschaften von Kern 
und Elektron aus dem metrisch-elektromagnetischen Felde abzuleiten. (Vgl. Ztschr. f. 
Physik 31. 844; C. 1925. II. 5) Wiedergabe der Theorie des Vfs., die sich auf 
einem yollstandigen, in sich geschlossenen System von Ausgangsgleichungen auf- 
baut, u. welche die wesentlichen stat. Eigenschaften von Kern u. Elektron grund- 
satzlich u. zahlenmiiliig wiederzugeben gestattet. (Physikal. Ztschr. 26. 925—32. 
1925. Berlin.) Ulmann.

W heeler P. Davey, Die Radien von Atomen und Ionen. Yf. berichtet iiber 
die jetzigen JKcnntnisse iiber die Radien von Atomen u. Ionen, indem er vor allem 
im AnschluC an die Ergebnisse der rontgenograph. Analyse der Krystallstruktur 
die von den einzelnen Atomen in den Ilaumgittern beanspruchten „Wirkungs- 
sphiiren" vergleicht; aus der Art des Aufbaus der Krystallgitter sucht er auBerdem 
Etickschlusse auf die Form dieser Wirkungssphiiren (ob kugel- oder ellipsoidformig 
usw.) zu ziehen. Auch die aus den Kompressibilitaten, den photoelektr. Schwellen- 
werten u. Ionisierungspotentialen berechncten Radien werden angefiihrt u. Gesetz- 
miiBigkeiten zwischen ihrem Wert u. der Stellung der betreffenden Elemejite im 
period. System aufgefunden. Fur die GroBe der Ionen wird betont, daB die direkte 
Beobachtung lediglich gegenseitige Diflcrenzen der Ionenradien zu messen erlaubt, 
daB hingegen auf Grund des Beugungsvermogens der Einzelionen fiir Rontgen- 
strahlen gewisse Ruckschliisse auch auf die absoluten Werte der Ionenradien 
moglich sind. Es folgen Zusammenstellungen der bisher auf Grund rontgenograph. 
u. mittels anderer Methoden von yerschiedenen Autoren erhaltener Werte fur die 
Radien verschiedener Ionen. Vf. weist daraufhin, daB Beobachtungen dariiber, ob 
Atome anderer Elemente durch bestimmte Krystallgitter hindurch zu diffundieren 
yermogen, oftmals wertyolle AufschlUsse iiber die atomaren GroBenyerhiiltnisse 
geben konnen. (Chem. Rev. 2. 349—67. 1925.) F r a n k e n b t jb g e k .

B ita  B runetti, Uber die relative Grofic der Atome und Ionen. Vf. bezieht 
sich in ihrer Arbeit auf die Anschauungen, die sie in einer friiheren Arbeit (ygl. 
S. 1367) uber die Verschiebung, die in einer polaren Verb. die Grenzen der 
X-Serien beim Ubergang eines Elementes vom freien Zustand in den molekularen 
erleiden, gebracht hatte. Vf. untersucht, zu welchen SchluBfolgerungen die An
wendung der Formeln, die sich auf die Termzahlen beziehen, die damals auf 
wenige experimentelle Tatsachen gestiitzt waren, fiihrt, die nun sich durch die Zu- 
yerliissigkeit der Messungen der Verschiebung u. die Vollstandigkeit der anderen 
erforderlichen Daten durch Errechnung der Energie der Krystallgitter zu ąuantita- 
tiyen Betrachtungen yerwenden lassen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 2. 
410—15. 1925.) G o t t f r ie d .

F. Hund, Isotropes łon und Bau der Molekeln und Krystallgitter. Vf. zeigt 
in analogen Ausfiihrungen wie auf S. 1101, wie sich auf Grund einfacher Annahmen 
iiber isotrope Feldyerteilung, u. Polarisierbarkeit der Ionen stereochem. Aussagen 
iiber die Gestalt der Molekeln u. die Anordnung der Krystallgitter machen lassen. 
(Physikal. Ztschr. 26. 682—85. 1925. Gottingen.) F r a n k e n b u r g e r .
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R alph W. G. W yckoft und E. D. C rittenden, Eine llontgenstrahlenunter- 
suchung einiger Anmoniakkatalysatoren. Die bemerkenswerte YergroBerung der 
Aktiyitiit u. Lebensdauer, die Eiaen ais Katalysator durch den Promoter K ,0 u. 
A120 3 (im Verliiiltnis 1: 3) erfiihrt, liilit stark yermuten, daB der Promoter in dem 
Katalysatormaterial eine raulie phyaikal. Struktur erzeugt. VfF. fuliren daher die 
Rontgenstrahlenunterss. an Magnetit, aus dem durch Red. die Fe-Katalysatoren fur 
die NH3-Synthese dargest. werden, an Magnetit -)- K-Aluminat, an cc-Fe u. an 
«-Fe -)- Promoter aus. Die Kantenliinge eines Einheitswiirfels des Magnetits wird 
zu o0 =  8,37 +  0,010 k  gefunden. In Magnetit, das einen UberschuB an FeO 
enthiilt, bestelit letzteres ais gesonderte Phase. Diese Phase verschwindet, wenn 
eine aquivalente Menge AL03 zugesetzt wird. Es bildet sieli Ferroaluminat, das 
sieli im Magnetit in fester Lsg. befindet. Der Wert von a0 fiir K-Aluminat ent- 
lialtenden Magnetit weicht so wenig von dem fiir reines Fe30 4 ab, daB nicht ent- 
schieden werden kann, ob liier aueli eine feste Lsg. yorliegt. — Die Kantenliinge 
des Einheitswiirfels a0 vom «-Fe, das durch Red. von Magnetit dargestellt wurde, 
betriigt 2,859 ±  0,004 JL Die GroBe der Einheitszelle des red., den Promoter 
enthaltenden Katalysators unterscheidet sich von der des reinen Fe um weniger 
ais 0,1%. Der zusammengesetzte Promoter erhiilt im Fe eine groBe Oberfliiche da- 
dureh, daB er ein zu rasches Wachsen der Fe-Krystalle yerliindert. (Journ. Amerie. 
Chem. Soc. 47. 2866—76. 1925.) J o s e p h y .

R alph  W. G. W yckoff und E. D. Crittenden, Die Darstellung und Krystall- 
strukłur von Ferrooryd. (Vgl. yorst. Ref.) Ein Eisenoxyd, das in der Hauptsache 
aus FeO besteht, wurde durch Siittigung von im elektr. Sehmelztiegel geschmolzenem 
Magnetit mit Fe dargestellt. Dieses Oxyd ist jirakt. nicht ferromagnet. u. liefert 
ein Rontgenogramm, das weder Spuren von Fe noeh Magnetit erkennen liiBt. Die 
beobachteten Beugungsliuien werden yollig erklart durch die Annabme, daB das 
Oxyd FeO ist u. NaCl-Anordnung hat. Die Kantenliinge des Einheitswiirfels, der 
4 Moll. FeO enthiilt, betriigt 4,29 1.. Daraus berechnet sich die D. von FeO zu 
5,99. Bei gewohnlicher Temp. scheinen keine festen Lsgg. von FeO in Fe30 4 zu 
bestehen; der Einheitskubus yon FeO bei Ggw. von yiel Magnetit ist nur wenig 
groBer ais der der reinen Substanz. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2876—82. 
1925. Washington [D. C.], Caruegie Inst. u. Fixed Nitrogen Research Labor.) Jo.

S terling  B. H endricks und Linus P auling , Die Krystallstrukturen von Na- 
trium und Kaliumazid und Kaliumcyanat und die Art der Azidgruppe. Vff. unter- 
suchen KNZ, NaN% u. KNCO mit Hilfe des Lauediagramms u. der Rontgenspektral- 
analyse. Die DD. von NaN3 u. KNa wurden zu 1,853 u. 2,038 bestimmt. Der 
rhomboedr. Elementarkorper des NaN3 besitzt ein u  —  38°43' u. a =  5,481 A u. 
enthiilt 1 NaN3. Atomkoordinaten: Na (000), N (u u u), (u u u), u =  0,423.
Der tetragonale Elementarkorper des KN3 hat a =  6,094 A u. c =  7,056 A u. ent-
lia.lt 4 KN3, Atomkoordinaten: K(OO-J-), (00 -J), ( | i-j-), (^£ f); N(O-J-O), (100),

0 £), (0 ij \) *, {uĄ -)- u 0), {-5- — u u 0), (u-J- — u 0), (J u u 0), (y +  mu}), (tt-}
(,*-— u u l ) ,  (ii^-j-w-J) mit u —  0,135. Die Krystallstruktur des KNCO ist gleich 
dem des KN3, a des Elementarkorpers =  6,070 A u. c — 7,030 A. Weder NaN3
noch KN3 zeigen molekulare Absonderung, dennoch kann das N3-Ion leicht ent-
deckt werden. Dieses łon besitzt scheinbar keine Ringstruktur, sondern es zeigt eine 
lineare Anordnung der 3 N-Atome. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2904—20. 1925. 
California Inst. of Teclmol.) H a a se .

E. Schiebold, DielVerfestigungsfrage vom Standpunkt der Rontgenforschung. 
I .  u. II. Mitt.) I. Der Mechanismus der Verformung b-ystalliner Medien und seine 
Kennzeichnung im Rontgenbild. II. Kritische Ubersicht der Theorien der plaStischen 
Formandenmg. Vf. unterzieht die Theorien der piast. Formiinderung u. Yerfestigung 
von Metallen u. Legierungen einer Kritik hinsichtlich ihrer geometr. u. strukturellen
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Voratellungen. Die „Kaltverformung“ ist ihrem Weaen nacli eine „Lagenanderung" 
von Gitterbereichen u. dereń Effekt im allgemeinen eine „Yerfestigung“. Die all- 
gemeinste Lageniindcrung des Kryatallgittera besteht aua einer Bewegung von Gitter
bereichen ais starren Korperchen u. aus dereń Yerzerrung. Auf Grund dea all
gemeinen Prinzips der Lagenanderung lassen aieh die bestehenden Theorien der 
piast. Verformung u. Verfestigung in ein Schcma einreihen, aus dem sich die Vor- 
stellung der ais „Biegegleitung11 bezeiclmeten Kombination von banaler u. kryatall- 
geometr. Lagenanderung durch besondere Vertiefung u. esperimentelle Siclier- 
stellung heraushebt.

Eine auafuhrliche Ubersicht iiber die Anderung der Rontgenbilder vou Kry- 
stallen u. Krystallhaufwerkcn bei der piast. Verformung u. eine Priifung der Zu- 
verliissigkeit der Rontgenunters. hinsichtlich der Richtungen, GroCe u. Objekte der 
Lagenanderung fiihrt zu dem Ergebnis, daB aowohl Theorie wie Experiment heute 
zu einer exakten quantitativen Featlegung der Lageniindcrung nieht ausreichcn, daB 
aber die Verss. wenigstens qualitativ mit einer „Biegegleitung11 nach dem von 
P o l a n y i angegebenen Schema yertriiglich aind. Ea iat aber zu bemerken, daB 
auch dieae Theorie gerade vom kryatallograph.-geometr. Standpunkt aus noch un- 
befriedigend iat. Der wesentliche Punkt, in dcm die Theorien noch auaeinander- 
klaffen, scheint der Zustand der „Grenzschichten" entlang den „Gleitfliichen11 zu 
aein, der nur durch erheblichc Verfcinerung der experimentellen Anordnungen u. 
wesentliche Erwciterung unserer Kenntnisse der Gittermechanik gekliirt werden 
kann. (Ztschr. f. Aletallkunde 16. 417—25. 462—81; Mitt. Materialprufunga-Amt 
Berlin-Dahlem 42. 7—11. 1924.) S c h ie b o l d .

G-. Sachs und E. Schiebold, Rekrystallisation und Entfestigung im Rontgenbild. 
(Vgl. vorst. Ref.) Rontgenaufnalimen an .AZ-Dralit zeigen, daB bei diesen eine 
Rekryatalliaation bei 200° eintritt, dagegen werden die Driihtc schon entfestigt, 
wenn sic bei 100° getempert wurden. Die mechan. Entfestigung geht daher teil- 
weiae vor sich, wenn im Rontgenbild noch keincrlei Strukturanderungen wahr- 
nehmbar sind. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 400—02. 1925. Berlin.) B e c k e r .

E rik  Rudberg, tiber einen eigenartigen Effekt beim Bombardieren von Platin 
mit langsamen Elektronen. Yf. untersucht in einer hochevakuierten Elektronenrohre 
die Sekundaremiaaion, d. h. die Elektronenemiasion, welche eine von langsamen 
(etwa mit 10—14 V beachleunigten) Elektronen getroffene Pi-Folie aufweist. Es 
zeigt sich, daB diese Sekundaremiasion beim Bcliehten der Pt-Folie um einige % 
verringert wird u. zwar fur Primarclektronen von 4—12 V um etwa den gleichen 
Bruchteil. Spektrale Unterteilung der Strahlung zeigt, daB der Verringerungseffekt 
etwa der Energie der Strahlung proportional ist. Eine lichtelektr. Wrkg. scheint 
nicht vorzuliegen, da auch eine Bestrahlung der, dem Gluhdraht abgekehrten Seite 
der Pt-Folie zu denselben Erscheinungen fiihrt. Der Effekt scheint eng mit dem 
Entgasungszuatand der Folie verkniipft zu sein: nach langerem Gliihen derselben 
ist er yerschwunden u. tritt erst nach 45ngerer Zeit wieder auf. Es ist yielleicht 
an eine rein therm. Wrkg. des Lichtes auf dic Folie u. dadurch crzielte Beein- 
fluaaung ihrer Sekundaremission zu denken. (Medd. Kgl. Vetenskapsakad. Nobel- 
inst. 6. Nr. 12. 1—9. 1925. Stockholm.) F rastkenburger.

J. Broste, Das Analogon des Clapeyronschen Gesetzes bei da• Verdampfung von 
Elektronen. Mathematiaeh. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en 
Natk. Afd. 34. 1016—20. 1925.) K. W o l f .

Lucy J. H ayner, TJber Stromverlauf und Liehtemission im Queckńlberbogen 
nach Ausschalten der Spannung. Ein Hg-Bogen mit Gluhkathode wurde inter- 
mittierend angeregt u. in den Zwischenperioden mittela einer Hilfaapannung Strom- 
yerlauf u. Leuchtcn untersucht, insbesondere das Naclileuchten, welches ais Re-
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kombinationsspektrum gedeutet wird. (Ztscbr. f. Physik 35. 365—86. New York 
City, Columbia Univ.) K y r o p o u l o s .

H. Schuler uud K. L. W olf, Uber Dispersionskonsłanten und kritisclie Elek- 
tronengeschwindigkeit des mólekularen Wasserstoffs. Yff. geben eine Dispersions- 
formel fiir H2 ais Typus eines zweiatomigen Gases an, die die bisherigen Messungen 
bis in das Gebiet kiirzerer Wellenlangen gut wiedergibt (Tabelle). Die in die Formel 
eingebenden Eigenwellenliingen werden nach den ilinen entspreebenden Elek- 
tronengesehwindigkeiten bzgl. ilirer Herkunft im AnschluB an die vorliegenden 
ElektronenstoBmessungen diskutiert u. die beiden Glieder der Dispersionsformel ais 
Sohwerpunkte zweier kontinuierliclier Absorptionsstellen gedeutet. Ein gewisser 
Gang der Formel gegen die Beobachtung erkliirt sich dann dureh den Ersatz zweier 
ausgedehnter Absorptionsstellen durch ihre „Schwerpunkte“. (Ztsehr. f. Physik 34. 
343—46. 1925. Potsdam, Astrophys. Observat.) K y r o p o u l o s .

R obert B. Brodę, Der Absorptionskoeffizient fiir langsame Elektronen in Queck- 
silberdatnpf. (Proc. Physical Soc. London 22. 77—80.1925. — C. 1926.1. 582.) S ittig .

Otto K leinperer, Uber Geschwindigkeitsverluste von Kałliodenstrahlen in Metall- 
folien. Vf. untersuehte mittels einer von R u t h e r f o r d  (Philos. Magazine [6] 26. 
717 [1913]) angewandten Methode u. im Original genau beschriebenen Apparatur 
die Gesehwindigkeitsyerteilung von Kathodenstrahlen nach dem Durchgang durch 
Al- u. Ow-Folien. Die Kathodenstrahlen wurden durch eine Gliihkathode aus 
thoriertem Wolframdraht erzeugt u. mittels Hochspannungsbatterie auf 4—13 KV 
beschleunigt. Die Unterss. wurden sowohl am Fluorescenzscliirm, ais auck photo- 
graphisch durch Einw. der Elektronen. auf Schumannplatten in der Vakuumapparatur 
durchgefiihrt. Die Dichte der Folien betrug 0,5—1 fi. beim Al u. 0,05 /j. bei l\i. 
Es zeigte sich, daB bei yollkommen homogenem Primiirstrahl breite Geschwindigkeits- 
yerteilung im „filtrierten11 Strahl auftritt, die mit wachsender Geschwindigkeit u. ab- 
nehmender Foliendicke schnell u. kontinuierlich enger wird, so daB schlieBlieh ein 
ziemlich homogener Gescliwindigkeitsyerlust resultiert. Fiir die hSufigste Ge
schwindigkeit der durchgegangenen Strahlen gilt die Thomson-Bohrsclie Beziehung, 
dereu Konstantę zu 6,4 X  1042 CGS fiir Al u. zu 19 X  10“  fur N i bestimmt wurde. 
Irgendeine Diskontinuitat in den Kurven, die auf yerscliiedene Energieniveaus der 
Atomelektronen hinweisen wiirde, zeigte sich nicht. (Zlschr. f. Physik 34. 532—44. 
1925. Wiirzburg, Physik. Inst.) KYROPOULOS.

J. Palacios, Theorie des Leuchtens von Kanalstrahlen. Es wird eine Theorie 
entwickelt, die die Erregung u. Ionisation von Gasen durch Kanalstrahlen behandelt. 
Ein Vergleich mit der Wienseben Theorie (Ann. der Physik [4] 76. 109; C. 1925.
I. 1476) zeigt, daB unter gewissen Bedingungen die von beiden Autoren auf- 
gestellten Gleichungen ineinander ubergehen. Einige vereinfachende Annahmen 
W iens werden einer Kritik unterzogen. Betrachtungen iiber die Zeit der Emission 
zeigen, daB momentane Emission das wahrscheinlichste ist u. auch mit dem Ex- 
periment iibereinstimmt. Die Theorie wird auf die Fortpflanzung eines Kanal- 
strables im Vakuum angewandt u. mit den experimentellen Ergebnissen von WlEN 
uber das Abklingen von Spektrallinien yerglichen. (Anales soc. espanola Fis. 
Quim. 23. 477—95. 1925. Madrid, Lab. de Inyestig. Fisicas.) Hantke.

W erner K olhórster, Notiz zwn Geigerschen Zahler. Krit. Bemerkungen z u 
der Arbeit von W u l f  (Physikal. Ztscbr. 26. 382; C. 1925. II. 1334). — Hierzu 
bemerkt W u l f  in seiner Erwiderung, daB er in dem Fali der II,-Atmosphare die 
Kolhorsterscheu Beobachtungen fiir die wahrscheinlicheren balte. (Ztsehr. f. Physik 
26. 732—34. 1925.) K. W o l f .

W . D. Coolidge, Sochspamiungskathodensłrahlen aufierhalb der Erzeugerrohre. 
Vf. arbeitet mit einer Hochyakuum-Gliihkatbodenrohre bei 200000 V u. einigen 
Milliamperes Stromdurchgang u. liiBt die entstehenden Kathodenstrahlen durch
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Al-Fenster von etwa 0,002—0,03 mm Dicke u. bis zu 8 cm Durchmesser austreten. 
Die, mittels Fluorescenzschirmes beobachtcte Reicliweite der so erzeugten Strahlen 
liiiJt sieli mittels der G-leichung: Reichweite (cm) =  0,254 Kilovolt — 17,8 darstellen. 
Yon 70 Ivilovolt Rohreubelastung an treten Elektronen auBerhalb des Fensters auf; 
bei 250 Ivilovolt betriigt ibre Reichweite in Luft 46 em. In Luft treten lebhafte 
Fluorescenzeffekte auf,Calcitkrystalle fluorescieren stark orangefarben u. lumineseieren 
im Dunkeln weiter; auBerdem zeigen sie helle blaulichweiBe Szintillationen, in dereń 
Umgebung topocbem. Veranderungen des Krystalls erfolgen. In verschiedenen 
Gasen verursachen die aus der Rohre austretenden Ilocbspannungselektronen merk- 
liche Umsetzungen; so entstehen z. B. in Acetylen erheblicho Mengen eines gelben 
Stoffes, der sonst in kleiner Ausbeute bei Bestrablung von Coli, mit Ra-Emanation 
sich bildet. Bicinusol kondensiert sieli rascli zu einem festen Stoff, Rohrzucker- 
krystalle werden ganz weiB u. entwickeln erhebliche Gasmengen, eine wss. Lsg. 
desselben reagiert sauer. Bestralilte Pflanzenbliitter bedecken sieb fast momentan 
mit Zellsaft, tier. Ilaut wird bereits dureh eine 0,1 sec lange Bebandlung stark 
zerstort. Fiiegen u. Bakterien werden in kurzester Zeit getotet. (Science 62. 
441—42. 1925. Gen. Electr. Co., Schenectady.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Piccard, Das kontinuierliche Spektrum und der y-Strahlenspektrograph von 
Thibaud. Yf. erklart das von T h ib a u d  (Journ. de Physiąue et le Radium [6] 6. 
82; C. 1925. II. 1335) beobaehtete kontinuierliebe Spektrum durch die Absorption 
der Sekundiirstralilen in den Sekund&rstrahler selbst, u. diskutiert die Mogliehkeit, 
sieb von dem kontinuierlieben Hintergrund frei zu machen. Der Sekimdiirradiator 
niuBte so klein gewahlt werden, daB alle sekundaren ^-Strahlen ibn mit ihrer Anfangs- 
geschwindigkeit yerlassen konnen. Man erhslt dann viel weniger Strahlen auf der 
Platte. Um zu yermeiden, daB die primaren ^-Strahlen die Platte erreichen, sind 
dieselben zwischen der radioakt. Quclle u. den Sekundarstrahler aufzufangen. Vf. 
schliigt hierfur die Anwendung eines zwischen den beiden Korpern eingeschalteten 
magnet. Hiilfsfeldes oder eines absorbierenden Mediums vor. (Journ. de Physiąue 
et le Radium [6] 6. 334. 1925.) K. W o l f .

Jean  Thibaud, Die sekundaren y-Strahlenspektren-. Uber die EntsteKung des 
ko-ntinuierlichen Spektrums und die rełatwe Intensitatsvariation der Linien. Im An
schluB an die Bemerkung yon P icca rd  (yorst. Ref.) untersuclite Vf. die Yerzogerung 
der (?-Teilchen in Korpern ais Funktion der durchlaufenen Schichtdicke, indem er 
Photoelektronen von bekannter Geschwindigkeit, insbesondere die durch /-Strahlen 
von RaO (źt == 0,023 1.) auf dem K  - Niyeau von Pt (Teilchengeschwindig- 
keit == 0,87 c, R H  =  3020 cm GauB) erzeugten, benutzt. Es wird eine Formel 
fiir den Fali eines Al-Schirmes angegeben. Die an sekundaren /3-Spektren ge- 
machte Beobachtung ist einer kontinuierlichen Strahlung zuzuschreiben, die yielleicht 
aus einer Quantenabnalime durch den Comptoneffekt herriihrt. Yf. liebt relatiye 
Intensitatsunterschiede von (5-Strahlen in natiirlichen u. angeregten Spektren her- 
yor. ^-Strablungen yerwandeln sich leichter in /9-Teilchen in dem sie emittieren- 
den Atom ais in jedem anderen, aber in diesen beiden Fallen sind die relatiyen 
Wahrscheinlichkeiten der Umwandlung in Photoelektronen yerschiedener mono- 
chromat. /-Strahlen yerschieden; sie sind abbiingig yon der Freąuenz der /-Strahlung. 
(Journ. de Physique et le Radium [6] 6. 334—36. 1925.) K. W o l f .

Jean Thibaud, Bestimmung der Wellenlangen der X-Strahle?i im absoluten 
Wert mit Ililfe eines auf Glas gezeichneten Reflemonsgitters. Durch geeignete Kon- 
struktion gelingt es mit einem Glasgitter, wie sie zu den Messungen der Wellen- 
lange des Lichts benutzt werden, auch die Rontgenstrahlen u. ihre absol. GroBe 
zu messen. Das yerwandte Gitter enthalt 200 Teilstriche pro mm. (C. r. d. TAcad. 
des sciences 182. 55—57.) E n s z l in .
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W. K artschagin und E. Tschetw erikow a, Uber die Abhćingigkeit des be- 
óbaćhteten Polarisationsgrades der primareń Ronłgenslrahlen von der Subsłanz des 
Analysators. Ais Streukorper wurden Paraffin, Al, S, Fe, Sn, Pb benutzt. Es wird 
die Frage nach der Vcrteilung der Energie der durcli den Streukorper zerstreuten 
Strahlen in der zu den primiiren Strahlen senkrechten Ebene aufgekliirt. 8 Tabellen 
bringen das Zahlenmaterial. (Ztsehr. f. Physik 35. 276—85. 1925. Moskau.) K. W o l f .

Axel Jonsson, U ber das L-Rontgendbsorptionsspektrum von Antimon. Bekannt- 
lieh hangt die Lage der iT-Rontgenabsorptionskanten der Elemente vom Verbindungs- 
zustand des absorbierenden Atoms ab, welcher Effekt auch fiir die i-Absorptions- 
kanten einiger Elemente festgestellt wurde. Im Vorliegenden wurde die Unters. 
fiir elementares u. gebundenes Sb durchgefulirt u. die Yerschiebung der Kanten 
bestimmt. (Ztsehr. f. Physik 35. 387—89. Lund, Physik. Inst.) K y r o p o u l o s .

W ilhelm  Schiitz, Ein experimenteller Beitrag zur Kenntnis des Wirkungsquer- 
schnities angeregter Ałome. (Vgl. G e r l a c h  u. Sc iiOt z , Physikal. Ztsehr. 26. 33; 
C. 1925. I. 1560.) Vf. weist esperimentell nach, daB in der Resonanzstrahlung des 
JTj-Dampfes im Magnetfeld trotz einer StoBzeit, die groBer ais die Lebensdauer der 
Hg-Atome im 2jp2-Zustand ist, bei Anreguug der mittleren fr-Komponente die 
iiuBeren c-Komponenten entlialten sind. Das Intensitiitsverhaltnis der Jt-Kompo- 
nente zu der Summę der (T-Komponenten ist abhiingig von der DD. des Hg-Dampfes, 
dagegen unabhiingig von der GroBe der Zeemanaufspaltung. Um die Erscheinung 
auf ein Zusammenwirken mit unangcregten Atomen zuruckfuhren zu konnen, ist 
die Einfuhrung eines Faktors erforderlich, der die gaskinet. StoBzahl vergroBert, u. 
ais Empfindliehkeitsfaktor definiert wird. (Ztsehr. f. Physik 35. 260—75. 1925. 
Tubingen.) K. W o l f .

Edw in C. K em ble, Uber die Intensitaten von Bandenlinien. (Vgl. Physical 
Review [2] 25. 1; C. 1925. I. 1681.) Vf. zeigt, wie sich seine Theorie mit den 
Formeln verkniipfen laBt, die neuerdings aus den Summationsregeln fiir die Inten- 
sitiit der Zeemanlinien entwiekelt worden sind. Ein formales Schema zur Aus- 
dehnung der Theorie auf Elektronensprungbanden wird angegeben. (Ztsclir. f. 
Physik 35. 286—92. 1925. Cambridge, H a rv a rd  Univ.) K. W o l f .

Otto Laporte und W illiam  F. M eggers, Einige Gesetzmafiigkeiten in der
Struktur der Spektren. V£f. weisen auf einige, empir. gefundene Regeln hin, welche 
die Klassifizierung der Ternie der Spektren derjenigen Elemente betreffen, die in 
den langen Reilien des period. Systems stehen. Spektroskop. Feststellungen deuten 
daraufhin, daB die von IC bis Ni bezw. von Ca+ bis Cu+ reichende Reihe in 
folgender Weise:

K Ca Sc Ti V Ca+ Sc+ Ti+ V+ Cr+
Cr Mn Fe Co Ni V' Mn+ Fe+ Co+ Ni+ Cu+

zu schreiben ist, damit Elemente bezw. Ionen untereinanderstehen, dereń Grund-
terme einander ahneln. Weitere RegelmiiBigkeiten, vor allem bezgl. der „Rest- 
strahlen“ dieser Elemente werden diskutiert. (Journ. Opt. Soc. America 11. 459—63. 
1925. Bureau of Standards, Washington.) F rankenbdrger.

Georg Joos, Die korrespondenzmafiige Dcutung des spontanen Auftretens von 
Spektrallinien des Typs ms-nd. (Vgl. Physikal. Ztsehr. 26. 280; C. 1925. II. 1335.) 
Da die azimutale Quantenzahl k einer Dreliung des Koordinatensystems der Bahn 
des Leuchtelektrons zugeordnet ist, muB aus dem Auftreten von Ubergangen, bei 
denen k nicht um +  1 springt, geschlossen werden, daB diese Drehung des Ko
ordinatensystems nicht gleichfórmig erfolgt, sondern „Oberschwingungen“ hat. Vf. 
legt sich die Frage vor, wie solche Oberschwingungen zustandekommen konnen. 
Die mathemat. Ausfuhrungen fuhren zu folgendem Ergebnis. Um die Anderungen 
von k, die nicht +  1 sind, korrespondenzmaBig zu erklaren, muB angenommen
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werden, daB die Winkelgeschwindigkeit der Periheldrehung von dem Winkel ab- 
liiingt, den die Acbse der Babnellipse mit einer festen Richtung im Ru nip f bildet. 
Bei Tauehbahnen ist die Ersatzflache auf der die Rumpfladung yerteilt gedacht 
wird, keine Kugel. (Physikal. Ztschr. 26. 729—30. 1925. Jena, Univ.) K. W o l f .

W . Steubing, Ncue Untersuchungen im elektrischen Feld. Vf. kommt durch 
seine Unterss. zum SehluB, daB im allgemeinen ein Starkeffekt an den meisten 
Bandenspektren nicbt esistiert, bezw. selbst fiir hohe Feldstarken so kleine Be- 
trage hat, daB er nicht nachgewiesen werden kann. (Physikal. Ztschr. 26. 915—19. 
1925. Aachen.) U l m a n n .

T. Takam ine und Sven W erner, Intensitiitsmessungen im Starkeffekt. Vff. 
messen die Intensitiiten der unter dem EinfluB eines elektr. Feldes neu auftretenden 
p-p- u. P-P-Kombinationen im Ileliumspektrum, Die Messungen wurden in der 
Weise ausgefiihrt, daB eine Serie von He-Spektren bei yerschiedenen Feldstiirken 
aufgenommen wurde (ygl. Beschreibung der experimentellen Anordnung im Original). 
Die relative Intensitat der yerschiedenen Aufnahmen wurde mit Hilfe von Linien, 
die durch das elektr. Feld unbeeinfluBt sind, bestimmt. Die MeBresultate bestatigen 
das ąuadrat. Gesetz, nach dem die Intensitat der neuen Komponenten proportional 
dem Quadrate der elektr. Feldstarke ist, u. die theoret. Erwartung, daB die Inten
sitat einer neuen Linie durch die Differenz des beeinfluBten Terms u. des niichst- 
liegenden Wasserstoffterms bedingt ist, befriedigend. Die Intensitat der neuen 
Linien steigt mit wachsender Gliednummer in den Serien gegeniiber den gewohn- 
lichen Linien sehr stark an. (Naturwissenschaften 14. 47 — 48. Kopenhagen, 
Uniy.) J o s e p h y .

W. H anie , Die elektrische Beeinflusstmg der Polarisation der Resonanzfluores- 
cenz von Quecksilber. Die elektr. Aufspaltung (Starkeffekt) ist bei Resonanzlinien 
im allgemeinen sehr klein; daher wurde vom Vf. mittelst der yiel empfindliclieren 
Methode der Polarisationsbeobachtung nach dem Starkeffekt der Hg-Resonanzlinie 
gesuebt. Apparatur u. Einzelyerss. im Original ausfulirlich. Je nach Stellung des 
elektr. Vektors des einfallenden Lichtes wird die Polarisation durch elektr. Felder 
erhoht oder yermindert. In einem Spezialfall tritt Elliptizitat des Lichtes mit teil- 
weiser Depolarisation auf, welche ais Starkeffekt wahrend des Fluorescenzaktes auf 
Grund klass. Vorstellungen gedeutet wird. Andere Yerss. lassen sich ąuanten- 
theoret. ais Spaltung in 71- u. ff-Komponenten deuten. Verss. in kombinierten 
elektr. u. magnet. Feldern zeigen, daB fiir die Polarisation der Ausstrablung das 
jeweils starkere Feld — welches die groBere Freąueuzaufspaltung erzeugt — maB- 
gebend ist. Der Faradayeffekt bei der Linie 2536,7 wurde bis zu Feldern yon 
einigen GauB herab beobaehtet. (Ztschr. f. Physik 35. 346—64. Gottingen, II. Phys. 
Inst.) K y k o p o u l o s .

G. B reit, Depolarisierender Einflufi wechselnder magnetisclier Felder auf die 
Besonanzstrahlung. Vf. entwickelt mathemat. die Theorie fiir den gesteigerten 
depolarisierenden Effekt eines Magnetfelds bei raschem Wechsel desselben (ygl. 
Journ. Opt. Soc. America 10. 439; C. 1925. II. 267) auf die Resonanzstrahlung 
des Hg. (Journ. Opt. Soc. America 11. 465—71. 1925. Washington, Ca r n e g ie - 
Inst.) F r a n k e n b u iig e r .

E. W ilhelm y, Zeemaneffekt von Molybdan. Der ZeemanefFekt von Mo im Be- 
reich von 3000—6000 A in einem Magnetfeld yon ca. 35000 GauB wurde photo- 
graphiert. Alle yon Ca ta la n  (Annales soc. espanola Fis. Quim. 21. 213; C. 1923. 
III. 605) aufgefundenen Multipletts werden vom Vf. bestśitigt (ygl. tabellar. Uber- 
sicht im Original), auBerdem wurden durch den Zeemaneffekt noch Ansatze zu 
neuen Multipletts gefunden, z. B. zu einem Quartettsystem im Funkenspektrum yon 
Mo. (Naturwissenschaften 14. 49—50. Bonn, Uniy.) J o s e p h y . -
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Raym ond T. B irg e , Die Energieniveaus des Stickstoffniolekiils. Vf. wendet 
aieh insofern gegen die Arbeit von D u n ca n  (S. 1367), ais in dieser alle gemessenen 
Potentialc um 1,3 V zu niedrig gefunden sind. Durch entsprechende Korrektion 
bestelit zwisehen der genannten Arbeit, den von S p o n e r  (S. 1106) gemessenen 
Anregungspotentialen der yerschiedenen Gruppen der Ns-Banden u. den theoret. 
Betrachtungen des Vfs. (vgl. Naturę 144. 642; C. 1925. I. 209) Obereinstimmung. 
(Naturę 117. 81. Univ. of California.) J o s e p h y .

H erth a  Sponer, Die Energienweaus des Stickoxydmolekuls. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vf. zeigt, daB das von B ir g e  u .  H o p f ie l d  (Naturę 116. 15; C. 1925. II. 45) be- 
obachtete System von Emissionsbanden im N, im Gebiet ?. 1854—1250 nicht zum 
N2, sondem dem NO-Molekiil gehoren. Die Anrcgungspotentiale der Niveaus des 
NO-Molekuls betragen 5,44 u. 13,96 Volt. Das Ionisationspotential muB groBer sein 
ais 14 Volt. (Naturę 117. 81. Univ. of California.) J o s e p h y .

F. Holweck, Das h-iiische K-Potential des Neons. Die Best. des krit. Poten- 
tials nach der C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 658; C. 1925. I. 2145 angegebenen 
Methode liefert das Ergebnis 862 i  3 V, wiihrend die Extrapolation nach der K- 
Serie den Wert 856 V ergibt. Vf. hiilt den experimentellen Wert fiir richtiger. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 53—54.) Enszlin .

Y. Sugiura, Uber die Spektren des ionisierten Lithiwns. (Vgl. Japan. Journ. of 
Physics 3. 100; C. 1925. II. 1255.) Die mit einer GeiBterschen Entladungsrohre 
erhaltenen Linien sind in 3 Tabellen entsprechend der Paschenschen Notierung 
geordnet. Es werden die Termwerte berechnet. Der von 1 S  wurde extrapoliert; 
er entspricht 67,5 Yolt. Die yerschiedenen Werte yon 1 S- sind in guter Uber- 
einstimmung. Die Ionisationspotentiale der seltenen Gase u. der ionisierten Alkałi- 
metalle werden miteinander yerglichen. (Journ. de Physiąue et le Badium [6] 6. 
323—33. 1925.) K. W o l f .

S. Pifia de Rubies, Neue Linien des Lanłhans im Bogenspektrum bei Normal- 
d>~uck zicischen den Wellenldngen 3100 und 2200 A. Das Bogenspektrum des 
Lanthans, das in Form seines Oxydes yorlag, wird bei n. Druck im Ultrayiolett 
(3100—2200 X) untersucht. Vf. findet 184 bisher unbekanntc Linien. Die Methode 
der Unters. ist dieselbe wie die in einer friihercn Arbeit (Anales soe. espanola 
Fis. Quim. 22. 51; C. 1924. I. 2495) beschriebene. Die Linien sind in einer 
Tabelle mit ihrer Wellenlange, die auf +  0,03 A genau sein soli, u. geachiitzten 
Intensitiit zusammengestellt. Einige von ihnen sind sehon von anderen Autoren 
gefunden worden, teils im Funken-, teils im Bogenspektrum; dagegen konnen
2 Linien, die K e l l n e k  (Diss. Bonn 1904) gemessen hat, nicht bestatigt werden. 
Eine von E x n e r  u . H a s c h e k  (Die Spektren der Elemente bei n. Druck 1911; 
C. 1912. II. 403) dcm La zugeschriebene Linie wird ais zum Al gehorig erkannt 
(2660,51 A). (Anales soe. espanola Fis. Quim. 23. 444—49. 1925. La Sorbonne Paris 
u. Lab. de Inyest. Fia. Madrid.) H a n t k e .

M. A. C atalan, Die Struktur der Spektren der Elemente der Eisenreilie im 
periodischen System. (Vgl. Anales soc. espanola Fis. Quim. 22. 398; C. 1925. I. 
616.) Vf. betrachtet die Funken- u. Bogenspektren der Elemente Kalium (19) bia 
Niclcel (28). Die Spektren der ersten 5 Glieder scheinen denen der 5 letzten Glieder 
der Horizontalreihe ahnlich zu sein (K-Cr; Ca-Mn; Sc-Fe; Ti-Co; Y-Ni). Die azi- 
mutalen Quantenzahlen der Grundniyeaus sind fiir jedes Elementenpaar die gleichen: 
K : S mit Dubletts, C a: S mit einfachen Linien, S c : D mit Dubletts, T i : F  mit Tri- 
pletts, V : F  mit Quartetts, Cr : S mit Septetts, Mn : S mit Sestetts, F e : D mit Quin- 
tetts, Co : F mit Quartetts, N i: F  mit Tripletts. In der ersten Halfte steigt die 
Multiplizitat, mit Ausnahme des K, in der zweiten sinkt sie. Durch Extrapolation 
gelangt man fur Cu zu S mit Dubletts, wie man auch gefunden hat. Auch in den 
Funkenspektren obiger Elementenpaare sind, soweit unsere Kenntnisse reichen,
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Ahnlichkeiten zu bemerken: Ca+ : S mit Dubletts, M n+ : S mit Septetts, Sc+ : D 
mit Tripletts, Fe+ : D mit Sextetts. Das Auswahlprinzip von R u s s e l l  u . L a po r t e  
wird diskutiert. Vf. schliigt vor, statt „vorletztc u. letzte Linien" (Ru s s e l l ) „pri- 
miire u. sekundare Linien“ zu sagen, statt „vorvorletzte“ „terti&re“ usw. — Zwisehen 
den Resonanzlinien u. der Vielf;iltigkeit ilirer Terme, ebenso mit G b a m o n ts  „letzten 
Linien“ werden Beziehungen aufgefunden. Die empir. gefimdene Regel (Me g g e r s ),
daB sicb die „letzten Linien“ immer in Multipletts des Typus k ----y  k -f- 1 finden,
vermag Vf. zu erkliiren. — Im Bogen- u. im Funkenspektrum sind die Terme „regel- 
reeht“ (So m m e e f e l d ), wenn die Vielfaltigkeit steigt, sic sind „verkehrt“, wenn die 
Vielf!iltigkeit abnimmt; regelreehte und verkelirte Terme treten auf, wenn die Viel- 
fiiltigkeit ein Maximum oder ein Minimum erreicht. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 
23. 395—408. 1925. Madrid, Lab. dc Invest. Fis.) W. A. R o t h .

W. Kułin, Inłensiłcit von Absorptionslinien in Cadmiumdampf. Vf. bestimmt 
die Intensitat yon Absorptionslinien von Cd-Dampf nach einer bereits bei Tl an- 
gewandten Metliode (vgl. Naturwissenschaften 13. 724; C. 1925. II. 1836). Wenn 
der Dampfdruck des Cd gesteigert wird, wird besonders die Linie 2288 X stark 
verbreitert. Es wird sowohl fiir diese Linie ais auch fiir die Linie 32G1 A das 
Verh;iltnis f  der dispergierenden Wrkg. eines Cd-Atoms zur dispergierenden Wrkg. 
eines isotrop gebundenen klass. Elektrons, dessen Eigenfreąuenz gleich der Frequenz 
der entspreclienden Spektrallinie ist, angegeben. DaB fiir die Linie 2288 1,
betracbtet Vf. ais Ausdruck dafiir, daB bei Bestrahlung eines Cd-Atoms mit Licht, 
dessen Freąuenz in der Nalie der Linie 2288 liegt, beide 5,1-Elektronen sehr 
wesentlich an dem Vorgang der Lichtzerstreuung teilnehmen, so daB bei einer 
wirklichen Absorption des einfallenden Lichts jedes der beiden Elektronen eine im 
Sinne der Quantentheorie wesentliche Anderung seiner Bindungsart erleiden kann. 
Ferner werden die Quantenzahlen der Terme diskutiert. (Naturwissenschaften 14. 
48—49. Kopenhagen, Univ.) J o s e f h y .

G. B rahat und M. Pauthenier, Mesmng der Dispersion des Schwefelkohlensto/fs 
im Ultraviolett. Vfif. unternehmen im AnschluB an ihre opt. Unters. des CSt (vgl. 
C. r. d. 1’Aead. des sciences 180. 108; C. 1925. II.' 1931) Messungen der Dispersion 
desselben u. zwar fiir die im Ultraviolett bei 320 (l)X liegende Absorptionsbande. 
Es wird die Methode der gekreuzten Prismen verwendet: der Spektrograph tragt 
ein CSa-Prisma mit kleinem breehendem Winkel u. 2 Prismen von reelits u. links- 
drehendem Quarz. Die Ablenkungen werden pliotograph. registriert. Die Optik 
des App. besteht aus FluBspat. Die Lichtąuelle ist fiir einzelne Bestst. eine Hg-Lampe, 
fur andre ein zwisehen Zn/Cu-Elektrodcn iiberspringender kondensierter Funken. 
Das Auflosungsvermogen des Spektrographen verringert sich im Gebiet einer 
Absorptionsbande; Vfif. diskutieren im AnschluB daran die Yerwendbarkeit ihrer 
Methode. Die Ergebnisse der Messungen werden tabellar. u. in Kurvenform wieder- 
gegeben: es erweist sich, daB die iłblichen Beziehungen zwisehen Absorption u. 
Dispersion giiltig sind: Auf die normale Dispersionskurye bezogen bat der Brechungs- 
index im langwelligen Gebiet einen zu groBen, im kurzwelligen einen zu kleinen 
Wert. Die Abweichung ist von der GroBenordnung der 2. Dezimale des Brechungs- 
index, d. h. von derjenigen des Maximums des Extinktionskoeffizienten. (Journ. de 
Physiąue et le Radium [6] 6. 287—94. 1925. Lille.) F bankenburger.

Rene A udubert, Einflufi des sichtbaren Liehtes auf Elekłroden. (Journ. de 
Physiąue et le Radium [6] 6. 313—22. 1925. — C. 1925. I. 201.) K. W o l f .

B. Gudden und R. Pohl, Uber lichłelekłrische Leitung im Selen. (Vgl. S. 313.) 
Yff. sind der Ansicht, daB es sicb bei allen lichtelektr. Erscbeinungen, die man 
bisher an metali, u. techn. Se beobachtet hat, um koharerabnliehe Vorgange bandelt: 
die beobachteten Strome werden relaisartig ausgelóst, indem das Licht durch mole- 
kulare Umbildungen yorubergehend leitende Bahnen schlieBt. Es sind „SekundSr-
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strome". Im rotcn isolierenden Sc setzt der liclitelektr. Strom mit einem endlichen 
Werte, triiglieitslos ein. Dio spektrale Verteilung der Lichtwrkg. zeigt das charak- 
terist. Maximum an der opt. Absorptionskante bei etwa 0,7 mii, Durch Bcstrahlung 
mit lichtelektr. wirksamem Licht wird das Absorptionsspektrum nach liingeren 
Wellen erweitert.‘:_ Der Ersatz der Elektronen erfolgt durch therm. Bewegung 
groBtenteils innerhalb einiger Sekk. AuBerdem durch Absorption solchen („lang- 
welligen") Lichtes, dessen Absorption erst durch die Erregung hervorgcrufcn 
worden ist. In beiden Fallen fuhrt der Ersatz der Elektronen zum urspriing- 
lichen Absorptionsspektrum zuruck. Der zeitliche Verlauf des lichtelektr. Primiir- 
stromes u. die Ausbildung eines stationiiren Zustandes gleicht weitgehend dem 
an yerfarbtem NaCl bei erhohter Temp. beobacliteten. Demnacli scheint der
Lcitungsmechanismus in beiden Krystallgruppen mit lichtelektr. Leitung (Eigen- u. 
Fremdfiirbung) in wesentlichen Ziigen ubereinzustimmen. (Ztschr. f. Physik 35. 
243—59. 1925. Gottingen, Uniy.) K. WOLF.

A2. Elelitrochem ie. Thermochem ie.
R obert Saxon, Die elektrolytische Abscheidung von Nickel. Die Abscheidung 

von N i durch Elektrolyse einer NiS04-Lsg. wird yerstarkt durch Beimisclmng eines 
Sulfats eines elektropositiyeren Metalls. So liefert z. B. eine Mischung aus gesatt. 
Lsgg. von NiS04 u. lv2S04 nach 5-std. Elektrolyse mit dcm Lichtstrom eine 21°/„ig- 
Lsg. von H2S04, u .  eine entsprechendc Menge Ni wird abgeschieden. Diese w'ird 
noch yergroBert durch Zwischensclialtung einer sog. „tragen“ Elektrode, einer 
Elektrode, die von den Stromzufiihrungen u. den andern beiden Elektroden nicht 
beruhrt wird. Die Vcrss. wurden ausgefuhrt mit Cu, Ni, Fe, Zn, Mg, dereń Wirk- 
samkcit in dieser Keihenfolge yon prakt. unwirksam bis zu starker Wrkg. wiichst. 
(Chem. News 132 . 4.) J o s e p h y .

G. Tarninami und H. Diekmann, Die Abhangigkeit des Potentials der Wasser- 
stoffelektrode vom Druck. In einem Stahlzylinder befindet sich ein unten offener 
konischer Glaszylinder mit der eingeschmolzenen Pt- oder Pd-Elektrode. Der 
letztere ist mit '/10 n.-HCl gefiillt u. ragt mit seinem offenen Teil in Hg, mit^welchem 
der Stahlzylinder halb angefiillt is t  Innerhalb des Glaszylinders befindet sich uber 
dem Hg auBerdcm eine Schicht festen HgCl. Auf diese Art wird das Potential 
der Kette Pt(H2) | 0,1 n.-HCl | HgCl | Hg gemessen. Von 33 Doppelyersuchsreihen 
zeigten 18 eine Abhangigkeit des Potentials vom auBeren Druck, yon denen nur 7 
ein unyeriinderliches Potential aufwiesen. Die Abhangigkeit der H2-Elektrode vom
Druck, entspricht dem Vorgang: H2"----y  2H +. Durch Zugeben von Neutralsalz
findet eine Einw. auf die Hs-Elektrode durch die Anderung des innern Drucks 
statt, auBerdem wirkt das Salz ais solches auf das Potential des H-Ions. Je groBer 
die letztere im Vergleich zur ersten ist, desto mehr yerscliiebt sich das bei ge- 
ringen Konzz. gefundene Maximuin der Gesamtwrkg. nach niederen Konzz., so daB 
es bei einigen Salzen (LiCl) nicht mehr zu erkennen ist. — Die Viscositat ist eben- 
falls eine GroBe, die yon der Wrkg. des inneren Drucks auf die Viscositat des 
Losungsm. u. der Einw. des gelosten StofFs abhangt. Die Einw. des auBeren 
Drucks auf die Yiscositat des W. bedingt bei 10° u. 1200 kg/qcm ein Minimum. 
Bei K u. NII4-Salzen tritt dieses auch noch auf, nicht mehr bei Na-, Li u. Ca- 
Salzen. Die reine Salzwirkung yerkleinert nun das Potential bezw. erhoht die Ak- 
tiyitiit des H-Ions. Dieser Erhohung entspricht eine Zunahme der Viscositat. Die 
erhohte Aktiyitiit des H-Ions wird demnacli nicht durch erhohte Wanderungsgeschwin- 
digkeit heryorgerufen, denn diese ńłmmt[mit steigender Viskositiit ab. (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 150 . 129—46. Gottingen, Uniy.) Enszlin .

G. W inogorow und G. P etrenko , Uber die Potentiale der Legierungen des 
Cadmiums mit Magnesium. Die Elektroden werden in Gliischen, welche innen mit
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RuB bedeckt sind, um eine Reduktion der Si02 durch Mg zu yerhindern, durch 
Hineinpressen der Schmelze mit glatter Obcrfliiche hergestellt. Zum Ausgluhen 
werden die Stiibchen in ein einseitig oflenes Rohr gebracht, dieses eyakuiert, zu- 
geschmolzen u. fast bis zum F. crhitzt, 3 Stdn. auf 235—40° gebalten u. walirend 
24 Stdn. auf Zimmertemp. abgekiihlt. Es wurde nun das Potential dieser Elek- 
troden gegen reines Mg in einer n.-MgS04-Lsg. gemessen. Das Potential fiir die 
abgesclireckten (I) u. ausgegliihtcn (II) Mg-Cd-Legierungen wurde meist erst nach
1—4 Tagen konstant. Die beiden Kurven zeigen bei 50 Atom-°/0 Mg einen seharfen 
Knick entsprecbend der Yerb. CdMg. Die festen Lsgg. geben sich durch ein steiles 
Ansteigen des Potentials auf der Seite des Mg u. durch ein Abfallen desselben auf 
Seiten des Cd zu erkennen. Die Kurve I  liegt etwas iiber I I . Auch ist das Po
tential bei I I  bis etwa 7 Atom-°/u Cd negatiy. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 150: 
254—57.) E n s z l in .

G. W inogorow und G. P e tren k o , Uber die Potcntiale der Legierungen des 
Thalliums mit Antimon. Die Elektfoden wurden nach dem im vorst. Referat an- 
gegebenen Verf. hergestellt. Das Potential wird in einer Lsg. von n. TłCl, gegen 
reines Tl gemessen. Die Legierungen von 0—70,2 Atom-°/0 Tl haben das Potential 
des reinen Sb,- bel 75% Tl ist ein scharfer Sprung entsprechend der yon W il l ia m s  
gefundenen Verb. SbTl3 .  Die Kurve yerliiuft dann mit einem seharfen Abfall 
gegen 0. Sie deutet dabei auf eine ununterbrochene Mischungsreilie der Verb. 
SbTl3 mit Tl. Nach der Seite des Sb scheinen keine festen Lsgg. yorzuliegen. 
Vf. glatibt aus dem Verlauf der Kurve von 75 Atom-°/0 zum reinen Tl schliefien zu 
konnen, daB auch bei gewohnl. Temp. eine innere Diffusion stattfmdet. (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 150. 258—60. Charków.) E n s z l in .

Francis M eunier, Die elektrolytisclie Uberspannung. Zusammenfassende Ab- 
handlung mit zahlreichen Literaturangaben. (Vgl. Buli. Acad. roy. Belgiąue, 
Classe des sciences [5] 9. 300; C. 1924. I. 621.) (Journ. de Chim. physiąue 22. 
595—632. 1925. Mons, Fac. techn. du Hainaut.) B ik e r m a n .

G. J. Sizoo und H. K am erlingh Onnes, iiber die Eigenschciften supraleitender 
Metalle in Gestalt diinner Schichten. (Vgl. T u y n  u. K a m e r l in g h  On n e s , Archiyes 
nćerland. sc. exact. et nat., Serie III A. 7. 289; C. 1924.1. 2331; vgl. auch S. 1630.) 
Die Messungen wurden mit Schichten yon 0,3—0,5 /i, die durch kathod. Zerstiiubung 
erhalten wurden, durchgefiihrt. Selbst bei diesen dickeren Schichten zeigte sich, daB 
der Widerstand im Laufe der Zeit zunimmt, obwohl in viel geringerem MaBe ais bei 
den sehr diińnen Schichten. Die Schichtdicke konnte durch Wiigung bestimmt 
werden. Die meisten Messungen wurden mit Si-Schichten durchgefiihrt. Von einer 
ergab sich fUr den Temp.-Koeffizienten des elektr. Widerstandes zwischen 0° u. 
100° der Wert 0,0034. Von einer anderen wurde der Widerstand im Gebiete 
zwischen Zimmertemp. u. He-Temp. untersucht. Die diesbezuglichen MeBwerte sind 
tabellar. geordnet. Fiir drei weitere Schichten wurde bei He-Tempp. die Sprung- 
punkttemp. fiir jede Schicht bestimmt. Diese waren fiir yerschiedeue Schichten 
u. auch fiir ein u. dieselbe an yerschiedenen Tagen yerschiedcn. Sie waren jedoeh 
immer tiefer ais die Sprungpunkttemp. yon gewobnlichem Sn, u. zwar ca. 0,1° bis
0,2° Iv. Zahlenmaterial in 5 Tabellen. Mit einigen Sn-Schichten wurden Messungen 
iiber die Storung der Supraleitung durch ein iiuBeres Magnetfeld durchgefiihrt. Es 
zeigt. sich, daB der Wert des Magnetfeldes, bei dem der Widerstand dieser Schichten 
zuriickkehrt, nieht wesentlich yon diesem Wert bei Sn in Drahtform yerschieden 
sein kann. SchlieBlich wurde fiir eine der Schichten der „Stromsehwellenwert“ 
bestimmt Es ergab sich 0,16 Amp. beim 3,44° K u. 0,80 Amp. bei 2,78° K. Die 
Schichtdicke war hierbei ca. 0,52 fj,. — Vff. erwiihnen noch einige Messungen mit 
jBi-Schichten, yon denen der Widerstand bei He-Tempp. bestimmt wurde. Da3 
Materiał war elektrolyt. Bi. Der Widerstand iinderte sich im ganzen He-Gebiet

VIII. 1. 114
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fast nicht mehr. Supraleitung trat auch bei der tiefsten erreichteu Temp. 1,24° K 
nicht auf. (Koninkl. Akad. yan Wetensch. Amsterdam, Włsk. en Natk. Afd. 34. 
913—18. 1925.) K. W o l f .

YosM katsn M atsuike, Dielektrizitatskonstanten von Fliissigkeiten. I. Uber die 
Methode der Messung von Dielektrizitatskonstanten vcm Fliissigkeiten. Vf. yerbesserte 
die sogenannte Resonnanzmethode zur Messung der DE. u. beschreibt die Einzel- 
heiten seiner MeBanordnung u. -methode. Fiir nachstehende reine Fil. ergaben sich 
bei 20° folgende DEE.: A. 4,156, CSSŚ 2,675, Cldf. 5,135, Aceton 21,45, A. 22,62, 
W. 84,08. (The science reports of the Tóhoku imp.Uniy. 14. 445—52.1925.) K. W o l f .

E. Gumlich, Neuere Fortschritte in der Herstellung ferromagnetischer Stoffe. 
Es werden die magnet. Eigenschaften von kiiufliebem Eisen, von Elektrolyteisen, 
von Eisenlegierungen mit Si, Al, Mn, Co, Ni u. C, von Materiał fiir permanente 
Magneto, sowie der Heuslersćhen Legierungen untersucht mit bezug auf die in neuerer 
Zeit gcmaehten Fortscliritte. Yon den Heuslersćhen Legierungen, die durch Zu- 
sammenschmelzen unmagnet. Bestandteile, z. B. Cu, Mn u. Al, entstehen, besitzt 
die mit 55% Cu, 30% Mn u. 15% Al die hochste Magnetisierbarkeit. Mn ist hier- 
bei der Trager der ferromagnet. Eigenschaften. (Ztschr. f. techn. Physik 6. 670 
bis 682. 1925.) S it t ig .

W alther Gerlach, Die magnetischen Eigenschaften von Eisen-Einkrystallen. 
(Vorlaufige Mitt.). Yf. nimmt die Magnetisierungskurycn von gezogenem Elektrolyt
eisen, von ganz grob krystallinem u. von Einkrystallen yon Elektrolyteisen auf. 
Dabei zeigte es sich, daB die Einkrystalle nur noch einen ganz kleinen Bruchteil 
von Hysterese u. Remanenz aufweiscn. Auch die 3-G-Kurve erwies sich ais we- 
sentlich yerandert. (Physikal. Ztschr. 26. 914—15. 1925. Tiibingen, Uniy.) U l m a n n .

A. Pontrem oli, Eine charakteristische Erfahrung bei der elektrischen oder 
magnetischen Doppelbrechung. Rein theoret. Erorterungen im AnsehluB an eine 
friihere Arbeit (ygl. S. 1371). (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 2. 416—19. 
1925.) GOTTFRIED.

A. Eucken, Die Warmeleitfahigkeit fester Korper bei tiefen Temperaturen. Das 
Warmeleityermogen zeigt sehr erhebliche Verschiedenheiten, je nachdcm die Sub- 
stanz ais Krystall oder amorpher Korper yorliegt. So wachst z. B. die Warme
leitfahigkeit eines SiOa-Krystalls mit sinkender Temp. stark an, die des Glases 
nimmt ab. Bei einer Reihe yon Krystallen ist der Yerlauf der Warmeleitfahigkeit 
der absol. Temp. nahezu umgekehrt proportional. Eine Tabelle zeigt Beispiele. 
Ein abweichendes Yerli. scheint der Diamant zu baben. Vf. behandelt daun die 
Theorie der Warmeleitfahigkeit fester Korper, indem er zunachst die Theoric yon 
D e b y e  bespricht, die sich an die kinet. Theorie der Gase anlehnt. In yoller Ana
logie zu einer fiir Gase geltenden Formel erhalt man die Formel: A =  l/^w .-C ^, 
(X Leitfahigkeit, l mittlere freie Weglange, w, mittlere Fortpflanzungsgescbwindig- 
keit der elast. Wellen, Cv Molwarme u. v Molyolumen). Wieder in Anlehnung an 
die Verhaitnisse bei verd. Gasen laBt sich zeigen, daB an der Grenze yon Kry
stallen Temp.-Sprunge yorlianden sind u. daB sich ihre GroBe auch quantitativ be- 
stimmen laBt. Die Moglichkeit, die GroBe der Temp.-Spriinge zu ermitteln, ergibt 
sich durch eine Messung der Warmeleitfahigkeit krystallin. Substanzen, dereń Korn- 
groBe oder dereń Zahl von Unterbrecliungsstellen pro cm Lange sich genau be- 
stimmcu laBt. DaB beim krystallin. Materiał die Warmeleitfahigkeit gegenuber 
dem Krystall lierabgemindert erscheint, ist bekannt. Yerss. zu quantitativcn Aus- 
wertungcn sind noch nicht abgeschlossen. Es wurde z. B. Kalkspat ais Krystall 
(island. Doppelspat) u. krystallin. Materiał (Marmor) yon 90—273° abs. untersucht. 
Ist die Anzahl der Unterbrechungsstellen bekannt, dann laBt sich aus einer vom 
Yf. aufgestellten Formel ersehen, daB bei yariabler KorngroBe die yerschiedenen
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Leitfahigkeiten zu bereclinen siud u. daB z. B. der Temp.-Koeffizient beim Iialk- 
spat sich zwischen 27 u. 83° uahezu verzehnfacht. Auch wurde der Sylvin unter- 
sucht. Schwieriger ais bei salzartigen Verbb. u. Metalloiden liegen die Yerlialt- 
nisse bei den Metallen. Eine graph. Darst. zeigt die Abhiingigkeit der Wiirme- 
leitfSliigkeit des Sb u. B i von der KorngroBe u. man sieht, daB die Wiirmeleit- 
fahigkeit mit sinkender KorngroBe stark abnimmt. Es wird auch festgestellt, daB 
das Wiedemann-Franzsche Gesetz erfullt ist. (Ztsehr. f. tecbn. Physik 6. 689 bis 
694. 1925.) S it t ig .

S. W. P a rr , Die Bedingungen fiir die Wirksamkeit von Gasbrenncrn. Vf. 
skizziert den Entwicklungsgang des Gasbrenners u. weist auf den EinfluB des Ver- 
hiiltnisses der gesamten zur Verbrennung benotigten u. der ais Sekundiirluft zu- 
gefiihrten Luft auf den Wirkungsgrad des Brenners hin. Zur Erhaltung einer 
guten Gasausnutzung ist notwendig: ein gewisses Minimum von Primiirluftzufuhr, 
von Ausstromungsgeschwindigkeit u. Druck des Gases. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 1215—16. 1925. Urbana, Univ. of Illinois.) H a n t k e .

W. GL Lovell und T. A. Boyd, Das chemische Gleichgeiińcht in den Abgasen 
von Gasmotorcn. Die Analyse der Abgase von Gasmotoren ergibt, daB die in der 
Wassergasrk. wirkenden Komponenten in einem solchen YerhSltnis vorhanden sind, 
daB die Gleichgewichtskonstante zwischen 3,0 u. 4,0 schwankt. Dieser Wert ent- 
spricht einer Gleichgewichtstemp. von 1350—1550°, die mit den Annahmen anderer 
Autoren in Einklang ist. Die Zus. der Abgase in bezug auf ihren Gehalt an CO 
u. H20  bestatigt die Hydroxylationstheorie der Verbrennung von KW-stoften. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 1216—19. 1925. Dayton, Ohio.) H a n t k e .

Gr. L. C lark, E. W. Brugm ann und W. C. Th.ee, Effekte der Stofseinleitei■ und 
-unterdriicker (knock inducers and suppressors) auf Gasionisation. Nach einer Theorie 
wird die Verbrennung durch ionisierte Gase aktiviert u. ihre Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit erhoht, so daB Detonation eintritt. Bleitetraathyl wirkt ais Unter- 
driicker der Detonation, u. seine Wrkg. wird so erklart, daB das Pb-Atom die 
Elektronen an sich reiBt u. dadurch die Ionisation Yermindert, da es nun negativ 
geladen, die positiven Gasionen anzielit u. entladt. Notwendigerweise muB nach 
dieser Theorie die Wrkg. von StoBeinleitem (knock inducer), z. B. organ. Nitriten, 
darauf beruhen, daB sie ionisierend wirkten. Zu ihrer Priifung werden die Verss. 
von W e n d t  u . G r im m  (Ind. and Engin. Chem. 16. 890; C. 1924 . II. 2722) wieder- 
holt. Es wird die Ionisation von Luft, Luft -j- Bzl. u. Zusiitzen von Bleitetra- 
iithyl bezw. Butylnitrit durch X-Strahlen (MoK„) gemessen. Die Ergebnisse 
zeigen eine geringe Vermehrung der Ionisation bei Ggw. von beiden Substanzcn 
u. die Bekombination der Ionen zeigt beiderseits eine Abnahme im Vergleich zu 
den Verss. ohne diese Stoffe. Die Theorie wird also durch die Verss. nicht be
statigt. Es werden noch andere Theorien krit. betrachtet, die aber samtlich keine 
Aufkliirung der Verhaltnisse geben. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1226 — 29. 
1925.) H a n t k e .

George G-ranger Brown, Gasexplosionen. II. Definierung und Rlassifizierung 
von homogenen und hełerogenen Reaktionen. (I. vgl. Ind. and Engin. Chem. 17. 397; 
C. 1925. II. 457.) Die Gasexplosionen werden vom Yf. eingeteilt in homogene u. 
heterogene Bkk. Unter homogener Esplosion yersteht er eine Ek., die auf eine 
einzige, vor u. nach der Ek. homogene Phase beschrankt ist. Ais homogene Ekk. 
erster Klasse oder kontinuierlich homogene Ekk. werden die Ekk. bezeichnet, bei 
denen sich alle Teile des Gases im selben Augenblick im selben Eeaktionsstadium 
befinden. Ais Beispiel wird der Zerfall von Sulfurylchlorid in SOa u. Cl2 angefiihrt. 
Eine progressiy homogene Ek. geht in einem Gemisch von H2 u. Os bei Zimmer- 
temp. yor sich, namlich die langsame Oxydation von IIa zu 
der Eeaktionsgeschwindigkeit durch ein beliebiges Mittel ents
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sich durch die Mischung fortpflanzt u. eine Explo3ion heryorruft. Ilier sind nicht 
alle Gasteilchen im gleiehen Moment im gleichen Reaktionszustand, sondern die 
gesamte Rk. besteht aus einer kontinuierliclien Folgę yon — lokal homogenen — 
Rkk. Ais 3. Art von homogenen Rkk. wird die hetero-homogene Rk. eingefiihrt, 
die zwar in einer homogenen Gasphase vor sich geht, aber durch die Wandę des 
Reaktionsraumes infolge des Auftretens einer Reflexionsdruckwelle beeinfluBt wird. — 
Heterogene Rkk. treten an der Grenzfliiche zweier Phasen auf, u. je nach den an- 
grenzenden Medien unterscheidet Yf. zwisehen Gas-Gas-, Gas-fliissig- u. Gas-fest- 
Rkk. — Gasrkk., die durch Oberflachenkatalyse zustande kommen, werden zu den 
heterogenen Rkk. gerechnet. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1229—32. 1925. Ann Arbor
[Mich.], Univ. of Mich.) H a n t k e .

H enry  K reisinger, Die Lange der sichtbaren Flamme und die Lange des 
Flammenwcges bei der Verbrennung von gepuherter Kohle. Die Lange der sicht
baren Flamme ist abhiingig von dem Gehalt des Brennmaterials an fliichtigen 
brennbaren Stoffen, der Zus. der fliichtigen Bestandteile, der Luftzufuhr u. der 
Geschwindigkeit des Mischens yon Kohle u. Luft. Der Gehalt der Rauchgase an 
unverbranntem C ist hoher bei Kohlen mit wenig fliichtigen Stoffen ais bei Brenn- 
material mit liohem Gehalt an solchcr Substanz. — Die weitere Verbrennung des 
festen C ist grofitenteils abhiingig yon der Mischung u. der zugefiilirten Luft. Die 
Ófen, in denen pulveriges Materiał yerbrannt wird, miissen so eingerichtet sein, 
daB der Weg der Gase ausreicht, um yollstandige Verbrennung des C zu erreichen, 
bevor sie den Ofen yerlassen. Diese Liinge bezeichnet Yf. mit Flammenweg 
(flame trayel). (Ind. and Engin. Chem. 17. 1232—33. 1925. New York, Combustion 
Engin. Corp.) H a n t k e .

E. W. R em bert und R. T. Haslam, Der Mechani-smus der Verbrennung im 
JBunsenkegel. Durch Analyse der Verbrennungsgase wird festgestellt, daB bei einer 
Bunsenflamme, die gegen yerschieden temperierte (110—1100°) Wandę brennt, diese 
Kiihlung keinen EinfluB auf die Verbrennung ausiibt. Dieses Verli. der Flamme 
wird aueh theoret. abgeleitet, indem Vff. den Wiirmeyerlust durch Strahlung be- 
rechnen. Von Bedeutung fur die Verbrennung sind dagegen die Ausstromungs- 
geschwindigkeit des Gases, der Durchmesser der Brenneroffnung u. das Yerhaltnis 
der primśir beigemiscliten Luft zum Brenngas, da sie die Dimensionen des Flammen- 
kegels iindern u. damit aucli den Wiirmetransport von der Flamme zur umgebenden 
Luft. Der EinfluB dieser Faktoren wird cxperimentell bestimmt. (Ind. and Engin.
Chem. 17. 1233—36. 1925.) H a n t k e .

E. W. R em bert und R. T. Haslam, Faktoren, die die Lange einer in Sekunddr- 
luft brennenden Gasflamme beeinflussen. Es wird der EinfluB yon Ausstromungs- 
geschwindigkeit, GroBe der Ausstromungsóffnung u. beigemischter Primarluft auf 
die Liinge einer in Sekundiirluft brennenden Flamme bestimmt. Das Verhiiltnis 
yon Sekundiirluft zu Brenngas ubt keine Wrkg. auf die Flammenlange aus, wenn
es groBer ais das zur Vcrbrennung notige Quantum ist. Das Ergebnis der Verss.
liiBt sich in einer Gleichung zusammenfassen, in der L  die Flammenlange, w die 
Stromungsgeschwińdigkeit des Gases, D  den Durchmesser der Brenneroffnung u. 
1̂, _B u. C Konstanten darstellen, die yon dem Verhaltnis Primiirluft/Gas abhiingig 

sind: L  =  A log u +  l i  log D C. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1236 — 38. 
1925.) H a n t k e .

E. W. R em bert und R. T. Haslam, Faktoren, die den Nutzen der Sekunddr- 
luft bei der Gasverbrcnnung beeinflussen. Das Auftreten von O., in Rauchgasen bei 
ungeuugendcr Luftzufuhr wird dadurch erkliirt, daB die Wiirmeabgabe von seiten 
der Flamme an die Umgebung schneller vor sich geht ais die Mischung der Gase 
mit 0 2, so daB die Temp. sclilieBlich unter die Entziinduugstemp. der Gase
fiillt. Um den Mechanismus aufzudecken, durch den 0 4 (in Sekundiirluft) yom Gas
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verbraucht wird, messen Vff. durch Analyse der Abgase das Verhaltnis der zu- 
gefiihrten Luftmenge zur Gasmenge u. der tatsiiehlieli yerbrauchten Luft zur Gas- 
menge. Die Verss. ergaben, daB ein gewisser Betrag Luft dem Brenngaae zugefiihrt 
werden muB, um eine 0 2-Konz. in der Verbrennungszone zu erhalten, die den 
Wiirmeverlust kompensieren kann. Die Ergebnisse sind graph. dargestellt u. zeigen, 
daB der Bruchteil der yerbrauchten zur zugcfiigten Luftmenge in bezug auf diese 
ein Maximum durchliiuft, dessen Wert von Stromungsgcschwindigkeit u. Rolir- 
durchmesser abhiingt. Eine andere GesetzmaBigkeit, die von diesen beiden Faktoren 
unabhiingig ist, besteht zwisehen dem log (Luft/Gas zugefiihrt) u. (Luft/Gas ver- 
braucht); hier stellt eine Gerade den Zusammenhang dar. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 1238—40. 1925.) ' H a n t k e .

E. W. R em bert und R. T. Haslam, Dic rclativcn Yerhaltnisse der Ycrbrcnnung 
der Komponenten des Leuclitgases, das in Sekundarluft vcrbra?int wird. Die Verss. 
der vorhergehenden Arbeiten werden benutzt, um die relativen Yerhaltnisse der 
Yerbrcnnmig von CO, Ht, CTTl u. C2JIi im Leuchtgas zu ermitteln. Dic Ergebnisse 
werden mit Ililfe des Massenwirkungsgesetzes behandelt u. die Rcaktionskonstantcn 
der einzelnen Komponenten ausgedriickt durch ihr Yerhaltnis zueinander. Aus 
C2H4 - f  0 2 =  2 CO +  2Hj u. CH4 - f  0 2 =  CO +  Ha +  IIsO erhalten Vff.:

*CH4 =  1)1*
Die Konstanten der Verbrennung yon H 2 u. CO in Ggw. von wenig CH4 u. C2H4 
stehen zueinander in dem Yerhaltnis: 1/H2 =  K B j.Kco (1/CO) -j- C. -ZTH j iTC0 
hat den Wert 4,9. ^ c h 4/-^h, =  3,0, K cuJ K q 0 —  14,5. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 1240—42. 1925. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) H a n t k e .

G. L. Clark und W. C. Thee, Augenblicklicher Stand da- Tatsachen und Theorien
der Detonation. YfT. geben auf Grund einer Menge von Verss. zahlreicher Autoren 
‘einen Uberblick tiber die yerschiedenen Faktoren, die fiir die Entstehung u. Art 
einer Detonation von Bedeutung sind. Sie kommen zu dem Resultat, daB die 
Detonation dayon abhiingt, wie weit die Verbrennung der Gase geht. Die 2. Periode 
der Detonation ist das Stadium der Fortpflanzung der erzeugten Wellen, die Ex- 
plosion. Die Detonation wird definiert ais das „letzte Stadium der Existenz einer 
FIamme“ oder ais „letzte Phase der Rk. zwisclien brennbaren Gasen u. 0 2, die so 
sclinell yerliiuft, daB sie leuchtend wird“. Ais Charakteristikum einer Detonation 
wird angegeben: groBe konstantę Fortpflanzungsgeschwindigkeit (=  Schallgeschwin- 
digkeit), intensiye Leuchterscheinung mit scliarfem Anfangspunkt, Erzeugung eines 
StoBes (knoek) beim Anprall an Metallwfinde, Auftreten einer Reflexionswelle (reto- 
nation waye). Die yerschiedensten Theorien der Detonation werden einer Kritik 
uoterzogen. Eine Zusammcnstellung der Literatur bringt nach Angaben der Vff. 
mit dem Literaturyerzeichnis von B e r l  u . F is c h e r  (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 29;
C. 1924. I. 1159) fast die gesamten iiber diese Fragen bis Juli 1925 erschienenen 
Arbeiten. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1219—26. 1925. Cambridge [Mass.], Inst. of 
Technol.) H a n t k e .

H. W. Foote und Geneva Leopold, Gefrierpunkte. Es wird der EinfluB der 
Loslichkeit der Luft in der fl. Phase bei der Best. des Gefrierpunkts besprochen 
u. yorgeschlagen ais F. die Temp. zu bezeichnen, bei welcher die fl. u. feste Phase 
im Gleichgewicht sind, wenn sie mit trockener Luft bei einer At. Druck gesatt. 
sind. Der Tripelpunkt des W. liegt dann bei —1-0,00980. Betrachtet man den 
Druck allein, so ist der Tripelpunkt -{-0,0075°. Bei organ. Verbb. ist der Unter- 
schied bedeutend groBer. Bei den folgenden Stoffen ist die Siittigung mit Luft, 
welehe im allgemeinen sehr rasch yor sich geht, berucksichtigt. Es sind die FF. 
fiir Eg. 16,60°, Acetophenon 19,66°, Bzl. 5,49°, a-Bromnaphthalin 6,20, Dibrom- 
lfi-athan 9,99°, Ameisensdure 8,39°, Nitrobenzol 5,67°, Ą S 0 4 10,49°, R^SO^H.O  8,62°,
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S03 16,83°. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [5] 11. 42— 46. New Haven, 
Univ.) __ E n s z ł in .

E. Oman, Die Destillation nicht mischbarer Stoffe. Vf. berechnet aus den 
Dampfdruekkurven zweier nicht mischbarer Eli., die zusammen dest. werden, die 
Destillationstempp. bei yerachiedenen Drucken u. die Zus. des Destillats. Er be- 
spricht die Theorie u. Praxis der Yakuum- u. der gewohnlichen Wasserdampfdest. 
u. ihre techn. Auwendung. (Svensk Kem. Tidskr. 37. 258—66. 1025.) H antke.

E. Oman und A. Gunnelius, Berechnung der Punkte in der Athglalkohol- 
Wasser-Destillationskurve. Yf. bringt in einer Tabelie die KpKp. von Mischungen 
von A. -f- W . von 1— 100%- (Ind. and Engin. Chem. 17. 964. 1925.) G iu m m e .

H. Gassel, Adsorptionsioarme und Grrenzflachenspanmmg. Fuhrt man den 
KreisprozeB zur Ableitung der Gibbsschen Adsorptionsformel nicht isotherm, sondern 
zwisehen 2 verschiedenen Tempp. aus, so ergibt sich der Zusammenhang 
zwisehen Grenzfliichenspannung u. Adsorptionswarme mit dem Temperaturkoeffi- 
zienten der Grenzflachenspannung. Im Palle binftrer Gemisehe ergeben sich den 
Duhemschen analoge Gleichungen ais Ausdruck der Verdrangungserscheinungen. 
(Physikal. Ztsehr. 26. 862—64. 1925. Berlin, Techn. Hochsch.) Ca s s e l .

P. M ondain Monval, Uber die thermischenrEigenschaften des viskosen Schwefels. 
In einem Calorimeter wurde die Umwandlungswarme reinen, aus CS* umkrystalli- 
sierten fl. S, welche bei 160° eintritt, zu 2,8 cal pro g bestimmt. Diese Wiirme- 
aufnahme ist sehr betrachtlieh. Die spezif. Warnie des rhomb. S wurde zu 0,176, 
die des fl. zu 0,220 u. die des viscosen zu 0,290 bestimmt. Die Umwandlungswiirme 
von rhomb. in monoklinen S betragt bei 95° 2,7 cal u. die Schmelzwarme des mono- 
klinen 9,3 cal. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 182. 58—60.) E n s z l in .

M orris S. K harasch und Ben Sher, Die elektronische Auffassung des Yalenz- 
begńffes und die Verbretmungswarmen organischer Verbindungen. Vorl. Mitt. Bisher 
hat man versucht, die Verbrennungswarmen aus konstanten Faktoren konstitutio- 
nellcr Art zusammenzusetzen, ohne befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Die VfF. 
gehen von folgenden Postulaten aus: Die Verbrennungswśirme riihrt von der Energie 
her, die die Verschiebung oder der \Yechsel („interdisplacement or shift“) von 
Elektronen zwisehen Atomen oder Molekiilen begleitet; sie hangt von der Gesamt- 
menge der yerscliobenen Elektronen ab u. ist ein Multiplum der von einem Elek
tron erzeugten Wiirmemenge {also bei Methan 8a:), wo x  der WSrmebetrag ist, 
der der Verschiebung eines Elektrons zwisehen C- u. O-Atomen entsprieht. x  be- 
rechnet sieli aus der Verbrennungswarme der Oktane zu 1302,9 : 50 =  26,05 kcal. 
Wenn andere Yeranderungen in der Stellung der Elektronen ausgeschlossen sind, 
hat man es nur mit 2 Typen zu tun: dem Methantyp u. dem C02-Typ. cc ist 
eine komplese GroBe, die Versehiebung der Elektronen geht in Etappen vor sich. 
Es handelt sich beim Methan nur um die 8 Elektronen in der „normalen“ Valenz- 
sehale. Zwei Atome in einem MolekUl konnen Elektronen gemeinsam haben, wo 
sich ihre Elektronenbahnen schneiden. Da die Versehiebung von Elektronen aus 
der Valenzschale in weiter auswarts gelegene Bahnen Energie erfordert, ist x  die 
Summę der EnergiedifFerenzen, die frei wird, wenn die Elektronen der Valenzschale 
des Methankohlenstofts durch die yersehiedeuen auswiirts gelegenen Bahnen in die 
Yalenzsehale des KohlendioxydkohlenstofFs gelangen. Bei O-haltigen Verbb. ist 
die bei der Oxydation entwiekelte Energie um so kleiner, je weiter die Elektronen 
von dem C-Atom entfernt sind. Die yerschiedenen Stadien der Polaritat zwisehen 
Atomen in organ. Verbb., wie sie aus Verbrennungsw;irmen folgen, konnen leicht 
mit den chem. Eigenschaften der Yerbb. in Zusammenhang gebraeht werden. Das 
Elektronenpaar, das zwei C-Atome in gesatt. KW-stofFen gemeinsam haben, stelit 
in seiner Stellung zwisehen den n. Yalenzschalen u. der Bahn, die den Elektronen 
im C02 eigen ist. Es entwickelt bei der Yerbrennung die gleiche Warme wie ein
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Elektronenpaar in der Valenzschale eines Methan-C-Atoms. — Die Vff. reelmen 
hauptsachlich mit den Experimentaldaten von T h . W . R ic h a r d s , Z u b o w -S w ie t o s - 
LAWSKI, STOHMANN, WREDE U. ROTH.

Bei gesatt. KW-stoffen ist Q =  26,05 X  N  kcal pro Mol., wo N  die Zalil der 
Elektronen im Molekuł ist, dic die gleiclie Stellung um die C-Atome liaben wie 
im Metlian. Die Ubereinstimmung zwischen Rechnung u. Befund ist meist vor- 
ziigKeh. Die Formel tut dieselben Dienste wie die komplizierte von S w ie t o s - 
l a w s k i (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1092; C. 1921. I. 234), die nur fiir gesatt. 
KW-stoffe gilt; die altere Formel von Ca r k e  (1903) fuhrt bei ungesiitt. KW-stoffen 
zu Absurditaten u. beriicksichtigt die Konst. nicht. Bei den ungesiitt. KW-stoffen 
konnen die Elektronen so angeordnet sein, wie in den gesatt. (Bzl. etc., konjugierte 
Systeme), sie fiihren dann zur glcichen Wiirmeentw. Q =  26,05 X  N  (Uberein- 
stimmung mit dem Experiment gut); anders bei den Athylenen, wo das zweite 
Elektronenpaar von beiden Kernen weggeriickt ist in yerschiedene Niyeaus, so daB 
Q =  26,05 X  A  -f- A  wird, wo A  die Energie bedeutet, die notig ist, um ein 
Elektronenpaar aus dem n. Yalenzniyeau in die betr. Stellung zu bringen. A  =  13 kcal. 
Mit diesem Wcrt kann man die Daten befriedigend darsteilen. Primiire Alkohole, 
Ather u. Ester. Bei der groBen Affinitat zwischen O Atomen u. Elektronen wird 
angenommen, daB das Elektronenpaar, das C u. O yerbindet, in der inneren Schale 
des O-Atoms (nalie der Valenzschale) u. in der auBeren Schale des C-Atoms seinen 
Platz hat, darum ist die Verbrennungswiirme yerhaltnismaBig klein. Die Energie, 
die frei wird, wenn die Elektronen bei der Verbrennung noch naher an das O Atom 
riieken, ist fiir alle primiiren Alkohole gleich. Q =  26,05 X  A  +  13; fiir Ather 
Q =  26,05 X  #  +  2 X  13. In Phenolen ist die Stellung der den C- u. O Atomen 
gemeinsamen Elektronen ahnlich wie im C02. Bei aromat. Athern miissen wegen 
des niehtpolaren Charakters 13 kcal zuaddicrt werden. — Sekundare u. tertiare 
Alkohole, Phenole u. mehrwertigę Alkohole. Fiir sekundare Alkohole gilt:

Q =  26,05 X  N  13 X  a +  6,5 X  6, 
wo a u. b dic Zahl der primiiren u. sekundaren Alkoholgruppen im Molekuł be- 
deutet. In den tertiaren Alkoholen u. Phenolen sind die Elektronen den O-Atomen 
noch naher geriickt, so daB sie bei der Yerbrennung fast einfluBlos sind : 
Q =  (26,05 X  r  3,5) kcal. Wo die Differenz zwischen Rechnung u. Befund 
ca. 1 °/0 ist, kann die Substanz unrein gewesen sein. — Ketone. Q =  26,05 X  N  -f- 6,5, 
wie bei sekundaren Alkoholen. Bei Athylenketonen muB cntsprechend korrigiert 
werden. — Sduren. Q =  26,05 X  A; die O-Atome beeinflussen die Yerbrennungs- 
wiirme nicht, da die Elektronenanordnung der im C02 Eihnelt. Die Formeln be- 
ziehen sich auf Fil., bei festen Stoffen muB korrigiert werden; die Schmelzwiirme 
ist etwa ‘/s°/o der Verbrennungswarme. Zwischen cis- u. trans-Sauren besteht ein 
fast konstanter Unterschied von 6,5 kcal. — Nitroverbb. Wenn ein Elektron vom 
CAtom zu dem eines N-Atoms in der Nitrogruppe riickt, wird die gleiche Warme 
frei, wie wenn es in eine innere Schale eines O-Atoms geht. Q =  (26,05 X  13) kcal. 
Bei festen Verbb. muB wieder fur die Schmelzwarme korrigiert werden. Primiire 
Aminę. Q =  (26,05 X A  -j- 13) kcal. Die Formel stimmt gut fiir aliphat. Aminę, 
fiir aromat, stellt die Formel Q =  26,05 X A  kcal die Experimentaldaten besser 
dar, so daB dic Vff. annehmen, daB das Elektronenpaar, das die C- u. N-Atome 
bindet, bei den aromat. Aminen mehr in Richtung des N-Atoms yerschoben ist ais 
in aliphat. Aminen. — Amidę, Anilide u. Aminosduren. Ebenso: Q —  26,05 X  AT. 
Die YerbrennungswJinne von Oximen, Chloriden, Bromiden, Fluoriden u. S-Yerbb. 
konnen nach dcnselben Gesichtspunkten in guter Ubereinstimmung mit den experi- 
mentellen Befunden berechnet werden. Intramolekulare Oxydations-Reduktionsrkk. 
miissen von Wiirmeentw. begleitct sein. VfF. yergleiclien fiir 270 Verbb. die be- 
rechncten u. gefundenen W erte; die Ubereinstimmung ist im Ganzen sehr auffallend.
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In weiteren Artikeln sollen chem. Eigenschaften u. Rkk. vom Elektronenstandpunkt 
aus yorhergesagt werden, cbenso andere pliysikal. Eigenschaften. (Journ. Physical 
Chem. 2 9 . 625—58. 1925. Maryland, Univ.) W. A. R o t h .

M atthew  E elix  B arker, Wiirmewert und Konstitution. Der Verbrennungs- 
vorgang wird in Einzelstufen (Dissoziation der 0 2-Molekiile, der organ. Verb. etc.) 
zerlegt; die so resultierenden Formeln fiir die Verbrennungsw:irme werden krit. 
mit friiheren von F. W. C l a r k e , J. T h o m s e n , L e m o u l t , G om ez  u . anderen ver- 
glichen. Die Verbrennungsw;irme eines H-Atoms scheint stets die gleiche zu sein, 
wiihrend die eines C-Atoms yon der Konst. abbangt, denn selbst die Eiufiihrung 
von CH3 in das Methanmol. andert die gegcnseitige Stellung der H-Atome zu- 
einander: der Wiirmewert der C-Atome im Athan ist groBer ais der des C-Atoms 
im Methan; er nimmt zu, wenn der Winkel, den die H-Atome miteinander bilden, 
abnimmt. — Vf. yerbrennt in einer Mahler-Kroeker-Bombe (ohne Angabe von Einzel- 
heiten) folgende Stoffe, wo die Zahlen mol. Verbrennungswarmen in kcal bei kon- 
stantem Druck bedeutcn: Bzl. 783,4; Toluol 941,3; Xylol 1091,3; Nąphthalm 1238,0 
Diphenyl 1500,0; Phenol 733,0; o-Kresol 883,7; p-Kresol 885,0; m-Kresol 883,0 
Benzylalkohol 890,0; Pyrogallol 618,1; o-Dioxybenzol 684,9; m-Dioxyberizól 683,9 
ji-Dioocybenzol 684,7; Benzoin J.670,8; Benzil 1621,6; Furom 1114,0; Furii 1064,4 
Lepidin 3288,4; p -Nitroacetylbenzoin 1864,3; p -Niłrobenzil 1600,9; p -Nitrobenzoyl- 
benzoin 2443,4.

Die Wiirmcwerte der Gruppen ^>CO u. —OH werden zu —f-60,7 u. —)—12,9 kcal 
abgeleitet; der Warmewert eines H-Atoms ist derselbe wie im H2-Mol., der des 
C-Atoms im CH, wird aus B e r t h e l o t b  Zahl fiir die Yerbrennungswiirme zu -f-75.5 
abgeleitet, wiihrend fiir die C-Atome im Athan -}~83.1 folgt; die Zahl steigt in den 
hoheren Paraffinen u. fiillt in den Polymethylenen, die Werte streben dem gleichen 
Endwert zu (im Heptan 85,8, im Cycloheptan 87,6 kcal pro C-Atom). — In den 
Olefinen kommt dem C-Atom ein hoherer Warmewert zu: im Athylen nach T h o m s e n  
97,7 kcal, wie im Trimethylen (97,5); also scheinen die Valenzlinien in der —C—C- 
Gruppe einen Winkel von 60c zu bilden. In der Olefinreihe ist der Warmewert 
der C-Atome fast konstant u. etwa gleich dem des amorphen C. In der Acetylen- 
reilie betriigt er ca. 120 kcal; die Konst. des C2H2 schreibt Vf. IIC—̂ CH. In aro
mat. KW-stoffen ohne Seitenkette ist der Wiirmewert gut konstant, etwa 96 kcal 
wie im Graphit; die Verbrennungswarme solcher KW-stoffe ist 90,96x -f- 34,46y, 
wo x u. y die Anzahl der C- bez w. H-Atome im Molekuł ist. Die Werte fiir die 
C-Atome in den Seitenketten schwanken, docli lassen sich manche Verbrennungs- 
wiirmen aus den Warmewerten von Gruppen wie C6H. • CIIa (906,1) u. C0H5 (748,8) 
berechnen. — In organ. Siiuren yerbrennt ein H-Atom des KW-stoffrestes mit der 
COOH-Gruppe (Warmewert 60,7 +  12,9); zwischen der so berechneten Yerbren- 
nungswiirme u. der gefundenen bleibt pro COOH-Gruppe eine ungefahr konstantę 
Differenz, so daB sie mit der Assoziation der Sauren zusammenhiingen kann, die 
Vf. zur Aufstellung von Ringformeln yeranlaBt, wodurch er Verbrennungswiirmen 
erliiilt, die mit den gefundenen gut stimmen. Er nimmt z. B . eine Konstitution 

OHCH2—C < 0H  an, die auch andere Beobaehtungen erklart. — Die Verbrennungs-
wiirme yon Aldehydcn kann man aus der yon CO +  H 4- Radikal bereclmen, so

OdaB die C<^jj-Gruppe den Wiirmewert 95,2 kcal besitzt. — Die Verbrennungs- 
warme der einfaehen Phenole liiBt sich ebcnfalls additiy berechneD, die der C6H4(OH),-

A) H2
(T^N o h  i f ^ S o

Oh -  u >  - -  U o

C H -^-^C H
• CH,

CH CH 
I. CH2
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Vcrbb. erkliirt Vf. durch Tautomerie nach dem Schema A). — Ausfuhrlich wird 
die Konst. von JBzl. diskutiert. Die thermochem. Daten fiir Bzl. u. partiell hydrierte 
Benzole (Stohmann u .  Eoth-Auweks) werden am besten durch die Prismelnformel 
erkliirt, so daB dem Dihydrobzl. die Konst. I. u. dem Tetrahydrobzl. die Konst. II. 
zuschrieben wird. Die zentr. Formel gibt die Beobachtungen nicht wieder. (Journ. 
Physical. Chem. 29. 1345—63. 1925.) W. A. Koth.

Germaine M archal, TJntersuchungen uber die Za-setzung der Metallsulfate durch 
Wannę. (Forts. v. S. 810.) MaSOt schm. (Halt an der Erhitzungs- u. Ablcuhlungs- 
kurve) bei 1155°. Der totale Dampfdruck nimmt bis zum F. stetig zu, bei hoheren 
Tempp. bekommt man zuerst zu holie Wertc fiir den Dampfdruck, der dann bei 
konstant bleibender Temp. zu sinken anfiingt. Diese UnregelmaBigkeit steht wohl 
im Zusammenhang damit, daB das fl. MgS04 mit dem Porzellan des Schiffchens 
reagierte. Der Totaldruck betragt bei 1000° 60 mm, 1050° 146 mm, 1100° 345 mm, 
1150° 760 mm, 1190° 2126 mm; daraus wird fiir die Tension von S03 berechnet:
1 mm, 2,9 mm, 7,6 mm, 18,7 mm bezw. 69,8 mm. Fiir die Wiirmetonung der Zers. 
von MgS04 folgt daraus 62—71 Cal., im Mittel zwischen 1000 u. 1120° 66 Cal. — 
BeSOi wurde bei 700° im Luftstrom mehrere Tage lang erhitzt. Die Gewichts- 
abnahme erfu.hr eine deutliche Verlangsamung, sobald sie 76,5% des urspriinglichen 
Gewichtes (,von BeS04-4H20) betrug; es hat sich also eine stabilere Verb. von der 
Zus. S03'SB e0  gebildet. Die bei Erhitzung von BeS04 gemessenen Totaldrucke 
(vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 175. 270; C. 1923. III. 726) beziehen sich also 
auf die Ek. 5BeS04 — >- S03-5Be0 4S03 u. nicht auf die Ek. BeS04 — >-
S03 -f- BeO. Die Warmetonung der stattfindenden Ek. berechnet sich bei ca. 750° 
zu 39—41 Cal. Einige der gemessenen Totaldrucke: 590° 28,5 mm, 700° 128 mm, 
750° 364,8 mm, 790° 765 mm, 830° 2126 mm. — Das Doppelsalz KSO^ • MgSOt 
schm. bei 751 +  10° (Erhitzungskurye) bezw. 749 ±  6° (Abkiihlungskurve). Die 
Dissoziationsspannungen des Salzes zu bestimmen, gelang wegen der Ek. desselben 
mit dem Porzellanschiffchen nicht. Eine wahrnehmbarc Zers. beginnt bei ca. 895°.
— Das Doppelsalz Ji2iS04 • BeSO± schm. bei 900°. Es wurden u. a. folgende Total
drucke gemessen: 750l> 10 mm, 800° 22, 850° 83,7, 900° 360, 930° 806, 1000° 2015 mm 
lig. Daraus wird der Partialdruck von S03 u. mit seiner Hilfe die Zersetzungs- 
wiirme berechnet: 65 Cal. zwischen 820 u. 870°, 59 Cal. zwischen 930 u. 960°. 
Die Zers. von NiSOt beginnt bei 690°.- Es wurden u. a. folgende Totaldampfdrucke 
beobachtet:

700° 760° 800° 845° 880° 910° 945°
12,6 56 114 326 660 1214 2200 mm

Daraus ergibt sich fiir die Zersetzungswiirme zwischen 800 u. 900° 62,3 bis
63,3 Cal./Mol. Der Dampfdruck von S03 erreicht bei 945° 289 mm. — CoSOi zers. 
sich gleichfalls nur oberhalb 690°. Die gemessenen Totaldampfdrucke:

720° 800° 845° 900° 940° 990° 1030°
11,5 38 98 291 570 1204 2177 mm

Der Dampfdruck von S03 erreicht bei 950° 51,7, bei 1030° 170,8 mm. Die 
Zersetzungswiirme zwischen 820 u. 950°: 50,6 Cal. — CdS04. Beginn der Zers.: 
780°. Totaldampfdrucke:

780° 890° 930° 990° 1040° 1080° 1120°
15,2 65 117 274 564 1060 2345 mm

Der Dampfdruck von S03 erreicht bei 960° 6,7, bei 1030° 19,8, bei 1120° 115 mm. 
Da ZnS04 durch Erhitzen oberhalb 767° zu Zn O u. S03 rasch zers. wird (vgl. 
PlUdemann, Diss. Berlin 1907), so kann man CdS04 von ZnS04 durch Erhitzen 
trennen. — Ga,(S04)3 zers. sich oberhalb 520°. Beobachtete Totaldampfdrucke: 

560° 590° 600° 620° 650° 680° 700°
12 37 57,5 126 289 625 885 mm
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Die Zersetzungswiirme (auf 1 Mol. entstehenden S03 bezogen) ergibt sich 
zwisclien 600 u. 650° zu 52,6 Cal. Der Dampfdruck von S03 erreicht bei 700° 
391 mm. — MnSO.^ zers. sich oberhalb 720°. Die Totaldampfdrucke:

820° 920° 960° 1000° 1040° 1080° 1110°
18,3 162 310 527 868,4 1467 2250 mm

Der Dampfdruck von S03 erreicht bei 950° 11,5, bei 1030° 37,2, bei 1110°
111,2 mm. — Ag„S04 (vgl. C. r. d. 1’Acad. des seiences 176. 299; C. 1923 . III. 657). 
Der Totaldampfdruck betrug:

820° 920° 1000° 1070° 1110° 1160° 1220°
14,6 6S 203 490 800 1350 2241 mm

Zum SchluB werden die Tempp. zusammengestellt, bei denen der Totaldruck 
760 mm betragt: scliwefelsaures Ga: 690°, B e  788°, Ni 883°, Co 958°, Mn 1028°, 
Cd 1060°, Ag 1108°, Mg 1150°. (Journ. de Chim. physiąue 2 2 . 493—517. 559—82. 
1925. Paris, Collćge de France.) B ik e r m a n .

Gk P. Nyhoff und W. H. Keesom, Isołliemien zwńatomiger Gase und ihre binaren 
Gemische. 33. Isothermcn von Sauerstoff bei Temperaturen von —400 bis —152,5° C und 
Drucken von 3—9 Atmospharen. (Vgl. v a n  A g t , S. 4.) Vff. stellten sich die Auf- 
gabe, die in Leiden mit Drucken von 20—60 oder 100 at durehgefuhrte Unters. 
der Isothermen bei tiefen Tempp. durch Messungen bei 3—20 at zu erganzen, um 
dieselbe den Gasthermometermessungen anzuschlieBen. Genaue Messungen bei 
diesen Drucken sind wichtig fiir Stoffe mit niedrigem krit. Druck, z. B. He, weil 
damit fiir diese Stoffe reduzierte Druckc erhalten werden, bei denen andere Gase 
(bei hoheren Drucken) bercits untersucht sind, u. somit ein Vergleieh gemiiB dem 
Prinzip der ubereinstimmenden Zustande ermogliclit wird. Es wurden die Messungen 
mit 0 2 durchgefuhrt; sie konnten bis —152,5° ausgedehnt werden, ehe das Auf- 
treten von Kondensationserseheinungen ein wciteres Vorgehen verhinderte. Zwei 
Tabellen im Original (unter Mitarbeit von J. Yoogd) bringen das Zahlenmaterial. 
(Koninkl. Akad. yan Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 905—12. 
1925.) K. W o l f .

M. Kroger, Uber den Mechanismus chemischer Gasrealdionen. 1. Um die Fruge 
zu beantworten, ob es einen monomolekularen Zerfall gibt, der ohne Zusammen- 
stóBe vor sich geht, wird ein Dampfstrahl von Ja im Hochyakuum durch einen 
auf 1100° erhitzten Pt-Zylinder geschickt. Doch war die beobachtete Streuung zu 
gering, um Ruckschliisse zu gestatten. — 2. sollte untersucht werden, ob u. in 
welchem Umfange ZweierstoBe zwischen den Atomen eines CW-Dampfstrahles u. 
yerschiedenen mehratomigen Molekeln eines zweiten den ersten kreuzenden Gas- 
strahles zur Vereinigung fiihren. Leider war die Menge der Reaktionsprodd. zu 
gering u. ihre Streuung zu groB, um die Niederscblagsmenge erfassen zu konnen. 
Dagegen lieB die Kondensationswarme der StoBprodd. an den GefaBwiinden deut- 
liche Unterschiede erkennen. Die Deutung der Versuchsergebnisse gelingt nicht 
ohne Schwierigkeiten. — 3. enthalt die Arbeit wertyolle Angaben iiber apparatiye 
u. metliod. MaBnahmen zur Ilerst. einwandfreier Atom- u. Molekiilstrahlen. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 117. 387—431. 1925. Leipzig, Phys. chem. Inst.) Ca ss e l .

H. D. Smyth, Einige Versuche iiber Stofie zweiter Art. Yf. legt dar, daB eine 
Ubertragung der potentiellen Energie, die in angeregten oder sonstwie besonders 
energiereichen Atomen aufgespeichert ist, mittels StoBen zweiter Art auf Elektronen 
erfolgt, welche mit den energiereichen Atome zusammenstoBen. Auf Grund der 
damit erzielten Geschwindigkeitserhohuug bewegter Elektronen, die unschwer mittels 
elektr. Methoden zu messen ist, lassen sich Riicksehlusse auf die potentielle Energie 
ziehen, welche in den energiereichen Atomen aufgespeichert ist. Ais Beispiel einer 
derartigen Best. untersucht Vf. die Geschwiudigkeitsanderungen, welche bewegte 
Elektronen erleiden, wenn sie in Joddampf bei einer so hoch bemessenen Temp.
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sich bewegen, da8 eine betriiehtliche Anzahl vou J-Atomen zugegen ist. Es ist zu 
erwarten, daB die infolge der Elektronenaffinitiit des J  gebildeten J~-Ionen, welclie 
eine poteiitielle Energie yon etwa 3,5 V besitzen, dieselbe auf Elektronen iiber- 
tragen, welclie mit ihnen kollidieren. In der Tat zeigt es sich, daB infolge der 
Auwesenheit der J-Atome 2 um je 3.0 u. 5,0 V beschleuuigte Elektronengruppen 
auftreten. In almlieher Weise sucht Yf. durch Priifung allenfallsiger Elektroneu- 
bcsclileunigung beim therm. Zerfall des Ozons auf die potentielle Energie „akti- 
vierter“ , d. h. durch Energieaufnahme zum Zerfall befiihigter 0 3-Molekeln zu 
schlieBen. Es liegen Anzeichen fiir das Vorhandensein eines derartigen Effektea 
vor, jedoch sind die experimentellen Ergcbnisse noch nicht ąuantitatiy gesicliert. 
(Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 679—82. 1925. Princeton, Univ.) F r b u .

A3. Kolloidchemie. Capillarchemie.
Augustę Lumifere, Die Struktur der Kolloide. Vf. zeigt an vielen Beispielen, 

daB es keine Eigenschaften gibt, die mań ausschlieBlicli den Kolloiden zuschreiben 
kann, u. kommt zu dem SchluB, daB es nicht Kolloide, sondern nur einen kolloiden 
Zustand der Materie gibt. Und zwar gibt es zwei Arteu dieses Zustandes, den 
molekular-kolloiden u. den mizellar-kolloiden. Bei dem erateren befinden sich in 
Lsgg. isolierte u. yerteilte Molekule, die sich nur in ihrer GroBe von denen in 
krystalloiden Lsgg. unteracheiden. Hierher gehoren EiweiB u. Gelatine. Beim 
mizellar-kolloiden Zustand befinden sich in den Solen Molekuł-Aggregate, die durch 
Verunreinigungen u. elektr. Ladung der Obcrflachenschicht in Lsg. gehalten werden. 
(La Science Moderne 3. 7—13. 1925.) ' L a s c e .

J. D. van der W aals j r . ,  Uber das Gleichgewicht in der capillaren Schicht. 
Mathematisch. (Koninkl. Akad. van Wetenscli. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 
34. 896—99. 1925.) K. W o l f .

F. E. B arte ll und M. van Loo, Kolloidchemie von Farbfirnissen. I. Yerhalten 
von Oberflachenfilmen. Yorliiufiger Bericht uber den EinfluB der Fliichtigkeit der 
Losungsmm. auf die kolloidalen Eigenschaften von Farbfilmen (Firnis-FarbstofF- 
mischungen) erlSutert an Mikrophotogrammen. Einzelheiten Bollen folgen. (Ind. 
and Engin. Chem. 17. 925—29. 1925. Ann Arbor [Mich.].) G r is im e .

F. E. B arte ll und M. van Loo, Kolloidchemie von Farbfirnissen. II. Narbung, 
Kornelung, Verschlammung und Oberflachentriibung. (I. ygl. yorst. Ref.) Yerss. der 
Aufkliirung von Firnisfehlern durch kolloidchem. Vorgiinge. Narbung kann ent- 
stehen durch liohe Fliichenspannung zwischen Firnis u. Unterlage, durch AbstoBung 
von Firnisbestandteilen durch gleichgeladene Kerne aus Ólbestandteilen u. durch 
Wirbelwrkg.; Kornelung entstelit durch Akkumulation zwischen Farbstoff u. un- 
mischbaren Schwebestoffen des Ols, durch ungeniigende Durchtriinkung des Farb- 
stofFea mit dem Ol u. durch Wirbel. Verschlammung wird ausgelost durch Zellenbildung 
im Film verbunden mit Wirbelwrkg.; Oberfliichentriibung entsteht durch Licht- 
interferenz durch die ungleichmiiBig gezellte Oberfliiche, Akkumulation fester Be- 
standteile in der Luftschicht u. Ggw. von W. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1051 
bis 1056. 1925. Ann Arbor [Mich.].) G r im m e .

P. P. von W eim aru , Kolloider Zucker. Vorl. Mitt. (Japan. Journ. of Chem.
2. 63—72. 1925. — C. 1925. I. 1956. 2359.) L a sch .

H. R. K ruy t und H. C. Tendeloo, Die beschrankte Bedeutung der Wasser- 
stoffionenkonzentration ais Faktor bei der Bestinmung des Zustandes lyophiler Sole. 
(Journ. Physical. Chem. 29. 1303—11. 1925. — C. 1926. I. 32.) K. W o l f .

S. L iepatow , Zur Kinetik der Quellung und Entquellu>ig der Gele. (Vgl. 
Kolloid-Ztschr. 36. 222. 37. 146; C. 1925. IL 272. 2248.) Die Formel yon N o t e s  
u. W h it n e y  yon der Quellungsgeschwindigkeit eines Gels dQIdt  — K{m — Q) 
gilt nur, wenn der Yorgang allein yerlauft. Ist die Quellung yon einem sekun-
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diiren Vorgang begleitet, so sei die Formel y  K =  1 j t  ln [m/m — y  Q), wobei '/ K  
die Differenz aus der normalen Quellgeschwindigkeitskonstanten u. der Quell- 
geschwindigkeitskonstanten in Abhiingigkeit vom sekundaren Yorgang bedeutet. 
Die Quellgeschwindigkeit ist von der Dieke des G-els, sowie auch von der Ober- 
flache, der Temp. u. der Saurekonz. abhangig. Die Entquellungsverss. yon Gelen 
mit H ilfe  von A. ergaben, daB die Entąuellung kontinuierlich yerlauft. (Biochem. 
Ztschr. 166. 220—33. 1925. Moskau, E. ZONDEŁ, Chem. Lab.) H a a se .

J . Gray, Bemerhmg iiber das Eindringen des JHydroxylions in Gelatinegallerten.
0,1-n. NaOH-Lsg. kann in 5% Gelatinegallerte, die 0,5 m MgCl2, enthalt, kaum 
eindringen. 0,5 m CaCl2 oder 0,5 m NaCl rufen keine Ilemmung heryor. NH.,OH 
kann unter jeder Bedingung eindringen. Mangelhafte Durchliissigkeit von Zellen 
muB dabei nicht itnmer allein durch fette Substanzen bedingt sein. (Proc. of the 
Cambridge philos. soc. Biol. science 1. 237—42. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 8. 1925. 
Cambridge, Zool. labor. Ref. R e it s t o t t e r .) O p p e n h e i j i e e .

L. M icbaelis, Dic Permeabiliłat von Membranen. Zusammenfassende Wieder- 
gabe der Arbeiten des Yfs. (vgl. S. 413 u. 1379). (Naturwissenschaften 14. 33—42. 
Nagoya [Japan], Univ.) J o s e p h y .

A. Chwała, TJber Emulsionen. Sammelbericht iiber emulgierbare Substanzen 
u. Emulsionsbildner sowie das Wesen von Emulsionen iiberhaupt. (Giorn. di Chim. 
ind. ed appl. 7. 521—22. 1925. Wien.) G k im h e .

Otto Ruff, Aktwe Kohle und ihr Adsorpłionsvermoge?i. (Ygl. S. 1127.) Vf. teilt 
Ergebnisse yon Unterss. an aktiyen Kohlen mit, die in den letzten Jabren ausgefuhrt 
wurden (vgl. Kolloid-Ztschr. 32. 225. 34. 135. 36. 23; C. 1923. I. 1559. 1924. I. 
2673. 1925. I. 2156). Gegeniiber indifferenten Gasen ist das Adsorptionsyermogen 
einer aktiyen u. inaktiyen Erlenholz- u. Kokoskohle nur quantitativ yersehieden. 
Wichtig ist dic Ultraporositat (ygl. H ep.b s t , Biochem. Ztschr. 115. 204; C. 1921.
III. 390). Gegeniiber gelosten Stoffen ist das Adsorptionsyermogen nicht aktiver 
Kohlen oft unmerklich klein, das aktiyer sehr groB. Die Sattigungsmengen zeigen 
starkę Annaherung an stochiometr. Verhaltnisse. Vf. glaubt deslialb an eine ver- 
scliiedene Anziehung bei Gasen u. gel. Stoffen. Die Aktiyierbarkeit u. Aktiyitat 
ist die Eigenschaft einer Form des reinen C, u. zwar der amorphen. Graphit. C 
ist nicht aktivierbar. — Aktiye Kohlen zeigen eine hohere D. u. lassen sich mit 
Sauren positiy, mit Alkalien negatiy aufladen, wiihrend inaktiye Modifikationen nur 
negatiy aufladbar sind. — Aktiyierungsmittel sind: Pulyerisieren, Erhitzen in Luft, 
ILO-Dampf, COj u. anderen Gasen, kurzjedes Mittel, welches die Kohlenoberfliiche 
anzuatzen yermag. — Vf. stellt sich vor, daB die amorphen Kohlen aus ungeord- 
neten, ungesiitt. Atomen bestehen, die den aktiyen Grundkorper bilden. Sie sind 
von der Oberflache der Hohlraume her zuganglich u. bilden die Zentren der Ad- 
sorption. Liegen diese Zentren zutage, dann ist die Kohle aktiv; bei nicht aktiyen 
Kohlen liegt der Grundkorper unter einer Haut gesatt- C-Atome. Die Entfernung 
dieser Haut ist der Zweck der Aktiyierung. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1164—69. 
1925.) L a sc h .

E. A. H englein  und M. Grzenkowaki, Die Adsorption von Gasen an Holzkohle 
bei Drucken iiber 1 at. Gasadsorptionskohle wurde mit yerschiedenen Gasen (NH3, 
S03, Cli) bei yerschiedenen Tempp. u. Drucken iiber 1 at zusammengebracht. — 
Bei NHj u. S02 stellt sich das Adsorptionsgleichgewicht bei hoherer Temp. schneller 
ein ais bei niedriger. Offenbar tritt zunachst eine Oberflachenadsorption ein u. erst 
spater im Innern. Die Isobaren fiir NH3 sind bis zu 6 at regelmaBig, dann 
werden die Kuryen flacher. Bei 30° yermag die Kohle 34 °/0 NH3 aufzunehmen. — 
Fiir S04 yerlaufen die Isobaren u. Isothermen regelmaBig. Bei 25° u. 3,35 at 
betragt die Sattigung 62°/0. — Die Aufnahme von Cl2 bei 50° ergab hohere Werte, 
wenn die Kohle yorher mit Cl2 auf 200° erhitzt wurde. Vf. nimmt eine chem. Rk.
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an. Bei 15° u. 4 at konnte die Kohle 70% ihres Gewiclites an Cl2 aufnehmen. 
(Ztschr. f.. angew. Ch. 38. 1186—88. 1925. Danzig, Techu. Hoclisch.) L a sc h .

L. Gurwitsch und V. G urw itsch, Neues Yerfahren zum Regenerieren des 
Floridins. Ein u. derselbe gel. Stoff wird von einem u. demselben Adsorbens um 
so schwiicher adsorbiert bezw. festgehalten, je stiirker das Losungsm. adsorbiert 
wird. Ais MaB der Begierigkeit, mit der das Losungsm. adsorbiert wird, gilt fiir 
YfF. die Benetzungswarme; am Ploridin bekommt man die Beihe Bzn. Bzl. 
Chlf. <  A. (Ygl. G u r w it s c h , Kolloid-Ztschr. 32. 80; C. 1923. III. 585). In 
Ubereinstimmung damit -wurde aus mit Ilarzlsg. vorbehandeltem Ploridin mit Chlf. 
mehr Harz ausgezogen, ais mit Bzl., welches mehr ais Bzn. extrahiert bat. A. er- 
wies sich ais schlechtes Extraktionsmittcl, weil er die Harze nicht zu losen yermag. 
Nahm man dagegen A. ais „Verdrangungsmittel“ u. Bzl. ais Losungsm., so kam 
man zu ausgezeielineten Besultaten. Zu 30 g Floridin mit 2,383 g adsorbiertem Harz 
wurden 7,5 g A. zugesetzt u. das Ganze im Soxhlet mit Bzl. ausgezogen, wobei iu 
die FI. 2,372 g Harz ubergegangen sind. Das im Floridin festgelialtene Extraktions- 
mittel wird durch Erwiirmung auf 130—140° ausgetrieben. Diese Behandlung 
geniigt, um die urspriingliche Wirksamkeit des Floridins voll wiederherzustellcn; 
sie kann mehrere Małe wiederholt werden. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstvo 8 . 
636—39. 1925.) B ik e k m a n .

B. Anorganische Cliemie.
P. Lebeau und A. Damiens, Uber ein beąuemes Verfahren zur Hcrstellung von 

Fluor. Es wird ais Elektrolyt zur Darst. von F2, anstatt wie bisher KF • IIF, 
welches einen yerhaltnismaBig hohen F. hat, KF • 31IF yerwandt, welches leichter 
schmilzt. Dies wird in eine Ni- oder Cu-Schale gebracht, welche zugleicli ais Ka- 
thodc dient. In der Mitte derselben befindet sich ais Anodę ein 8 mm dicker Stab 
yon Ni, der von einem flasclienartigen Mantel aus Cu umgeben ist. Letzterer reicht 
fast bis zum Boden des GefaBes u. ist unten, um die Bewegung des Elektrolyten 
zu gestatten, mit Lochern yersehen. Er dient dazu, das Fs zu sammeln u. die Dif- 
fusion deśselben nach der Kathode zu yerhindern. Das F,2 setzt sich an die eben- 
falls positiyen Wiinde der Cu-Flasche u. bildet dort einen isolierenden Nd., wo- 
durch die Flasche aus dem Stromkreis entfernt sind. Die Ausbeute an F2 ist sehr 
gut. (C. r. d. l’Acad. Sciences 181. 917—19. 1925.) E n s z l i n .

Wm. H. B.OSS, E.. M. Jones und C. B. Durgin, Die Reiniguttg von Phosplior- 
siiure durch Krystallisatim. (Ygl. Koss, Cap.others u .  Merz, Ind. and Engin. Cliim. 
9. 26; C. 1918. I. 309.) Der Gebrauch eines Cottrell-Prccipitators bei der Nutz- 
barmachung der bei der pyrolyt. Behandlung yon Phosphatgestein entwickelten 
Phosphorsauredampfe bietet gegenuber der nassen Aufbereitung den Vorteil, daB 
man direkt eine Saurelsg. yon so hoher Konz. (D. 1,83) darstellen kann, daB ein 
groBer Teil der II3P 0 4 beim Abkuhlen auskrystallisiert. Die Krystalle werden ab- 
zentrifugiert, bei einer Temp. yon 50° geschmolzen, W. zugesetzt bis zur D. 1,85, 
die Lsg. mit einem Krystall geimpft, u. nach erfolgter Krystallisation wird wieder 
abzentrifugiert. Der ProzeB wird 2—3mal wiederholt. Ein groBer Teil der Ver- 
unreinigung geht dabei in die Mutterlauge, so daB das krystallisierte Prod. gegen
uber der urspriinglichen Saure einen hohen Grad yon Eeinheit besitzt. Das Krystal- 
lisationsyerf. kann auch zur Eeinigung yon aus elementarem P  hergest. H3PO., an- 
gewandt werden. Ferner geben Vff. Loslichkeitskuryen yon wasserfreier u. hydra- 
tisierter H3P 0 4 (ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2165; C. 1925. II. 1832.) 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 1081—83. 1925.) J o s e p h y .

W ilHam H. Eoss und Bussell M. Jones, Das spezifische Gewicht leonzentrierter 
Losungen von Orthophosplwrsaure. Yff. bestimmen die D. yon 85—100°/0 ig. HsP 04,
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die nach dem in vorst. Bef. angegebenen Verf. gereinigt war, zwisehen 20 u. 60° 
mittels Pyknometer. Die Resultate sind im Original tabellar. u. graph. angegeben. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 1170—71. 1925. Washington [D. C.], Bureau of 
Soils.) J o s e p h y .

L othar W óhler und J. D ierksen’, Reinigung des Aniiehlors von Sulfit und 
Sulfat durch Krystallisation. Vff. haben das Siittigungsgleichgewicht der Salze fiir 
die 3 Zweistoffsysteme u. das Dreistoffsystem bei den Tempp. 23, 40, GO u. 80° 
untersucht. (Kuryenbilder im Original). Bei Ggw. von Na2S04 wird mit steigender 
Konz. von ArasSi03 die Loslichkeit von Na2S03 stark zuruckgedrangt. Es ist aucli 
in Abwesenheit von NajSOj moglich, Na2S20 3 frei von Na^SOj durch Krystallisation 
zu gewinnea durch geniigendes Eindampfen u. darauf folgende Verdunnung der 
Lsg. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 33—36. Darmstadt, Techn. Hoclisch.) Jung.

A. Sieverts und E. R oell, Praseodym, Neodym und Wasserstoff. Dic Einw. 
von H2 auf Pr geschieht in der bereits bei Ce u. Lanthanmischmetall (vgl. Ztsehr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 146. 149; C. 1925. II. 1579) beschriebenen Art. Es entstehen 
feste Łsgg., wobei fiir hohere Tempp. (600—1100°) die fiir Ag bereclmete absor- 
bierte Menge Ha fiir die 3 Metalle annahernd gleich ist. Es wurden die Isobaren 
u. die Isothermen bei 600°, 800° u. 1100° aufgenommen. Unter 400° stellten sich 
bei Pr keine Gleichgewichte ein, auch tritt leichter Passivierung gegen H2-Auf- 
nalime ein ais bei Ce. Die festen Lsgg. von H2 u. Pr sind metali, grau bis schwarz 
u. schmclzen bei 1100° nocli nicht. Nd yerhalt sich ganz ahnlich dem Pr, nur ist 
die aufgenommene Menge H2 kleiner. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 150. 261—76. 
Frankfurt a. M. Univ.) E n s z l in .

F ried rich  L. Halin, Uber Disulfito- und Diselenito-Komplexe zioeiwertiger und 
vierzahliger Zentralatome und die Darstellung von Natńumtrisulfilo-kobaltiat. Nach 
Yersuchen von H. A. M eier und H. Siegert. (Vgl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 
144. 117; C. 1925. I. 2601.) Zur Darst. von Sulfitokomplexen kommen nur 3 Wege 
in Betracht, da die einfachen Sulfite der Metalle wl. sind. 1. Man yersetzt eine 
ammoniakal. Lsg. des Salzes mit einem UberschuB an NH4IIS03 u. liiCt das NH3 
yerdunsten. 2. Man yersetzt eine yiel Alkaliaeetat u. etwas Eg. enthaltende Lsg. 
mit einem UberschuB an Alkalisulfit. Dieses Verf. kann immer angewandt werden.
з. Man yersetzt die Lsg. mit soviel SOa, daB mit Alkalibisulfit kein Nd. entsteht
и. kocht die S02 allmahlich fort Es wurden so gewonnen die NHt-Salze yon
Komplesen mit Mg, Zn, Cd, Fe" (weiB bis schwaeh gelblich), Mn (weiB), U 02 
(zitronengelb), alle wasserfrei, Co" mit 1II20  (pfirsichbluten), Ni” mit 2ILO (gelb- 
griin), IC u. Na-Salze von Co” u. Mn. Das Cu-Salz mit NU,, nach der Methode 2 
gewonnen, muB unter C02 abgesaugt, mit S02-haltigem W. dann mit A. u. A. ge- 
waschen werden. Es entsteht (N ni)-l[Cu(S03)i'] • 51Ł0. K, Na u. Li-Salze haben 
die Zus. MeCuSO.j. Tl bildet diese Salze nicht. Die Selenitokomplexe werden 
analog dem Yerf. 2 gewonnen. Dargestellt wurden die NH4-Salze des Co” (yiolett), 
Mn (weiB), Cd, Zn, Ni" (gelbgriin) u. Cu (blaugriin). Tl liefert Y Ą TlS03. Nairium- 
trisulfito-kobaltiat erluilt man durch Losen von 50 g Co(N08)3 in 300 ecm W. u. 
Versetzen mit 50 ecm 50°/o ig- Essigsiiure. Nach dem Filtrieren gieBt man sie in 
eine sd. Lsg. von 150 g NaHS03, wobei sich sofort gelbrote Fiocken unter Ent- 
farbung der Lsg. ausscheiden. Das Salz zersetzt sich im feuchten Zustand leicht 
an der Luft. Es wird mit W., A. u. A. dekantiert u. getrocknet. (Ztsehr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 150. 126—28. Frankfurt a. M., Uniy.) E n s z l in .

R. K lem ent, Uber die Konstitution von Sulfito-kobaltiaten. Es wird yersucht, 
die Konstitution der Sulfitokobaltiate zu bestimmen, was aber an der Tatsache 
scheitert, daB der S03-Rest nicht durch Osalsaure ersetzt werden kann, ohne daB 
unter Eeduktion des Co’11 durch S02 eine Zerstorung des Komplexes eintritt. Nur 
mit konz. IIC1 laBt sich der S03-Rest durch Cl ersetzen. Dieser Eingriff ist aber
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zu gewaltsam, da durch ihn Umlagerung erfolgen kann. Es wurden dargestellt: Am- 
moniiini-cis-disulfiio-Athylendiambi-trans-diammin-kobaltiat. NHt[(SOs)iCo en (NJIS),,] • 
3 J I f i  durch Losen von 10 g NH4[(S03)Co(NH4)3] in einem Gemisch von 35 ccm 
10%‘Athylendiamin u. 35 ccm W. Nach dem Erkalten in einer Kiiltemischung 
werden die Krystalle abgesaugt, mit verd. Methanol, gewohnlicliem Methanol u. A., 
gewaschen. Braungelbe, glanzende Tafeln. Natriwn-cis-disulfito-diathylendiamin- 
kobaltiał. Na[(S03)2Coen2] • 3H20. Durch Eintragen von 10 g [(NII3).,CoC03]Cl in 
60 ccm einer sd., 10°/0 ig- Athylendiaminlsg. Nach dem Entweichen des NH3 wird 
im Yakuum eingedampft u. nach dem Aufhoren des Siedens die Lsg. filtriert 
u. mit 10 g NaHS03 yersetzt. Die gebildeten Krystalle werden abgesaugt u. 
mit yerd. Methanol gewaschen. Derbe rotbraune prismat. Krystalle. LI. in W. 
Mol.-Gew.-Best. durch Gefrierpunktserniedrigung ergab 205,6 (theoret. fiir das halbe 
Mol.-Gew. 208,16). Durch konz. 1IC1 liiBt sich das trans [en2CoCl2]Cl erhalten 
Zur Darst. von Natńunidisulfito-diammin-kobaltiat werden 25 g Naj[(S03)aCo] (ygl.- 
vorst. Ref.) Lu einer sd. Mischung aus 100 ccm 40°/Q ig. NaHS03 u. 115 ccm 10°/o*g- 
NH3 gelost, die filtrierte erkaltete Lsg. mit dem gleichen Raumteil Methanol yer
setzt u. in Eis.gekuhlt. Die abgesaugten Krystalle werden mit 50°/0 Methanol ge
waschen, getrocknet u. in 200 ccm Eiswasser gelost u. mit 2 n. NH3 (200 ccm) yer
setzt. Die Krystalle werden nacheinander mit W., Methanol u. A. gewaschen. Sie 
bilden ein schmutzig gelbes Pulyer. Digeriert man dieses Salz mit konz. HC1, so 
erhiilt man sternformige, rotyiolette Krystalle der Zus. [(NJI^^JIfiCoCl2]Cl. (Ztsclir. 
f. anorg. u. allg. Ch. 150. 117—25. Frankfurt a. M., Univ.) E n s z l in .

R. W einland, A dolf B abel, K a rl Gross und H erm ann M ai, Uber Yer- 
bindungen der Molybdansaure und der Wolframsaure, sowie des fimfwertigen Molyb- 
dans mit Polyphenolen und Phenolsauren. Ais Fortsetzung der Unterss. uber die 
Komplexe des Mo (Arch. d. Pharm. u. Ber. d. Pharm. Ges. 262. 329; C. 1924. II. 
1903) werden die folgenden Verbb. dargestellt Pyriduimonopyrogallolmolybdanat,

^11-P y• H20  (I) wird durch Mischen von gleichen Molteilen
Mo03-2H20, Py u. Pyrogallol (kunftig nur Pgl bezeichnet) ais orangerotes Pulyer
erhalten. Zers. sich mit A. u. Methylalkohol. Ammoniummonopyrogallobnolybdanat,
^02Mo< T q ^  J wird aus Ammon.-Molybdat u. Pgl. in W. dargestellt.
Es bildet u. Mk. dunkelorangerote, lange, schmale Tiifelchen. Aus W. umkrystalli- 
sierbar. PiperidindipyrogalloImolybdanat, \0.,M0[0CelI.J(0H)0].l}R.2• {CiHllN)2 -2I I f i .  
Durch Zusammengeben der theoret. Mengen erhiilt man dunkelschwarzrote Krystall- 
aggregate. Swl. in W. u. organ. Losungsmm. Pyridindipyrogallolmolybddnat, 
{02MofiC^lI^OII) 0]2j/ / 2 • Py., -2H.fi ,  wird aus 3/100 Moll. Mo03, 2/I<K, Moll. Pgl. in 
50 ccm W; u. 4/100 Moll. Py oder aus (I) durch Losen von ‘/ioo ^Tol. u. Zufugen von 
Vioo Mol. Pgl. u. - J/ioo Moll. Py dargestellt. Dunkelschwarzrote, gliinzende 
Krystalle. Unter Zers. 1. in W. u. A. Ammoniumdipyrogallolmolybddnat, 
\0.,Mo[0CaU:i(0II)O}l\(NRi)i -5 JI.fi (II), bildet sich durch Versetzen von 2/100 Moll. 
Ammon.-Molybdat mit 6/100 Moll. Pgl. u. ebensoyiel konz. NII3. Rhomb., dunkel
schwarzrote, dicke Tiifelchen. In W. mit tiefroter Farbę 1. Das K-Salz yon n
wird durch Versetzen yon Ammon.-Molybdat mit KOH, sonst wie I I ,  mit dem es 
isomorph ist u. ebenso aussehende Krystalle bildet, dargestellt. Aus W. umkrystalli- 
sierbar. EineAminoniumtripyromolybdansaurepyrogalloherb. derZus. [C6iJ3(ilfo2Or)3]i73 - 
(NU3\  • 6 H fi  wurde durch Losen yon 1/t0 Mol. Pgl. in einer Lsg. von 1/„50 Mol. 
Ammon. Molybdat in 50 ccm W. beim Verdunsten ais heli- bis dunkelorange ge- 
fiirbte yierzeilige Tafeln oder Siiulen erhalten. Umkrystallisierbar aus W. Wl. 
in A. u. Methylalkohol. Eine Mo - reiche Ammoniumbrenzcatechiiwerb. der Zus. 
[ Q n i(M ofilt>),\H2 ■ (NU 3)4 • 10U f i  erhiilt man durch yorsichtiges Einstreuen yon



1 7 8 4 B . A n o r g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 .  I .

*/„» Moll. Brenzcatechin (kiinftig nur Brz.) in eine Lsg. yon 2/iooo Moll. Ammon. 
Molybdat in 25 ccm W. ais braunrote Siiulchen, L. in W. u. A. Kaliummono-

brenzcatechinatomohjbdanat, Os i!/o ^  ^  J AT • ,3II, O ęntsteht durch Zusammen-

geben der theoret. Mengen Mo03, KOH u. Brz. In W. 1., rotbraune Tafcln. Ammo- 
niumdibrenzćatechinatomolybdandt, [O.MofiCJIi O ^JN U ^ -2 IL  O (III). Aua */»# Mol. 
Ammon. Molybdat, Vio Mol. Brz. u. 710 Mol. 23 %ig- NH3. Dicke, zugcspitzte, 
sehwarze Prismen. Aus W. umkrystallisierbar. LI. in A. u. Methylalkohol. Das 
IC-Salz gleicher Zus. wird wie I I I  unter Zusatz von KOH dargestellt. GroBe, 
sehwarze Platten. Aus ihm wird mit C6H5N • IIC1 Pyridinmonobrenzcatechinato-

molybdanat, £01 Mo ^  ^J ■ ĄiT.AT • 1 '/2II, O. Kaliumdibrenzcatechinatomolyb-

ddnat mit iiufterem Brz. stellt man aus '/bo Mol. K-Molybdat u. I/2S Mol. Brz. her. 
Lange, tiefrote, in W., A. u. Methylalkohol 1. Aggregate. Das friiher hergestellte 
Cruanidmmonobrenzcatechinmolybdanat ist nach R iedenauer monoklin prismat. mit 
a : b : c =  1,3235 :1:1,2155 u. fi —  92° 57'. D. 1,8. Ammoniumdibrenzcatcchinato- 
wolframat, [02lF(0C^ir40)2](A7Ą )2 • S f i ,  aus einer Lsg. von ‘/ioo Mol. (NH4)2W 04, 
-/m  Moll. Brz. in W. u. 5/100 Moll. NHS, bildet dunkelgriine, kleine Saulen. LI. in 
W. u. daraus umkrystallisierbar. Verwittert im Vakuum uber H2S04. Pipcridin- 
dibrenzcateclńnatowolframat, [O., T7(OO0I /40)2] //2 -2C\IIn N -II2O (IV), aus den theoret. 
Mengen W 03, Piperidin u. Brz. Gelbbraune Bliittchen. Umkrystallisierbar aus 
W ., A. u. Methylalkohol. Yerliert iiber H2S04 sein W. Anilindibrenzcatechinato- 
wolframat ebenfalls mit 1H20  erhalt man durch Kochen von */ioo Mol. W 03, 
2/ioo Moll. Brz. u. °/10l) Moll. Anilin mit 30 ccm W. am RuckfluBkuhler. Braune 
Blattchen, u. Mk. gelbe, dachformige Tafeln. L. in W. Yerwittert nicht uber 
H2S04. Pyridindibrenzcaiechinatowolframat -f- lB rz ., [02 W(OC,,IIiO)iJIIi • Pyt -f- 
CAHt(OH)2 -f- I H f i ,  durch Erhitzen von '/ioo Mol. W 03, 4/joo Mol. Brz., !/ioo Mol. 
Py. u. 40 ccm W. am RuckfluBkuhler. Orangefarbene, ziemlicli dicke TSfelehen. 
Umkrystallisierbar aus W., A. u. Py. Verwittert nicht. Chinolindibrenzcatechinało- 
wolframat - f  lB rz ., {Oi W(OCl)lI iO).1}II2 • {CJI.N), +  CJI^OU).,, wird durch Er
hitzen von s/100 Moll. Brz., 4/ioo Moll. Chinolin u. ‘/ioo Mol. WOs am RuckfluBkuhler 
gebildet. Gut ausgebildete orangefarbene Prismen. Umkrystallisierbar aus W. o-Phe- 
nylendiamindibrenzcatechinatowolframat -f- lB rz ., [02 W(OC,.IIfi).,}II2• C^H ^NII^  -f- 
C^II^OIIj), wird wie vorher dargestellt mit 2/I00 Moll. o-Phenylendiamin u. bildet 
schmutziggriine, kuglige Haufchen prismat. Krystalle. L. in W. p-Phenylendiamin- 
dibrenzcatechinatowolframat -f- 1 Brz. Darst. wie yorher. Dunkelgriine bis sehwarze 
Tafeln, u. Mk. olivbraungriine, reelitwinklig begrenzte Tafeln. L. in W. Piperidin- 
dipyrogallolwolframat, j02 W[0C'67f3(0JI)0]»!//2 • (C^II^N)^ ■ ll.fi. Darst. wie IV. 
Dunkelbraune Krystallcheu, u. Mk. rhomb. gelbbraune Tafelchen u. Prismen.

Kalium-mcmo-salicylatowolframat, j^02 K  erhalt man durch Losen

von '/ioo Mol. WO„ 2/,00 Moll. KOH u. 3/100 Moll. Salicylsaure. Orangerotes, mikro- 
krystallines Pulyer. In h. W. uuter Zers. 1. Das Na-Salz ist dem K-Salz ganz 
analog. Es gelang nicht Disalicylatoverbb. zu erhalten. Pyridindigallatowolframat, 
J02W[0C6H.,{0ir)iC001!\E:i -Pyi -3 H fi  (Y). 7 100 Mol. W 03 , 2/100 Moll. Gallussaure, 
4/IOO Moll. Py u. 80 ccm W. werden am RuckfluBkuhler erhitzt. Es bilden sich 
halbkuglige Aggregate braunroter aus W. umkrystallisierbarer Krystallchcn. Pyridin-

mono-gallałowólframat, ĵ 02 W < ^^>  C&H.,{01I)C00^ II-Py-1 l l . f i  bildet sich aus Y

bei der Einw. yerd. Siiuren. Braunschwarzes, in W. swl. Pulyer. Barium-mono-
gallatowolframat, j"02W <[Q >C ()H2(0H )C 00l2Ba entsteht durch Einw. yon wss.



1 9 2 6 .  I . B . A n o k g a n is c h e  Ch e m ie . 1 7 8 5

BaCl2 auf V. Scbokoladenbraun, aucli in h. W. unl. Barium-mono-gaUatomolybdanal,
ĵ 0 oM0<^Q^>C3H2(0 II)C0 0 j.jBa, erhalt man durch Erhitzen von ‘/ioo Mol. MoOa,
BaCOs u. 2/ioo Moll. Gallussiiure mit 180 ccm W. ais dunkelbraunes, feincs Pulver. Um
krystallisierbar aus h. W. Pyridindigallatomolybdanat, j02MolOC^U^OJI^COO^JĄ-Ty, 
krystallisiert aus W. nach dem Erhitzen von '/ioo Mol. Mo03 mit je 2/100 Molen 
Gallussaure u. Py mit 1H20 ais braunrote Aggregate. Umkrystallisierbar aus W. 
Verwendet man anstatt W. 96% -A.., so enthiilt es 1 Mol. Krystallalkohol. Kote 
aus A. umkrystallisierbare KrystSllchen. Chinolindigallatomolybdanat. Zus. wie 
yorher ohne W. durch Erhitzen yon ł/ioo Mol. Ammon. Molybdat, s/100 Moll. Gallus
saure u. Chinolinhydroclilorid bildet sich ein 01, welches in 60%ig* A. erstarrt u. 
bei Beliandlung mit absolutem A. krystallin. wird. Braunrotes Pulyer. Pyridin- 
mo7io-gallałodimolybdanał, [(0 2M0)20 4H2C6H2(0 H)C0 0 ]H>Py[,6. Aus einer erhitzten 
Lsg. von 2/100 Moll. Mo03, 1/l00 Mol. Gallussaure u. 3,2 g Py in 80 ccm W. scheiden 
sich diese schwarzbraunen kugligen Aggregate aus. In W. wl., beim Erhitzen tritt 
Zers.ein. Athylcndiamin-mono-gallatomolybdananat, [0—Moy(()II\OCtHi(OH)iCOO]II■ 
en0'S‘l,5 H 20, wird durch Losen von 1/200 Mol, (MoOCl3-2 NIIjCl), ebensoyiel Gallus
saure u. 11100 Mol. Athylendiamin ais hellgelber Nd. erhalten. Die FI. ist rot. Nach 
dem Kochen scheidet sie das ockergelbe, bas. Salz der Zus. [0—Moy{01I)t - 
OC0R i(OH)iCOO]lHi en3- 8 ais feines, in W. wl. Pulyer aus. Das erstere bildet 
trocken ein braunrotes Pulyer, u. Mk. schmale, langc Tafelchen u. Prismen. In 
W. ist es 1. Guanidin-mono-gallatomólybdananat, [0—Moy(Oir)iOCeITi(OII)1 COO]II■ 
CN3H 6-2H20. wird durch^Losen von 1/200 Moll. MoOC13 '2NH 4C1, ebensoyiel Gallus
saure u. Guanidincarbonat erhalten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 150. 177—209. 
Wtirzburg, Uniy.) E n s z l i n .

B,. W einland und M oritz M aier, Uber Brenzcatechin-{Pyr ogallol-)Zinnsaure- 
verbindungen. (Vgl. yorst. Ref.) Zur Darst. der Brenzcatechin- bezw. Pyrogallol- 
yerbb. der Sn02 wurden Lsgg. von SnCl4 in k. W. mit den entsprechenden Mengen 
des Polyphenols (4— 8 Mole auf 1 Mol. SnClJ yersetzt. Zur Herst. der Ca- u. Ba- 
Salze wurden diese mit den Acetaten behandelt u. zur Darst. der NH4-Salze u. 
der organ. Basen wurde konz. NH3 bezw. die Base zugegeben. Das Sn bat immer 
die Koordinationszahl 6. Alle dargestellten Salze, mit Ausnahme der des Pyridins 
(citronengelb) u. Chinolins (orange), sind farblos. Alle sind wasserhaltig. Ammo-
niumtribrenzcatcchinatostanneat, 0)2 j(A7i f4)2 • 2 II.fi (I ) . Meist
ungleichmaBig, sechsseitige Tafelchen. Umkrystallisierbar aus W. u. A., 1. in Eg. 
Das K-Salz mit 4,5HsO wird aus IY durch Umsetzung mit KjSOj erhalten. Es 
bildet grofie, aber schlecht ausgebildete Krystalle. ICrystallisierbar aus W. Ver- 
liert im Vakuum iiber H ,S04 2,5 Moll. W. Das Ag-Salz mit 5 Moll. W. erhalt man 
aus I  durch Yersetzen mit wss. AgNOs ais kasigen Nd., der ailmahlich krystallin. 
wird. Feine Stabchen, welehe sich nach einigen Tagen schwarzen. Swl. in W.,
1. in NH3, worin bald Red. zu Ag eintritt. Das Mg-Salz (II) aus I  durch eine wss. 
Lsg. yon MgCla. Stets harte Krusten von Krystallaggregaten mit 6II20. Das 
Ca-Salz (III) wird ebenfalls aus I  wie bei I I  angegeben erhalten. Es bildet dicke, 
groBe, rhomb. Tafeln, welche aus W. umkrystallisierbar sind. Verliert im Vakuum 
iiber H2SO< yon seinen 6 Moll. H20  5. Das Ca-Salz mit aufierem Brenzcatechin, 
[Sn(0C& Tli0)3]Ca 3CaE i{OS)i -}- 4 II20, entsteht durch Losen yon 1jta0 Mol. SnCl4
in 50 ccm W ., Versetzen mit 8/10a Moll. Brenzcatechin u. a/ioo Moll. Calciumacetat 
u. bildet ein aus W. umkrystallisierbares weiBes Pulyer, welches im Vakuum iiber 
H2SO.j 3HaO yerliert. Das n. Ba-Salz (IY) entsteht durch Losen yon 1/100 Mol. 
SnCl4 in 50 ccm W. u. Versetzen mit 4/100 Moll. Brenzcatechin u. 3/100 Moll. Barium- 
acetat u. Kochen beim AbkUhlen in zentimetergroBen, dicken, rhomb. Tafeln mit 
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9HsO, welche mit I I I  isomorph sind. Umkryatalliaierbar aus W. Verliert uber 
1I2S04 6H20. Das Ba-Salz mit av fi erem Brenzcatechin ist analog dem Ca-Salz ge- 
baut, wird wie IY  dargestellt, aber mit 8/i„o Moll. Brenzcatechin, u. bildet ein weiBes 
aus W. umkrystallisierbares Pulver. Von seinen 10H20  verliert es iiber HjSO., 
im Vakuum 7. Das n. Zn-Salz mit 6HaO entstelit aus I  durch Versetzen mit wss. 
ZnS04. Krustige Aggregate. Das Mn-Salz mit 1011,0 stellt man aus I  durch 
MnS04 dar. Sechsseitige, tafelig prismat. Krystalle. Umkrystallisierbar aus W. 
Verliert iiber 1I2S04 4HaO. Das Al-Salz mit 30H20  entsteht aus I  durch Yersetzen 
mit A12(S04)3 u .  bildet aufeinander geschiehtete Tafeln, welche im Vakuum iiber 
H 2S04 15H20  verlicren. In W. zwl. Das Pyridinsalz [^(OCgĄO^JHj ■ Py2 • 
211^0 (Y). In einer Lsg. von ‘/ioo ^I°l- SnCl4 in 20 ccm W. lost man 4/IOO Moll. 
Brenzcatechin u. fiigt Pyridin hinzu, bis sich ein anfangs gebildeter Nd. wieder 
gel. hat. Beim Verdunsten schieden sich durchsichtige, schiefwinklige Tafeln aus. 
Wl. in W. u. A., 11. in Pyridin. Das Chinolinsalz, analog Y gebaut, ebenfalls mit 
2H aO, bildet ein orange Pulver. Swl. in W. u. A. Das Piperidinsalz, ebenfalls 
analog Y, bildet rhomboederahnliche Krystalle. Verliert iiber H2S04 seine 2H20. 
Wl. in W. Das Athylendiaminsalz wird wie Y hergestellt. Es bildet ein farbloses,. 
in W. wl. Pulyer. Ammoniumtrigallolstanneat, [6Vi(O2C'0J/3Oi:f)3](iYl/ 4)2 • 311^0 (YI) 
entsteht durch Losen von */ioo Mol. SnCl4 u- */100 Moll. Pyrogallol in 10 ccm W. u. 
Zufiigen von konz. NIL, bis zur schwach alkal. Rk. Yerwachsene, taflige Krystalle, 
welche iiber H2S04 1H20  yerlieren. Pyridintrigallolstanneat, [Sn(OaCa / /3OJI)3]i/, • 
P(/4-5iT20, wird wie YI dargestellt u. bildet cin gelbes, in W. wl. Pulyer; welches 
iiber H2S04 im Vakuum 11I20  verliert. — Die Salze mit iiuBerem Brenzcatechin 
geben mit FeCl3 eine Griinfarbung, was ihrem Bau durchaus entspricht. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 150. 217—30.) E n s z l in .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
E. T. W herry, Eine Tabellierung der Aluminiunmlicatmineralien. In einem 

Dreieckdiagramm mit SiOa u. Al2Oa in den Ecken u. HaO auf einer mittleren Linie 
lassen sich yiele Aluminiumhydrosilicate nach dem Verh:iltnis Si : Al eintragen, 
wobei kolloide, metakolloide u. krystalline Mineralien besonders dargestellt werden. 
(Amer. Mineralogist 10. 65. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 263. Ref- 
W . E it e l .) E n s z l in .

K enjiro K im iira, Die chemischen Untersuchungen an japanischen Mineralien 
mit einem Gehalt an selteneren Elementen. IV. u. V. Mitt. (III. vgl. N. Jahrb. f. 
Minerał. 1924.1 .165; C. 1924. II. 610.) IV. Analysen von Zirkon, Xenotim wid AUanit 
von Ishikawa, Provinz Iwaki. Es wird ein Analysengang zur Best. der einzelnen 
Bestandteile angegeben. Zirkon u. Xenotim kommen meist in Verwachsungen mit- 
einander vor. Hiiufig wird der letztere yon ersterem eingeschlossen. Der Zirkon 
hat einen Gehalt an seltenen Erden, der wahrscheinlich von etwas Xenotim her- 
riihrt. Spektroskop, zeigen sich yor allem die Linien des Y, dann die des Sc, Nd, 
Gd, Dy, Er, Yb u. Lu. Der Xenotim cnthalt 37,37°/0 seltene Erden, dereń Linien- 
starke in der oben angegebenen Reibenfolge auftritt. Allanit kommt in schwarzen, 
xadioaktiven Krystallen yor. Hartę 5,5—6, D. 4,60. Er enthalt 3,87°/, Cej08 u. 
8,19% anderer seltener Erden, meist La u. Nd.

V. Analysen des Fergusonits von Hagata, Hagatalits von Ilagata und des 
Oyamalits von Oyama, Prouinz Iyo. Der Fergusonit bildet groBe Krystalle yon der 
Hiirte 6 u. D. 5,30. AuBer den Ce- u. Y-Erden wurden spektroskop, in dem Nd. 
des Sn noch Pb, Cu u. Ge gefunden. Der Hagatalit ist gelblich griin bis grau. 
Strich grau. Hartę 7,5. D. 4,4. Seinen Namen hat er nach seinem Fundort. Zus. 
MgO 0,2; CaO 0,3; Fe2Os 2,3; Ala0 3 2,8; seltene Erden 13,1; UOa Spur; ThOa 1,5^
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Zr02 42,0; Si02 29,7; (Nb,Ta)20 5 2,7; Gliihyerlust 5,5%. Spektroskop, zeigte Y 
die stiirkston Linien, auch waren bei den Erdsauren die Linien des Nb starker ais 
die des Ta. I)as Minerał wird ais Varietat des Zirkons, welche seltene Erden u. 
Erdsauren enthalt, betrachtet. Oyamalit nach seinem Fundort Oyama, Proyinz Iyo, 
genannt, kommt in Feldspat eingebettet ais dunkelgriine bis braune Krystalle mit 
gełbłichweiBem bis weiBem Strich, der Hartę 7,5 u. der D. 4,1 vor. Aus der Zus. 
Mg 00,8; CaO 0,6; Fe20 3 0,6; Al2Os 2,0; seltene Erden 17,7; ThOa 0,6; Zr02 40,9; 
SiOa 25,7; P20 5 7,6; Gliihyerlust 3,5 ergibt sich, daB er eine P20 6-hałtige Zirkon- 
abart ist. (Japan. Journ. of Chem. 2 . 73—79. 81—85. 1925. Tokyo, Uniy.) E n s z l in .

Lj. Barić und F. Tućan, Notizen uber einige Mineralien in Jugoslanicn. E s 
werden Rodochrosit, Epidot, Galcnit, Pyrit u. Hamatit besprochen. (An. Gćol. de 
la Peninsule Balkaniąue 8. Belgrad 1925. 129—35. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 
1925. II. 294. Ref. T u ćan .) E n s z l in .

Esper S. Larsen und E dgar T. W łie rry , Beidellit, ein neuer Mirieralname. 
Dieses Minerał gehort zu den wasserhaltigen Metasilikaten mit dem Verhiiltnis 
RIU : S i: II20  =  2 : 3 : X u. hat seinen Namen nach dem ersten Fundort Beidell, 
Colorado, X ist dabei meist gleich 4. Der Name Lemierił (vgl. Journ. Washington 
Acad. of Sciences 7. 208. 1917) wird besser nur fiir Silicate mit dem Verhiiltnis 
Rui: Si =  1 :2  angewandt. In der Formel bedeutet RUI Al, welches teilweise 
durch Fe111 ersetzt werden kann. Das Minerał kommt in wahrscheinlich rhomb. 
Tafeln vor. Hartę 2. Lichtbrechung a  =  1,494, fi —  1,536. (Journ. Washington 
Acad. of Sciences 15. 465—06. 1925.) E n s z l in .

Clarence S. Rosa und Y. Shannon, Die chetnische Zusammensetzung und die 
optischen Eigenschaften des Beidellits. Bei der Unters. der Lehmmineralien hat Vf. 
auch einige Stiicke yerschiedener Herkunft, welche von L a r se n  u. W h e r r y  mit 
Beidellit bezeichnet wurden (ygl. yorst. Ref.), anałysiert. E s handełt sich bei diesem 
Minerał wahrscheinlich um eine isomorphe Mischung yon Al20 3-3Si02-nHs0  u. 
Fej03-3Si02-nH20 , wobei n ungefahr 4 ist. E s wurde ein Gehalt an Fe20 3 yon
0,80—18,54% gefunden. Danach sind auch einige friiher ais Levrierit beschriebenen 
Mineralien ais Beidellite zu bezeichnen. (Journ. Washington Aead. of Sciences 15. 
467—68. 1925.) E n s z l in .

A lfred Schoep, Uber den Bułtgenbachit, ein neues Minerał. (Buli. Soc. Chim.
Belgiąue 34. 313—14. 1925. — C. 1926. I. 615.) E n s z l in .

G. Tschernik, Chetnische Unłersuchung van Calciumcylit und ihn begleitenden
Mineralien. aus Ehibinsky Tundern. Das durchscheinende, sprode Minerał stammt 
aus einem Nephelinpegmatit Hartę 4. D. 3,82. Zus. 5 J(Ce, Y)20 3-3 COs| -7 (Sr, Ca, 
BajO-COo-lOIIjO. Neben dem Calciumcylit treten noch Natrolith, Yttrocerit u. 
porzellanartige Krusten der D. 2,86 u. Hartę 5 auf. Zus. 2 (Ce, Y, Al)20 3-2(Ca, 
Fe11, KjNa^O-StSi, Ti)02-8Ha0. Dieses Minerał gehort yiełleicht der Zeolithgruppe 
an. (BI. Acad. d. Sc. de Russie 1923. 81—94. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925.
II. 289—90. Ref. P. T s c h ir w in s k y .) E n s z l in .

F. V. V. Hałm, Cornuit, ein neues, proteinartiges Minerał aus der Kieselgur von 
Neu-Ohe. In den senkrechten Spalten der griinen Kieselgur, welche zu Abbau- 
zwecken vom Grundwasser befreit wurde, findet sich ein goldgelbes gallertiges 
Minerał, welches beim Trocknen bei 105° u. im Exsiccator uber H2S04 durchschnitt- 
łich 97% W. yerłiert u. beim Głuhen nur 0,08% Asche, meist SiOa, enthalt. Das 
Minerał zeigt alle Eigenschaften eines EiweiBsols (Fałlbarkeit durch A., Lsgg. von 
CuS04, (NII4)2S04 usw. Biuretprobe, Xanthoprotein-Rk. usw.). Dem Forscher 
F e l ix  Co r n u  zu Ehren wird das Minerał, das erste eiweiBartige, Cornuit genannt. 
Die Wrkg. ais Schutzkolloid ist 30mal starker ais die der Gelatine. Dic Ober- 
fłachenspannung des Sołs gegen W. ist erhoht. Die DifFusion yon Farbstofien,

115*
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Anfiirbbarkeit, rhythm. Fallungen usw. liefern die gleichen Ergebnisse wie Gełatine- 
Isgg. (Zentralblatt f. Min. u. Geol., A bt A 1925. 353—56.] E n s z l in .

T. L. W alker und A. L. Parsons, Ellsworth.it und vergesellschaftlichte Mincralien 
von Sybla, Ontario. In einem Pegmatit yon Monteagle, Township, Hastings Cy, 
wurde ein neues Minerał zusammen mit Quarz, Caleit, Zirkon u. Titanit in hell- 
gelbbrauner u. seliokoladenbrauner Form gefunden. Hiirte 4. Isotrop. Licht- 
brechung 1,74. Die Analyse der 2. Form ergab in %: Nb20 6 34,27, Ta.20 6 4,27, 
TiOj 9.79, Sn Oj 0,25, SiOa 2,68, F  0,49, U 02 8,42, UOs 10,68, CaO 13,62, MnO 0,22, 
PbO 0,41, Fea0 3 3,80, I!20  11,42, was der Zus. E 0 .N b 20 6-2H20  entspricht.
D. 3,758. Er ist stark radioaktiy u. hat- auch angrenzende Mineralien durch seine 
a-Strahlen yeriindert Sein Alter berechnet sich zu 197 Millionen Jahren nach 
dem Yerhaltnis Pb : U. Er enthJilt etwa 51 mg Ra pro Tonne. Die erste Abart 
ist ganz ahnlich zusammengesetzt, hat die D. 3,608 u. enthśilt noch etwas seltene 
Erden. (Contrib. to Canad. Miner. 1923; Uniy. of Toronto Stud. Geol. Ser. Nr. 16. 
1923. 13—20. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. H. 278—80. Eef. W. E it e l .) E n sz .

J. W. Greig, Bildung von Mullit aus Cyanit, Andalusit und Sillimanit. (Amer. 
Journ. Science, S il l im a n  [5] 11. 1—26. — C. 1925. II. 2225.) E n s z l in .

A lfred Schoep, 'Uber den Plancheit und den Shattuckit. Gleichartigkeit der 
chemischen ZMsammensetmng der beiden Mineralien. Es wurde ein sehr reiner 
Plancheit yon Tantara (Afrika) untersucht u. gefunden, daB die Zus. desselben der 
Formel 2Si0a-2(Cu,Ca)0-H20  entspricht, wobei etwa 0,3 Mol.% Cu durch Ca er- 
setzt sind, wShrend der Shattuckit die Zus. 2Si0s-2CuO-H2O aufweist. Opt. sind 
beide Mineralien yerschieden. Der erstere hat die Lichtbrechung a  1,645, fi 1,660 
u. y  1,713, letzterer u  1,752, fi 1,782 u. y  1,815. E s wurde noch die Entwiisserungs- 
kurye des Plancheits aufgenommen, nach der bei 620° alles W. entwichen ist. 
(Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 315—21. 1925.) E n s z l in .

E. Kostylewa, Uber den Ramsayit der Chibinsk- und Lujavrurt-Tundra. (Vgl. 
N. Jahrb. f. Minerał. 1925. I. 19; C. 1925. I. 2621.) Eine neue Messung ergab fiir 
die D. des Ramsayits 3,437 (13°). Es ist rhomb. mit a : b : c  =  0,60522:1:1,64983 
(eine neue Aufstellung), pleochroit.: hellgelb u. orangerot, gegen SSuren mit Aus- 
nahme von HF bestiindig. Chem. Zus.: 34,07°/o SiOa, 47,0% TiOs, 16,88% Na20,
0,12% K-jO, l,71°/0 FeO, 0,09% CaO. — Eingehende Beschreibung der Fundorte. 
(Buli. Acad. St. Pćtcrsbourg [6] 1925. 363—82. St. Petersburg, Akad. d. 
Wissensch.) B ik e r m a n .

E. K ostylew a, Uber die Pektolite der Chibinsk-Tundra im Bussisch-Lappland. 
(Vgl. vorst Eef.). Drei Proben des Pektolits aus der Chibinsk-Tundra ergaben 
49,00—53,80% Si02, 0,68-2,06%  A120 3, 0,95—1,39% Fe20 3, 32,04—32,46% CaO,
0.55—2,17% MnO, 1,09% MgO, 7,38-8,99% Na20, 0,53—0,60% K20, 2,85—4,08°/o 
HjO. — Ais Begleiter von Pektolit, Astrophyllit, Biotit, Sphen u. Egirin trat ein 
neues Minerał, Juxporit auf (yon dem Bergplateau Juxpor, wo es gefunden wurde), 
seidige Faden u. Schuppen, rosa bis fleischrot, leicht schmelzbar yor der Lotrohre,
1. in h. HC1. Die Zus. konnte mangels geeigneter Proben nicht sicher ermittelt 
werden; sie entspricht wohl der Formel (R ^y S iO j, worin E ‘2 =  H2, Na.2, Kj, 
RH =  Ca, Mg, Mn sind. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1925. 383—404.) Bik.

E. Y. Shannon, Uber Siderit und beigemengte Mineralien aus dem Columbia 
River Basalt von Spokane, Washington. (Proceed. U. S. Nat. Mus. 62. Nr. 12. 
1923. 1—19. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. H. 296—99. Eef. W. E i t e l .) E n s z .

P. A. W agner, Ist der Diamant zu Umwandlungen unter dem Ein fiu fi von 
Agentien, welche an oder nahe der Erdoberflćiche tcirksam oder besonders aktiv sind, 
fahig? Je nach der Art der Lagerstutte werden besondere Ausbildungen des 
Diamanten beyorzugt. So liefert der „Gelbgrund“ eine kleinere Anzahł brauner 
Diamanten ais der „Blaugrund“. Das haufige Auftreten der griinen Yarietat im
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„Gelbgrund" soli durch radioaktiye Vorgiinge in der N&he der Erdoberfliiche er- 
klSrt werden. Beeinflussung der Diamanten durch die Erdoberflache sind ziemlich 
sicher, ihre Erkliirung aber nicht eindeutig. (Proc. of the geol. soc. of South 
Africa 1917. 27—30. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 350—51. Ref. E r i c h  
K a y s e r .)  E n s z l in .

Pr. Slavik, Der Phosphorgehalt der Eisenerze im bShmisehen Unłersilur. E s 
wird die mineralog. Struktur u. Zus. der oolith. Eisenerze aus dem Ordoyicium be- 
schrieben. Ais Mineralien finden sich Chamosit u. sein Umwandlungsprod. Myelin, 
ein W.-haltiges Eisen-Aluminium-Silicat, welches fast farblos ist u. eine kleinere 
Liclitbrechung, aber eine starkere Doppelbrechung ais der Chamosit besitzt. Hartę
2—2,5. D. 2,714. Wird durch HC1 nicht angegriffen. AuBerdem kommen H Jim alit 
u. Magnetit vor. P ,0 5 ist in den Erzen weit yerbreitet u. findet sich hauptsilchlich 
in Gelen. Sein Ursprung ist organ. Natur aus den Schalen von Brachiopodcn. 
(Bergbau u. Hutte 1918. 1—8. Sep. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 306—13. 
Ref. F. U l r i c h . )  E n s z l i n .

Er. Slayik, Uber pisolithische bauodtfiihrende Eisenerze der bohmischen Kreide. 
(Rozpr. C. Ak. 31. KI. II. Nr. 3. 1—14. Sep. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925.
II. 313— 14. Ref. F r . U l r ic h .) E n s z l in .

F r. Slavik, Uber einige Eisenerzvorkommen im schleaischen Gesenke. (Sbornik. 
St4t. geol. ustayu Ć. republiky 2. II. 1913. 1—7. Sep. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 
1925. H . 314—16. Ref. F r . U l r ic h .) E n s z l in .

H. Scłm eiderhóhn, Uber Zusammenlidnge zwisehen dem Rostverhalten und der 
mineralogischen Bescha/fenheit des Siegerldnder Spateisensteins. Ein Rohspat mit 
feinen Quarzbrockchen u. -Lamellen braucht zum Rosten 3% Kokszusatz, wiihrend 
ein beinahe monomineralischer 7—8% Koks benotigt. Der erstere wird durch die 
yerschiedenen Ausdehnungskoeffizienten der Mineralien gesprengt u. aufgelockert, 
so daB die Osydation u. Dissoziation leichter u. rascher yonstatten geht. (Ber. 8 
des Erzausschusses des Yereins deutscher Eisenhuttenleute 1925. 1—4. N. Jahrb. 
f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 290. Ref. C is sa rz .)  E n s z l i n .

Georg Frebold, Uber die eindeutige Unterscheidung von Pyrit und Markasit in 
Erzlagersłatłen. Durch Debye-Scherrer-Diagramme laBt sich Pyrit eindeutig von 
dem rhomb. Markasit unterscheiden. Auf Grund dieser Unterss. findet Vf., daB 
die Annalime, strahlige Aggregate von FeS, bestiinden aus Markasit, nicht richtig 
ist, da dieselben haufig das Spektrogramm des Pyrits zeigcn. FeS2 vom R a m m e ls -  
r e r g  u. yon M e g g e n  erwiesen sich ais Pyrit. Die dichten feinkornigen Massen 
in Sedimenten sind stets Pyrit. (Metali u. Erz 23. 10—12. Hannoyer.) E n s z l i n .

S. Kurbatow, Uber eine neue Lagerstdtte der Vanadium- und Uranverbindungen 
im Bezirk Minusuisk des Gouvernements Jenisseisk. In der Niihe der Kupferminen 
„Jułia“ wurde im Allophan ein kanariengelbes Minerał gefunden mit ca. 33°/<, Va0 5, 
52% CuO u. 0,59% U30 8; eine genauere Analyse erwies sich ais unmoglich, weil 
das Minerał mit Allophan, Opal u. braunem Eisenoxyd innig yermengt; ist. Es ge- 
hort ofifenbar zu Kalkvolborihit\ das U30 8 riihrt wahrscheinlich yon der Beimengung 
des Tujamunits her. (Buli. Acad. St. Pźtersbourg [6] 1925. 315—22.) B ik e r s ia n .

Jasper L. Stuckey, Schiefertone von North-Carolina. (Journ. Amer. Ceram. Soc.
8. 843—46. 1925. Raleigh [N. C.].) Salmang.

M. Rozsa, Mechanismus und physikalisch-chemische Bedingungen der Differen- 
zierung sedimentarer Carbonatgesłeine. (Vgl. Zentrałblatt f. Min. u. Geol., Abt. A 
1925. 195; C. 1925. n . 1141.) Zusammenfassung der bisher yeroffentłichten Arbeiten 
(vgl. S. 1522). (Zentrałblatt f. Min. u. Geol., Abt. A 1925. 357—61.) E n s z l i n .

George W. Bain, Diffusion in Glasern von Agatę Point. Beschreibung yon 
schwarzen Rhyolit-Porphyren u. Glasern yon Agatę Point am Oberen See. (Amer. 
Journ. Science, S i l l i m a n  [5] 11. 74—88. New York, Uniy.) E n s z l i n .
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W alte r K lingapor, Beitrag zur Kenntnis uber die Bedeutung der mesopotamischen 
Ólvorkommen. (Petroleum 21. 2113—16. 1925. Eisleben.) BOr n s t e in .

S. E. Shaw, Die im Betroleumgas entlialtcnc Energie. Es wird die zum Empor- 
kommen des Erdols notige Energie berechnet. Diese wird durch die Gase bei 
ihrer Expansion geliefert. Fiir yersehiedene Quellen wird das Verlialtuis des zum 
Fordern notigen Gases zum Gesamtgasgehalt berechnet. Diese Zalil liegt zwischen
3 u. 134. Sie muB iiber 1 sein, wenn freiwilliges Hochkommen erfolgen soli. 
(Mining and Metallurgy 7. 9—10.) E n s z l in .

J. C. M cLennan, Helium in Canada. Vf. besclireibt den //e-Gehalt des Gases 
in den yerschiedenen Teilen Canadas. (Naturę 117. 93. Toronto, Uniy.) J o s e p h y .

Charles Edw in Holland, Der Ooldgelialt von Flufiwassern. Es werden FluB- 
wiisser auf iliren Goldgehalt untcrsuclit u. gefunden, daB der ColoradofluB jahrlicli 
mchr Au ins Meer scliickt ais in diesem Land gewonnen wird. (Mining and Metallurgy 
7. 27.) E n s z l in .

I. Pouget und D. Chouchak, Badioaktwitat der Mineralwasscr von Hammam 
Meskutin (Algier). Es werden die lieiBen Quellen Hammam Meskutin bei Kon- 
stantine mit Tempp.' von 86—96° u. einem starken Gehalt an Ca(HC03)2 u. C02 
untersucht, welche auf einer Hochfliiche entspringen u. z. T. ais Bader benutzt 
werden. Die Leitfahigkeit ist bei allen fast gleich, also wahrseheinlich aucli ihre 
Zus. Die Radioaktiyitat ist sehr gering. Sie betriigt 0—0,37 Millimikrocurie, bei 
einer Aktiyitat der Quellgase mit 97% C02, 0,7% HjS u. 2,3% Na von 2,4 Milli
mikrocurie. Die Aktiyitat der in der weiteren Umgebung auftretenden Quellen mit 
meist niedrigeren Tempp. ist bedeutend hoher (bis 13,7 Millimikrocurie). (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 181. 921—23. 1925.) E n s z l in .

G. M. B. Bobson und D. N. H arrison , Messung des Ozongehaltes in der 
irdisehcn Atmosphare. Die in der Atmospli&re yorhandene Menge an Ozon wird 
mit Hilfe seiner starken Absorptionsbanden im Ultrarot u. Infrarot bestimmt, indem 
die Intensitiiten von irgend zwei Wellenlangen der absorbierten Lichtstrahlung mit 
der der unabsorbierten yergliehen werden. Zur Best. des Absorptionskoeffizienten 
muB bekannt sein, wie groB ohne Absorption durch die Atmosphare die Intensitat 
der Wellenlangen ist. Diese wird erhalten, indem man auf der Erde die Inten- 
sitaten an yerschiedenen Tageszeiten miBt u. sie gegen den Weg, den die Strahlen 
zuriłckzulegen haben, graph. auftragt u. dann fiir die Entfemung Nuli extrapoliert. 
Der durchschnittliclie Ozongehalt der Atmosphare ist gleich einer 3 mm dicken 
Schicht reinen Ozons bei n. Druck- u. Temp.-Bedingungen. Die maximalen u. 
minimalen Mengen unterscheiden sich um ungefahr 50% - Bei einem Vergleich der 
wahrend ungefahr eines Jahres angestellten Beobaclitungcn iiber die Ozontnenge 
mit den wahrend dieser Zeit gemachten Barometerdruckmessungen ist ein naher 
Zusammenhang zwischen beiden Ersclieinungen erkennbar. Eine Zunahme des 
Ozongehaltes bewirkt eine Temp.-Erholiung in den oberen Luftschicliten u. ver- 
mindert so .die Luftmasse iiber der Erdoberflache u. damit den Oberflachendruck. 
(Proc. Physical Soc. London 2 2 . 74—76. 1925.) S it t ig .

W . B aranów , Uber die Badioaktwitat und die Ionisation der Luft in Tuja- 
Mujun (Ferghan-Gcbief) im August 192Ł Die Luft in der Umgebung der Ka-Lager- 
statten von Tuja-Mujun ist starker ionisięrt u. enthalt mehr radioaktiye Substanzen, 
ais die durchschnittliche Luft. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1925. 427—48. 
Moskau, 1. Uniy.) B ik e r m a n .

A. L acro is und Const. A. K tenas, Die jetzigen Laven des Fouquć Kameni 
(Santorin). Die Layen der yerschiedenen Ausbriiche des Santorin wcisen in ihrer 
Zus. eine groBe GleichmaBigkeit auf. Es wurde nun eine solehe des letzten Aus- 
bruchs (1925) untersucht. Sie bildet ein schwarzes Glas mit yielen Feldspat- 
krystallchen, ahnlich den Stucken friiherer Ausbruche. Die chem. Zus. ist mit Aus-
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nahme kleiner Abweichungen im Gehalt an A130 3, CaO u. den Alkalien ebenfalls 
der frUherer. Ergiisse, besonders des von 1866, sebr ahnlieh. (C. r. d. l'Acad. des 
scienees 181. 893—95. 1925.) E n s z l in .

Const. A. Ktenas, Dic Einschlusse und Asche des Fouąue Karneni. (Vgl. vorst. 
Ref.). Die Einschlusse sind in Lava, in Blocken n. Bomben zu finden. Sie ge- 
lioren nach der Einteilung von L a c r o ix  z u  den homoogenen, plesiomorplien anti- 
logen u. sind graubraun bis Schwarz yon korniger bis porphyrisclier Struktur u. 
miarolitiseher Textur. Die Augite bilden groCe Krystalle. Der Plagioklas ist stark 
basiscli. Die mineralog. Struktur der Asche ist bei allen Ausbrii,chen dieselbe ge- 
blieben. Die Asche enthalt in W. 1. Bestandteile wie Ca, Na, Mg, Cl u. SO^-Ionen. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 74—75.) E n s z l in .

C. S. W right, Kosmischc Strahlen. Angeregt durch die neuen Befunde von 
M il l ik a n  (ygl. S. 1129) uber Hohenstrahlung gibt Vf. eine histor. Darst. der Radio- 
aktiyitat der Luft u. geht besonders auf die Arbeiten von K o l iiOr s t k r  (Ztschr. f. 
Physik 11. 379; C. 1923. I. 1107) u. M il l ik a n  ein. (Naturę 117. 54—56.) Jos.

D. Organische Chemie.
P. P etrenko-K ritschenko, Uber das Gesctz der Periodizitat und die Theorie 

der cyćlischcn ungesaltigten Yerbindungen. (Ygl. S. 566). Nachzutragen ist: Das 
Gesetz der Periodizitat erklart auch die chem. Traglieit des Bzls. im Vergleich zu 
cyclo-Butadien u. cyclo-Octatetraen. Die Aktiyitat einer Doppelbindung wird durch 
eine andere Doppelbindung bezw. ein Halogen an einem entfernteren C-Atom nicht 
beeinfluBt (z. B . C H ,: CII • CHSX), durch ein in c-Stellung befindliches aufgehoben 
(z. B. CH2: CHX, wrorin die Eigenschaften sowohl von X, wie auch yon der Doppel
bindung abgeschwaeht sind, oder konjugierte Doppelbindungen, die die beiden 
inneren Atome : C—C: inaktiyieren), durch eine Anhaufung der Halogene (z. B . 
CH3: CXj) wieder gesteigert. Dementsprecliend andert sich die Aktiyitat der 
Doppelbindungen von cyclo-Octatetraen, wo sie weifer yoneinander geriickt sind, 
(Winkel =  135°) zu Bzl. (Winkel =  120°) u. cyclo-Butadien (Winkel =  90°). 
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 111. 23—35. 1925. Odessa, Chem. Technikum.) B ik e r m a n .

F. O. Mann und W . J . Pope, Dissynmetrie und Asymmetrie der molekularen 
Konfiguration. (Vgl. Chemistry and Ind. 44. 833; C. 1925. II. 2041.) Die von 
S m it h  (S. 1388) gegen dic 1. c. entwickelten Ansichtcn erhobenen Angriffe werden 
zuriickgewiesen. (Chemistry and Ind. 44. 1225—26. 1925.) L in d e n b a u m .

Anstin M. Patterson, Yorschlag internationaler Regeln zur Beziffcrung organi- 
scher Jlingsystcme. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 1—18. — C. 1925. I. 2161.) Sp .

George M acdonald B ennett und A lfred Louis H ock, y,■'/-Dichlordipropyl- 
mlfid. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 121. 2140; C. 1923. I. 1416.) Das y ,y ’- 
Dichlordipropylmlfid (aus ^''-Diosydipropylsulfid mit Thionylchlorid bei Ggw. von 
Dimethylanilin) liefert mit alkoh. KCN leicht Tliiodibutteraiiuredinitril, wahrend 
das (5,^'-Dichlordiathylsulfid eine Yerb. Cgll^S^CN^ liefert (ygl. D a y ie s , Journ. 
Chem. Soc. London 117. 298; C. 1920. III. 143). Mit Hypobromit, IINOs oder 
H2Oa oxydiert, entsteht nicht das zu erwartende Sulfoxyd, sondem das Sulfon. Der 
\ergleich der Reaktionsgeschwindigkeit der ^5,/9'-Dichlordiathyl- u. /,;''-Dichlor- 
dipropylsulfide mit alkoh. NaOH ergibt, dali das -Deriy. 60 mai so schncll 
reagiert wie das / , /'-Deriy.

V ersuche. /-Chlorpropylalkohol gibt mit Na»S in W. ruckflieBend erhitzt, 
mit Wasserdampf dest. u. mit HgO yerkocht das Mercaptid des y-Ozypropyl- 
mercapians, C6H140 2S3Hg, aus n-Butylalkohol, F. 132—134°. Der Ruckstand der 
Wasserdampfdest. liefert y,'/-Dioxydipropylsulfid, ais Bisphenylurelhan, C,0IL,O4NS, 
isoliert; aus Bzl., F. 146—148°. Das Sulfid gibt mit Thionyichlorid bei Ggw. von
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Dimethylanilin y ,y '-Dichlordipropylsulfid, C0H12C]ljS, Kp.43 1 62°; n0‘2l) =  1,5075'; 
d420 =  1,175. Terb. 2• StC^H^Cl^■ PlCl^ aus Aceton, F. 83,5—85°. Dibromid, 
C6H,jCl3Br2S. Aus dem Chlorsulfid, Methyljodid u. nachfolgender Fiillung mit HgJj 
entsteht Dichlordipropyhnethylsulfoniummerciirijodid, C7HI6Cl2J3SHg. Die Oxydation 
des Chlorsulfids mit Na-liypobromit liefert y,y'-Diehlordipropylsulfon, C0H12O2Cl2S, 
aua Bzl. -f- PAe., F. 65—66°, wl. in W., 11. in organ. Losungsmm. Aus dem Chlor
sulfid u. Phenol entsteht bei Ggw. von Na-Athylat bei 180° y,y'-Diphenoxydipropyl- 
sulfid, C18H2,0 2S, aus Methylalkohol, F. 45°. Analog y,Y-Di-p-tolyloxydipropyl- 
sulfid, F. 50—52°. Die Einwrkg. von Piperidin auf das Chlorsulfid liefert y ,y -D i-  
piperidindipropylsulfld, PiTcrat, C28H3e0 14N8S, aus Methylalkohol, F. 199—200°. Mit 
K2S in A. erhitzt, liefert das Chlorsulfid ein polymeres Hexamethylendisulfid, C„H12S. 
(Journ, Chem. Soe. London 127 . 2671—77. 1925. Sheffield, Univ.) T a u b e .

H. J. Backer und A. Bloemen, Dic fi - Sulfobuttersaure. (Vgl. B a c k e r  u .  

d e  B o e r , Eec. trav. chim. Pays-Bas 4 3 . 297; C. 19 2 4 . II. 171.) Angesichts der 
wenigen u. teilweise widersprechenden Literaturangaben uber die Siiure CII3 • 
CH(S03H) • CH2 • COJI wurde dieselbe zuniichst eingehender untersucht. Zur Darst. 
dienten 1. das Yerf. ,von H e m il ia n  (L ie b ig s  Ann. 176. 10 [1875]) mit der Modi- 
fikation, daB statt ^-Chlorbuttersaureester die entsprechende Br-Verb. mit (NH4)2S03 
umgesetzt wurde, 2. das mehr zu empfehlende Verf. von B e il s t e in  u .  W ie g a n d  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 18. 483 [1885]). Die freie Saure bildet hygroskop. Krystalle 
mit 1II20 , F. 72°. Die Salze sind im allgemeinen leichter 1. ais diejenigen der 
«-Sulfobutters;iure, teilweise hygroskop. u. yon geringer Krystallisationsneigung. 
Das Ba-Salz krystallisiert aus W. mit 2 H.jO, wovon es einen Teil an der Luft, den 
Best bei 120° yerliert. Neutrales u. saures Cii-Salz wurden krystallisiert mit 4II20  
erhalten. Dic neutralen Salze von Co u. Ni enthalten gleichfalls 4 H aO, sind amorph 
u. hygroskop. Sie ersetzen beim Losen in Pyridin alle H20-Moll. durch Pyridin, die 
Cu-Salze nur 3; die entstandenen Komplexe sind sehr unbestandig. Zur Charakteri- 
sierung geeignet ist das saure Anilinsalz, kleine Nadeln yom F. 162° (das ent- 
feprechende Salz der «-Sulfobuttersiiure hat F. 175°). Benzidin bildet neutrales u. 
saures Salz. Mit aromat. Aminen reagiert die ^9-Sulfosiiure in gleicber Weise wie 
die a-Yerb. Die mit Anilin entstehende Butyranilid-fl-sulfosaure kann auch aus 
Crotonanilid u. KHS09 erhalten werden u. ist yielleicht ais inneres Salz (I.) aufzu- 
fassen. Ihre Salze krystallisieren yiel besser ais diejenigen der ^?-Sulfos5ure selbst, 
das Ba-Salz mit 1H20, Cu-Salz wasserfrei, Co- u. Ni-Salze mit 5 II20. o-Plienylen- 
diamin liefert Benzimidazol-2-propyl-fi-sulfosdure (II.), die wegen des Fehlens von 
hygroskop. Eigenschaften u. Unloslichkeit in W. ais recht bestandiges inneres 
Salz (III.) aufzufassen ist. Der W.-Gehalt der Salze ist der gleiche wie bei denen 
der Anilidsulfosaure. Diese RegelmaBigkcit gestattet die Annahme, daB in allen 
Fallen 1 Mol. an eine Sulfosauregruppe gebunden ist, die anderen an das Metali.

Butyranilid-{]-sulfosaure, C10HI3O4NS, krystallin., nicht hygroskop. Pulyer, 
Farbung gegen 125°, F. gegen 173—178°, 11. in W. u. A., weniger 1. in Aceton, fast 
unl. in A. — Benzimidazol-2-propyl-fi-sulfosaure, C10HI2O3N2S (II. bezw. III.), lange 
Nadeln (aus w. W.), bei Erhitzen Zers. ohne Schmelzen, swl. in W. u. den anderen 
gobrauchlichen Losungsmm. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 45 . 100—09. Groningen, 
Univ.) S p ie g e l .

H. J. Backer und A. Bloem en, Die aktiven Kompónenten der racemischen 
fi-Sulfobuttersaure. (Vgl. yorst. Ref.) Das zur Spaltung yon «-Sulfopropionsaure

N

NH
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u. «-Sulfobuttersaure (ygl. B a c k e r  u . d e  B o ek , Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 297;
C. 1924. II. 171) benutzte Strychnin yersagtc hier. Dagegen zeigte sich das neu- 
trale Salz mit Brucin geeignet zur Gewinnung der d-Saure. Die l-Saure kann aus 
dem neutralen Salze mit Chinin gewonnen werden, aber nur mit grofien Verlusten. 
Da die Ba-Salze der d,l-Sśiure u. der opt.-akt. Siiuren fast gleiche Loslichkeit be- 
sitzen, muBte ein Gemenge yon mehr ais 50% 1-Salz mit d,l-Salz beim Umkrystalli- 
sieren wesentlich 1-Salz liefern. Wurde die erste Mutterlauge vom Brucinsalz, die 
sich bei Isolierung der d-Saurc ergab, in Ba-Salze verwandelt, so enthielt das Ge- 
misch 85% 1-Salz u. lieB solches direkt bei Krystallisation aus W. in reinem Zu- 
stande abscheiden. Die Drehung der opt.-akt. Sauren ist schwach im Verhiiltnis 
zu den bei den «-Sulfosauren beobacliteten; wahrend diese bei Neutralisation das 
Zeichen der Drehung andern, bleibt sie bei der |9-SulfosSure im gleichen Sinne, 
aber bedeutend erhoht, bei Neutralisation lediglich der Sulfogruppe (saure Salze) ein 
wenig erhoht. Die Differenzen sind gleich fiir Salze mit starken u. farblosen Basen 
(Ba, Tl). Das saure Anilinsalz hat etwas schwachere Drehung infolge schwaclier 
Dissoziation. Das saure Cu-Salz u. die neutralen Salze von Co u. Ni zeigen keine 
merklichen Unterschiede gegeniiber den ungeffirbten Salzen. Das neutrale Cu-Salz 
zeigt aber groBere Drehung. Das neutrale Co-Salz erfiihrt beim Losen in absol. A. 
betrachtliche Steigerung des Drehungsvermogens, zugleich Erhohung der Dispersion, 
das Ni-Salz zeigt keinen merklichen EinfluB des A. Bei einigen Salzen treten 
Unterschiede in der Zus. gegeniiber den d,l-Salzen auf. So hat das akt. Ba-Salz 
nur llijO . — Wenn die groBe Verschiedenheit der Drehung zwisehen S&ure u. 
neutralen Salzen auf der Neutralisation des Carbosyls in diesen beruht, muBte sie 
bei der opt.-akt. Butyranilid-fi-sulfosaure fehlen. Dies ist in der Tat der Fali. 
Diese Saure wurde in linksdrehender Form durch Spaltung der d,l-Saure mittels 
Brucins oder aus der 1-Sulfobuttersaure durch Einw. von Anilin gewonnen. Beim 
Losen in organ. Losungsmm. zeigt sie Rechtsdrehung, in A. ebenso stark wie die 
Linksdrehung in W., in Aceton sehwacher. Dies ist yielleicht der B. eines inneren 
Salzes (vgl. yorst. Ref.) zuzuschreiben, das in A. bestiindig ist, in W. dissoziiert. 
Im Gegensatze zu der Verb. aus der «-Sulfosiiure zeigt ihr Co-Salz nicht das 
Cottonsche Phanomen (anomale Drehung in alkoh. Lsg.), was die Theorie von L if- 
s c h it z  (Ztsehr. f. physik. Ch. 114. 487; C. 1925. I. 2536) zu stiitzen geeignet ist.
— Die Benzimidazol-2-propyl-fi-sulfosaure gab mit Alkaloiden keine krystallisierten 
Salze; eine opt.-akt. Form wurde durch Einw. yon o-Phenylendiamin auf d-(5-Sulfo- 
buttersiiure gewonnen; ihr Ba-Salz zeigte fiir % Mol. —7,2° Drehung, wobei un- 
sicher ist, ob dieser W ert das Maximum yorstellt. Die Saure kann, da unl., nicht 
mit den Salzen bzgl. des Drehungsyermogens yerglichen werden, Ba-, Ni- u. Co- 
Salze zeigen untereinander keine merklichen Unterschiede, auch nicht in alkoh. 
Lsgg. In der folgenden Tabelle werden die molekularcn Drehungswerte, bei den 
Salzen auf 1 Mol. Saure bezogen, zusammengestellt (* bedeutet estrapolierte Werte):

Wellenlange (fip.) 642 589 (-D) 550 505

^-SulfobuttersUure . . . . 3,1 3,6 4,5 5,6
Saures B a-S alz................... 5,1 5,7 6,6 8,0
Neutrales Ba-Salz . . . . 15,3 18,5 20,9 24,9
Neutrales Co-Salz . . . . 16,8* 18,9 21,3* —

Dasselbe in A....................... 40,6* 60,7 — —
d-Butyranilid-/3-sulfosiiure . 12,3 17 20 25,5
Dieselbe in A........................ —16 —18,2 —19,3 —22,8
Ba-Salz........................ 12,8 17 20,2 26,6
Co-Salz.................................. 15,4 18,5 23,2 —

Dasselbe in A....................... 8 12 16 —
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V e rsu c h s te il. Salze  d e r ^ -S u lfo b u tte rs iiu re . Neutrales Stryehninsalz, 
C4H80 5S*202,11^02^-51120, Rosetten kleiner Nadeln. — Neutrales Brucinsalz, 
C4II80 6S • 2 CJ3H260 4N2 • 8 H20 , charakterist. Prismen. — Neutrales Cinchoninsalz, 
C4H80 6S-2 C19H2j0 Ns, kleine Prismen. — Neutrales Chinbisalz, C4II80 3S • 2 CioIT240 2N2 • 
GHjO, yerfilzte NSdelchen. — Saures Stryehninsalz, C4I130 6S • Co1H22OiN,! • 3 Hs0, 
Tafeln, sil. in W. — Saures Brucinsalz, C4H80 6S* CJSH280 4NS• 3H20, rechtwinklige 
Krystalle. — S alze der d -S u lfo b u tte rs a u re . Neutrales Ba-Salz, C4H0O5SBa- 
Ha0, anscheinend rechtwinklige Tafeln. — Saures Cu-Salz, C8H14O10S2Cu-4HjO, 
kleine blaue Nadeln, yerliert bei 100° 2HsO. — Neutrales Co-Salz, C4H8O6S0o• 
2H20 , rotyiolett, wasserfrei (150°) dunkelblau. — Neutrales Ni-Salz, C4H00 5SNi- 
2HjO, griines Pulyer, bei 150° wasserfrei. — S alze  d e r 1 -S u lfo b u tte rsa u re . 
Neutrales Ba-Salz. — Neutrales Cu-Salz, C4H„0 6SCu-4H20, entlaBt das W. bei 130".

d,l-Butyranilid-fi-sulfosaure. Stryehninsalz, C10H13O4NS• C21H220 2N2• 2H20. — 
Brucinsalz, ClcH,30 4NS-C23H230 4N2’10H20, Prismen; 9 Moll. H20 entweichen gegen 
100°. — l-Butyranilid-fi-sulfosaure, C1()H I30 4NS, Nadeln, F. 165—168°. — Ba-Salz, 
C20H21O8N2S2Ba-II2O, glanzende Plattchen. — Cu-Salz, C20H2)O3N2S2Cu, blaugriine 
Nadelchen. — Co-Salz, C20H21O8N,,S2Co-5H2O, rosafarbene Krystalle. — Ni-Salz, 
Cł0H24O8N2S2Ni-5HjO, heligriin. — l-Bcnzimidazol-2-[propyl-fi-sulfosaurc]. Ba-Salz, 
C joH jjO ^SjB a^H jO , yerliert 1H20  bei 120°. — Co-Salz, C20H32O0N4S2Ba-5H2O, 
blau. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 45 . 110—23. Groningen, Uniy.) S p ie g e l .

J . Houben und E. Pfankuch, ii  ber die Eimcirkung von Salpeterschwefelsaurc 
auf Dichlor- und Monochlormethylather. Vff. stellten das yon Mo k e s c h i (Atti R. 
Aecad. dei Lincei, Roma [5.] 2 8 . I. 277; C. 19 2 2 . II. 291) durch Nitrieren von 
Dichlormethylather mit Salpeterschwefelsaure erhaltene Nitromethoxymethylnitrat, 
OjN • CHa • O • CHj • O • N 02, aus Monochlormethylather dar. Der Beweis, daB 
N j06 ais ONOs u. NO_, eintritt, wurde fur die erste Gruppe erbracht durch 
Yerseifung u. Best. von Nitrit u. Nitrat, entstanden durch Zerfall des inter- 
mediar gebildeten Nitrometliylalkohols. Die NOf-Gruppe wurde auf spektrochem. 
Wege festgestellt. Das von M o k e s c h i bei der Yerseifung beobaelitete Auftreten 
yon Nitromethan konnte nieht bestatigt werden. Weder das Nitromethoxymethyl- 
nitrat, noch das gleichzeitig entstehende Nitro-nitroxy-methylal eignet sich fiir prakt. 
Verwendung, da ihre Darst. sehr gefalirlich ist u. mit groBer Yorsicht gehandhabt 
werden muB. — Nitromethoxymethylnitrat, C2H4O0N2. Farblose olige Fliissigkeit 
Ivp.15 =  48°. Charakterist. Geruch. Bei Verseifung mit Na-Athylat fiillt aąuimole- 
kulares Salzgemisch yon NaN02 u. NaN03 aus; Mol.-Refr. =  26,34; D.12 =  1,5005; 
nD =  1.43276. — Nitro-nitroxy-methylal, 0 2Ń • CII2 • O • CH2 • OCH2 • ONO» == 
C3HaO:Nj. Kp.9 =  88—89°. Aus dem Riickstand der yorigen Yerb.; Dest. kann 
einigermaBen gefahrlos nur mit kleinen Mengen yorgenommen werden. Wasser- 
hełles Ol von charakterist. Geruch. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 86—89. Dahlem. 
Biolog. Reichsanst.) Sc h u s t e b .

Masayoshi Ishibashi, Elektrolytische Beduktion von Oximen. II. y-i-Nitroso- 
valeriansaure und a-i-Nitrosopropionsaure. Die Angaben iiber die Bedingungen 
der Red. decken sich mit den friiheren (ygl. Trans. Amer. Electr. Soc. 45 . 335;
C. 1 9 2 4 . II. 22), nur wird fur Red. der /-i-Nitrosoyaleriansaure die Stromstarke 
jetzt zu 0,5 Amp./lOO qcm angegeben. Diese Saure hatte F . 95—96°, die daraus 
mit S4°/o Ausbeute erhaltene y-Aminovdleriansdurc F . 217—218° (nach T a f e l  193°). 
Ais Kathode bei dieser Red. ist Hg am wirksamsten, dann folgen Pb oder Sn. — 
c(-Aminopropionsaure wurde in Nadeln erhalten, F . 276—278°, opt. inakt Nach 
Spaltung nach der Methode von E. F is c h e r  isoliertes l-Benzoylalanin hatte F . 164 
bis 165°, [«]Da5 =  —32,1°. (Memoirs of tlie Coli. ofScie. Kyoto Imp. Uniy. Serie A.
9 . 6 Seiten. 1925. Sep.) S p ie g e l .

M asayoshi Ishibashi, Elektrolytische Beduktion von Ckcimen. III. Benzildioxim.
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(II. vgl. vorst. Ref.) Die Red. wurde in mit II2S04 angesauerter alkoh. Lsg. bei
1,5 Amp. u. IG—18° durchgefiihrt. Sie ergab Di amino diphenylathan in d,l- u. meso- 
Form, Diphenyloxyałhy lamin, Tetraphenylaldin, Benzoinpinakon, Desoxybenzoin- 
pinakon, i-Toluylenhydrat, n- u. i-IIydrobenzoin. Die einzige dieser Substanzen, 
die ais direktes Reduktionsprod. des Dioxims betraclitet werden kann, ist das Di- 
aminodiphenyliithan. Ob das Tetraphenylaldin direkt aus dem Diosim oder aus bei 
der Hydrolyse yon jenem zunachst gebildeten Monoxim entsteht, ist schwer zu 
cntseheiden. Fur den ersten Fali spricht, daB die Ausbeute daran bei Red. des 
Diosims stets groBer ist ais bei derjenigen des Monoxims. Vf. gibt ein Schema fiir 
die B. des Aldins auf Grund der Annahme, daB die Red. der Benziloxime in der- 
selben Weise vor sich gehc, wie die Red. der CO-Gruppen zum Pinakon. Im 
Benzilmonoxim wird die CO-Gruppe leichter reduziert ais die NOH-Gruppe, daher 
ist hier Benzoinmonoxi»i Hauptprod. — Wird die Red. des Dioxims mit HsS04 ais 
Kathodenlsg. bei hoher Temp. ausgefiihrt, so entstehen Hydrobenzoin u. Toluylen- 
hydrat nicht, die Pinakone in groBerer Menge, mit HC1 jene beiden aueh nicht, 
aber mehr Tetraphenylaldin. Lsg. in NaOH begiinstigt ebenfalls die B. des letzten, 
wahrend auBer Toluylenhydrat u. Hydrobenzoin aueh die Pinakone unter den 
Prodd. felilen. — i-Toluylenhydrał. Das hier entstandene Prod. stimmt im F. 61 
bis 02° u. allen anderen Eigenschaften mit dem gewolinlicben Toluylenhydrat 
uberein, gibt aber damit starkę Depression des F.; das Mol.-Gew., kryoskop. be
stimmt, stimmt fiir die Formel C14II140. (Memoirs of the Coli. of Scie. Kyoto Imp. 
Uniy. Serie A. 8. 7 Seiten. 1925. Sep.) S p ie g e l .

D. Holde und N. N. Godbole, Zur Kenntnis der hochstschmelzenden gesatłigten 
Sauren (Lignoeerin■ und lIexakosansaure) des Erdnufsoles. Vff. isolierten die im 
ErdnuBol enthaltene Lignocerinsaure vom F. 80,5—81° u. eine bisher darin noch 
nicht beobaclitete Saure CiaHi202 vom F. 78,5—79°, die vermutlich die Wider- 
spriiehe in den Literaturangaben iiber Lignocerinsaure yeranlaBt hat. — „Rohe 
Arachinsaure1' wurde erhalten durch Yerseifung des ErdnuBols, Behandlung der 
Seife mit MineralsSure, Krystallisation aus Aceton, dann aus 90%ig. A. Durch 
weiteres Umkrystallisieren aus 96% ig. A. u. Dest. bei 6—10 mm Druck, dann im 
Hochyakuum, Umkrystallisieren der Riickstandssauren aus Bzl. wurde „rohe Hexa- 
konsaure“ erhalten. Hexakonsaure, C^Ii^Oa. Aus der rolien Saure durch Um
krystallisieren aus Bzl., Fiillung mittels Li-Acetat in Chlf.-A., Abscheidung durch 
MineralsSure. F. 78,7—78,9°. — Lignocerinsaure, CJ1H480 2. Aus den Destillaten 
■der rohen Arachinsaure uber den Methylestcr, Abscheiden der freien Saure, Um
krystallisieren aus Bzl., Fallung mit Li-Acetat. F. 80,5—81°. (Ber. Dtach. Chem. 
■Ges. 59. 36—40. Berlin, Techn. Hochschule.) S c iiu s t e r .

D. H olde und A. Gorgas, Uber Addilionsproduktc von Jodmonobromid und 
unterjodiger Saure an ungesattigłe Korper. II. (I. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
1071; C. 1925. II. 801.) Die Ausbeuten der friiher erhaltonen Jodbrom-Additions- 
prodd. wurden bedeutend yerbessert. Statt in Chlf.-Lsg. wurde in Eg.-Lsg. ge- 
arbeitet. Ferner wurden die Ca-Salze der Additionsprodd. von Jodmonobromid u. 
unterjodiger Saure an Eruca-, Ol- u. Linolsaure dargestellt. Sie sind alle klebrig, 
die Bromjodyerbb. krystallin, die Ca-Salze der Jodoxyyerbb. glasig. — Jod-brom- 
behensaure, CS2 II<S Oa BrJ. Aus PAe. F. 37—38°. — Jod-brom-behensaures Ca 
(Ci2H410»BrJ)aCa. F. 136° (Zers.; Dunkelfarbung beginnt bei 120°). — Dijoddibrom- 
stearin8aure, C,8H320 2Br2J s. Aus PAe. -{- Bzl. F. 77,8°. — Dijod-dibrom-słearin- 
saures Ca (C18H310jBraJ 2)2Ca. F. 115°. (Zers.; Braunfiirbung ab 100°.) — Jod-oxy- 
stearinsaures Ca, (C18II340 3J).2Ca. F. 190—194°. (Braunfiirbung, Zers.) — Jod-oxy- 
behensawe, C2»H430 3J. — Jod-oxy-behensaures Ca, (C22H420 3J)2Ca. F. 184—188°. 
(Braunfarbung, Zers.) — Dijod-dioxy-stearinsaure, C18H3ł0 4J,. — Dijod-dioxy-$tearin- 
saures Ca, (C18H330 4J 2)3Ca. F. nicht festzustellen, das Salz wird beim Erwiirmen
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allmahlich diinnflussiger. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 113—15. Berlin, Techn. 
Hochsch.) SOHUSTEB.

Ad. Grim und "Walter Czerny, Zur Kenntnis der Octadecensauren. Um die 
Eignung der fi-Naplithalinsulfonsaure ais Katalysator bei der Darst. yon Olefin- 
sauren aus Oxysauren durch Abspaltung der alkohol. OH-Gruppe u. des II der be- 
nachbarten CH2-Gruppe zu studieren, wurde 12-0xystearinsaure in Form ihres Estera 
gewahlt. Die Rk. geht bei geeigneten Bedingungen glatt yon statten. Die Tendenz, 
OH oder andere Substituenten in 12-Stellung abzuspalten, ist groB. Aus dem 12- 
Osystearinsaureester wurden 2 diastereomere Octadecensauren erhalten, die Vff. nach 
ihren Eigenschaften ais Ólsdure - Form u. Elaidimaure-Form der Octadecen
saure bezeichnen. Die Lage der Doppelbindung in 12,13-Stellung wurde bewiesen 
durch Uberfiihrung der Octadecensauren in Octadecinsaure u. Oxydation der letzteren, 
wobei Dodecandisaure u. Capronsaure erhalten wurden, daneben C-iirmere Dicarbon- 
sauren u. Valeriansaure, wahrscheinlich durch weitergehende Oxydation gebildet. 
Die von T h o m s  u . D e c k e r t  (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 31. 20; C. 1921. I. 489) bei 
der Oxydation der Oetadecensiiure beobachtete Oenanthsaure konnte nicht fest- 
gestellt werden. Folglich ist die von ihnen angenommene zl11,12 - Octadecensaure 
nicht gebildet worden.

V ersu ch e . 12-Oxy-stearinsdure-athylester, C20H,0O3. Durch Hydrieren von 
Ricinusol mit Ni ais Katalysator, Umesterung des Glyceridgemisches. Aus Bzn., 
dann aus Aceton F. 51—51,3° (Thoms u. D e c k e rt: 44°). — cis- u. trans- A l~13- 
Octadecensaureathylester (0ctadecen-(ff)-sdure-(18)-athylester), C20H38O2. Aus der yorigen 
Verb. durch Zusatz von 2°/0 fi-Naplithalinsulfonsaure bei 220°. Farbloses, miiBig 
yiscoses Ol. Kp.0i8 184°. Der Korper wird auch erhalten durch Vakuumdest. des 
12-Chlorstearinsdureathylesters, der aus 12-Oxystearinsaure u. Thionylchlorid u. Um- 
setzung des Chlorstearinsaurechlorids mit A. gewonnen wird. — Elaidinsaure-Form 
der z /12'13- Octadecensaure (0ctadecen-(6)-sdure-(18)), C18H340j. Aus dem Ester nach Ab- 
trennung einer Substanz yom F. 69—73° u. einer weiteren Fraktion aus PAe. bei 
—20°, dann Dest. im Hochyakuum. Aus PAe. rhomboedr. Blattchen. F. 39,7 bis 
40,1°. E. 39,5°. Kp.,i6 196°. In allen organ. Solyentien ziemlich 11. Beim hiiufigen 
Umkrystallisieren aus A. u. Aceton tritt Veriinderung ein. JZ. sinkt. — Ólsdure- 
Form der z/ 12'13 - Octadecensaure, C18H2lOa. Aua der Mutterlauge der Elaidinaaure- 
Form nach Abtrennung der noch yorhandenen featen SSuren uber die Pb-Salze. 
Farblose olige Fliissigkeit von der Viscositat der Ólsaure. F. 9,8—10,4°. E. 8,2°. 
Kp.ll5 196°. Uberfiihrung in die Elaidinsaure-Form mittels IINOa u. Hg. — 12,13- 
Dibrom-octadecansawe, C18H340 2Br2. Durch Bromierung der Octadecensaure in PAe. 
Gelbliches schweres Ol. — Monobronioctadecensaure, C18H330 2Br. Durch Abspaltung 
von 1 Mol. HBr aus dem yorigen Korper. — 12,13-Dibrom-octadecansdure-athylester, 
C20H38O2Bra. Durch Anlagerung yon Br2 an den Octadecensaurester. — (12 oder 13)- 
Brom-Al w -octadecensauredthylester, Cj0H37O2Br. Durch Abspaltung von 1 Mol. HBr 
aus dem Dibromester mittels KOH u. Veresterung der entstandenen Saure. Kp.0j8 
193—195°. — Octadecinsaure, C18H320 2. Aus dem Brom-octadecensaureester
(3 Tle.) u. 2 Tlen. KOH bei 180°. Nebenprod. bei der Darst. der Monobrom-octa- 
deeensaure. Aus PAe. F. 34,2°. Bei der oxydativen Spaltung wurden in der 
Hauptsache erhalten mittels KMn04: Dodecandisaure, Undecandisaure, Sebacinsdure, 
Capronsaure, mittels KMn04 u. Na^C^O.: Dodecandisaure, Valerian- u. Capronsaure. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 54—63. Aussig, G eorg  Sc h ic h t , A.-G.) Schusteb.

Carl Nenberg und G unther G orr, Uberfiihrung des MethylglyoxaIs in Brenz- 
traubensaure. Bei 20° im Tageslicht oder bei 30° im Brutschrank kann Methyl- 
glyoxal durch Bromwasser zu Brenztraubensaure oxydiert werden:

CH3C0CH0 +  Br2 + H 20  =  CH3-CO-COOH+ 2 HBr.
Das beste Ergebnis wurde mit folgendem Ansatz erzielt; man erhielt aus
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10 ccm 5%ig. Mcthylglyoxal, 37 ccm W. -+- 0,35 ccm Br -)- 2 g kryst. Na-Acetat 
nach 2 Tagen bei Zimmertemp. 1,4 g Brenztraubensiiure-p-nitrophenylhydrazon, alao 
90% der Theorie. Die im Giirungssehema angenommene Uberfiihrung von Metliyl- 
glyosal in Brenztraubensaure durch eine gekoppelte Oxydoreduktion liiBt sich also 
chem. erreichen. (Biochem. Ztsehr. 166. 442—43. 1925. Berlin-Dahlem, Kaiser W il- 
HELM-Inst. f. Biochem.) H e s s e .

Carl N euberg und Giinther G orr, Uber die gekreuzte Dismutaiion zwisehen 
Aldehyd und Keton. Im Yerlauf der Giirung miissen Dismutationen zwisehen Aldehyd

u. Keton entsprechend nebensteh.
CII3 • CO • COH O CII3-C 0-C 00II Schema eintreten. Diese lassen

R.CO.R, +  k =  R -C IlS lD .R , 8ic^ chem. zwisehen Benzaldehyd
1 1 ' 1 u. Methyl - n -propylketon yerwirk-

liehen, wenn man 100 g Benzaldehyd -(- 100 g Methyl-n-propylketon in einem mit 
CaCl2-Rohr yersehenen Kolben yermischt, 24 Stdn. mit 30 g Al-Athylat stehen liiBt,
4 Tage unter Fernhalten von Feuehtigkeit am Wasserbad erhitzt. Im A.-Extrakt 
des mit 3%ig. HC1 angeaiiuerten Reaktionsgemisches konnten Benzoesdure u. Methyl- 
n-propylearbinol nachgewiesen werden. (Biochem. Ztsehr. 166. 444—49. 1925. 
Berlin-Dahlem, Kaiser WiLHELM-Inst. f. Biochem.) H e s s e .

Hugo K rause, Uber die Yerbindungen des Formaldehyds mit Glykokoll. Vf. 
best&tigt, daB die von ilim (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 136; C. 1918. I. 514) ais 
Oxytrimethylenglycin-Cu u. -Ba bezeichneten krystallisierten Salze von B e r g m a n n  
u. E n s s l in  (Ztsehr. f. physiol. Ch. 145. 194; C. 1925. II. 1269) richtig ais Tri- 
formalglycin-Ou, u. -Ba aufgefaBt werden. Dagegen glaubt er, daB das in W. wl. 
krystallisierte Ba-Salz ais N-Oxymethylglycin-Ba bezeichnet werden kann (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 52. 1211; C. 1919. III. 320), weil das lufttrockene Salz iiber 
H2S04 rasch W. verliert, bis es der Formel [CHs(OH)*NH■ CH2• CO-J^Ba entspricht. 
Diese Verb. geht dann unter langsamer Abgabe yon W. in 0=(C H 2 -NIT• CII2 • C02)2Ba 
Uber. Die Na-, K- u. Cu-Salze yerhielten sich ahnlich. Einen weiteren Beweis 
fiir die 0?ymethylglycinformel erblickt Vf. in der Tatsache, daB die Lsg. von 
Glykokoll in Formaldehyd mit A. wieder Glykokoll abscheidet u. daB die Ag-Verb. 
ebenfalls der Oxymethylglycint'ormel entspricht. Die amorphen Salze der Form- 
aldehydglykokollyerbb. faBt Vf. entgegen B e b g m a n n  ais Oxytrimethylenverb. auf. 
(Ztsehr. f. physiol. Ch. 150. 306—08. 1925. Dresdcn.) G o g g e n iie im .

E rnest Anderson und L ila  Sands, Barstellung von l-Arabinose aus Mesąuite- 
gummi. Das Gummi, von Prosopis juliflora u. anderen Mesąuitearten ausgeschwitzt, 
wird 3 Stdn. mit der 6-fachen Menge 4%ig. HsS04 auf 80° erhitzt; nach Entfernung 
der H2S04 ais Ba-Salz werden aus der neutralen Lsg. die Salze durch 95%ig- A. 
gefallt, die Lsg. konz. u. zur Krystallisation gebraclit. Es werden Roliprodd. vom
F. 140—155° in Menge yon 27—36% des Ausgangsmateriales gewonnen, die durch 
Krystallisation aus W ., yerd. A. oder Eg. gereinigt werden. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 1257—58. 1925. Tueson [Arizona], Univ. of Arizona.) Sp ie g e l .

G. Bernardy, Uber die E inm rhm g von Amynoniak auf Baumwollcellulose. Es 
wird die Einw. yon N II3 auf Cellulose untersucht. — Additionsyerbb. der Cellulose 
mit NII4OH hii.lt Vf. fiir unmoglicli (ygl. VlEWEG, Ztsehr. f. angew. Ch. 37, 1008; 
C. 1925. I. 642), weil in wss. Lsg. nur sehr wenig undissoziiertes NII4OH yorhanden 
ist. Auch die Adsorption yon NII3 an Cellulose findet nicht statt, wie Vf. fest- 
stellen konnte, ebensowenig d. B. eines Alkoholates. Die yon Yignon angenommene
B. einer Aminocellulose (C. r. d. lAcad. des sciences 112. 487 [1892]) ist ebenfalls 
unmoglich. Die Einw. von 22% NH3 besteht nur in einem Herauslosen Alkali 1. 
Cellulosen. Bei lioherer Temp. u. hoherem Druck bilden sich braune bis schwarze 
Korper, wobei die Cellulose schlieBlich zcrfallt. Bei Behandlung mit Chlorcalcium-
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ammoniak tritt keine Erhohung des N-Gehaltes der Cellulose ein. — Beim Be- 
handeln mit fi. NH3 tritt eine erhebliche bleibende Qaellung der Cellulose ein, ohne 
daB dabei ein Abbau stattfindet. Dies widerspricht der Ansicht, daB die Quellung 
der Cellulose eine Ionenrk. sei. (Vgl. H e u s e i : ,  Cellulosechemie VI [1925], S. 19.) 
(Ztsclir. f. angew. Ch. 38. 1195—97. 1925. Karlsruhe, Techn. Hoehsch.) L a sc h .

Eoord V. Bichowsky, Die Absorption von Blausaure durch fesłes Natrium- 
carbonat. Zur Herst. yon hochprozentig. HCN zers. man mit Vorteil unreines NaCN 
oder CaCNj u. laBt die gebildete HCN in geeignetem App. (Fig. im Original) bei 
Tempp. iiber 200° u. ca. 230 mm Druck durch gepulyertes Na2C03 absorbieren. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 959—60. 1925. Glendale [Calif.].) G r im m e .

C. J. E nklaar, Uber labile Blausaure oder i-Cyanwasserstoffsaure. Die i-Cyan- 
wasserstoffsaure ist durch ihr Hg-Methylderiv. vom F. 58° charakterisiert (ygl. 
Kec. trav. chim. Pays-Bas 42. 1000; C. 1924. I. 2578). Vf. zeigt ihre B. aus 
Na4Fe(CN)„ durch weńig H2S04, ferner aus den komplesen Cyaniden des Pd u. 
besonders aus Hg(CN)a mit H2S, wenn die Umsetzung nur zu einem kleinen Teile 
erfolgt. Aus Pb(CN)a u. Cd(CN), entstand dagegen nur stabile HCN. (Rec. tray. 
chim. Pays-Bas 44. 889—90. 1925. Den Haag.) S p ie g e l .

Lothar Birckenbach. und K arl K ellerm ann, Uber Pseudohalogene. II.
1. Der Knallsaurerest. 2. Das Gleichgewicht zwischen Jod, Selenocyan und den ent- 
spreclienden Silbersalzen. 3. Polypseudohalogenide. (I. vgl. Ber. Dtscli. Chem. Ges. 
58. 786; C. 1925. I. 2686 u. femer S. 1395.) Zur Ermittlung der Elektroaffinitat 
des dem Cyanatrest isomeren Knallsaureresłes wurde nicht die Zers.-Spannung des 
Kaliumfulminats, sondern die des Quecksilberfulminats bestimmt u. mit der des
i-Quecksilbercyanats yerglichen. Aus den Stromspannungskuryen geht heryor, daB 
der Knallsaurerest noeh etwas starker elektro-negatiy ist ais der Cyanatrest; 
zwischen den Zers.-Werten in W. u. denen in A. besteht hier kein Unterschied. 
Die Zers.-Spannungen fur die Halogene u. Pseudohalogene u. ihre Elektroaffinitaten 
werden also durch die Reihenfolge wiedergegeben:

TeCN—S eC N -J—SCN—CN—Br—N,—Cl—OCN'(Cyanatrest) —CNO (Knallsaure
rest) —F.

Zur schnellen u. richtigen Einstellung des Gleichgewichtes:
2MeJ +  (SeCN)3 ^  2MeSeCN +  J2 

wurde moglichst feinkorniges Silberselenocyanid durch Umsetzen von KSeCN mit 
yerd. ammoniakal. Ag-Lsg. angewendet. Bei Anwendung stochiometr. Mengen 
wurden ca. 86% vom J  in AgJ iibergefuhrt, wiihrend ca. 14% in der ath. Lsg. 
yerblieben. Dieser angenaherte Wert gibt eine befriedigende ErklHrung dafiir, daB 
es einerseits moglich ist, aus einem Selenocyanid mit J  das freie Selenocyan darzu- 
stellen, andererseits aus einem Jodid mit freiem Selenocyan J  frei zu machen.

Da das Pseudohalogen Selenocyan gemaB obiger Spannungsreihe dem J  sehr 
nahe steht, yerhiilt es sich auch in bezug auf die Fahigkeit zur B. yon Polyhalo- 
geniden analog diesem u. iibertrifft es noch in dieser Beziehung. — Zum Studium 
der Polyhalogenionen u. zum Nachweis yon komplexen Halogen- bezw. Pseudo- 
halogenionen untersuchten VfF. ein homogenes Gleichgewicht u. bedienten sich der 
potentiometr. Titration nach E. M O ller (Die elektrometr. MaBanalyse, Dresden 
1923). — In alkoh. Lsgg. yon bekanntem Halogenidgehalt wurden steigende Mengen 
ath. Halogenlsg. zutitriert. Die zustande gekommenen Potentialanderungen gegen 
eine unangreifbare Elektrode wurden gemessen. Die Methode wurde an den be- 
kannten Polyhalogeniden erprobt u. dann auf die Pseudohalogene iibertragen. KJ 
u. KSeCN lieBen sich beide sowohl mit J-, ais auch mit (SeCN)a-Lsg. titrieren. An 
den Stellen, die einem Trihalogenid entsprechen, andert sich das Potential sprung- 
weise, u. es ergab sich deutlich die Esistenz folgender Salze in Lsg.: K Ja, 
E(SeCN)J1, K(SeCN)r7, K(SeCN)3. — Noch ausgeprSgter ist die B. solcher kom-
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plexer Ionen bei Verwendung von Cs-Salzen. Isolicit wurde das Casiumtriscleno- 
cyanid; monokline, rotbraune Prismen, aus A.-A.; luftbestilndig; 1. in absol. A. mit 
gelber Farbę, zerfallt mit W. — Die Existenz solcher Polypseudobalogenide ist 
eine weitere Stiitze der Halogennatur des freien Selenocyans. — Auf Grund der 
Ubereinstimmung der chem. u. physikal. Eigenschaften der Halogene u. Pseudo- 
halogene kommen Yff. zu theoret. ErwSgungen, die sie auch auf das Problem der 
Valenz ausdehnen u. zu dem SchluB, daB dem Namen Pseudohalogen nicht nur eine 
formale Bedeutung, sondern eine innere Berechtigung innewohnt, u. daB die B. eines 
cinheitlich wirkenden Kompleses durch die Moglichkeit bedingt ist, aus den AuBen- 
elektronen der am Aufbau des Komplexes beteiligten Atome eine oder mehrere 
Achterschalen zu bilden. Dic iibrig blcibenden Elektronen sind maBgebend fiir 
die Wertigkeit des Kompleses. — Die Polyhalogenide sind in A. leichter 1. ais die 
n. Halogenide. — Eine zur Titration iith. Lsgg. konstruierte Biirette u. weitere 
Einzelheiten der Apparatur sind aus dem Original zu ersehen. — Die Potential- 
messung zur Best. des Gleichgewichtes: 2AgSeCN -f- J., 2AgJ -[- (SeCN)2 
fiihrte zu einem Kęsultat, das mit dem aus der chem. Analyse (Jodumsatz yon 84%) 
ubereinstimmt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2377—86. 1925. Clausthal, Berg- 
akad.) Buscn.

M. P. de Lange, Der Ersatz von Atomen und Gh-uppen im Bcnzolkern. In 
iibersichtlicher Zusammenstellung wird ein Uberblick iiber die bisher bekannten 
Ergebnisse bei Ersatz yorhandener Substituenten durch andere gegeben. Die 
eigenen Verss. des Vfs. betreffen die Frage des Ersatzcs bei Ggw. von 1 oder
2 OCII3-Gruppen, besonders auch, ob u. unter welchen Bedingungen gleichzeitig 
yorhandenc COOH-, COH- oder As03H,-Gruppen bei Nitrierung durch N 02 ersetzt 
werden. Die Ergebnisse sind folgende: 1. Wenn p-Mcthoxybenzoesdure mit Gemisch 
von II, S O., u. IIN 03 nitriert wird, wird stets das Carboxyl teilweise abgespalten, 
so daB ein Gemisch yon Trinitroanisol u. Dinitroanissaure entsteht. Mit absol. 
HN03 in Acetanhydrid bei niedriger Temp. entsteht dagegen nur Mononitroanissdure-
— 2. p-Meth.oxybenzaldc.hyd gibt bei niederen Tempp. mit IINOa -}- H2S04 ein Ge
misch von 3,5-Dinitro-4-methoxybenzaldeliyd u. 2,4,6-Trinitroanisol, bei 30° nur das 
letzte. Dabei wird CO entwickelt. Nitrierung mit absol. HNOs bei —10° fiihrt zu 
reinem Mononitroanisaldehyd. Wird der Anisaldehyd in Acetanhydrid gel., so 
bildet sich eine Diacetylyerb., dic durch Zugabe von absol. HN03 ohne Verlust 
von CO in ein Mononitroderiy. iibergefiihrt wird (F. 92°). Dieses liefert bei 
Spaltung mit verd. H2S04 sehr reinen Mononitroanisaldehyd, F. 86°, der durch 
Oxydation zu 3-Nitro-4-methoxybenzoesaure vom F. 187° ais 3-Nitro-4-methoxy- 
benzaldehyd erwiesen wurde. — 4,4'-Dimethoxy-3,3'-dinitrobenzalazin, C10IIu 0 6N0 
aus dem Aldehyd u. Hydrazinsulfat in yerd. A., gelbe Krystalle (aus Pyridin),
F. 241°, wl. in allen organ. Losungsmm. — d-Methoxy-3-nitrobenzalsemicarbazon, 
C0HioO4N4, gelbe Krystalle, F. 250°, wl. in sd. A., Aceton, Bzl., PAe. — 4-Methoxy-
3-nitróbenzalphenylhydrazon, CI4HI30 3N2, goldgelbe Krystalle (aus A.), F. 131°. —
4-Meihoxy-3-nitrobenzal-p-nitrophcnylhydrazon, C14H 120 6N4, orangebraune Nadeln 
(aus Pyridin), F. 228°. — 3,5-Dinitro-4-niethoxybenzaldehyd, dessen Konst. ebenfalla 
durch Oxydation zur entsprechenden Saure erwiesen wurde, tauscht die OCHs-Gruppe 
leicht gegen NII2 oder NHCH3 aus. — 4-Methoxy-3,5-dinitrobenzalseiniearbazon, 
C9H90 6N5, gelbe Krystalle (aus Essigester), F. 188°, wl. in den meisten organ. 
Losungsmm. — 4-Methoxy-3,5-dinitrobenzal-p-nitrophcnylhydrazon, C ,,!!,,© ;^ , 
dunkelbraune Krystalle (aus Essigsaurebenzylester), F. 275°. — 3,3-Dinitro-4-amino- 
benzaldehyd, C,H50 5N3, gelbe Krystalle (aus A.), F. 171°, 11. in Clilf., Bzl., Essig- 
saure, Essigester, wl. in A. u. PAe. — 3,5-Dinitro-4-methylaminobenzaldehyd, 
CsIIjOjN^ orangefarbene ICrystalle (aus A.), F. 148°, 11. in Chlf., Essigaiiure, h. A. 
u. Bzl., wl. in A., PAe. u. k. Bzl. — 3,S-Dinilro-4-methylnitraminobenzaldehydr
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CeH60 7Na, aus dem yorigen bei Lsg. in absol. HN03, F. 120°, wl. in h. W., 11. in 
sd. A. u. sd. Bzl., unl. in PAe. — 3. 3,4-Dimcthoxybcnzaldehjd u. seine 2-, 5- u. 
6-Nitroderiw. liefem mit H2S04 -f- IIN 02 samtlich unter Abspaltung yon CO Tri- 
nitroveratrol. Die Ggw. yon 2 0CH3-Gruppen erleiehtert also die Abspaltung der 
COH-Gruppe. — 4. Die Gruppe As03H, wird nicht durch NOs bei der Nitrierung 
von p-Methoxy-, p-Athoxy- u. 3,4-Diniethoxyphenylarsinsaure ersetzt. (Die beiden 
ersten ArsinsJturen wurden aus p-Anisidin bezw. p-Phenetidin, die dritte aus 
4-Aminoveratrol iiber die Diazoyerbb. hergestellt.) — 3.5-Diniiro-4-methoxyphenyl- 
arsinsdure, C7H70 8N2As, Krystalle (aus W.), Zers. mit Esploaion bei 265°, wl. in 
k. W., 11. in h. W., in A. u. Aceton, unl. in PAe., Bzl. u. Chlf. — 3,5-Dinitro- 
4-aminophenylarsinsdure, aus der yorigen mit alkoh. NH3, F. 285—295°. — 3,5-Di- 
nitro-4-dthoxyplienylarsinsdure, CalI0O8N2S, perlmutterartige BlStter (aus W.), Zers. 
mit Explosion bei 275°, zll. in h. W., 11. in A.; unl. in PAe., Bzl., Chlf. — 3,5-Di 
nitro-4-methylaminophenylarsinsaure, CTH80 7N3As, gelbes Pulyer, Explosion bei 295°,
11. in sd. W. u. sd. A., unl. in PAe., Bzl., Chlf. Gibt mit HN03 die Nitraminyerb. 
(ygl. B o e h r in g e r , D. R. P. 285572; C. 1915. II. 449). — Dinitro-3,4-dbnethoxy- 
phenylarsinsaure, CsH9OsN2As, Zers. 215°. — 3,5-Dinitro-4-methylaminobenzaldehyd 
gibt mit HNOa nur die Nitraminoyerb., ahnlich der entsprechenden Arainsaure, 
wahrend aus 3,5-Dinitro-4-»iethylaminobenzoesdurc dabei 2,4,6-Trinitrophenylnitramin 
eutsteht (ygl. R e y e r d in , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 2446; C. 1907. II. 233). —  
5. Ersatz yon SOaH durch N 02 wurde beobachtet, wenn zugleich 2 oder 3 m-CH3- 
Gruppen yorhanden sind. Bei Nitrierung yon m-Xylolsulfosaure wird S03H an- 
scheinend nur schwierig unter B. yon Trinitro-m-xylol entfernt, wahrend Mesitylen- 
sulfo8aure ein Gemisch yon Dinitromesitylcnsidfosaurc mit viel Trinitromesitylen 
liefert. (Ree. tray. chim. Pays-Bas. 45. 19—60. Leiden, Uniy.) S p ie g e l .

Oswald Silberrad, Untei-suchungen iiber Sulfurylchlorid. IV. Weitere Versuche 
mit einem neuen Chlorierungsmittel. Herstellung von Poły chlor derivaten des Toluols. 
(III. ygl. Journ. Chem. Soc. London 127. 1724; C. 1925. II. 2195.) LaBt man 
Sulfurylchlorid in eine auf 70° angewarmte Mischung yon Toluol u. A1C13 laufen, 
so bildet sich augenblieklich A1C13 : SCI-SCI: A1C13 u. jenach der Dosieruug Mono-, 
Di-, Tri- oder Pentachlortoluole. Von den Dichlortoluolen entsteht das 2,4-Deriv. in 
fast analysenreiner Form. Yon den Trichlortoluoleti entstehen ausschlieBlich 2,4,5- 
u. 2,3,4-Trichlorderiw., welche leicht getrennt werden konnen. Von den Tetra- 
chlortoluolen entsteht das 2,3,4,5-Deriv. ais Hauptprod., doch laBt es sich fiir pra- 
paratiye Zwecke nicht leicht genug von den Ubrigen Isomeren trennen, auBerdem 
besteht eine starkę Neigung der Trichloride, bei weiterer Chlorierung direkt in das 
Pentachlortoluol, welehes in nahezu theoret. Ausbeute entsteht, tiberzugehen.

Y ersu ch e . Unter den oben besehriebenen Bedingungen entstehen: 2- u. 4- 
Chlortoltwle; 2,-1-Dichlortoluol; daraus durch Nitrieren 2,4-Dichlor-3,5-dinitrotoluol,
F. 104,3° (korr.) u. durch Osrydation 2,4-Dkhlor-3,5-dinitrobenzoesaure, F. 210—211°. 
Ferner 2,4,5- u. 2,3,4-Trichlortoluole, F. 82,4° u. 41°. Daraus 2,4,5-Trichlor-3,6- 
dinitrotoluol, F. 227° u. 2,3,4-Trichlor-5,6-duiitrotoluol, F. 141°. Yon den Tetrachlor- 
toluolen entstehen 2,3,4,5-Tetrachlortoluoł, F. 98,1° (korr.), daraus 2,3,4,5-Tetrachlor- 
6-nitrotoluol, F. 159,6° (korr.) u. 2,4,5,6-Tetracldortoluol, daraus 2,4,5,6-Tetrachlor-
3-nitrotoluol, C7H3OaNCl4, F. 154°. Pentaclilortoluol, aus Bzl., F. 217,5°. Pentachlor- 
benzoesaurc, F. 199,5°. Ferner eine Verb. C^Hfil^ yielleićht ais Monochlorphenyl- 
tolylmethan anzusprechen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2677—84. 1925. Buck- 
burst, Silberrad Unters.-Lab.) T a u b e .

J . Jurgena, Quantitative Untersuchungen iiber die Mercurierung von Nitrobenzol. 
Bei dieser Rk. bildet sich nicht nur, wie D im ro th  angibt, das o-MtrophmylquecJs- 
silberchlorid, sondern auch m- u. p-Verb. Bei Umwandlung in Bromnitrobenzole 
entstehen o-, m- u. p-Yerb. im Yerhaltnis 52,6:38,5:8,9. Es entsteht auch ehvas
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dimercurierte Verb., aus der mit Br -W. ein Dibromnitrobenzol, wahrsclieiulich
1,2,3-Verb., sich bildet. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 61—67. Amsterdam, Univ.) Sp.

W alter G-. Christiansen, Zukiinfłige Forscliung auf dem Gebiełe der orga- 
nischen Arsenikalien. Es werden Probleme aufgefiihrt, dereń Bearbeitung dem Vf. 
von Wichtigkeit erseheint. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1270—71. 1925. Boston 
[Mass.], H a r v a b d  med. school.) Sp ie g e l .

John M ildred G auntlett und Samuel Smiles, Sulfiemng des 4-Chlorphenols. 
Die Struktur der durch Sulfierung des 4-Chlorphenols entstehenden Saure wurde 
wie folgt bestimmt. 4-Aminoanisol-2-sulfons£ure (Ba u e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
42. 2110 [1909]) wurde in 4-Chloranisol-2-sulfonsaurechlorid umgewandelt u. dieses 
erwies sich mit dem Reaktionsprod. von 4-Chloranisol mit Chlorsulfonsaure ais 
identisch. Dieselbe Saure entsteht durch Methylicrung des Reaktionsprod. yon
4-Chlorplienol mit rauchender H2S04.

V ersuche. ■l-Chloraniaol-2-sulfonsaures-Na, C-II60 4ClSNa, aus W. mit 2H_,0.
4-Chloranisol-2-siilfochlorid, 0 ,115036128, F. 104". Amid, F. 154°. i-Chloranisol-2- 
sulfinsdure, C7H70„C1S, aus dem Sulfochlorid mit NasS03, F. 116°. 4-Chloranisol-
2-methylsulfon, C6H90 3C1S, aus W., F. 94°. 4■ Chloranisol-2-di$v.lfoxyd, CuH,20 4C1jS2, 
aus der Sulfinsaure mit H J, F. 124—125°. 4-Chloranisol-2-mercaptan, C,H,0C1S, 
aus der Sulfosaure mit Sn u. HC1, aus A., F. 42°, fluclitig mit Wasscrdampf. 4-Chlor- 
anisol-2-disulfid, CnHjjOaCljSj, aus A., F. 105". (Journ. Chem. Soc. London 127. 
2745—46. 1925. London, Kings Coli.) T a u b e .

E. M authner, Uber eine neue Synfhese des o-Acetoveratrols. Die fiir Gewin- 
nung des o-Acetoveratrols bcnotigte Veratrol-o-carbonsaure wird leicht u. mit guter 
Ausbeute durch Alkylierung der Gnajacol-o-carbonsaure, C,. II3 (CH. O) '(OH)2(COOH)3, 
in alkal. Lsg. bei Yerwendung eines groBen Uberschusses von Dimethylsulfat her- 
gestellt. Nach der Claisenschen Methode wird dann der Methylester der Veratrol- 
o-carbonsdure mit Essigester bei Ggw. yon Na zum 2,3-Dimethoxybenzoylessigsdure- 
methylester kondensiert, der mit sd. verd. H2S04 unter Ketonspaltung das o-Aceto- 
reratrol, CtfH:t(OCH:)),.,-*(COCH3)3 liefert.

Y crsu ch e : 7eratrol-o-carbonsaure, CcH3(OCH3)1,2-(COOH)3. Aus sd. \V., F. 
122n. — Veratrol-o-carbonsauremethylester, Kp.789 267—268°. — 2,3-Dimethoxybenzoyl- 
essigester, C,3H1(J0 5 (I), gelbes Ol. — Pyrazolonderw., C1?H10O3N2, aus I  mit Phenyl- 
hydrazin, aus verd. A., F. 125—126°. — o-Acetoveratrol, C10H,.2O3. Aus I  durch 
12-std. Kocheu mit 25°/0ig. H2S04; Ol, Kp.l4 143—144°. — p-Nitrophenylhydrazon, 
C1cII170 4N3. Rote Nadeln, 11. in A., Bzl. F. 155—156°. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 
57—60.) _ L e h m a n n .

E. M authner, Uber eine neue Synłhese des o-Yanillins und des o-Veratmm- 
aldehyds. Giiajacol-o-carbonsaure, C6H3(OCH3)'(OH)2(COOH)3, laBt sich in Lsg. von 
Bzl. u. Dimethylanilin durch chlorkohlensaures Methyl in die Carbomethoxyguajacol-
o-carbonsdure, C,;H3(OCH3)\OCOOCH3)J(COOH)3, uberfiihren, dereń Chlorid bei 
katalyt. Red. nach R o s e n m u n d  den Carbomethoxy-o-vanillinaldehyd liefert; dieser 
geht bei Verseifung durch NaOH im H2 - Strome in den o -Vanillinaldehyd, 
CeHjtOCH.JHOHWCHO)3, uber. — Der o-Verałrumaldehyd, CeH^OCHy^CHO)3, 
entsteht bei Red. des Chlorids der o-Yeratrumsdure, CGII3• (OCH3)21'2-(COOII)3, im 
H2-Strom in sylol. Lsg. bei Ggw. von Pd (6 Stdn. bei 140").

Y e rs u c h s te il :  Carbomethoxyguajacol-o-carbonsaure, C10H10Oe, aus Essigester 
mit PAe. F. 145—146° unter Zers., U. in A. u. w. Bzl., swl. in w. Lg., unl. in 
PAe. — Chlorid, C10H9O6Cl, F. 43—44°, 11. in den meisten organ. Losungsmm.
— o-Yanillin, aus vorst. Yerb. in Lsg. von wasserfreiem Toluol bei Ggw. von 
Pd-BaS04-Katalysator im H2-Strom (6 Std. bei 110°) u. Yerseifung des Rk.- 
Prod. in alkohol. Lsg. im H2-Strom durch n/2 NaOH, Kp.10 130—138°. F. des 
Oxims, C8H90 3N, 123°. — p-Nitrophenylhydrazon des o-Yanillins, Cł4H130 4N3. Rote

YHI. 1. 116
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Nadeln aus A. F. 217—218°. — 2,3-Dimethoxy-l-benzoylchlorid (Chlorid der o-Vera- 
trumsaure), C„H0OsCI. Aus der Saure mit PC15, Kp.,,, 142—143°; aus PAe. F. 54 
bis 55°, 11. — Amid, C9Hu 0 3N, aus Lg. F. 93—94°. — o-Veratrumaldehyd, Kp.u 
134—135°. — Oxim, G9Hn 0 3Ń, F. 98—99°. — p-Nitrophenylhydrazon, C15H150 4N3.
F. 205—206° aus A. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 60—64. Budapest, Univ.) L e h m .

R am oni H ohan R ay und Ifianendra N ath Ray, Lactoneslcr, welche sich von 
Bhenacylbromiden dwch Kondcnsation mit Nalriummalonester wid ahnliclien Sub- 
stanzen ableiien. Phenylmalonester liefert nicht, analog dem Ubcrgang der o-Ben- 
zoylbenzoesaure in Anthracliinon, Tctrahydronaphthalin, dessen Synthese beab- 
sichtigt war, sondern mit 6% KOH entstehen die Lactone 1 (R =  H), welche bei 
der Oxydation Benzoesiiure liefern. Lactone des Typus I  entstehen auch bei der 
Rk. zwischen Phenacylbromid mit den Na-Derivv. der Malon-, Benzyl-, i-Propyl- 
malon-, Acetylmalon- u. Benzoylmalonester. Phenacylbromid, Cyanessigester u. Na- 
Athylat liefern Diphenacylcijanessigester, 2 Moll. Na-Cyanessigester reagieren mit 
Phenacylbromid zu einer Yerb. vom F. 125—127°, welche wahrscheinlich das Mono- 
substitutionsprod. darstellt.

Oli ' O (R =  Ił, CH3, CjH5,
C.H.Crj^ COOC8H6 __ C0H5C |^ C O  C0CH3, CH3C6H5 u.

h J ------CR-COOC2H5 ^  H e l—-JCR-C00C 2H6 CH(CH3)2)
Versuch[e. Phenacylbromid liefert mit Na-Malonester a-Carboathoxy-y-oxy- 

y-phenyl-AP -propencarbonsaurelacton, C13H 120 6, aus A. F. 105°, Amid, CnH90 3N, aus 
verd. A., F. 153—154°. Mit Na-Cyanessigester Diphcnacylcyanessigsaureathylestcr, 
C21II18OłN, aus 50% A. F. 141°. [Ais Nebenprod. eine Verl). vom F. 125—127° (s. o.).] 
Mit Na-Acetylmalonester a-Acctyl-y-oxy-y-phenyl-/IP-propencarbonsaureathylester- 
lacton, C15Hu0 5, aus A. u. A. F. 135—136°. Mit Na-AthyJmalonester das Lacton 

aus A. 134—135°. Mit Na-Benzylmalonester das Lacton CioH laO.„ aus A.
F. 125° u. mit Na-i-Propylmalonester das Lacton CiaI l laOu aus A. F. 151°. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2721—23. 1925. Calcutta, Coli. f. Wissensch.) T a u b e .

Chusetsu E ndoh, Zur Kenntnis der gemischten Cannizzaroschen Reaktion. III. 
(II. ygl. N a k a i , Biochem. Ztschr. 152. 258; C. 1925. I. 637.) Im Gegensatze zu 
den Angaben von T is c h t s c h e n k o  u . Gusnow (Journ. Russ. Pbys.-Chem. Ges. 38. 
517; C. 1906. II. 1552) u. den neueren von P a u l y  , S c h m id t  u. BOh m e  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1327; C. 1924. II. 2029) gelang Vf. unter Einw. des Al- 
Athylats glatt die Kondensation yon Zi7ntaldchyd mit Acetaldehyd zu Essigsaure- 
zimtester u. Zimtsaureaihylester u. auch die Umwandlung des Zimtalkohols zu 
Styracin, so daB sich durch Verseifung des letzten Zimtalkoliol aus dem Aldehyd 
mit 41% Ausbeute erhalten lieB. Die Reinigung dieses Alkohols erfolgte iiber 
seine Doppelverb. mit CaClt , CaCl2-l,5C0H5-CH : CII-CH,(OH), die nach Yersetzen 
der Lsg. in absol. A. mit gepulyertem, gesehinolzenem CaCl2 sich bildet, F. 157°. 
Die gekreuzte Canuizzarosche Rk. ist also auch mit ungesatt. Aldehyden durch- 
filhrbar. (Rec. traw chim. Pays-Bas 44. 8G6 — 75. 1925. Berlin, Tieriirztl. Hoch- 
schule.) Sp ie g e l .

R. Stoerm er, Joh. N eum aerker und R udolf Schmidt, Konfiguration undAb-  
bau der s-Tnixillsaure. X. (IX. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1164; C. 1925.
II. 1960.) Es wird bewiescn, daB die £-Truxills&ure eine cis-Form darstellen muB, 
u. daB ihr die Formel I. zukommt; ein monomolekulares Anhydrid derselben konnte 
nicht dargestellt werden, wohl aber ein Imid u. Phenylimid ais Beweis ihrer cis- 
Natur. — Mit dem stereochem. Bau der Truxillsauren liangen offenbar auch die 
Stabilitatsyerhiiltnisse der Anhydride der 3 cis-Formen eng zusammen; ihre Be- 
standigkeit wiichst konstant mit der Zahl der in Nachbarschaft stehenden CaHs- 
Gruppen.
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H C6H5 
i H g ^ > C (O H ) • C4H4(C0H6)2 • C (O H )<g«^

II.

III.

V ersu ch e . t-Truańllpiperididsdure, C23II250 3N, aus E-Saure mit Piperidin bei 
100°, wobei ca. 20°/0 Dipiperidid gebildet werden; Niidelchen, aus verd. A., F. 220°.
— Mcthylester, F. 91°. — Athylestcr, F. 110°. — e-Dipiperidid, C2gH340 2N2, Nadeln, 
aus A., F. 189°; wird bei langem Koehen mit alkoli. KOH zur E-Saure yerseift; 
kurzes Koehen ftihrt zur Piperididsiiure. — Tertiare Truxilldiole (II.) lassen sich 
aus den Truxillsaureestern leicht durch Einw. von Arylmagnesiumbromid gewinnen.
— u-Tetraphenyltruocilldiol, C42H,s0 2, aus Bzl. u. absol. A., F. 262°; wl. in A. — 
y-Tetraphenyltruańlldiol, C42H300 2, F. 219°. — e-Tetraphenyltritxilldiol, C4jII30O2, aus 
absol. A., F. 219°; 11. in Bzl., CC14, 1. in absol. A., A. — Dibcnzoylverb., F. 169°, 
Blattchen, aus A. — a-Tctraathyltinmlldiol, C2|JH30 0 2, Prismen, aus Bzl. u. PAe.,
F. 201°; 11. in den gewohnlichcn Liisungsmm., wl. in PAe. — Gibt mit P20 5 ein 
uugesiitt., nicht einheitliches Ol u. Schuppen, F. 146.—147°. — Oxyd C ^R^O , aus 
dem y -Diol iu Bzl. -f- P20 6; Krystalle, aus absol. A., F. 208°. — Oxyd Cu R aiO, 
aus dcm s-Diol mit Chlorzink; Nadeln, aus absol. A., F. 170°; 11. in A., Bzl.; zll. 
in h. A. — Gibt mit li. alkoli. KOH reines e-Diol, mit mit IIBr gesatt. Eg. das 
Dibromid vom F. 120°. — Die dem ditertiaren e-Diol entsprechenden Dihalogenide 
erhiilt man aus dem Diol mit PC13 oder PBr3 in CC14. Dichlorid, C4SH3lCl2, F. 175 
bis 176°, wird durch sd. W. allmiihlich zers.; gibt mit sd. Eg. das Oxyd. — D i
bromid, C42H34Br2, F. 126°; bestandiger ais das Dichlorid; wird durch h. A. lang- 
sam zers. — Die Einw. analoger Mg-Verbb. ist von Lengefeld (Diss., Rostoek 
1925) untersucht worden. e-Tetra-p-tolyltruxilldiol, F. 232°. — e-Teira-p-iolyliruxill- 
diolanhydrid, F. 195°. — t-Tetra-p-lolyUruańlldioldicMorid, F. 155°. — s-Tetra-p- 
tolyUnarilldioldibromid, F. 112°. — e-Tetra-o-tolyltnixiUdiol, F. 219°. — 6-Tetra-o- 
tolyUruxiUdiolanhydrid, F. 146°. — a-Tetra-p-anisyltruxilldiol, F. 224°. — e-Tełra-p- 
anisyltnixilldiola?ihydrid, F. 84°. — s-Tetra-p-phenetyltruxilldiol, F. 174°. — e-Tetra- 
p-phenctyltruxilldiolanhydrid, F. 92°.

Das NH4-Salz der £-Truxillsiiure, F. 186° (Zers.), gibt bei 200—205° wenig Imid, 
hauptsachlich Diamid u. daneben Amidsiiure u. £-Saure. Das Diamid gibt mit 
einer 75%ig. Lsg. von ZnCl2 in sd. Eg. das &-Truxillimid, C18II160 2N; Nadeln, aus 
A. -f- W., F. 198°; 1. in A., 11. in A., unl. in Bzl.; bestiindig gegen sd. W. u. A.; 
wird in k. Sodalsg. oder NaOH leicht zur Amidsiiure yerseift. Gibt mit wss. N il, 
Lsg. von Amidsiiure; der nicht gel. Anteil gibt aus A. Diamid yom F. 240°. Das 
Imid gibt in wasserfreiem A. -f- trockenem NII3 Diamid. — s-Truxillanilidamid, 
C24H2i0 2N„, aus dem Imid bei 170—180° mit Anilin; Nadeln, aus A., F. 222°; 1. in 
A., CH30H , wl. in Chlf., unl. in A. — Na-Salz, aus dcm Imid mit konz. Sodalsg. 
in A. — K-Salz, C18HI40 2NK, B. mit absol.-alkoh. KOH u. A., F. 224°. — Das 
Imid gibt mit Bromatliyl in A. bei 160—170° unter Hydrolyse s-Ti~uxillsauredi(ithyl- 
esłer. — i-Atliylimid, CS0HltlO2N, aus dem Imid in abaol. A. mit Bromiithyl, K,COs, 
KJ u. Naturkupfer bei Siedetemp.; Nadeln, aus A., F. 144°; 1. in A., A., Bzl., unl. 
in Lg. — e-Tt~uxiłlamidsaure, C,3H170 3N, aus dem Imid mit Sodalsg., Nadeln, aus
A., F. 213°; 1. in A., Eg., wl. in A., unl. in Bzl. Yerseifung zur e-Saure erfolgt 
bei liingerem Koehen mit alkoh. KOH oder in Eg. -f- HN02 bis zur Grunfiirbung 
bei Zimmertemp. — e-Amidsaurcmeihyłester, B. mittels Soda u. Dimethylsulfat, 
Nadeln, F. 145°. — Athylestcr, F. 140—141°. — e-Truxillanilidsaure, aus £-Saure +

116*
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Anilin bei 210—220°; aus A. oder Eg., F. 239°. — Ca-Salz, wl., in li. W. schwerer
1. ais in k. — e-Anilidsduretnełhylesłer, Nadeln, F. 157°. — s-Truocillsaurephenylimid, 
C21H190 2N, aus der Siiure mit Essigsiiureanhydrid u. Na-Acetat bei 145—150°; 
Nadeln, aus Eg., F. 252°; wl. in A., 1. in Aceton, unl. in PAe. — Gibt mit sd. 
alkoh. KOPI die Anilidsiiure. — Gibt mit Anilin im UberschuB bei 200° Dianilid.
— Die Amidsiiure gibt bei 220—225° «-Truxillsaure u. dereń Diamid. Die Anilid-
siiure erleidet die gleiclie Zers. schon beim Erhitzen mit Essigsiiureanhydrid unter
B. von Dianilid, Anilidsiiure u. £-Truxillsaure. Das Anilidamid wurde durch 
mehrstd. Koc.hen mit Eg. zu Dianilid u. Diamid zers. — £-Truxillamidsaure gibt 
mit Natriumliypochloritlsg. u. Einleiten yon C02 2,4-Diphenyl-3-aminocyclo-
butan-l-carbon saure, C„III70 2N; Krystaile, aus CII3OH, entliiilt Krystall-CH30II, 
den es beim Liegen an der Luft oder im Yakuum yerliert; F. 188° (Zers.); 1. in 
CH3OH, Eg.; unl. in A. — HCl-Salz: Nadeln, F. 244°; zwl. in W. — Der Amino- 
ester gibt in yerd. H2S04 mit NaN02 den 2,4-Diphcnyl-3-oxycyclobutan-l-carbonsaure- 
ester. Gibt mit alkoh. KOH u. II2S04 neben einem Laeton die Oxysiiure, C17II160 3; 
weiBe Krystaile, aus CH3OH, F. 159°; entliiilt 2H20, das sie im Yakuum bei 30—35° 
yerliert; schm. daun.bei 166—167° (Zers.). — Der Methylester gibt in A. mit PC15 
u. konz. HJ, Zn u. P  nach der Verseifung ansclieinend die 2,4-Diphcnylcyclobutan-
l-carbonsdure\ F. 172° (unscharf), die wohl aueh aus der Aminosiiure mit Br u. 
Stiekoxyd u. Red. erbalten wurde. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2707—18. 1925.) Bu.

R. Stoerm er und Fr. Fretw urst, Zur Kcnntns der y-Truańllsdurc. XI. (X. ygl. 
yorst. Ref.). Der friiher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1683; C. 1923. III. 552) ge- 
gebene Beweis fiir den stereocliem. Bau der /-Truxillstture lieB sich durch Spaltung 
der y-Truxillamidsdure in ihre opt. Antipoden erweitern. Die FF. der Truxillamid- 
siiureester zeigten yon der Regel abweichendes Yerli., desgl. ist die Umkehrung der 
Drehung bei den Estcrn gegeniiber der freien Saure bemerkenswert. Die /-Amid
siiure zeigte gegeniiber der /-Anilidsiiure charakterist. Unterschiede, besonders 
gegen Verseifungsmittel (vgl. die Yerss.). Die Umlagerungsfiihigkeit der Truxill- 
siiuren wird durch den Eintritt N-haltiger Gruppen erheblich gesteigert. — Die 
aus /-Truxillathylamidsiiure erhaltene Nitrosoyerb. geht nach der Gleichung:

c °h »< co°n !no)C 2h 5 +  H*° =  c «h » < c o o h  +  f N i  +  H’°
beim Erwiirmen mit Sodalsg. restlos in /-Trujrillsfiure iiber, jedenfalls unter Ab- 
spaltung yon DiazoSthan. Die Bedeutung dieses Verf. fiir die Gruppe der Truxill- 
u. Truxinsiiuren licgt darin, daB in allen Fflllen die Yerseifung der substituierten 
Amidsiiuren so ohne jede Umlagerung vor sich geht.

Y ersu ch e . y-Truocillamidsdure, C18H170 3N , aus /-Truxillsiiureanhydrid mit 
konz. NH3; aus yerd. Eg., F. 240°; 1. in Eg., A., unl. in Bzl., A.; wird durch sd. 
IIC1 oder durch Eg. -f- N20 3 zur /-Truxillsaure yerseift. Wird durch sd. KOH 
(20°/oig.) yerseift unter B. yon a-Truocillsaurc (hauptsSchlich); /-Siiure wird durch 
sd. KOH nicht ver3ndert. Die /-Amidsiiure gibt mit sd. 10°/oig. alkoh. KOH ein 
Gemisch yon wenig «-Truxills5ure mit u- u. /-Amidsaure, in dem die « -Amid
siiure stark iiberwiegt. a-Amidsiiure gibt ebenso mit alkoh. KOH dasselbe Ge
misch, wiihrend «-Truxillsiiure so nicht yeriindert wird. — U - TnKdllsa urediami d 
gibt mit 40’/0ig. alkoh. KOH bei 120° (Olbad) y-Truxillamidsdure u. a-Amidsaure. 
Bei der Verseifung im Rohr bei 120° entsteht e-Truoeillsdure u. a-Tnuńllsdure. 
Letztere gibt mit 40%'g- alkoh. KOH bei 200° £-Siiure neben wenig «-Truxillsiiure.
— y-Truxillamidsauremethylester, C,5,H190 3N, Nadeln, aus yerd. A., F. 154°; 11. in 
A., A., unl. in PAe. — Athylesłer, C20H21O3N, aus verd. A., F. 135—138° (un- 
scharf). — Die Spaltung der rac. /-Trusillamidsaure gelingt mit Morpliin in A. — 
Morphinsalz der l-y-Amidsaure, swl.; aus absol. A., F. 183° (Zers.). — l-y-Truańll- 
amidsdure, Blattchen, aus Eg. u. W., F. 258—259°; swl. in Eg., unl. in Bzl. Der
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Wcrt fiir die spezif. Drehung kann nur mit Vorbelialt gegeben werden; [«]D20 =  
—11,05° (in Eg.). — Loslichkeit der rac. Siiure in Eg. bei 21° =  1,490/0, der 1-SSure =
0,66°/o. — Morphinsalz der d-y-Amidsdure, aus A., F. 89—90°. — d-y-Truxillamid- 
sdure, F. 258—259°. — d,l-y-Truxillamidsdure, F. 240°. — Die d- oder 1-Saurc gibt 
in Eg. -f- HN02 die gewohnliche inakt. /-Trusillsiiure vom F. 228°. — l-y-Truxill- 
aniidsduremethylester, aus Bzl. u. Lg., F. 153—154°, wie der rac. Ester; [«]„50 =  
—f-S,55° (in A.). — l-y-Athytesłer, aus Bzl. u. Lg. Bliittchen, F. 168—169°; [«]D20 =  
—j—12,78° (in Aceton). — d,l-y-Alhylesłer, F. 135—139°. — y-Truxillimid, C,6H 150 2N, 
aus dem NH4-Salz der /-Truxillamids8ure bei 245—250° neben a- u. /-Amidsiiure; 
aus verd. Eg. oder A., F. 208°; 1. in Bzl., wl. in A. — Wird die Schmelze im Kohr 
bei 180—200° vorgenommen, entsteht auch y-Diamid, C18H 130 2N2; unl. in Bzl.,
F. 245°. — Bei der B. des Imids aus der Amidsiiure mit Essigsiiureanhydrid ent
steht hauptsiichlich y-Truxillacctarnidsdurc, C20HI90 4N; F. 185°, aus verd. Essigsiiure 
oder h. W.; 1. in A., A. Gibt mit sd. 10%'g- alkoh. KOH die /-Amidsiiure, mit 
h. 15°/0ig. HCl die /-Truxillsiiure. — Das Imid gibt mit h. Sodalsg. /-Amidsiiure, 
desgl. beim Stehen mit alkoh. KOH. — Es gibt in A. mit der ber. Menge KOH 
in A. -f- viel Ather die K-Yerb. des Imids, CI8Hu 0 2NK, Bliittchen w'ird durch W. 
hydrolysiert. — y-Truxillphemjlimid, aus dem Imid mit Brombenzol u. K2C03 in 
Nitrobenzol Naturkupfer u. K J bei Siedetemp.; aus ycrd. Eg., F. 194°. — 
y-Truxillathylimid, Cai,H190 |N , ebenso mit BromSthyl; aus verd. A., F. 142°; 1. in 
Bzl., Eg., A. — Das Athylimid gibt mit sd. alkoh. KOH y-Truxilldłhylaniidsdure, 
C20H21O3N, entsteht auch aus dem /-Anbydrid in A. mit Athylamin; Nadeln, aus 
verd. A., F. 217°; 11. in A., Eg., swl. in A., unl. in Bzl. — Gibt mit Acetanhydrid 
u. Na-Acetat bei 160° das /-Athylimid. — Die /-Athy]amidsiiure gibt in Eg. mit 
HN02 y-Trucńllnitrosoathylamidsaure, C20H20O4N4, schwach gelbe Nadeln, aus verd. 
A., F. 172—173° (Zers.); yerpufft bei trocknem Erhitzen; 1. in A., Eg., A. — Geht 
in w. Sodalsg. unter Gasentw. in Lsg.; beim AnsSuern fiillt fast reine y-Truxill- 
saure aus. — y-Truxillnitrosoanilidsdure, C24H20O4N2, aus der /-Anilidsaure mit 
HN02; F. 129—130° (Zers.); verpufft in der Flamme; nicht so bestandig wie die 
Athylamidaiiure. — Die Nitrosoanilidsiiure gibt mit sd. HCl y-TrtuciUanilidsdure, 
mit ca. 25%ig- KOH /-Truxillsaure. Analog liiBt sich die u-Truxillnitrosoanilid- 
saure in «-Truxillsaure yerwandeln. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2718—25. 1925. 
Rostock, Univ.) Buscn.

W illiam  B ertram  M iller und A rthur George P erk in , Reduktionsprodukte 
der Oxyanthrachinone. VII. (VI. ygl. P e r k in  u .  Y o d a , S. 655.) Der Alizarin-
2-methylather liefert bei der Iled. mit SnCl2 l-Oxy-2-methoxyanthron (I) neben ge- 
ringen Mengen 4-Oxy-3-methoxyanthron (II). Zur Identifizierung stellen Vff. aus
I I  den Benzalizarinmethylather (III) her, aus dem Anthron I  Verb. IV, fur die die 
Bezeichnung i-Benzalizarin yorgeschlagen wird. Mit Methyljodid u. Alkali entsteht 
aus IV nur ein Monomethylather, bei der einfachen Acetylierung ebenfalls nur ein 
Monoacetylderiy., doch laBt sich bei starkerer Einw. auch ein Diacetylderiy. her- 
stellen. Auf Grund von Verss. iiber das Verhalten dieser Verbb. ais Beizenfarb- 
stoffe kommen Vff. zu der Ansicht, daB die Alizarinfarbstoffe im allgemeinen ihr 
Farbevermogen nicht auf Grund einer o-chinoiden Bindung erhalten, sondern daB 
eine p-cliinoide Bindung ais wesentliche Bedingung anzunehmen ist.

V ersuche. Alizarin liefert 
mit Dimethylsulfat in alkal. 
Lsg. methyliert Alxzarin-2-me- 
thylałher, aus Bzl. F. 229 bis 
230°. Dieser gibt mit SnClj 
in HCl reduziert wenig 4-Oxy-
3 -mełhcxy anthron, CI5Hi20 3
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(II), aus A. F. 202°, Acetylderw., F. 185—186° u. ais Hauptprod. l-Oxy-3-methoxy- 
anthron, Ci5H 120 3 (I), aus A. F. 135—137°, Diace.tyldcrm., C^H^O,*, aus A. +  Eg. 
F. 202°. I I  liefert mit H2S04 u. Glyeerin erhitzt Betizalizarinmonomethylather,

OH / C O CO
'' 'Y ^ O C H . I I

^ C H j - ^ ^ /  ^  OH
C19Hia0 8 (III), F. 247—249°, wl. iu A., 1. mit yioletter Farbę in Ii2S04, Oxonium- 
sulfat, Acetyldeńv., CsoH1jOł, aus A. -J- Eg. F. 205—207°. I  gibt analog mit II2S04 
u. Glyeerin i-Bcnsalizańn, C17H100 3 (IV), aus Nitrobenzol F. 260—262°, in H2S04 
griine, fluoreseierende Lsg. — Monoacełylderw., Ci9H120 4, aus Aceton, F. 243 bis 
245°, Diacetylderiv., CSIH 140 5, aus Essigsiiureanbydrid F. 214°. i-Benzalizarin liefert 
mit CH3J  in KOH erwiirmt i-Benzaliżarinmonomethyldther, C18H130 3) aus A. F. 196 
bis 198°. Acetylderw., F. 178—180°. Aus Triacetylanthrapurpurin entsteht bei der 
Methylierung mit Dimethylsulfat Anthrapurpurindimethylather, CleH120 6, aus Bzl. 
F. 234—235°, Acetylderw., F. 204—205°. Aus dem Dimetliylather durch Eed. mit 
SnCl2 Anthrapurpurinanthranoldimethylather, ais -Diaeetylderw., C20H18O0, aus A. -f- 
Eg. F. 178°. (Journ. Chem. Soe. London 127. 2684—91. 1925. Leeds, Univ.) Taube.

A. Coppens, Der Einfluf! von Quecksilber auf die Sv.lfonie.rung yon Anthrachinon. 
Wurde die Sulfonierung von Anthrachinon in Ggw. yon Hg,S04 mit ungeniigenden 
Mengen Oleum ausgefiihrt, so enthielt das yerbleibende Anthrachinon Hg in organ. 
Bindung. Verss., Hg-Verbb. des Anthrachinons darzustellen, fiihrten nur bei Einw. 
von IlgCL auf Anthracliinon-a-sulfinsaure in wss.-alkoh. Lsg. zum Ziele. Verss. 
iiber das Verhaltnis von a- u. ^-Sulfosaure bei 156° u. 132° liefien unter sonst 
gleichen Mengen keine Unterschiede erkennen, es scheint also u- u. ^-Sulfonierung 
durch die Temp. in gleicher Weise beeinfluBt zu werden. Bei geringen Hg-Konzz. 
ist die Geschwindigkeit der cj-Sulfonierung der Hg-Konz. proportional. Ganz 
ebenso wie fIg„S04 wirkt qualitativ u. ąuantitatiy der oben erwiihnte Hg-haltige 
Anthrachinonriickstand, ahnlich auch das kiinstlich hergestellte Anthrachinonmercuri- 
chlorid. Die beobachteten Erscheinungen fUhren zu den durch die folgenden 
Schemata wiedergegebenen Annahmen fiir die B. von «-Sulfosaure durch inter- 
mediiire B. einer Hg-Yerb., von denen Yf. die erste ais wahrseheinlicher betrachtet: 

1. C14HsO, +  HgSO., — > (C,4II;0j)HgS04H (a)-,
(Ci tH70j)HgS04H +  S03 — ■y  (C14H70 2)S03H +  HgS04.
2. 2 C14H802 +  2HgS04 — *■ (C14H70 2Hg)aS04 +  H2S04;

(C14H70 2Hg)2S04 +  2SOa +  H2S04 — y 2(CI4H70,)S03H +  2HgS04.
Die Erklarung von Roux u. Maktinet (C. r. d. 1’Acad. des sciences 172. 385;
C. 1921. I. 674) fiir den EinfluB des Hg ist zu yerwerfen; Vf. konnte auch dereń 
Beobachtungen nicht bestatigen.

Um die a - u. ^-Sulfosaure des Anthrachinons in Gemisclien zu bestimmen, 
wurden yerschiedene Methoden yersucht. Salze der (9-Sulfosiiure lassen sich nach
D. R. P. 266521 (C. 1913. II. 1716) in das Sulfoehlorid uberfuhren, bei Salzen der 
a-Sulfosaure entsteht dabei anscheinend nur eine geringe Menge einer roten amorphen 
Substanz, yon der wieder nur ein kleiner Teil in Chlf. 1. ist. Man kann so vor- 
gehen, daB man das Gemisch der Ba-Salze mit Chlorsulfonsaure behandelt, das 
Reaktionsprod. trocknet, wagt u. mit Chlf. auszieht, den Gewichtsycrlust ais ^5-Sulfo- 
chlorid in Rechnung stellt; doch ergeben sich dabei Verluste von ca. 5°/0. — Ferner 
wurde yersucht, die Salze in Ester zu yerwandeln u. den F. des Gemisches zu be
stimmen. Die nach H e f f te r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 28. 2261 [1895]) hergestellten 
Ester der rl-Sulfosdure zeigten hohere FF., ais yon. ihm angegeben, Methylestcr 
160,2—162,2°, Athylester 138—141°; mit (CH3)sS04 hergestellt zeigte der Methylester 
F. 163,6—164,2°, nach Sublimation im Yakuum unyerandert. Der Methylester der
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U-SulfosSure entsteht weniger glatt, hellorangefarbig, F. 192—193°, unl. in Chlf., 
sublimierbar bei 150° bei 0,3—0,6 mm. Bei Verss. zur Best. der F.-Kurye zers. 
sich dieser Ester ohne seharfen F. — Das Verf. zur B. yon « -Chloranthracbinon 
aus Anthrachinon-tf-sulfosaure von U l i .MANN u. Oc h s n e r  (L ie b ig s  Ann. 381. 2;
C. 1911. II. 26) lieB sich ąuantitatiy gestalten, F. des a-Chloranthrachinons 160,4 
bis 161°. Bei der ^-Sulfosaure yerlief die B. der entsprechenden Verb., des fi-Chlor- 
antlirachinons, ganz hellgelb, F. 208,7—209,7°, nicht yollstiindig. Es wird nun so 
yerfahren, daB das Gemisch der Na-Salze beider Sulfosiiuren 6 Stdn. mit KC10;, 
u. HC1 behandelt u. aus dem Anfangs-E. oder End-F. des Chloranthracliinon- 
gemisches nach der festgestellten F.-Kurye die Zus. ermittelt wird. Der nicht 
chlorierte Teil, durch Aussalzen u. Umwandlung in Ba-Salz bestimmt, wird ais 
('?-Sult'osaure bereclmet. (Ucc. tray. chim. Pays-Bas 44. 907—30. 1925. Amsterdam, 
Uniy.) Sp ie g e l .

Richard Alan Morton und Edward Rogers, Absorptionsspektren und Lactam- 
Lactim Tautomerie. Vff. prufen die Arbeit yon H a r t l e y  u. D o b b ie  (Journ. Chem. 
Soc. London 75. 640 [1899]) nach u. kommen zur Ansicht, daB Absorptionsspektren 
kein sehr geeignetes Mittel zur Best. der Struktur sind. Sie finden folgende Zahlen 
fur die Banden der Absorptionsspektren: Isatin, 4130 A, ema3C =  625; 2950 A;
cmnx =  3900; 2430 A; emax =  26000 (ygl. auch H ic k s , Journ. Chem. Soc. London
127. 774; C. 1925. II. 178); ps-Methylisatin (N-Ather), 2465, 3000 u. 4195 A. Methyli- 
satin (O-Ather), 2447, 2965 u. 4140 A. 5-Jodisatin. Die rote Form zeigt in A. 2500 
u. 4250 A; emax =  25000 u. 510. In Eg. nur 4245 A. Die gelbe Form zeigt keine 
ausgesprochenc selektiye Absporption, im Laufe der Zeit erscheinen die Banden 
der roten Form. Carbostyril, 2690 u. 3270 A; emax =  7000 u. 6750. N-Methylather, 
2705 u. 3280 i ;  emal =  6600 u. 6000. O-Methylkther, 3222 u. 3085 1 ;  emaI = 4500  
u. 3700. O-Athylather, 3226 u. 3085 A; fmax =  4500 u. 3700. o-Oxycarbanil, 2736 A;
emax “  5150. N-Methyliither, 2738 A; emal =  5600. O-Methylathcr, 2735 A;
cmax =  4700. Phloroglucin zeigt in A. 2665 A; emax =  380, in Eg. 2660, emłx =  375, 
in W. 2662 A; emax =  370, in verd. Eg. 2660 A; e —  375 in A.-f-Na-Athylat 
2518 A; el , „  ~  15200, in A. -[- einem UberschuB an Na-Athylat 3472 A; emal =  
6600. Trimethyldther, 2646 A; eraaj. =  465. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2698 
bis 2701. 1925. Liyerpool, Uniy.) T a u b e .

R,. Lepetit, Zur Indigosynthese. Ais 5. Verf. ist den von M a r t in e t  erwahnten 
(ygl. Chimie et Industrie 13. 531; C. 1925. II. 988) folgendes yon Vf. (1900) u. anderen 
ausgebautes hinzuzufugeni: Anilin +  CII,0 +  NaHSOa ->- C0H5-NH.CH3—SOsNa, 
mit NaCN -— y  Na-2S03 -)- C8II5-NH-CH2CN, das beim Schmelzen mit NaOII oder 
KOH Indigo liefert. (Chimie et Industrie 14. 852. 1925.) G r o s z f e l d .

H. J. B acker und W . Meyer, Derwate des 3-Methyl-5-pyrazolons. Es wurde 
yersucht, aus der. genannten Verb. (I.) ein Nitrosamin zu gewinnen. Bei Einw. von 
HN03 ging aberN 02 lediglich an das 4-C. Nach Einfiihrung yon 1 oder 2 Alkylen 
an diesem C trat uberhaupt keine Nitrierung ein. Die Urethane u. Harnstoffe, die 
durch Einfuhrung yon —COsR bezw. —CO-NH, am 1-N erhalten wurden, ergaben 
gleichfalls nicht die gewiinschten Nitroyerbb. Aus den HarnstofFen wurde ledig
lich die Gruppe —CO -NII, abgespalten, ebenso die COsR-Gruppe aus den.Urethanen, 
wenn Alkyl sich am 4-C befindet, wShrend sonst wieder hier die Nitrierung ein- 
trat. Beim 3,4-Dimethyl-l-carbonamid-S-pyrazolon gelang es, durch Einw. yon N20 3 
unter Entfernung der NIL,-CO-Gruppe eine Nitrosoyerb., wahrscheinlich ein Nitros
amin, zu erhalten, die aber sehr unbestandig ist. — Die Alkylierung am 4-C hebt 
auch bei anderen Rkk. die Reaktionsfahigkeit der CH2-Gruppe auf, so gegeniiber 
Halogenen u. N20 3, sie fiihrt zugleich zu erheblicher Steigerung der Loslichkeit in 
W. u. A. — Zur Darst. der Urethane kann man entweder einen Acetessigsaureester
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mit einem Ester der Hydrazinoameisensaure kondensieren oder mittels Cblorkohlen- 
siiureester die C02R-Gruppe in ein Pyrazolon einfiihren. Bei dem ersten Wege 
kann das ais Zwiselienprod. gebildete Hydrazon beim KingschluB die C02R-Grnppe 
yerlieren, der zweite ist daher yorzuziehen. — Die Darst. der Harnstoffe erfolgte 
aus Semicarbaziden u. Acetessigsiiureestern. Dabei stellte sieli lieraus, daB freies 
Semiearbazid hauptsiiclilieh das Semicarbazon, das Chlorhydrat dagegen das ge- 
wiinschte Pyrazolon-Harnstoffderiy. erzeugt, indem offenbar die HC1 den Ubergang 
des primar entstandeuen Semicarbazons in das Pyrazolonderiv. herbeifuhrt. Die 
Athylester der Acetessigsiiuren sind fiir diese Rk. geeigneter ais die Mclbylester. — 
Fe Cl, gibt mit den Pyrazolonen Rotfarbung. Diese beruht auf Wanderung eines
II-Atoms unter B. eines Enols; denn nach Ersatz beider H am 4-C durch Alkyle 
bleibt sie aus. Da die Pyrazolonurethane die Rk. gleichfalls geben, kann der H am 
N keine Rolle dabei spielen. Die Pyrazoloncarbamide geben eine cliarakterist. Blau- 
farbung, die bei Erw&rmen, walirseheinlich infolge Red. des FeCl3 durch die Harnstoff- 
funktion, yerschwindet.

(4) HjC.------nC • CITj (3) II,G------ nC • CHS H2C,------nC-CH,
(5) oĉ J n (2) ocL“J!x ocM n

NH (1) N-C02C2Hs N-CO-NH,
E x p e r im e n te lle r  TeiL  3,4-Dinie thyl-5-pyrazolon, C6H8ON2, entsteht aus 

Hydrazinhydrat besser mit dem Methyl- ais mit dem Athylester der «-Methylacet- 
essigsaure, Krystalle (aus W.), F. bei sclinellem Erhitzen 269° zu roter FL, swl. in 
PAe., Chlf. u. Bzl., etwas mehr 1. in A., 11. in Alkalien u. Miiieralsiiuren, weniger
I. in NH3 u .  Essigsaure. — 3-Methyl-4-dthyl-5-pyrazolon, C9H10ON2, mittels reinen 
Athylacetesńgstiuredthylesters, Kp. 197—198°, oder des enlsprechenden Methylesters 
hergestellt, kleine Tafeln (aus W.), F. 227,5° (Locquin [C. r. d. l’Acad. des sciences 
135. 110; C. 1902. II. 511] gibt 190—196° an), wl. in A., durch A. daraus fiillbar.
— 3,4,4-TriniethylS-pyrazolon, C0H10ON2, Prismen (aus A.), F. 109,5° (nach Rothen- 
BUKG [Journ. f. prakt. Ch. [2] 52. 43 (1895)] 268°), 11. in W., A., Essigsaure, Chlf.
u. Aceton, weniger 1. in A., fast unl. in PAe. Gibt kein Ag-Salz, keine Rk. mit 
N20 3 oder HN03. — 3,4-Dimethyl-4-athyl-o-pyrazolon, C7HI2ON2, mittels cc,a-Metliyl- 
aihylacetessigsauremethylester, Kp. 183—184°, hergestellt, Krystalle (aus A.), F. 76 
bis 77°, 11. in W., A., Aceton u. Essigsiiure, zl. in Chlf., aus ath. Lsg. durch PAe. 
in dendrit. Form. — 3-Methyl-4,4-didthyl-5-pyrazolon, C8Hu ON2, nur aus dem Methyl- 
ester, nicht aus dem Athylester der DiSthylacetessigsaure erhaltlich, Krystalle (aus 
A.), F. 105,5°, leichter 1. ais die yorhergehenden, sogar in PAe. zl. — 3-Mełhyl-
5-pyrazolon-l-dthylcarboxylat, C;H,0O3N (II.) (vgV G otm ann, Dissertation, Heidel
berg 1903), laBt sich unmittelbai in reinem Zustande erhalten, wenn man der wss. 
Lsg. von 3-Methyl-5-pyrazolon Chlorameisensaureester u. 1 Mol. KOH allmahlich 
zufugt. Nadelchen (aus W.), F. 203°, fast unl. in PAe., wl. in A., A. u. Aceton,
II. in Chlf., Essigsaure u. sd. A., 1. in Alkalien u. NH3, durch Siiuren gefallt. —
3-Methyl-5-pyrazolon-l-propylcarboxylat, C8H120 3N2, analog mit Hilfe von Propyl- 
ameisensdureester, durch Einw. von COCL, auf Propylalkohol erhalten, Kp. 116°, 
kleine Nadeln (aus W.), F. 120°, zl. in PAe., 11. in A., A., Aceton, Essigsaure, sil. 
in Chlf. — 3,4-Dbnethyl-5-pyrazolon-l-dthylcarl)oxylat, C8H120 3Ns, kleine Nadeln 
(aus W. oder A.), F. 184,5°, wl. in W., PAe., 11. in Chlf. u. Aceton, sil. in Bzl. u. Essig
saure u. in verd. Alkalien. — 3,4-Dimcthyl-5-pyrazolon-l-propylcarboxylat, C9H14OaN2, 
Nadeln (aus W. oder A.), F. 149°, aueh in PAe. u. A. 11. — 3-Mełhyl-4-athyl-5-pyr- 
azolo7i-l ałłiylcarboxylał, C9Hu 0 3Ns, feine Nadeln (aus'A.), F. 170°, wl. in W. u. 
PAe., 11. in A., sil. in Chlf., Aceton u. Bzl. — 3-Methyl-4-dłliyl-5-pyrazolon-l-propyl- 
carloxylat, C10H18O3N2, kleine Nadeln (aus A.), F. 126°, wl. in W. u. PAe., 11. in 
A., Chlf., Aceton u. Bzl.
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Cldorhydrat des Hydrazinoameisensaurcmethylesters, C2H;0 2N2C1, aus Hydrazin- 
hydrat u. -Chlorameisensauremethylester, gibt in W. mit molekularcn Mengen Athyl- 
acetessigsiiureathylester u. Na-Acetat das Carboxymethylhydrazon des u-Athylacetylessiy- 
sduredthylesters, CIOH180.tN,, kleine Nadeln (aus W.), F. 94°, wl. in W. u. PAe., 11. 
in A., A., Chlf. u. Bzl., unl. in verd. S&uren. Liefert bei Erhitzen iiber den F.
3-Mełhyl-d-dłhyl-o-pyrazolon. — Cldorhydrat des Hydrazinoameisensdwepropylesters, 
C .H .A N .A  krystallin. M. (aus A. -{- A.), F. 51°, wl. in PAe. u. Bzl., zl. in A. u. 
A., 11. in W. Gibt mit C0H5-CHO in W. bei Ggw. von Na-Acetat leicht Benzy- 
lidenhydrazinoameisensdurepropylcster, CnH140 2N2, kleine Nadeln (aus verd. A.), 
F. 145°, swl. in W. u. PAe., 1. in A., A. u. Bzl., mit W. u. 1 Mol. Atliylacetessig- 
siiureathylester u. Na-Acetat im EinscliluBrohr bei 160° 3-Meł}iyl-d-dthyl-5-pyrazolon, 
bei 110° dessen l-Propylcarboxylat. — Semicarbazon des Acctcssigsduremethylesters, 
CcHn 03N3, zugespitzte Nadeln (aus CPI40), F. 152,5° (Zers.), wl. in PAe., A. u. Bzl., 
zl. in W. u. A. — 3-Methyl-5-pxjrasolon-l-carbmiamid, C6H70 2N3 (III.), aus dem yorigen 
bei mehrtagigem Stelien mit konz. NH3-F1., F. 192° (aus CH40-Lsg. durch PAe. ge- 
fiillt), das ebenso, aber noch Ieichter aus dcm Semicarbazon des Acetessigsiiureathyl- 
esters entsteht. — Semicarbazon des a-Melhylacetessigsduremethylcsłers, CrH130 3N3, 
Krystalle (aus A.), F. 138°, swl. in PAe., wl. in A., zl. in A., 11. in Bzl. — Semi
carbazon des u-Methylacetessigsdureathylesters, CaH160 3N3, F. 86°, wl. in PAe., miiBig
I. in A., 11. in A. u. Bzl. — 3,d-Dimcthyl-5-pyrazolon-l-carbonamid, C6H90 2N3, 
kleine Nadeln (aus W.), F. 194° (Zers.), bei langsamem Erhitzen Zers. bei 194° ohne 
Schmelzen zu 3,4-Dimethylpyrazolon, swl. in PAe., A. u. Bzl., zl. in A. u. Essig- 
siiure, 11. in Alkalien u. NH„ nicht 1. in Siiuren. Gibt mit AgN03 sofort Nd., der 
sich in NII3 lost, dann bei Erwarmen Ag-Spiegel gibt. Schon beim Koclien mit W., 
sclmellcr mit Alkali gespalten zu 3,4-Dimethyl-5-pyrazolon. — Semicarbazon des 
ce-Athylacetessigsduremethylesters, C„HI50 3N3, Krystalle (aus A.), F. 98°, wl. in PAe., 
Ieichter 1. in A., W. u. Bzl., 11. in A. — Semicarbazon des Athylacetessigsauredthyl- 
esters, C0II170 3N3, Krystalle (aus A.), F. 80°, wl. in PAe., zl. in W. u. A., 11. in 
Bzl. — 3-Mełhyl-d-alhyl-5-pyrazolon-l-carbonamid, C,Hu 0 2N8, spitze Prismen (aus 
CII40), F. 161—162°, wl. in A., PAe. u. Bzl., zl. in Aceton, Chlf., h. W. u. h. A., 
schwer hydrolysierbar.

3-Methyl-d-niiro-S-pyrazolon, C4H50 3N3, B. bei —15°, F. 276°. Ident. mit der 
nach B e t t i  (Gazz. chim. ital. 34 . I. 186; C. 1 9 0 4 . I. 1331) erhaltenen Verb. Das 
hierbei ais Zwischenprod. entstehende d-i-Nilroso-3-methyl-5-pyrazolon, seidenartige 
Nadeln (aus A.), liat F. 229°, gibt mit AgN03 die Verb. C4H4OsN3Ag. — 3-Methyl-
4-niiro-5-pyrazolon-l-athylcarboxylat, C7H90 5N3, B. bei 0°, krystallin. Pulver (aus A.), 
F. gegen 172° (Zers.), wl. in PAe., zl. in A. u. Bzl., 11. in A. u. Essigsaure, 11. in
II. in Alkalien u. NH3, durch Siiuren daraus fiillbar. — 3-Mcthyl-4-nitro-5-pyrazolon-
l-propylcarboxylał, C8H n0 6N3, B. bei 0°, F. 157°, wl. in PAe., zl. in A., 11. in A.
— Nitroso-3,d-dimethyl-5-pyrazolon, C6II7ON-NO, bei Einleiten yon N20 3 in alkoh. 
Suspension des Dimethylpyrazoloncarbonamids u. Zusatz yon W. ais gelbe FI., 
oberhalb 0° alsbald zers., gibt Liebermannsche Bk., mit konz. HC1 N20 3 u. 3,4-Di- 
melhylpyrazolon. Ob die NO-Gruppe in 4- oder in 1-Stellung steht, bleibt unent- 
schieden, das letzte ist wahrscheinlicher. (Hec. trav. chim. Pays-Bas 45 . 82—99. 
Groningen, Uniy.) S p ie g e l .

Isidore Elkanah Balaban und Harold King, Trypanocide WirTcung und che- 
mische Konstitutirm. III. Arsinsauren, welche den Glyoxalinńng enthalten. (II. ygl. 
K in g  u. Mu r c h , S. 1638.) In friiheren Arbeiten (1. c.) hatte sich herausgestellt, daB 
Aminoarsinsiiuren, welche in p-Stellung des Benzoyls ein CII30  oder in jedem 
Benzolkern eine NHa-Gruppe tragen, dauemde heilende Wrkg. bei Infektion von 
Mausen mit Trypanosoma eąuiperdum besitzen. Vff. stelien nunmehr die Glyoxalin- 
4' (o')-carboxy-p-a)ni>iophenylarsinsdure (I), sowie ihr 3-Aminoderiv. (II) her, welche
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in ihrcm Aufbau den oben erwiihnten Yerbb. nahestehen. Beide Sauren lasscn 
sich aus Glyoxalin-4(S)-carboxy-p-aminoanilid lierstellen u. zeigen bei dauernder 
heilcnder Wrkg. (ais Versuchsticre ebenfalls Miiusc) eine wesentlieh groCere Dosis 
tolerata, ais die friilier bescliTiebenen Verbb. Die Einw. von HN02 auf Glyoxalin- 
4 (5)-carboxy-o-aminoanilid verliiuft anormal u. es entsteht das Diazoimid I I I , aus 
der Aminoarsinsaure I I  analog das Diazoimid IY. I I I  kann ais empfindliche Bk. 
auf HN02 yerwandt werden, indem noch in einer Verdunnung yon 1 : 6400 ein 
krystallin. Nd. fiillt. 2-m-Aminophenylglyoxalin u. 2-p-Aminophenylylyoxalin (V) 
geben keine Arsinsauren, mit 2-p-Nitroplienyl-l-methylglyoxalin lieBen sich der 
schlechten Ausbeuten wegen keine Synthesen ausfiihren. Die Methylierung des 
2-Phenylglyoxalins mit naehfolgender Nitrierung Bed. u. Arsinierung liefert nur 
18% an TI, der Rest besteht aus 2-Plienyl-l-mełhylglyoxalinmetliocklorid (YII). TI, 
welche Yerb. auch bei der troekenen Dest. von Y II entsteht, gibt ein anormales 
Au-Salz, RAuC13. 2-o-Aminophe?iylglyoxalin liefert mit HNO* ein tricyclisclies
1,2,3-Triazin (YI1I). d-p-Aminophenylglyoxalin gibt geringe Mengen d-Phenylgly- 
oxalin-p-arsinsaure, das d-o-Aminophe)iylglyoxalin reagiert mit HN02 zu einem gelben 
Triazin, welches der Yerb. Y IH  Shnlich gebaut-ist. Eine Zerlegung des 4-o-Amino-

V ersu eh e . Glyoxalin-4(5)-carboxyanilid liefert nitriert Glyoxalin-d(5)-carboxy- 
p-nitranilid, CI0H8O3N4, F. 229°, Nitrał, mit ‘/jHjO, F. 170—171° (Zers.), F. wasser- 
frei 205° (Zers.), Hydrochlorid, C10H8Ó3N4-HC1-H20 , Zers. bei 298° aus Eg. mit 
2CaH40 2, F. 307° (korr.), unl. in W. u. den iibliehen organ. Losungsmm., 1. in Eg. 
Glyoxalm-d(o)-carboxy-o-nitranilid, CI0HsO3N4, aus Eg., F. 229°, unl. in W ., 1. in 
Eg., N itrat, F. 196° (Zers.), Hydrochlorid. Die Red. des p-Nitranilids mit SnCl2 
liefert Glyoxalin-4(5)-carboxy-p-aminoanilid, C10H10ON4, F. 228°, Pikrat, Verfarbung 
bei 256°, Zers. bei 266°. Dihydrochlorid, Schwarzfarbung bei 290°. Analog Gly- 
oxalin-4(5)-carboxy-o-aininoanilid, Ci0III0ON4, aus W., F. 270°, Dipikrat, F. 242° 
(Zers.). Dihydrochlorid, Zers. bei 310°, Sn-Doppelsalz. Mit NaN02 das Diazoimid I I I  
aus Methylalkohol, F. 195—196°, 1. in W. 1:6400, wl. in Eg., A. u. Bzl. Das 
p-Aminoanilid liefert mit NaN02 diazotiert u. mit einer Na-Arsenitlsg. umgesetzt 
Glyoxalin-d'(5')-carboxy-p-aminophenylarsinsdure, CI0H10O4N3As (I), aus 75°/0ig. Eg., 
Verfarbung bei 280°, aus 25% HCOOH mit 1H20 , M y-, Ca- u. Na-Salze. Hydro
chlorid. Die Nitrierung yon I  fuhrt zu Glyoxalin-i' {ó')-carboxy-p-amino-3-nitro- 
phenylarsinsaure, C10H„O6N4As, aus 25% HCOOH, F. ca. 327° (Zers.). Monohydrat, 
Mg-, Ba-, Ca- u. Li-Salze. Bei der Red. mit FeCls entsteht aus der Nitrosaure 
Glyoxalin-d'(5r)-carboxy-p-amino-3-aniinophenylarsbisd,urc, CI0Hu O4N4As (II), bis 320° 
kein F. My- u. Ca-Salze. Mit HNOj das Diazoimid IY. 2-p-NitrophenyJglyoxalin 
liefert mit SnCl2 reduziert 2-p-Aminophenylglyoxalin, Dihydrochlorid, C0H6N3-2HC1, 
Yerfarbung bei 300°, Monopikrat, Zers. bei 238°, Sn-Doppelsalz. Die Einw. yon

phenylglyosalins in die opt.-akt. Komponenten gelang nicht.
NHj

Ń (G — Glyosalinrest) Ń
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Dimethylsulfat auf 2-p-Nitrophenylglyoxalin ftihrt zu 2-p-Nitrophenyl-l-methylgly- 
oxalin, aus W;, P. 116,5° (korr.). Chloroaurat, C10H90 2N3"HAuCl.„ Zers. 226° (korr.). 
Uydrochlorid, Nitrat, Pikrat, F. 212° (korr.). Die Red. des m-Nitrophenylglyoxalins 
mit SnCl2 liefert 2-m-Atninophenylglyoxalin, C9II9N3, Aufschaumen bei 130—140°, 
F. 202—203°, aus W. ein Monohydrat, wl. in Aceton, Bzl. u. Essigester, 11. in h. A. 
Monopikrat, aus W ., Zers. 218°. Dihydrochlorid, F. 282° (Zers.). Sn-Doppelsalz. 
Analog auch 2-o-Aminophenylglyoxalin, C9H9N3, aus W ., F. 136—137°. Dihydro
chlorid, F. 234—236°, Monopikrat, F. 211—212°. Mit NaN02 das Triazin VIII, 
F. 113—114°. Aus der p-Nitrobase durch Red. mit SnCl2 das ■1-p-Aminophenyl- 
glyoxalin, C9H9N3, aus W., F. 98° (korr.). Dihydrochlorid, Verfarbung bei 310°, Di- 
pikrat, F. 240° (Zers.). Sn-Doppelsalz. Die Verb. gibt mit NaN02 u. Na-Arscnit 
6lyoxalin-d(5)-phenyl-p-arsinsaurc, kein F. bis 310°. Mg- u. Ca-Salze. 4-o-Amino- 
plienylglyoxalin, C9H9N3, F. 131°, 1. in W., wl. in A. Dihydrochlorid, Aufschaumen 
bei 256°, Dipikrat, aus W. Zers. bei 200°. Normales Tartrat, krystallisiert mit 
lYaHjO, F. 95—97°, Aufschaumen bei 130°, [ft]5,01 =  -{-14,8°. Di-p-campher-10- 
sulfonat, aus W., F. 198—200°, [ci\m  =  4-21,3°. 2-Phenylglyoxalin liefert mit Di
methylsulfat methyliert 2-Plienyl-l-methylglyoxalin, C,0H,0N2 (VI), Kp.15 175°. Chloro
aurat, C,0H10N2AuCl3, aus W. mit Aceton gefallt, F. 198° (korr.). Nitrat, F. ca. 100°, 
Pikrat, aus W., F. 133° (korr.), Uydrochlorid, saures Oxalat, aus A., F. 135° (korr.). 
2-Phenyl-l-methylglyoxalinmcthochlorid, C10H I0N2-CH3C1, aus A. mit A. gefallt, 
F. 272°. Chloi-oaurat, CnH13N;AuCl4, F. 134° (korr.). (Journ. Chem. Soc. London 
127 . 2701— 14. 1925. Hampstead National Inst. fiir Med. Unterss.) T a u b e .

Vishvanath Krishna Nimkar und Frank Lee Pyman, 2-m-Xylidino-5-athoxy- 
4,5-dihydrothiazol. Die von Ma r c k w a l d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25 . 2355 [1892]) 
aus Acetalyl-m-xylylthiocarbamid mit IIaS04 liergestellte Base C,3H20O2N2S, F. 94 
bis 95°, Pikrat, F. 143—144°, enthalt 1 Mol. Krystallwasser u. krystallisiert wasser- 
frei aus A. voin F. 102— 103° (korr.). (Vgl. auch B u r t l e s  , P y m a n  u .  R o y l a n c e , 
Journ. Chem. Soc. London 127. 581; C. 1925 . II. 35.) Ihr kommt soinit die Struktur 
eines 2-m-Xylidino-o-dthoxy-4,5-dihydrothiazols, C13H!80NsS, zu. Das Pikrat der 
wasserfreien Base zeigt F. 152—154° (korr.). (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2746. 
1925. Manchester, Stadt. Koli. fiir Teehn.) T a u b e .

Marston Taylor Bogert und Arthur Stuli, TJntersuchungen uber Thiazole. 
VII. Das Vcrhalten von o-Aminophcnylmercaptan gegcn Aldehyde, Ketone und gem.- 
Dilialogcnide. Die Synthese von Bcnzthiazolen. (VI. vgl. B o g e r t , C h e r t k o f f , 
Proc. National Acad. Sc. Washington 10 . 418. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 
2864; C. 1925. I. 77. 1078.) Aus o-Aminophenylmercaptan u. Aldeliyden entstehen 
nach H o fm a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 13. 1236 [1880]) Benzthiazole. Aus salz- 
saurem o-Aminophenylmercaptan u. Aldehyden erhielt C łaasz (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 45. 1031. 49 . 1141; C. 1912. I. 1836. 1916. II. 142) Benzthiazoline. Bei der 
Nachpriifung der Verss. von C laasz  erhielten die Vff. Prodd., die mit den Be- 
schreibungen seiner Benzthiazoline ubereinstimmten, sich aber ais unreine Benz
thiazole erwiesen. Beim Umkrystallisieren wurden sofort reine Benzthiazole er
halten. Thiazoline konnten in den Prodd. nicht nacligewiesen werden. — Aus 
Benzalchlorid u. o-Aminothiophenol entstand ebenfalls das Thiazol. — Ketone oder 
dic ihnen entsprechenden Dichloride reagierten nicht mit o-Aminophenylmercaptan. 
Dies spriclit fiir die Auffassung des Rk.-Verlaufs nach

HS-CoHj-NIL +  OCHR — >- HS-C6H4-NH-CH(OH)R — ->-
HS*C0H4-N : CHR — >- CSH4< |> C R  +  Hs .

V ersu ch e . o-Nitrophenyldisulfid, (OjN-C^H^S, (I). Aus kauflichem o-Nitro- 
chlorbenzol (F. 31°). F. 195° (korr.). — o-Aminophenylmercaptan. Aus I  mit Zink- 
staub u. Eg., HCl-Salz, F. 217°. — o-Aminophenyldimlfid, (H2N-CeH4)2S2. Au3
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Zink-o-aminophenylmercaptid (II) in wag. NH3 mit Luft. Hellgelbe Tafeln, F. 93°. — 
Benzthiazol. Aus salzsaurem o-Aminothiophenol u. Formaldehyd, Kp. 230—231°; 
riecht bas., 1. in A., CS.j. — 2-Phcnylbenzthiazol, C13II9NS. Aus II mit Benzaldehyd 
oder Benzalchlorid in Eg. oder aus salzsaurem o-Aminothiophenol u. Benzaldehyd. 
Nadeln aus 50%ig. A., F. 114°. Die Rk.-Prodd. enthalten kein Thiazolin. — 
2-{m-Methoxy-p-oxyphenyl)-benzthiazol, CuHuO^NS. Aus II oder IICl-o-Aminothio- 
phenol u. Yanillin. BlaBgelbliche, gliinzende Prismen aus A., F. 175,5° (korr.). 
Riecht schwach siaC. Die Lsg. in alkoh. Alkali zeigt purpurfarbene Fluorescenz. —
2-(ni-p-Mcthylendioxyphenyl)-benzthiazol, Cu H90.jNS. Mit Piperonal. Farblose Kry- 
stalle aus A., F. 125° (korr.). Riecht schwach siiB. — 2-a-Farylbenzthiazol, 
C,,H7ONS. Aus o-Aminothiophenol in Eg. mit Furfurol. Farblose, gliinzende, 
blattrige Krystaile, aus 60°/oig. A., F. 105° (korr.). Riecht geraniumartig. — Aceton, 
M ic h l e r s  Keton, Benzophenon u. Benzophenonchlorid reagieren nicht mit o-Amino- 
thiophenol. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 3078—83. 1925. New York [N. Y.] 
Columbia Uniy.) Os t e r t a g .

J. B. Conant und L. F. Smali, Die Dissoziałion substituierter Dixan(hyłe in 
freie Radikale. II., Der dissoziierende Einflufi der Cyeloheccylgruppe. (I. ygl. 
C o n a n t  u. S l o a n , Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 572; C. 1925. I. 1733.) Vff. 
stellten nach dem 1. c. bescliriebenen Verf. eine Anzahl neuer Dixantliyle dar. — 
Di-p-chlorbenzyldkcantliyl zeigt das Verh. eines in freie Radikale dissoziierenden 
Athans. — Di-i-amyldixanthyl u. Dihexyldixanłhyl absorbieren, in Brombenzol gel., 
langsam Sauerstoff, entsprechend einer sehr geringen Dissoziation. Die Mol.-Geww. 
entsprechen der dimolekularen Formel 0<^(C0H4)4]>CR-CR<^(C(>H4)â >0 (I). Die 
Lsgg. in Benzoesiiuremethylester werden beim Erhitzen bis zum Kp. gelbbraun (bei 
Au3schluB von Sauerstoif); bei raschem Abkiihlen yerschwindet die Farbę. Dies 
kann beliebig oft wiederholt werden, wenn nicht liingere (einige Mini) zum Sieden 
erhitzt wird. Eine Lsg. in geschmolzenem Naphthalin wird beim Erhitzen gelb, braun, 
nalie dem Kp. rot, nach wcnigen Sek. hellgelb infolge Zerss. — Dixanthyl (I, R =  II) 
absorbiert keinen Sauerstoff u. zeigt keine der Eigenschaften eines dissoziierenden 
Athans. — Dicyclohexyldixanthyl (I, R == C6Htl) ist bei gewohnlicher Temp. in 
Lsgg. erheblich dissoziiert, wie aus der kirschroten Farbę der Lsgg. u. der 
raschen Sauerstoffaufnahme heryorgcht; hierbei entsteht das krystalline Peroxyd, 
©•^(CoHJ^^CtC^Hj,)-O■ O• C(C0Hu)< (C 8H1)3O (II). Dicyeloliexyldixanthyl wurde 
nur amorph erhalten. Die Konst. wurde durch Darst., Analyse des Peroxyds u. 
Umwandlung des letzteren in cyclo-Hexylxanthydrol sichergestellt. Die roten Lsgg. 
des rohen gelben Dicyclohexylxantliyls in absol. A. oder Brombenzol werden bei 
0° schwach gelb; die Farbę bleibt bis —35° bestelien, u. riihrt wolil von Verunrcini- 
gungen her. Bei gewohnlicher Temp. kehrt die rote Farbę zuriick. Die Farbę 
wird bei 60° yertieft u. geht beim Abkiihlen wieder zuriick. Bei 100° yerschwindet 
die Farbę innerhalb 8 Min. Die Farbę yerschwindet beim Schiitteln mit Luft, kehrt 
dann zuriick, yerschwindet beim Schiitteln usw., bis die Lsg. dauernd gelb bleibt. 
Die Lsg. in A. zeigt Abweichung vom Beerschen Gesetz. Die Lsgg. sind starker 
dissoziiert al3 die des Dibenzyldisauthyls. In freien Radikalen '''C(Ars)R muB also 
R nicht notwendigerweise einen aromat, oder ungesatt. Rest enthalten. — Dem- 
entsprechend zeigen auch Lsgg. des Di-i-propyldixanihyls u. Di-sek-butyldixanthyls 
Farbę u. Radikaleigenschaften.

V e r s u c li e. p-Chlorbenzylidenzdhthan, C20H13OC1 =  O <^(C6H4)j >  C: CH • C0H4C1. 
Aus C1C0II,•CH_,.MgCl u. Xantlion in A. (Das Rk.-Prod. besteht nach Behandlung 
mit Eis u. NH4C1 aus weiBen Nadeln, F. 120—122°, walirscheinlich p Chlorbenzyl- 
xanthydrol, u. gelben Prismen, F. 130—132°. Die weiBen Nadeln gingeu beim 
Umkrystallisieren aus Lg. in die gelbe Form uber). Gelbe Prismen aus Lg., F. 131 
bis 131,5°. — p-Chlorbeiizylxantliylperchłorat, CS0H14O5Cla. Das Prod. aus C1CGH4 •
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CHjMgCl u. Xanthon wird in A. gel., getrocknet, u. mit HC104 u. Essigaiiure- 
anhydrid bebandelt. GroBe, gelbe Blattchcn, aua Eg. Wird bei 200° dunkel, 
sclim. bei 209° zu einer schwarzen FI. — Di-p-chlorbenzyldixanthyl:, Ci0H28O2C12 
(I; K == —CH2 • C0H, • Cl). Aus p-Chlorbenzylxanthylperchlorat in konz. HC1 mit 
Yanadosulfat oder in Eg. II2S04 mit Vanadocblorid. Nadeln aus Bzl., F. in Luft 
147—149°, in COo 152 oder 149—150°. Absorbiert in C(,IT5Br-Lgg. die 100°/o der 
fiir B. von Pcrosyd bereclmefen O-Menge. Verliert die Fahigkeit zur O-Aufnahme 
bei 100°.—i-Amykcantluydrol, C,8H2g0 2 =  0<^(C6H4)2̂ >C(0H)C6Hu . Aus i-C6H£MgBr 
u. Xanthon. Krystallpulver aus Lg., F. 95—97°. Zers. sich an der Luft allmiihlich 
in Xantlion u. i-Amylalkohol bezw. i-Valeraldehyd. — i-Amylxanthylpcrchlorat, 
CI8H 1(1OsCl. Aus i-C5Hn MgBr u. Xanthon mit HC104 u. Essigsilureanhydrid. Gelbe 
Nadeln, F. 165°. — Di-i-amyldixanthyl, C90H38O2 (I; R =  i-C6Htl). Aus i-Amyl- 
xanthylperchlorat in HC1 mit VS04 Krystalle aus Aceton (im C02-Strom) F. in Luft 
137—145°, in CO* 158—160". Absorbiert in C,.H,Br 180°/o des fiir Peroxydbildung 
notigen O; die Lsg. entbiilt Xanthon. — Die Lsgg. in gesclimolzenem Naphthalin u. in 
C6H5C02CH3 zeigen beim Erhitzen Farbenerscheinungen wie Dicyclohexyldixanthyl.
— n-Sexyłxa?ithylperchłorat, C10II2,O6Cl. Aus C6H13MgBr u. Xanthon mit IIC104 
u. (CH3C0)20. Gelbe Krystalle, F. 126—127°. 1 g 1. in ca. 200 ccm Eg. bei 25°. 
Zers. sich langsam. — Di-n-hexylducanthyl, C38H4S0 2 (I, E  =  C0H13). Aus n-IIexyl- 
xantliylperchlorat in Eg. u. konz. II2S04 mit VCL2. F. in Luft 119—133° unter 
Gelbfiirbung, in CO, 138° (aus Aceton) 1 Tl. 1. in 18 Tin. sd. Aceton, 80 Tin. Aceton 
von 0°; wl. in sd. Bzl., Lg., unl. in k. Bzl., Lg., A. Absorbiert in Lsg. langsam 
SauerstofF unter B. von Xanthon. — cyclo-ITexylxanthydrol, CioHjoOj — o < (C 6II4) j>  
C(OH)C0Hn . Aus C„Hn MgCl u. Xanthon. F. 158—159° (aus Bzl. -f- Lg.), sil. in 
A., A., Bzl., wl. in Lg. — cydo-llcxylxanthylpcrchlorat, C19II10Or)Cl. Gelbe Nadeln,
F. 163°. — Dicyclohexyldixanthyl, C38H380 2 (nicht einheitlich) (I, R =  C8Hn). Aus 
cyclo-Hexylxanthylperchlorat in Eg. HaS04 oder im HC1 mit VC12. Hellgelbes 
amorphes Pulver. Yerkohlt bei Beruhrung mit Luft. Sil. auBer in CH30H. Ab
sorbiert in C6H6Br 84°/o der fiir Peroxydbildung notigen Sauerstoffmenge. Aus der 
Lsg. in A.- fiillt CHsOH einen feinen, gelben Nd., der 45% 0 2 aufnimmt. F. in 
Luft 109—110°, in C02 110—113°; besteht yielleicht teilweise aus einer Verb. mit 
CH3OH. — Verh. der Lsgg. vgl. aucli im theoret. Teil. — Die roten Lsgg. in A. 
oder C0H5Br werden im diffusen Tageslicht gelb mit starker Fluorescenz. — et/clo- 
Hexylxanthylperoxyd, C38H380 4 (=  II). Aus cyclo-Hexylxanthylperchlorat durch 
Eed. mit VC12 in Eg. -J- H2S04 u. Schutteln des mit W. gefiillten Prodd. mit Luft 
in A., F. 147—148° (aus Bzl. -f- A.), sil. in Chlf., Bzl., wl. in A., fast unl. in A., 
Lg. L. in konz. 1I2S04 mit orangegelber Farbę; geht dabei in cyćlo-Hexylxant- 
hydrol iiber; F. 157—159°. — Das Peroxyd zers. sich bei 145—150° in II-AtmosphSre 
heftig; auBer Xanthon entsteht eine gelbe FI. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 47. 
3068—77. 1925. Cambridge [Mass.] H a ev a b d  Univ.) O s t e r t a g .

Max Liidtke, Einwirkung von Phenyl-i-cyanat auf 2,5-Dioxopiperazine. Er- 
hitzt man 2,5-Dioxopiperazin mit 3—5 Moll. C0II5-NCO auf etwa 170°, so entstehen 
unter Substitution der beiden NH-Gruppen l,4-Diphenylearbaminsaure-2,5-dioxo- 
piperazine der allgemeinen Formel: I ,  welche nach Entfernen des uberschussigen

C,jH5NCO mit A. u. des Dioxo-
I. CeH5NHCON<2i?R7 T̂>lStCONHCcHf,. piperazins mit h. W. oder A. aus

' Amylalkohol krystallisiert werden
konnen. Ausbeute bis 94%. Die Yerbb. zeigen keine Pikrinsiiurerk. Bei den 
Peptiden bildet die primare Aminogruppe einen substitutierten Harnstoff, die sekun- 
diire ein Hydantoin. Es wird betont, daB die Verss. unabhangig von denen von
A b d e r h a l d e n  u. Sch w a b  (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 290; C. 1925. II. 39) er-
folgten. 1,4- Diphenylcarbaminsaure - 2,5 - dioxopiperazin (Glycinanhydńddiphenyl-i-
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cyanat), C18H10O4N4, bliitterige Krystalle, Ausbeute 67%. Gelbfiirbung bei 220°, 
Braunfiirbung gegen 270° u. dann Zers. Die Loslichkeit steigt in der Iteihe Chlf., 
A., Aceton, Essigester, A., Amylacetat u. i-Amylalkoliol, bleibt aber gcring. — 
l yd-Diphcnylcarbaminsaure-3-mcthyl-2,5-dioxopiperazin (Glycylalamnanhydriddiphenyl- 
i-cyanat), C10II13O4Nł , Niidclehen aus h. Amylalkoliol, F. 158—159° (korr.) Swl. 
in W. u. A. L. in k. Amylacetat, leichter in h. — l,4-Diphenylcarbaminsiiure-3- 
benzyl-2,5-dioxopiperazin (Phenylalanylglycinanhydriddiphenyl-i-cyanat), C jjH j^ N .,, 
flockiger Nd. von feinen, zu Drusen vereiuigten Nadelchen aus h. Amylalkoliol.
F. 151—152° unter Zers. (korr. 154°). (Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 215 —19. 
1925.) Guggenheim.

Eugfene Isnard, Uranverbindungen des Hexamethylentetramins. Eine Lsg. yon 
4 g Hexamethylentetramin in 20 u. 6 g Uranylacetat in 30 ccm W. geben bei 50° 
gelatinosen Nd., nach Auswaschen mit W. u. A. u. Trocknen 3,9 g eines Prod. mit 
59,65% U u. 11,67% (CHJjN.,. (Buli. Sciences Pharmaeol. 32. 659—61. 1925.) Git.

A. W indaus und K. W estphal, U ber das Oleandrin. Untersucht wurde das 
von C. F. B o e iir in g e r  & So h n e  hergestellte krystallisierte Oleandrin. Die Analyse 
stimint fiir Formeln zwiscben ,C28H420 8 u. Cj5H510 w, am besten fur C31H480„ (Mol.- 
Gew. in Campher gefunden 504 u. 457). Nadeln (aus 50%ig. A.), F. 249°, fast unl. 
in W ., 1. in A. u. Chlf. Spaltet bei Erwiirmen mit Siiuren Zucker ab, yerbraucht 
beim Erwarmen tnit Laugen Alkali (Lacton). Gibt 5,61—6,17% OCIIa. Bei Siiure- 
spaltung entsteht eine Verb., die ais ident. mit Digitaligenin erwiesen wurde. Wie 
bei dessen B. aus Digitalinum verum durfte auch hier die Spaltung stufenweise 
yerlaufen, yermutlich nach folgenden Rkk.:
1. C9lH480 9 +  HjO =  +  C7II14Os. 2. C24H360 6 =  C24H3203 +  2H.O.

Der abgespaltene Zucker, der nicht krystallisiert erhalten werden konnte, ist 
yermutlich Digitalose, w'iihrend aus Digitalinum 1 Mol. von dieser neben 1 Mol. 
Glucose erhalten wird. (Nachr. K. Ges. Wiss. Gottingen 1925. Math.-pliys. KI. 78 
bis 80. GOttingen, Uniy.) S p ie g e l .

A dolf W indaus, Uber die Saponinę und ilire Beziehungen zu anderen P/lanzen- 
sloffen. (Ygl. Nachr. K. Ges. Wiss. Gottingen 1924. 237; C. 1925. II. 1469.) Nach 
kurzem Uberblick iiber die Eigenschaften der Saponinę berichtet Yf. iiber be- 
gonnene Unterss. yon Gitonin u. Digitonin ais Yertreter neutraler u. von Quillaja- 
saure ais Yertreter saurer Saponinę. Gitonin, C49H80OS8, zerfiillt bei Hydrolyse in 
Gilogenin, C2|J1I420 4, 3 Moll. Hexose u. 1 Mol. Pentose, Digitonin, wahrscheinlich 
C55H,,0O20, in Digitogenin, C2()H420 6, 4 Moll. Hexose u. 1 Mol. Pentose. Von den 
beiden einander sehr iihnlichen, nur durch 1 O yerschiedenen Geninen enthiilt Di
gitogenin 3 sek. Alkoholgruppen, die beiden anderen O-Atome yermutlich oxydartig 
gebunden, Gitogenin, ein sek. Alkohol, ebenfalls 2 oxydartig gebundene O-Atome. 
Die 3 OH-Gruppen des ersten stehen in hydrierten Ringen, 2 in demselben Ring 
in a-Stellung zueinander, die dritte in einem'Nachbarring, die 2 OH-Gruppen des 
Gitogenins ebenfalls in einem hydrierten Ringe in «-Stellung zueinander. Beide 
Genine sind gesiitt, haben sehr wahrscheinlich dasselbe C-Skelett u. zwar, da sie 
8H weniger enthalten ais dic entsprechenden Verbb. der Paraffinreihe, 4 hydriertc 
Ringe in 1 Mol.; der zugrundeliegende gesiitt. KW-stoff muB die Formel c 26h 46 
haben, wodurcli die Genine in die Niilie des Cholesterins (Sitosterins) mit dem 
Grund-KW-stoffe C.,7II4S u. ebenfalls 4 hydrierten Ringen kommen. Diese neutralen 
Sapogenine sind also yermutlich Umwandlungsprodd. der Sterine. Die nahe Ver- 
wandtschaft zwischen Digitogenin u. Cholesterin gibt sich auch dadurch zu er- 
kennen, daB beide eine durch energ. Oxydation zu a-Methylglutarsdure abbaubare 
Seitenkette enthalten. Bei Osydation des Gitogenins durch HNOa werden 4C aus 
der Seitenkette abgespalten unter B. einer Lactondicarbonsdure, C^IŁ^Od, die sich 
iiber ein Brenzderiy., C21H30O3, in ein gesatt. Oxylacton, C21H320 3, uberfiihren liiBt.
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Dieses Oxylaeton geliort in dieselbe komologe Iieihe wie diejenigen, die sieli aus 
den Geninen' der Herzgifte (Digitalinum verum, Digitoxin, Strophanthin, Bufotoxin) 
darstellen lassen. Aueh diese diirften vom Sitosterin abstammen, die neutralen 
Sapogenine Zwischenprodd. bei diesem Abbau sein. — Fiir das Endsapogenin der 
Quillajasaure wurde die Formel C29H40O6 siehergestellt u. ermittelt, daB es sich um 
eine Oxodioxymonocarbonsiiure von gesiitt. Charakter handelt, die 10 H weniger ais 
die entspreclicnde gesatt. Fettsiiure enthiilt, also 5 hydrierte Kingę in 1 Mol. haben 
muB. Dadurcli werden die vermuteten nahen Beziehungen zu den Gallensiiuren 
C24H4()04 u .  C24H4()0 6 unwahrscheinlich; dieses Endsapogenin kann nicht durch oxy- 
dativen Abbau eines Sterius C27H460  entstehen, steht vielleicht mit den komplizierter 
gebauten sterinahnlichen Stoffen (Stigmasterin, C30H48O, usw.) in genet. Bezichung. 
(Nachr. K. Ges. Wiss. Gottingen. 1925. Math.-phys. KI. 45—48. Gottingen, Univ.) Sp.

Y. B althazard und M. P h ilippe, Zum Sauersto ffgehalt des Methamoglobins. 
Im Gegensatz zur friiheren Mitteilung (C. r. soc. de biologie 93. 398; C. 1925. II. 
1877) kommen die VfF. auf Grund neuer Verss. mit einem besonders konstruierten 
Apparat, der es gestattet, die spektroskop. Priifung ohne weitere Ilandhabungen 
im gleichcn GefaB vorzunehmen, in welchem, sei es im Vakuum, sei es in irgend 
einer Gasatmosphiire, Rkk. mit dem Priifungsstoff yorgenommen wurden, zu dem 
Resultat, daB Meiliamoglobin die Hiilfte des 0 2 vom OxyJuimoglobin besitzt u. daB 
die Red. des Methamoglobin nicht iiber Oxyhamoglobin, wie es. die vermutete Formel 
„Iib“-03 yerlangen wiirde, verliiuft, sondern unmittelbar Hiimoglobin ergibt. (C. 
r. soc. de biologie 93. 991—94. 1925.) O p p e n h e im e r .

E. Doumer und L. Eourrier, I. Spektralbild des Methamoglobins. II. Spehtral- 
bild des Kohletioxydhamoglobins. Es werden die Spektralbilder der beiden Hiimo- 
globine im Verlauf ihrer Entstehung verfolgt; der Zeitpunkt des Auftretens der 
Yerschiedenen Banden unter wechselnden Dicliten yerglichen, wobei fiir das Met- 
biimoglobin die Darst. durch einstundiges Erwfirmen einer aus gleichen Teilen Blut u. 
Glycerin bestehenden Lsg., fur CO-Hamoglobin die Leuehtgas-Durcliperlung einer 
Blutlsg. benutzt wird. (C. r. soc. de biologie 93. 1364—66. 66—88. 1925.) Op p .

Arno Papendieck, Uber Porphyrine aus Blutfarbstoff. III. Mitt. (Ygl. Ztschr. 
f. physiol. Ch. 144. 60: C. 1925. II. 40.) Bei der Darst. des u- Hamatoporphyroidins 
mittels Hydrazinhydrat u. Eg. (ygl. 1. c.) wird die Enteiseuung yorlaufig statt bei 
der Temp. des W.-Bades bei Zimmertemp. ausgefiihrt, wobei weniger Nebenprodd. 
insbesonders weniger griiner Farbstoff entsteht. 0,1 g Hamatin aus Hiimin werden 
in moglichst wenig '/,0-n. KOH gel., mit Eg. auf 1 1 yerd., mit 5—10 ccm Hydra- 
zinhydrat im Dunkeln 2 Tage stehen gelassen, mit 3 1 A. verd., der Eg. mit W. 
herausgewaschen, der siiurefreie A. mit 200 ccm 50’/uig. HC1 ausgeschiittelt u. die 
salzsaure Lsg. mit 300—500 ccm Chlf. extrahiert. Beim Stehen krystallisiert das 
Chlorhydrat des a-Hiimatoporphyrins. Freies u-Hamatoporphyroidin entspricht der 
Zus. C34H340 4N4, gibt einen Dimethylester vom F. 221°, enthiilt 2 unyeranderte 
ungesatt. Seitenketten des Hsimatins u. liiBt sich entsprechend der yon KOSTER 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 86. 185; C. 1913. II. 1225) fiir Hamaterindicarbonsiiure yor- 
ausgesagten Formel durch Einfiihrung yon Fe in Hamatin zuriickyerwandeln. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 261—66. 1925. Allg. Krankenh. Eppendorf, Ham
burg, Uniy.) G c g g e n h e im .

A. H. Roffo und L. M. Correa, Die Wirkung der Rontgenstrahlen au f das 
Cholesteńn in tńtro. (Vgl. Ztschr. f. Krebsforsch. 22. 79; C. 1925. II. 1190.) Die 
Yerminderung des Cliolesteringelialtes findet aueh in den exstirpierten Tumor- 
teilen statt, ferner in Lsgg. des Cholesterins in Chlf. oder Bzn., nicht aber an 
krystallisiertem Cholesterin. Kurzwellige Strahlen scheinen nicht im selben Sinne 
zu wirken wie weiche. Yielleicht handelt es sich nur um eine Isomcrisierung dea 
Cholesterins unter Erhaltung des Terpenringes. Die Lsgg. hinterlieBen bei Yer-
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dampfen ciuen griinen, oligen Ruckstand. 0 3 brachte bei 1-stdg. Durchleiten keine 
Yeriinderung der Chlf.-Lsg. hervor. Vf. halten aber eine Mitwrkg. von 0 2 bei der 
Umsetzung fur walirscheinlich. (Strahlentherapie 19. 541—45. Buenos Aires, Inst. 
f. Krebsforseli.; Ber. ges. Physiol. 32. 180—81. 1925. Ref. Sc h m it z .) S p ie g e l .

H einrich  W ieland und Otto Schlichting , Unter suchung en iiber die Gallen- 
sauren. XXIV. Mitt. Uber den Vorgang der Wasserabspaltung unter Bildung neu- 
traler Substanzen. (XXIII. vgl. S. 959.) Das bei der Vakuumdest. der Desoxycliol- 
siiure neben Choladiensiiure in einer Ausbeute vou 0,6% entstebende Oxycholen- 
saurelacton, Ca4H36Os (Ztschr. f. physiol. Cli. 142. 191; C. 1925. I. 2006) liefert bei 
der Red. das gesiitt. Oxycholansdurelacton, C.2,H.i30_,, das sich zu einer Oxysiiure, 
C14H40O3, der 7-Oxycholansaure oder i-Litliocholsaure aufspaltet, welche mit Il^CrO^ 
in 7-Ketoeholansaure, C24H3e0 3 (I), ubergcht. Das ungesatt. Lacton 02,113502 ent- 
spricht also der Formel II . Auch die Cholsaure liefert bei der therm. Zers. neu- 
trale Lactone. Nach analogcr Rk. geht Brenzdesoxybilians2ure, C23H3ł0 4 (BoRSCHE, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1435; C. 1924. II. 2052) bei der therm. Zers. unter 
gleichzeitiger C02-Abspaltung zu 10°/o in ein ungesatt. Keton C12IIn O (III) iiber. 
Auch Dehydrodesóścycholsaure liefert ein ungesiitt. Keton C1:tR 3iO. Aus 7-Keto- 
cholansaure (I) gewinnt man 40% eines ungesatt. KW-stoffs C23H3(J (IV). Fiir die

C10H19-COOH

Cholsiiure erscheint auf Grund 
dieser {jberlegungen am wahr- 
scheinlichsten Formel V, dereń 
tetracycl. Ringsystem, welches 
einem perhydrierten Phenan- 
thrinden entspricht, am raum- 
liclien Modeli yollkommen span- 
nungsfrei ist. An jeder Stelle 
von Ring 4 laBt sich die Seiten- 
kette so anbringen, daB bei den 
zu I I I  u. IV fuhrenden Cycli- 
sierungsvorgangen gegen C7 hin 

spannungsfreie Gebilde entstehen. Besonders begunstigt erscheinen C14 u. C,5. — 
Oxycholansaurelacton (1. c.), aus h. Eg., kurze Prismen oder derbe SpieBe. F. 236°. 
Mit h. alkoh. KOH eutstelit i-Litliocholsaure, C21H4l,03, glitzernde Nadeln aus 80%ig. 
A., F. 90—95° unter Gasentw. Krystallalkohol entweicht erst im Vakuum bei 100°. 
Mit (CH3C0)20  H2S04 Gelbfarbung, Alkalisalze in W. wl. M e th y le s te r ,
C25H420, Nadeln aus A., F. 119—120°. A th y le s te r ,  durchsichtige, flachę Prismen,

HOOC-CHs-H2C-CH-CH3
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F. 136°. Bei 270—275° dest. bei 2 mm Druek das Lacton neben wenig isomerer 
Cholensaure. 7-Ketocholansdure, C24H 380 3 (I), gliinzende Blattchen aus Eg. oder A.,
F. 186—187°. Therm . Zers. d e r 7 -K e to e h o la n sa u re , gemeinsam mit Yolker 
Wiedersheim. Die Darst. von 7-KetocholansSure durch partielle Red. von De- 
hydrodesoiycholsaure nach Cl e m m e n s e n  gelingt am besten, wenn man mit amal- 
gamiertem Zn arbeitet. Der KW -stoff C,23U3(S bildet sich daraus beim Destillieren 
bei 320—330° im COa-Strom. Unyeranderte Ketosiiure wird in ath. Lsg. mit wss. 
NaOH entfernt. Krystaile aus A. u. Eg., F. 117°, breite Nadeln, 11. in A., Essig- 
ester, Bzl., PAe. Keton C13H3iO, B. bei der Dest. von Dehydrodesoxycholsaure 
bei 340° u. 12 mm. Krystaile aus A. F. 103°. Ausbeute <^0,05%. (Ztsehr. f. 
physiol. Ch. 150 . 267—75. 1925. Freiburg i. Br., Uniy.) G u g g e n h e im .

Carl Oppenheimer, Der heutige Stand der Eiweipforschung. (jbersiclitsreferat. 
(Therapie d. Gegenwart 67. 27—30. Berlin.) F r a n k .

A. J. J. Vandevelde, Beitrag zum Studium der halogenierten Proteine. V. Das 
Bromcasein. (IV. ygl. Rec. trav. chim. Pays-Bas. 4 4 . 224; C. 1925 . II. 42.) Es 
werden jetzt 2 Bromcaseine mit 32,3 u. 35,2% Br erhalten, die ais Bromcasein A  1 
u. Bromcasein A 2  bezeichnet werden. Die Zus. scheint keine konstantę zu sein. 
Bei Einw. yon W. bei 18° geben beide dasselbe Prod. mit 12,7—12,8 % N u.
11,6—ll,7°/o Br; in Lsg. gehen dabei, wie bei den anderen Bromproteinen, Verbb. 
von niedrigem Br-Gehalt. Mit W. von 61° entsteht aus 1 ein unl. Prod. mit 15,6, 
aus 2 ein solches mit nur 9,7°/o Br. Die Ergebnisse yariieren mit der Menge des 
W. u. der Dauer des Vers. In Vs'n- KOII-Lsg. losen sich beide Praparate, mit 
Essigsaure fallt dann bei 1 ein Bromcasein Ac, das 12,65°/0 N u. 8,45% Br enthalt, 
bei 2 ein solches mit 14,2% N u. 8,14% Br. Durch Behandlung mit A. entstehen 
Br-reichere Prodd. ais mit W. Durch yorsichtiges Erhitzen yon 1 bei 100° wurde 
Bromcasein G gewonnen mit 11,5% N u. 24,2% Br, das bei Behandlung mit W. 
wieder Br yerliert, mit w. W. aber weniger ais mit k., nach Behandlung mit KOH 
durch Fallung mit Essigsaure ein Prod. mit 11,5% N. u. 9,4% Br liefert. — Vf. hat 
nun die Bromierung von Aminosauren begonnen. Leucin lieferte ohne Entw. von 
HBr ein in W. 1. gelbes Bromleucin mit 49,3% Br, Tyrosin unter Entw. yon HBr 
ein weiBes, in W. 1. Bromtyrosin mit 3,48% N u. 57,29°/0 Br. (Rec. tray. chim. 
Pays-Bas. 4 4 . 900—06. 1925. Gand, Uniy,) S p ie g e l .

L. Lindet, Uber die Koaguliening des Caseins in Gegenwart von Kalksalzen 
in salzsaurer Losung. (Le Lait 5. 953— 55. 1925. — C. 1925 . n .  657.) G r o sz f .

G. Alessandro Brossa, Uber einige TcoTloidale Eigenschaften des Sericins. Durch 
Behandeln von Seidencocons mit sd. W. bei 1,5 Atm. Druck wurde eine schwach 
trube Lsg. mit rund 23°/0 Trockensubstanz u. 1,2—1,7% Asche gewonnen, welche 
bei pH 4,5—4,6 ausflockt. Die Fl. lieB sich durch Elektroosmose in ein Dialysat 
mit 7,7—9,5% Trockensubstanz u. 1,6—1,9% Asche sowie in den fl. flockigen Riłck- 
stand mit 14,0 u. 15,3°/0 Trockensubstanz u. 0,23—0,400/o Asche trennen. Das 
Dialysat enthielt abgebautes Protein (Peptone, Albumosen etc.), wahrend in der 
Zelle in Flocken wahres Protein zuriickblieb. (Atti real. Accad. scie. di Torino 6 0 . 
589—98. 1925. Turin.) G r im m e .

E. Biochemie.
Joseph Needham und Dorothy Moyle Needham, Die Wasserstoffionen- 

konzentration und das Oxydations-Reduktions-Potential des Zellinneren vor wid nach 
der Befruchtung und Teilung. Eine Untersuchung der Mikroinjektion von Seetiereicrn.
Die auBer an Echinodermen auch bei einer Tunicate u. einem Polychatenwurm
yorgenommenen Unterss. bestatigen das fruhere Ergebnis (ygl. C. r. soc. de biologie 
9 3 . 503; C. 1925. II. 2065), daB die innere [H-] des Eies durch die Befruchtung

Y H I. 1. 117
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nicht yeriindert wird, auch weiterhin nicht his zum 16-Zellenstadium. Dies ist auch 
nicht der Fali bei ortliehcn Verletzungen oder den morpholog. Entartungen bei 
Asphyxie, bis das cytolyt. Stadium erreicht ist. Bei der Cytolyse wird pn  auf 
einen Punkt zwischen 5 u. 4 erniedrigt. Der Wert fiir rH (mit dem Oxydations- 
reduktionspotential in Verb. stehend) weehselt mehr ais der von pH, aber innerhalb 
der Grenzen 19—22. Bei der Befruchtung iindert er sich nicht, weiterhin auch 
nicht bis zum 8-Zellenstadium, bei Cytolyse anscheinend auch nicht. Die Ergebnisse 
bei der Methode vitaler FSrbung sind denen der Mikroinjektionsmethode ganz ent- 
gegengesetzt. (Proc. Eoyal Soc. London. Serie B. 99 . 173—99. Cambridge.) Sp.

John T. Bauer, Die Wirkung von Kolilenstoffdioxyd au f Zellen in Gewebe- 
kulturen. C 0 2 hat auf Bindegewebszellen in vitro lahmende Wrkg., indem es be
sonders in der Prophase die Bewegung der Mitocliondrien u. Granula hemmt u. 
die Teilung yerzogert. In ungefarbten Priiparaten werden Cytoplasma, Kern u. 
Nucleołi mehr durchscheinend, was gesteigerte FI. des Protoplasmas yermuten liiBt. 
In mit Neutralrot gefiirbten zeigte sich schwacher Farbwechsel bei Granulis u. 
Vakuolen, auch eine gewisse Koagulation des Kernes (Saurewrkg.?). Nach lśingerer 
Einw. oder bei groCeren Merigen kann C 0 2 die Zellen abtoten. (Buli. Johns 
Hopkins Hospital 37. 420—27. Ca r n e g ie  Inst. of Washington, J o h n s  H o p k in s  
med. sehool.) S p i e g e l .

Herman E. Pearse, Die DurcIUassigkeit der menschlichen Blutzellen fiir COt 
wid N il, OH in Losungen der gleichm pn . Suspension yon weifien Blutzellen mit 
Neutralrot in Lsgg. I: >/* m- NaCl (-(- NaHCOs) oder II: '/2 m. J\HĄC1 NH,OH) 
oder III: Yj m NaHC03 (-}- CO,), die alle pn  =  7,4 besitzen. In Lsg. I  bleibt 
intracellulare Farbung unver;indert; in II farbt sich die lebende Struktur gelb, in 
III scharlachrot. Es ergibt sich hieraus die Permeabilitiit der lebenden Zelle fiir 
CO., u. NH4OH. Die Zellbestandteile der toten Zellen sind in Lsg. II u. III um- 
gekelirt gefSrbt wie bei der lebenden. (Arch. of intern, med. 25 . 347—56. 1925; 
Ber. ges. Pliysiol. 31. 915. 1925. Boston, Huntington mem. liosp. Eef. R h o d e .) Opp.

E j. Enzym chem ie.
Carl Neuberg und Carl Oppenheimer, Zur Nomenklatur der Gdrungsfermente 

wid, Oxydasen. Wahrend die hydrolyt. spaltenden Fermente den Namen Jlydro- 
lasen tragen, wird fiir alle jene Fermente, welche Bindungen zwischen C-Atomen 
losen, der Name „Desmolasen“ (Bea/tos Band, Aveiv losen) yorgeschlagen. Wesent- 
lich ist, daB die Yorgiinge der Desmolyse in ihrer Gesamtheit unter Abgabe freier 
Energie verlaufen. Zu den Desmolasen, welche die eigentlichen StofFwechsel- 
fermente darstellen, gehoren die Enzyme, welche an der Katalyse der abbauenden 
Vorglinge beteiligt sind, wahrend die Hydrolasen ohne Gewinn an freier Energie 
die hierzu notwendigen yorbereitenden Spaltungen beschleunigen. — Zu den Des- 
molascn geh8ren folgende Enzyme. Enzyme, welche an den Verschiebungen yon
O u. H Anteil haben u. zur Ausbildung yon Carboxylgruppen bezw. reduzierten 
Phasen dienen. Diese wesentliche Teilgruppe der Desmolasen werden ais Oxydo- 
redukasen oder Deliydrasen (W ieland) bezeichnet. Eeine Bedukasen gibt es nicht, 
da jeder reduzierenden (hydrierenden) Ek. eine dehydrierende gegeniibersteht; es 
wird yorgeschlagen, diesen Namen fallen zu lassen. Eeine Oxydascn liegen in der 
Hauptsache in den Systemen mit Fe (W arburg) yor. — Da die Oxydoredukasen 
niemals die Nlihr- u. Zellstoffe in unyeriinderter Form angreifen, werden fiir diese 
ersten Teilyorgange (noch unbekannte) Fermente angenommen, fiir die der Ausdruck 
„Enzyme des ersten Angriffs“ yorgeschlagen wird. — Der Wrkg. der Oxydoredu- 
kasen folgen ais Enzym der „tenninalen Desmolyse" die Carboxylase (Trennung 
der C-C-Kette durch C02-Abspaltung), dann die yon der Carboligase yermittelten 
synthet. Yorgiinge u. die Eatalase. — Die Einzelgruppen innerhalb der Gruppe
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der Oxydored.ukasen werden nach den Substraten benannt. Da angenommen wird, 
daB bei der Dehydrierung der Aldehyde dieselben Fermente tiitig sind, gleichgultig 
ob ais Aceeptor die Aldehyde selbst (Dismutation) oder andere Acceptoren (phyto- 
ehem. Reduktionen, SCHARDINGER-Rk.) dienen oder ob O eintritt, so wird vor- 
geschlagen, den Namen Mutasen fallen zu lassen u. diese Enzyme in Abiinderung 
des Namens Aldeliydasen ais „Aldehydrasen“ zu bezeichnen, also z. B. Acetalde- 
hydrasen, Benzaldehydrasen. Da es zweifelhaft ist, in welchem Yerhaltnis die
B. yon Milchsaure aus Methylglyoxal zu den Deliydrierungen der Aldehyde steht, 
wird fiir dieses Enzym die Bezeichnung Ketonaldeliydmutase yorlaufig beibehalten. 
Fiir die iibrigen dehydrierenden Enzyme — Deliydrasen — wahlt man am besten 
entspreeliende Namen: Succinodehydrase, Xanłhindehydrase, wuhrend die eingefiihrten 
Namen Phenolasen, Tyrosinasen u. Aminoacidasen am besten beibehalten werden.
— Der Name Zymase wird ais Sammelbegriff der Enzyme des Zuckerabbaues bei
behalten; Z y jn a se  enthalt also folgende Fermente: 1. „Enzyme des ersten Angriffs1';
2. System der Phosphatbindung u. Phosphatlsg. Phosphatasen, PhospJiaiesen;
3. Aldehydrasen; 4. Ketonaldehydmutase; 5. Carboxylase; 6. Carboligase. Zu diesem 
Gesamtkomplex tritt noch das fiir den ersten Angriff unentbehrliche thermostabile 
Agens, die Kozymase. Wenn der Komplex 1— 6 olme Kozymase ais Apozymase 
(Neoberg) bezeiehnet wird, besteht die Zymase also aus Apozymase -(- Kozymase.
— Ais glykolytisches Ferment wird der Komplex von Teilfermenten betrachtet, der
beim ersten Angrift auf Hexosen diese in Milchsaure iiberftthrt. (Biochem. Ztschr. 
166. 450—53. 1925.) H esse.

Rudolf Hóber und Albert Schiirmeyer, Fermentwirkung und Ionenańtagońis- 
mus. Inyertase ist salzempfindlich (Herabsetzung ihrer Aktiyitiit) nur in Ggw. von 
Kolloiden (Gummi, Albumin, Globulin, Lecithin). An den Komplexen Inyertase- 
Globulin u. Inyertase-Lecithin laBt sich eine Ionenaąuilibrierung von Art des 
physiol. Kationenantagonismus nachweisen: Na u. K einerseits, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, 
La andererseits hemmen einander in gewissen Kouzentrationsyerhiiltnissen, so daB 
bei Einhaltung dieser die Inyertase optimal wirkt. Auf der sauren Seite des isoelektr. 
Punktes yon Globulin u. Lecithin fehlen Salzhemmung u. Kationenantagonismus. 
(Journ. Gen. Physiol. 8. 265—69. Kiel, Uniy.) Spiegel.

Fiatów , Uber eine Urikooxydase des Blutes und die wahren Werte der Blut- 
harnsaure. Es wurde yon Vf. festgestellt, daB der HamsSuregehalt des Blutes 
etwa 5— 10 mai so hoch ist, wie er bislier ermittelt u. angenommen wurde, aber 
etwa 7.o dieser Harnsauremengen entziehen sich bei Yerwendung yon Yollblut u. 
Anwendung der Ag-Uratfallung der Beobaclitung, weil eine bisher unbekannte, aus 
den Formbestandteilen des Blutes stammende Oxydase bei Luftzutritt die Harnsaure 
zerstort. Diese Oxydase wirkt in schwach saurer u. carbonat-alkal. Lsg., in letzterer 
sturmisch. Sie tritt in das EnteiweiBungsfiltrat iiber, ist hochbestSndig u. wirkt auch 
auf kiinstlich zugesetzte Harnsaure. Es bestehen nur graduelle Unterscliiede in der 
Oxydasewrkg, zwischen Mcnschen- u. Tierblut, auch zwischen dem Blute yerschie- 
dener Indiyiduen. Auch im EnteiweiBungsfiltrat yon Blutserum sind geringe Oxy- 
dasemengen nachweisbar. Die in der Literatur niedergelegten Blutharnsiiurebestst., 
nach den bisherigen Methoden ausgefiihrt, haben keinerlei Beweiskraft. (Miinch. 
med. Wehschr. 73. 12—14. - Miinchen.) Frank.

E j .  Pflanzenchemie.
P. Freundler, Das versłeckte Jod der Laminarien. I. Unter Mitarbeit yon 

Y. Menager, Y. Laurent und J. Lelievre. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 
173. 931; C. 1922 . I. 976.) Zuerst werden die Analysenmethoden zur Best. des J s 
in Algen ausfuhrlich beschrieben. Bei der sofortigen Analyse erhalt man einen 
bedeutend kleineren Gehalt an J2, ais bei Laminarien, welche einige Zeit in einem
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geachloaaenen GefiiB mit oder ohne Zusatz eines Konsemcrungsmittels in Meer- 
wasser aufbewahrt wurden. In den lebenden Algen muB demnaeh ein Stoff vor- 
handen sein, der daa J 3 derart bindet, daB es der Analyae entgeht Am deut- 
lichsten ist dies boi L. fleańcaulis zu beobachten. AuBerdem wurde in diesen ein 
kleiner Gehalt an Sn, Pb u. Bi gefunden. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 
1466—82. 1925.) Enszlin.

C. Sauvageau, Uber die Bromzellen von Antiłhamnion Naeg. Die bromhaltigen 
Zellen der Antithamnionella (vgl. S. 1421) bleiben noch nach dem Absterben der 
Pflanze erlialten u. geben die gleiche Rk. wie die lebenden. Vf. untersuclite nun 
lange abgetotete Exemplare der Klaaae Antithamnion verschiedenster Herkunft, 
welche ebenfalls die Fluoresceinrk, geben. Es konnte sogar mit A. Plumula von 
Helgoland mikrospektroskop. nach der Behandlung mit Fluorescein die Absorptiona- 
bande des Eosins im Blau des Spektrums erhalten werden. Die yon P etersen 
u. Kyłin  gefundenen Blasenzellen sind die Bromspeicher der Pflanze. Vf. ist der 
Ansicht, daB das Br an Bzl. oder benzolartige KW-stoffe gebunden ist. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 181. 1041—43. 1925.) Enszlin.

Y. Asahina und T. Tsukamoto, Uber das atherischc Ol von Daucus Carota L. I. 
Das Ol aus der Sorte mit kurzer, kegelformiger Wurzel beaaB folgende Konstanten, 
wobei sich die 3 Zahlenreihen auf Ol aua Fruchten, Friichten +  Stielen, Stielen 
allein beziehen: D.22 0,9088, 0,9270, 0,9584; [aęSJ] =  —5,98, +1,04, +5,06; 
SZ. 0, 2,86, 24,91; VZ. 74,08, 69,69, 65,97. Ein Ol aus Fruchten u. Stielen von
D.!S 0,9220, SZ. 1,17, YZ. 66,0, Acetylzahl 156,8 lieferte bei der Fraktionierung 
unter 7 mm 6 Fraktionen zwischen 110 u. 148°, dereń Zalilen fur C u. H zwischen 
76,9 u. 83,3 bezw. 9,3 u, 11,8% lagen. Im Gegensatz zu Richter (Arch. der Pharm. 
247. 391 [1909]) fehlte die Terpenfraktion, u. keine Fraktion schied ein Stearopten 
aus, withrend Richter daa krystallin. Daucol, C16H2aOa, erhalten hatte. Mit 
KMnOł gaben fast alle Fraktionen ein Sesąuiterpenglycerin C15Hj80 3, F. 142°. Zur 
Isolierung des zugrunde liegenden Seaąuiterpenalkohols wurde das Ol mit Hg- 
Acetatlsg. u. A., dann die iith. Schicht, welche eine Verb. vom wahrscheinlichen 
Typus R-H g-0-C0CH 3 enthielt, mit Lauge geschuttelt. Ea reaultierte ein st&rke- 
mehlartigca Pulyer der Verb. R-IIg-OH, nach Reinigung iiber das Chlorid F. 203°, 
unl. in W., swl. in A., PAe., Bzl., 11. in A. Chlorid (mit alkoh. HC1), R*HgCl, aus
A., F. 194°, Zera. gegen 200°, sehr bcatandig. Sulfat, F. 135—140°. Nitrat, F. 153 
bis 155°. — Die Verb. R-Hg-OH liefert mit HjS in A. den Sesąuiterpenalkohol 
Carotol, C15H280, bewegliche FI., Kp.1>5 109°, D.ls4 0,9646, nD15 =  1,4912, [a]D =  
+27,9°, +28,03° (1,491 g in 10 ccm A., 1 =  1/2 dm). Scheint nach MD u. Nicht- 
aufnahme yon H (+  Pt) gesatt. zu sein, wird jedoch yon KMn04 oxydiert zu obigem 
Sesąuiterpenglycerin Dioxycarolol, C16HJ80 3, Blattchen oder Nadeln, F. 142°, 
[«]D — —2,41°, -wl. in \V., A., PAe., 11. in A., Chlf., Aceton. Monobcnzoat, 
Blattchen, F. 83—83,5°, [c]D =  +27,36°. — Carotol gibt ferner mit Br in Eg. ein 
Dibromid, Prismen, F. 58,5°, 1L in A., PAe. Kocht man dasaelbe kurz mit 2 Moll. 
Ag-Benzoat u. yerseift das Prod. mit alkoh. KOH, so erhalt man Daucol, C16H26Oj, 
mit Wasserdampf fluchtig, F. 118,5°, [cc]D —  —15,10°. Entsteht auch mit achlechter 
Auabeute durch Schmelzen von Diosycarotol mit BenzoesSureanhydrid. Aceiylderiv.,
F. 81,3°. [FF. nach Richter (1. c.): 116 u. 79°.] — Da Daucol sehr bestandig ist, 
Carotol aber leicht \Y. abapaltet, yermuten Vff. folgende Umwandlungen:

R 3 i0H —  R r l  —  R î oh
Carotol Diosycarotol Daucol

(Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 525. 1—4.) L indenbaum,
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Marie Skalinska, Beiłrag zur Kenntnis der Pigmente im Tegument der Korner 
vati Phaseolus vulgańs. Es wurden Flavone gefunden, die in Anthocyane um- 
gewandelt werden konnen. (C. r. soc. de biologie 93. 780—82. 1925. Warschau, 
Agricult. Schule.) Oppenheimer.

R. "W. Erey und L. R. Leinbach, Die Gerbstoffverteilung in der amerikanischen 
Kastanie mit besonderer Beriicksichtigung von Stammen und Wurzeln. Durch eine 
eingehende Unters. der amerikan. Kastanie (Castanea dentata) wird festgestellt, daB 
der Stamm 9,9°/0, die Rinde 14,1%, die Wurzelrinde 22,2% u- das Wurzelholz 
14,7% Gerbstoff enthalten. Die Wurzelrinde, nur ca. 10% der gesamten Wurzel, 
ist sehr reich an Zuckern. Der Gerbstoffgehalt nimmt in der Horizontalrichtung 
von innen nach aufien zu. Dieselben Verhiiltnisse im Gerbstoffgehalt zeigt aueh 
die Eiche ((Juercus primus). (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 457—70. 1925. 
Washington, Leather and Paper Labor.) Sandor.

C. Charaux, Uber das Melilotosid, ein Oumarinsaure erzcugendes Ghicosid atis 
den Bliiten von Melilotus ałtissima Thuil und von Melilotus arvensis Wallr. Die 
Bliiten werden mit sd. 90%ig. A. estrahiert, der Extrakt mit sd. W. (2-faches Ge- 
wicht der Bliiten) aufgenommen, nach Erkalten 2 mai mit A. ausgeschiittelt. Die 
abgegossene wss. Lsg. wird mit gesatt. Bleizuckerlsg. (5 ccm fiir 100 g Bliiten) ver- 
setzt, das Filtrat vom braungelben Nd. mit Bleiessig, der reingelben Nd. erzeugt. 
(Dieser enthalt mehrere Glucoside, seine Spaltung liefert Cumarsaure, Cumarin u. 
eine gelbe, in Alkalien mit blaugriiner Farbę 1. Verb., wahrscheinlich ein Flavon- 
deriv., yielleicht Myrice.tin). Er liefert nach Zerlegung mit H2S u. Eindampfen der 
Lsg. einen Sirup, der uber Nacht zu krystallisierter M. erstarrt. Reinigung durch 
Umkrystallisieren aus 20 Teilen sd. W. Melilotosid, C1BH,80 8 +  HaO, Nadeln von 
leicht bitterem, zugleich siiuerlichem u. adstringierendem Geschmack, F. 240—241° 
(Braunung u. Gasentw.), [«]D — 64,10°, nach Trocknen bei 110° (Verlust von 
lH aO) =  68,10°, 1. in k. W. etwas <[ 1%, sil. in sd. W ., zl. in k. A., swl. aueh 
in Wiirme in Aceton u. Essigester, ausgesprochen sauer (Zerlegung von CaC03), 
Pb-Salz aus h. W. krystallisierend. Yerd. Sauren u. Emulsin spalten zu je 1 Mol. 
d-Glucose'u. Cumarsiiure. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 1056—59. 1925.) Spiegel.

P. Delauney, Uber die Glucoside mehrerer einheimischer Orchideenarten. (Vgl. 
Buli. Soc. Chim. Biol. 5. 398; C. 1925. II. 926.) Die Ggw. von Loroglossosid wird 
ferner wahrscheinlich gemacht in Goodgera repens E. Br., Limodorum abortwum Sw., 
Spiranthes autumnalis Rich. u. Orchis ustulata L. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 1144 
bis 1147. 1925.) Spiegel.

C. Charaux und P. Delauney, Uber das Vorhandensein von Loroglossosid (Loro- 
glóssin) in Listera ovata B. Br. und in Epipactis palustris Crantz und iiber einige 
neue Reaktionen dieses Glucosids. Wiihrend Loroglossosid bisher nur in den Luftteilen 
von Orchideen nachgewiesen war, gelang jetzt die Isolierung aueh aus den Wurzeln 
der oben genannten Arten. Wegen des beim Trocknen der Listerawurzcl auftretenden 
Geruchcs nach Vanillin wurde aueh auf dieses gefahndet, aber mit negativem Er- 
gebnis. Neue Rkk. des Loroglossosids sind die folgenden: Mischung von HaS04 u. 
KjCr^Oj gibt rote Farbung, die nach einigen Augenblicken gelb wird unter Entw. 
eines sehr ausgesprochenen Geruches nach Valeriansśiure. F róHDES Reagens gibt 
erst blauviolette, dann rotviolette, schlieBlich rote Farbung. HNOa lost in der Kfilte 
ohne Farbung, entwickelt bei Erwarmen nitrose Dampfe; fiigt man dann Uber- 
schuB von KOH hinzu, so entsteht eine intensiye goldgelbe Farbung. (Buli. Soc. 
Chim. Biol. 7. 1148—50. 1925.) Spiegel.

E3. Pflanzenphysiologle. Bakteriologie.
R. Cerighelli, EinflufS der Bedingungen der Umgebung auf die Keimung in 

Abwesenheit von Calciwn. Vf. untersucht den EinfluB der An- bezw. Abwesenheit
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von Ca auf die Kcimung von Erbsen. Es zeigte sich allgemein bei Ggw. von Ca 
ein besseres Wachstum. Die Annalime, die sterilisierende Wrkg. der Ca-Ionen be- 
dinge diesen Erfolg, erwies sich ais irrig, denn sterile Erbsen keimten im sterileu 
Medium einerscits schlechter ais unter gewohnlichen Bedingungen u. andererseits 
viel schlechter ais bei Auwesenheit yon Spuren yon Ca. Werden die Erbsen zur 
Halftc eingetaucht, so ist das Wachstum besser ais oline Eintauchen, aber schlechter, 
ais wenn die Lsg. Ca-Ionen enthielt. Am stitrksten zeigt sich die Wrkg. der Ca- 
Ionen, wenn die Erbsen in Ca-lialtigem W. liegen, aucli erfolgt hier das Aufhoren 
im Wachstum am schnellsten, schon nach 3 Tagen. Ohne Ca sei demuach ein 
gutes Keimen unmoglich. (C. r. d. 1’Acad. des scienes 181. 728—30. 1925.) IIaase.

Josef Kisser, Uber das Verhalten von Wurzeln in feuchter Luft. Ist die Mineral- 
salzaufnahme unmoglich gemacht, so sterben die Wurzeln der Versuehspflanzen 
auch in feuchter Lnft ab. Keine AusbiLdung von Wurzelhaarcn u. Seitenwurzeln. 
Waren Wurzelspitzen in '/J00-m. Ca(N03)a-Lsg. getauclit, so erfolgte Erholung u. 
reichliehe Wurzelhaarentw. Giinstige Wrkg. yon Ca-Salzen zeigte sich immer auch 
an den nicht mit der Lsg. in Beriihrung kommenden Teilen. Auch nach Quellen 
der Samen in Ca(N,Q3)j-Lsg. war das Verh. der Wurzeln in feuchter Luft gunstiger 
ais nach Quellen in dest. W., Leitungs-W., KN03 oder Mg(N03)2-Lsg. (Jahrb. f. 
wiss. Botan. 64. 416. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 66. 1925. Ref. Sciiwartz.) Opp.

R aym ond Pearl und Agnes Allen, Der Ebiflufi von Alkohol auf das Wachs
tum von Kebnlingen. Wenn trockene Samen yon Chicumis melo 3 Stdn. in A.-Lsgg. 
von 2—16 Vol.-% geweicht, dann in dest. W. im Dunkeln zur Keimung n. zum 
Wachstum gebracht werden, so ist das schlieBlich erreichte Wachstum um 9—35% 
groBer ais bei sonst gleicher Behandlung, aber anfanglichem Weichen in dest. W. 
Der Unterschied kann nach den angestellten Verss. nicht einfach auf Unterschiede 
im osmot. Druck der yerschiedenen Weichfłl. beruhen, wahrscheinlich yielmehr auf 
einer selektiyen Wrkg. des A., wodurch die konstitutionell schwachen u. mangel- 
haft ausgebildeten Samen ausgeschiedeu werden. (Journ. Gen. Physiol. 8. 215 bis 
231. Baltimore, JonNS Hopkins Univ.) Spiegel.

W. Mevius, Die direkte Beeinflussung der Pflanzenzelle durch die Wassersto/f- 
ionenkonzentration des Nahrsubstrates. Vf. bestatigt die Befunde amerikan. Forscher, 
daB die [H‘] des Zellsaftes nur selir geringen Schwankungen unterworfen ist u. 
prakt. ais konstant angesehen werden kann. Andert man gewałtsam die [H‘], so ist 
mit dieser Andcrung sofort eine Schiidigung des Plasmas u. somit des Waclistums 
festzustellen. Ferner wird die Permeabilitat der Zellwiinde durch die [H‘] beein- 
fluBt, u. zwar fur die yerschiedenen Ionen, die die Niibrlsg. bilden, in yerschie- 
denem MaBe. Vf. betont, daB die soeben angegebene Einw. der [H‘] einer Niihr- 
lsg. auf den Protoplasten nicht nur yon der Permeabilitiit abhangig ist, sondern 
auch yon der Zus. der Niihrlsg. (Ztsehr. f. Pflanzenernahr. u. Dungung [Abt. A.]
6. 89—98. 1925. Munster, Uniy.) Haase.

Jaan  Port, Uber die Wirkung der Neutralsalze auf das Durchdringen der R  - 
und ÓJT-Ionen durch das Pflanzenplasma. I. Ais Versuchsobjekt dienten dunkel- 
yiolette Kronblatter yon Yiola tricolor, aus dessen Mittelteile 300—500 1 X 1  mm 
oder 2 X 2  mm groBe Stiickc geschnitten wurden. H‘-Ionen bewirken einen Farb- 
umschlag yon Dunkelyiolett in Rot, OH'-Ionen von Dunkelyiolett iiber Griin iu Gelb. 
Die zur Unters. gelangenden Salze yerschiedener Konz. wurden gemischt mit 0,0005 
n. (płt =  3,5) H jS04, mit den Blattstucken in Beriihrung gebracht u. die VerSnderuug 
beobachtet. Es zeigte sich ganz allgemein, daB die Neutralsalze das Eindringen 
der H'-Ioneu fordem, die selbst leicht eindringen, demnach auch giftig sind, wie 
NH4CNS, NH4N03 jNH^CI, NaCNS, KCNS. Anfangs hemmend, spater aber fordernd 
wirkten Ba-Salze, (NH4)3SOi u. Ca(N03)2. In hohen [H‘] wirkten auch Acetate
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fordernd; bei pIt 3,2. Parallel mit dem schnelleren Eindringen lauft auch ein 
schnelleres Absterben der Zellen. Alkalisalze dagegen u. Salze der alkal. Erden, 
auBer den genannten, hemmen stark das Eindringen der H'-Ionen. (Biochem. Ztsehr. 
166. 105—15. 1925. Tartu (Dorpat), Botan. Inst.) Haase.

V. Lubimenko, Uber die chromatische Anpassung bei den Meeresalgen. Die 
Meeresalgen besitzen weniger Chlorophyll ais die Landpflanzen, u. zwar um so 
weniger, je mehr ihre Farbę von Grim uber Blau u, Braun in Rot iibergeht. Ais 
Ersatz fiir das Chlorophyll enthalten sie steigende Mengen Phykoerythrin u. zwar 
mit zunehmender Tiefe des Aufenthaltsortes. Das Verhaltnis von Chlorophyll zu 
Phykoerythrin waehst von 0,06 an der Oberfliiche auf 0,66 in einer Tiefe von mehr
ais 50 m. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 730—32. 1925.) Haase.

S. Rywoscłl, Untersucliungen uber die Quellungsvorgdnge bei liygroskopischen 
Betcegungen. Vf. untersueht Leguminosenhiilsen auf ihr Verh. bei der Quellung in 
W. in yerschiedenen Stadion der Entwicklung. Im allgemeinen konnte er fest- 
stellen, daB die maximale Kriimmung bei positiv hygroskop. Bewegungen nicht mit 
dem masimalen Quellungsgrad zusammenfallt, sondern zu einer Zeit eines ungesat- 
tigten Quellungsstadiums eintritt. (Biochem. Ztsehr. 166. 24—46.1925. Frankfurt a. M. 
Univ.) Haase.

Otto Warburg, Versuche uber Kohlensaureassimilation. Zusammenfassende 
Darst. des lieutigen Standes der Frage von der Kohlensaureassimilation auf Grund 
friiherer bereits yerófteutlichter Verss. des Vfs. u. andcrer Forscher. (Naturwissen- 
schaften 13. 985—93. 1925. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biologie.) ELaase.

B.ene "Wurmser, Die Ausnutzung der Energie bei den plioto syntlietischen Vor- 
gangen im Chlorophyll. Energet. Betrachtungen uber den unter bestimmten Licht- 
bedingungen verlaufenden ProzeB der C02-Yerwandlung in Kohlehydrate. Nachweis, 
daB im roten Licht 59°/0, im griinen 83°/0 ausgenutzt werden. (Ann. de pliysiol. 
et de physico-chim. biol. 1. 47—63. 1925; Ber. ges. Physiol. 31. 905—06. 1925. 
Zlirich, Inst. de chim.-physique. Ref. Walter.) Oppenheimer.

Anneliese Niethammer, Uber das Gesetz vom Minimum bei Pilzkulturen. Ais 
Hauptergebnisse der mit Aspergillus niger u. Mycoderma cerevisiae, teilweise auch 
Amylomyces Honxii angestellten Yerss. bezeichnet Vf. die folgenden: 1. Bei Ab- 
stufung der Konz. der Gesamtnahrlsg. wird bei Aspergillus bis zu 20% Zucker 
(Saceharose) Proportionalitat des Wachstums erzielt, die anderen gepruften Pilze 
sind nicht befiihigt, derart hohe Zuckerlsgg. vorteilhaft auszunutzen. — 2. Die Zeit 
iibt einen wesentlichen EinfluB aus. Ist die Versuehszeit selir lang, so kommt es 
zu einem Abbau der Substanz. — 3. Bei Erhohung der N-, K- u. P-Zufuhr be
obachtet man ein Steigen der Erntegewiclite, das innerhalb gewisser Grenzen 
proportional der Erhohung der Nalirstoffinenge ist. — 4. Durch Zusatz von 
organ. N-Quellen bei Ggw. ausreichender anorgan. N-Quellen wird das Ernte- 
gewicht weiter erlidht. — 5. Durch geringe Fe-Zusiitze wird die n. Nahrlsg., be- 
sonders hoherer Konz., besser ausgenutzt. — 6. In den mitgeteilten Versucliszahlen 
ist eine Bestatigung der Mitscherlichschen Produktionskurve zu finden. (Biochem. 
Ztsclir. 165. 168—95. 1925. Prag, Dtsch. Univ.) Spiegel.

Andre Lwoff, Einflufi der Driisen- und Orga,nextrakte auf die Geschiuindigkeit 
der Infusorienuermehrung. Die Zunahme der Vermehrungsprozes3e an Infusorien- 
kulturen auf Zusatz von Schilddriisen-, Hoden-, Ovar-, Nebennierenrinden-, Neben- 
nierenmark-, Knochenmark-, Hypophyse- u. Thymusauszug ist zuriickzufiihren nicht 
auf die Ggw. von Hormonen, sondern allein auf den Zuwaehs von Niihrmaterial. 
(C. r. soc. de biologie 93 . 1352—54. 1925. Paris, Inst. Pasteur.) Oppenheimer.

H. v. Euler, Uber das Wachstum von Mikroorganismen auf bestrahlten lipoid- 
haltigen Nahrboden. I. Bei Verss. mit Penicillium glaueum u. lihizopus chinensis 
trat auf Nahrboden, die Arachisol bezw. Lecithin oder auch beide enthielten, nach
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Ultrayiolettbestrahlung der Zuwachs, wenn die Bestrahlung kurze Zeit gedauert 
hatte, eine Yerstarkung, nach liingerer eine EinschrSnkung des Zuwachses auf. Bei 
einer Butterhefe schien schon 10 Min. lange Bestrahlung zur Hemmung zu flihren. 
Nach den bisherigen Erfahrungen scheinen die beobachteten Wrkgg. mit der Ggw. 
eines solchen pflanzliehen Oles im bestrahlten Nahrsubstrat zusammenzuhangen, 
das durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht Wachstumsfaktoren entstehen liiBt. 
Bei langerer Bestrahlung entstehen offenbar auch wachstumahemmende Korper, die 
sich schlieBlich starker geltend machen ais jene. DaB auch die hemmenden Sub- 
stanzen ihren Ursprung in dem den Nahrsubstraten zugesetzten Ol haben, ist des- 
halb wahrscheinlicb, weil Optima der Bestrahlungszeiten auch bei Yerss. an Kat ten, 
die auBer der Grundkost bestrahltes pflanzliches Ol erhielten, beobachtet wurden. 
Immerhin wurden hemmende Wrkgg., wenn auch sehr viel kleiner u. unregel- 
maBiger, bei Penicillium auf dem gleichen, aber nicht mit Ol yersetzten, yerschieden 
lange bestrahlten Nahrboden gesehen. (Bioehem. Ztschr. 165. 23—28. 1925. Stock- 
holm, Hoehschule.) Spiegel.

Albert Berthelot und G. Ramon, Uber die Yerwendung von Tapioca in Kultur- 
fliiesigkeiten. Verbesserung der Kulturbedingungen fur anaerob waehsende Bakterien 
durch Tapiocazusatz. (O. r. soc. de biologie 93. 896—97. 1925.) Oppenheimer.

Kurt Schubert und Karl Richter, Einiges iiber den Chemismm der baktericiden 
Wirkutig von Phenolen. Yorlaufige Mitteilung. Verss. mit hoheren Phenolen fiihren 
zu dem Ergebnis, daB die Ursache ihrer baktericiden Wrkg. nicht nur in der Ver- 
hinderung des O-Entzuges aus dem Nahrboden seitens der Bakterien (vgl. Moureu 
u. D ufraisse, C. r. d. 1’Acad. des sciences 174, 258; C. 1922 . I. 1317) zu suelien 
ist, sondem auch in einem direkten O-Entzug aus dem Bakterienleibe u. dadurch 
heryorgerufenen Schiidigungen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. II. 66.
11—16. 1925.) Spiegel.

Waldemar Gohs, Eine neue Theorie der Bakteriophagenwirkung und ihre Be- 
ziehung zu Immumtat, Anaphylaxie wid Verdauung. III. Mitt. Theorie der Immu- 
nitatserscheinungen. (II. ygl. S. 1426.) (Ztschr. f. Immunitiitsforsch. u. ejcper. The- 
rapie I. 45 . 413—41. 1925.) Spiegel.

Carl Neuberg und Giinther Gorr, iiber den Mechanismus der Milćhsaure- 
bildung bei Bakterien. (I. ygl. S. 701.) Die friiheren Verss. mit Bact coli werden 
mit dem Lactobacillus u. dem Bac. propionicus wiederholt. Lactobacillus fiihrt 
Methylglyosal in kurzer Zeit fast yollstandig in Milchsaure uber. Im Bac. pro
pionicus ist diese Ketonaldehydmutase so stark, daB 1 g Methylglyoxal in 1000 ccm 
W. innerhalb yon 5 Stdn. zu 90% in Milchsaure ubergefiihrt wird. Damit ist gezeigt, 
daB die bakterielle B. yon Milchsaure auch uber Methylglyoxal yerliiuft, wie das 
fur den Tierkorper bekannt ist. (Bioehem. Ztschr. 166. 482—87. 1925. Berlin- 
Dahlem, Kaiser WiLHELM-Inst. f. Bioehem.) Hesse.

J. Colas-Belcour und Andre Łwoff, Ausnutzung der Zucker durch einige 
Protozoen. Zusatz yon Mannit, Arabinose, Xylose, Lśiyulose, Glucose, Galaktose, 
Maltose, Saecharose, Lactose, Inulin, Starkę zu Kulturen von Giliaten u. Flagellaten. 
Best. derJReaktionsSnderung u. daraus Schlusse auf die Zuckeryerwendung. Glucose 
u. Layulose wnrde yon den 4 benutzten Arten angegriffen; eine Ciliatenart nutzte 
auch Maltose u. Saecharose aus. (C. r. soc. de biologie 93 . 1421—22. 1925. Paris, 
Inst. Pasteur, Labor. protozool.) Oppenheimer.

J. Howard Mueller, Eine chemische Studie iiber spezifische Bestandteile des 
Tuberkuliyis. I. u. II. Mitt. I. Die charakterist. Wrkg, des Tuberkulins besteht 
einerseits in einer spezif. Prazipitation yon Tbz-BazilleD, andererseits in einer ent- 
zundlichen Hautreaktion am tuberkulosen Meerschweinchen. Durch fraktionierte 
Alkoholfallung gelingt es, Prodd. zu gewinnen, die nur eine dieser Rk. geben. Die 
beiden Rkk. sind also wahrscheinlich durch chem. yerschiedene Substanzen bedingt
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II: Dic Darstellung des Iłestantigens aus Alttubcrkulin. Metliodik zur Darstellung 
der die spezif. Prazipitation hervorrufendeu Substanz aus Alttuberkulin. Die 
nicht krystallisierte gummiartige Substanz enthalt 0,3°/0 N u. Spuren von P, 
gibt starkę Rk. auf Kohlehydrat, reduziert nicht, abcr stark nach HCl-Hydrolyse. 
O pt Drehung einer 3% Lg- M D =  +  17,3 nach Ilydrolyse — 22,9. Dest. mit
3,3-n. HCl gibt eine etwa 50% Pentose entsprechende Ausbeute des Phloroglucins. 
(Journ. Exp. Med. 43 . 1—8. 9—12. Boston, HARVARP-Univ.) Meier.

H. C. Brown, J. T. Duncan und T. A. Henry, Die Differenzicrung nakrungs- 
vergiftender Bakterien. Besser ais die Zuckerarten eignen sich die Salze gewisser 
organ. Sśiuren zur DifFerenzierung von Gliedern der Salmonellagruppe. Die bis- 
herigen Ergebnisse erhellen aus folgender Tabelle, in der — anzeigt, daB das Salz 
nicht angegriffen, daB es vollkommen zers. wird. Dic Salze werden zu 1 °/0 
einem Peptonwassermedium zugefugt, nach 48-std. Bebriitung bei 37° wird durch 
Zusatz eines 1. Pb-Salzes auf die betrcfFenden Siiuren geprUft.

- Citrat d-Tar-
trat

1-Tar-
trat

m-Tar-
trat

Fuma-
rat Mucat

B. paratyphosus A ............................. _
!! » B ..........................

p +
u >; ^ ..........................

B. s u ip e s t i f e r ....................................... _ -
Salmonella Typus ,,G“ ........................
Typus E ead ing ....................................... - -- - - - -

„ M u tto n ....................................... - - +
„ Newport....................................... - +
„ B inns........................ 4-
„ Stanley ....................................... + - -

Daar es Salaam, Bruce-White . . . .
Typus D e r b y ....................................... + + +
B. enteritidis G i i r t n e r ........................ - - ± ± ± +
(Lancet 2 1 0 . 117—18.) Śpiegel.

Siegfried Cohn, Uber die Vorbedingungen zur Coli-Desinfektion des Diinndarms. 
Ais Beiłrag zur Frage der perniciosen Anamie. Einzelne Ionen (Carbonat, Phospliat) 
zeigen eine starker abtotende bezw. entwicklungshemmende Wrkg. auf Bacterium 
coli ais der [H'] ihrer Lsg. entspricht. Die spezif. Wrkg. dieser Ionen ist vielleicht 
eine Erkliirung fiir dic Bakterienfreiheit des Diinndarms. (Dtsch. Arch. f. klin. 
Med. 150 . 112—122. Stettin, Stadt. Krankenhaus.) Meier.

C. E. A. Winslow und Elizabeth H. Fleeson, Der Fin fiu f  von Elektrolyten 
auf die elektrophoretische Wanderung von Bakterien und Hefezellen. AbgeBcben von 
gewissen quantitativen Unterschieden, erscheint der EinfluB von Elektrolyten auf 
die elektroplioret. Ladung im wesentlichen gleichartig, ob man mit Kieselstaub, 
Bakterien oder Hefezellen zu tun hat. Die n. negatiye Ladung der suspendierten 
Teilchen scheint durch sehr geringe Elektrolytkonzz., besonders bei Hefezellen, 
etwas gesteigert zu werden. Hoherc Konzz. fiihren zu deutlicher u. fortschreitender 
Abnahme dieser Ladung, manchmal zu isopotentiellen Verhaltnissen u. manchmal 
zu r Umkehrung der Ladung mit akt. Wanderung zur Kathode. Diese Wrkg. ist 
anscheinend dem Kation allein zuzuschreiben, wachst mit dessen Yalenz, nur das 
H' zeigt besonders ausgesprochene Wrkg., zwischen denen von 2- u. 3-wertigen 
Ionen liegend. NaOH yerhalt sich wic ein gewohnliches einwertiges Salz. Einige 
Elektrolyte zeigen aber noch individuelle Besonderheiten, so ist KC1 deutlich wirk- 
samer ais NaCl, das im allgemeinen geringeren EinfluB zu haben scheint ais andere 
Verbb. mit 1-wertigen Ionen. Der hier geschilderte deprimierende Efifekt maBiger 
Elektrolytkonzz. auBert sich bei Hefezellen weniger deutlich ais bei B. coli, bei
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Kieselstaub noch weniger durch 1- u. 2-wertige Ionen, wahrend er gegen A1C13 
empfindlicher ist ais die anderen Objekte. — Sehr hohe Konzz. von AlCl3 (^>10—a M) 
bewirken eine Abnahme der durch maBige Konzz. bewirkten positiyen Ladungen. — 
Organ. Substanzen (Glucose, Glycerin, Saponin) wirken auf die elektroplioret. Ge- 
schwindigkeit erat in Konzz., bei denen Z&liigkeitsanderungen eine Rolle spielen.
— Die beiden ersterwahnten Wrkgg. stelien bei pflanzlichen Zellen durchaus im 
Einklange mit der von Loeb ausgearbeiteten Theorie dea Donnanschen Gleicli- 
gewichtea. Die Anwendung einer derartigen Theorie wird aber schwierig dadurch, 
daB auch Koliodiumteilchen (Loeb) u. Kieselstaub dieselben Erscheinungen auf- 
weisen. (Journ. Gen. Physiol. 8. 195—214. New Haven, Yale School of med.) Sr.

N. L. Solingen und C. Coolhaas, Die Galakłosegarung durcli Saccharomyces 
cerevisiae. Im Gegenaatze zu v . Euler u. N i l s s o n  (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 143. 89; 
C. 1925. II. 47) finden VfT. die Giirungsgeschwindigkeit in Galaktoselsg. durch die 
Anzahl neu produzierter Hefezellen begrenzt. Es geht das an lebendiges Proto- 
plasma nicht gebundene glucosevergiirende Enzym danach nicht zur Galaktoseyer- 
garung iiber, wenn die Umstiinde die Reproduktion ausschlieBen, selbst nicht bei 
Ggw. von liiokatalysatoren, wie sie regelmSBig im Hefeextrakt zur Yerfiigung stehen. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. II. 66. 5— 11. 1925. Wageningen [Holland], 
Landwirtschaftl. Hochsch.) Spiegel.

Ryuzo Iwatsnru, Uber Polysaccharidspaltung durch Hcfe. In iiblieher Weise 
hergestellte Acetonliefe, welcher durch 2 mai wiederholtes 2std. Riihren mit der 
20faclien Menge W. die Garfahigkeit genommen wurde, vermag Inulin langsam 
zu spalten. Die Spaltung wurde durch Best. des reduzierenden Zuckers nach 
Kumagawa-Suto verfolgt. Aus den Lsgg. konnte Fntctose ais Methylphenylosazon 
isoliert werden. — Die Spaltung von 10 g Inulin in 50 ccm W. -j- 3 ccm Toluol 
durch 250 ccm Hefeextrakt (entsprechend 12,5 g Acetonliefe) betrug nach 42 Stdn.
0,244°/o, nacli 234 Stdn. 0,650°/0- Die Spaltung durch Wasser allein betrug am 
Ende der Versuchszeit 0,2180/o. (Biochem. Ztschr. 166. 409—13. 1925. Berlin- 
Dahlem, Kaiser W ILHELM-Inst. f. Biochem.) Hesse.

C. Ne uh erg und M. Kobei, Vergleichende Yersuclie iiber die zellfreie Yergamng 
von Hexose-di-phosphorsdure, Glucose, Fructose, Saccharose, soicie Invertzupjcer. In 
einer groBeren Reihe von Yerss. wurde gezeigt, daB Gemisclie Yon Zuckern nach 
Zusatz von Hexosediphosphat langsamer yergoren werden ais ohne Zymophosphat. 
Die GSrung nicht phosphorylierter Zucker wird durch Zusatz von IIexosediphosphat 
beschleunigt; es wurde naehgewiesen, daB die dabei gebildete groflere Menge COL, 
nicht aus dem Phosphorsaureester stammt. Die Verg;irung von Hexosedipho3phat 
wird durch Cozymase nicht beschleunigt, was darauf hindeutet, daB der Euler- 
Effekt yornehmlicli in der rasclien Ilerbeifiihrung der Veresterung besteht. (Bio
chem. Ztschr. 166 . 488 — 96. 1925. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. 
Biochem.) Hesse..

Hans Fischer und Hermann Fink, Uber Koproporphyńnsynthese durch Ilefe 
und ihre Beeinflussung. HI. Mitt. Koproporphyri7ieste>• aus Beinkulturen von Saccha
romyces anamensis. (II. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 144 . 137; C. 1925 . II. 931.) 
In 10 g Mineralhefe, welche aus einer Reinkultur auf porphyrinfreien Nahrbodeu 
gezuchtet wurde, lieB sich Kop rop o rp hyrin einwandfrei nachweisen. Auf den vita- 
minfreien Niihrboden sistierte das Wachatum der Hefe infolge Yitaminmangel nach 
einiger Zeit. Brauereihefe gedieh jedoch, wenn die Nahrboden 10% eines Zusatzes 
yon yitaminhaltiger, aber porphyrinfreier Cocosmilch bezw. Cocosextrakt erhielten 
unter deutliclier B. yon Koproporphyrin. Bei Zusatz yon Blutfarbstoff war die 
Porphyrinbildung in Kulturen nicht erhoht. Das gebildete Porphyrin fand sich 
groBtenteils ais koinplexe Metall-(Cu-, Pb-, oder Cr)-Yerb. Saccharomyces anamensis
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wiichst auch {iuf vitaminfreien Niihrboden unter deutlicher B. von Koproporphyrin 
das ais Ester abgeschieden werden konnte. In 8 g Aspergillus oryzae, der auf 
porphyrinfreier Niihrlsg. gezuehtet war, lieB sich ebenfalls Koproporphyrin fest- 
stellen. Sehwarze Hefe ergab das gleiche Kesultat. Bei roher Hefe war das Er- 
gebnis negatiy. Bei Sekthefe u. Tuberkelbazillen lieB sich Koproporphyrin spek
troskop. nachweisen. Die Porphyrinbildung bei diesen Mikroorganismen ist jcdocli 
unsicher inangels genauer Kenntnis des Niihrbodens. Kot von Mottenraupen ent- 
hielt Proto- u. Koproporphyrin, welche aber moglicherweise aus dcm yerwendeten 
Nahrmaterial — ungereinigte tier. Wolle — stammten. Die B. von Koproporphyrin 
lieB sich durch Zusatz yerschiedener Substanzen zu den Niihrboden nicht fordern, 
auch nicht durch Aminosauren oder Pyrrolderiw .; die Ausbeute stieg jedoch beim 
Erhohcn der Temp. yon 20 auf 37°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 243—60. 1925. 
MUnchen, Techn. Hochsch.) Guggenueim.

E 4. Tierchemie.
E. Maurer und St. Diez, Untersuchungen iiber das Vorkommen yon Jod im 

menschlichen und' tierischen Organismus. Die Best. des J  erfolgte im Blut in der 
Asche nach F ellenberg colorimetr. bezw. titrimetr. Organe, Muskeln u. dgl. 
wurden durch Behandeln mit alkoli. KOH gel., in der Milch wurden die Fette 
yorher verseift. lin Armyenenblut von Frauen wahrend der Menstruation war der 
J-Gehalt am 1. Tage stark erhoht. Er betrug durchsclinittlich 19,3 ;'-% (1 /-%  =
0,000001 g in 100 g Substanz), wahrend er wahrend des Interyalls 9,2 /-%  betrug. 
Im J-Gehalt des Armvenenblutes schwangerer Frauen war keine Steigerung zu be- 
merken. Im Nabelschnurblute fand sich eine nicht unwesentliclie Erhohung des 
J-Gehaltes, im Durchschnitt 11,5 y-0/0. Es konnte ferner einwandfrei festgestellt 
werden, daB die Schilddriise in den letzten 3 Intrauterinmonaten keineswegs frei 
von J  ist. Der Gehalt an J  im Kolostrum war am ersten Tage nach der Geburt 
wcsentlich erhoht, er sank dann aber schnell wieder auf die Norm. (Mttneh. med. 
Wchschr. 73. 17—20. Munchen, Univ.) F rank.

Em ile Andre und H enri Canal, Beitrag zur Uniersuchimg der Ole von See- 
tieren, Squalen und Spinacen. (Vgl. Tsujim oto, Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 63; 
C. 1920. I. 862; Chapman, Journ. Chem. Soc. London 123. 769; C. 1923. III. 18; 
Majtma u. K ubota, Japan. Journ. of Chem. 1. 19; C. 1923. III. 733.) Die Unterss. 
uber Squalen u. Spinacen gewiihren den Eindruck, ais ob beide KW-stoffe entweder 
ident. oder Gemische von sehr nalie yerwandten Yerbb. seien. Vff. haben die 
Hailischleberole von Cetorliinus maximus (I) u. Scymnus licha (II) untersucht. In I 
hat Tsujim oto Squalen, in II Chapman Spinacen aufgefunden. Vff. erhielteu aus
I einen KW-stoff u. aus diesem ein Hijdrochlorid, das sich mittels Aceton in zwei 
verschiedene Prodd. zerlegen lieB: 1. F. 107—108°, mit 35,32°/0 Cl, entsprechend 

IICI-, 2. F. 144—145°, schwerer 1., mit 33,90% Cl, entsprechend C,0H,A,6IICl. 
In gleicher Weise lieferte der KW-stoff aus II zwei Hydrochloride: 1. F. 107—108°,
11. in sd. Aceton, mit 33,92% Cl, entsprechend C3!1lI ir), 6 IICl; 2. F. 143—145°, swl. in 
Aceton, mit 33,16% Cl, entsprechend C3lIIM,0HCl. Falls C,8II.0 u. C31HS, neue 
KW-stoffe wiiren, konnte man sie Cetorliinen u. Scymnen nennen. Aber die Besultate 
inahnen zur Yorsicht. Sicher ist nur, daB die Hydrochloride des Squalens u. 
Spinacens in zwei yerschiedene Bestandteile zerlegbar u. daB die tiefer schm. 
Prodd. in Aceton am loslichsten u. an Cl am reichsten Bind. Uberraschend ist, 
daB die beiden Yerbb. vom F. 107—108° trotz yerschiedener Zus. in Mischung 
keine F.-Depression geben, wiihrend der Misch-F. der beiden Verbb. vom F. 143 
bis 145° bei 139—140° liegt. Vff. schlieBen aus diesen Unterss., daB Scjualen ui 
Spinacen keine chem. Indiyidua sind. (C. r. d. TAcad. des sciences 181. 612—14. 
1925.) L indenbaum.

E ,. T ie r c h e m ie . 1827



1 8 2 8 E 4. T ie r c h e m ie .

Camillo Artom, Uber die Yerdnderungen der Phosphorlipoide im Verlauf der 
Leberautolyse. Fiir die Leber yon n. Hunden gelten folgende Verhaltnisse: Der 
groBte Teil der Fettsauren ist im Mol. der Phosphatide gebunden, die nur sehr 
beschrankte individuelle Verschiedenheiten aufweisen. Der gesamte in Chlf. 1. P 
kann in folgende Teilc zerlegt werden: a) P der Phosphatide im eigentlichen Sinne, 
b) P  des „Carnithins" (der P-N-Verunreinigungen yon Mac Lean), c) in Aceton 1. 
P. Der Phosphatidindex (Verhaltnis der Phosphatidfettsiiuren zum Phosphatid-P) 
ist sehr nahe bei 18, wonach fast die Gesamtmenge der Phosphatide in die Kategorie 
der Lecithine u. Kephaline gehort. — Im Laufe der antisept. Autolyse gehen 
folgende VerSnderungen yor sich: Die Phosphatide vermindern sich st&ndig,
weniger ausgesprochen, wenn die Hunde wiihrend der Verdauung oder nach Bei- 
bringung von HC1 getotet waren, ais wenn die Totung in niichternem Zustande er- 
folgte. Ggw. uberschiissiger lieterogener Fette yerlangsamt ein wenig die Phos- 
phatidlysis. Der Phosphatidindex anderte sich meist sehr wenig, was auf yollige 
Spaltung des Mol. unter yolliger Freimachung der Fettsauren schlieBen liiBt; zu- 
weilen aber wurde der Index deutlich yermindert, wahrscheinlich infolge B. be- 
trUchtlicher Mengen von Prodd. unyollkommener Spaltung mit unvollst!indiger Ab- 
spaltung der Fettsauren; Zusatz von Fett fiihrt meist zu Erhohung des Index. Der 
P  des Carnithins yermindert sich schneller ais derjenige der Phosphatide, wiihrend 
sich der in Aceton 1. P  sowohl absol. ais relatiy yermehrt. (Buli. Soc. Chim. Biol.
7. 1099—1128. 1925. Messina u. Palermo, Physiol. Inst.) Spiegel.

Maurice Piettre, Darstellung des Muskel- oder Myoalbwnins nach der Aceton- 
methode; seine wesentlichen Eigenschaften. MuskelpreBsaft mit etwa 10% Trocken- 
substanz wird je 4—5 mai in der Kalte mit Ae. gesUttigt u. der Nd. nach 24 Stdn. 
durch ein Tuch abfiltriert. Zu 100 ccm der Lsg. werden bei niedriger Temp. 120 
bis 130 ccm Aceton gegeben; der erhaltene Nd. wird mit 30—40 ccm dest. W. yer- 
setzt u. ausgewaschen. Der in W . unl. Ruckstand Shnelt den Globulinen. Die 
wss. Lsg. des Accton-Nd. wird wieder 2 mai mit Ae. gesattigt u. filtriert; sie ent
halt dann fast reines Myoalbumin, das dem Serum-, Milch- u. Eieralbumin sehr 
iihnlich ist (ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 178 . 333; C. 1 9 2 4 . I. 1815). Es wurden 
aus einem PreBsaft erhalten: Ae.-Nd. 3,85%, Myoalbumin 2,10%, unl. EiweiBstoffe 
(Globulinę) 0,53%, Acetonextrakt 2,59%. Das Myoalbumin koaguliert schon bei 
45—47° bis 69—71° in Kliimpchen , die sich bei hoherer Temp. dicht zusammen- 
ballen. [«]D des Myoalbumins yom Ochsen =  — 27°,39, Kalb — 27°,05, Schwein
— 30°, Gans — 26°,40. Nach subcutanen Injektionen (Kaninchen) wurden wie bei 
den anderen reinen Albuminen nur geringe, der Anaphylaxie ahnliche Erscheinungen 
beobachtet. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 181. 737—39. 1925.) L oiimann.

0. Schnmm, Uber den Muskelfarbstoff und Mac Munns Myohamatin. VII. Mitt. 
Uber Umwandlimgsprodukte der Farbstoffe aus Fleisch und JBlut. (VI. vgl. S. 1219.) 
Verss. mit Lsgg. des Muskelfarbstoffs, die teils nach S truve-M ac Munns A.-Me
thode, teils durch Ausziehen des mit Glaspulyer fein gemahlenen Muskels mit 
reinem W. gewonnen waren, wurden zunaehst unter Benutzung yon Tauben- u. 
SSugetiermuskeln angestellt. Zur naheren Unters. der im Farbstoff yorhandenen 
prosthet. Gruppe wurde der Muskel erschopfend mit Eg.-A. extrahiert u. yersucht, 
das darin enthaltene „Hamatin11 durch Uberfiihrung in das zugehorige Pyridin- 
Hamochromogen u. Porphyrin zu kennzeichnen. Die Ergebnisse der spektroskop. 
Messungen werden folgendermaBen zusammengefaBt: 1. Die yon M Orner beobach- 
tete u. ausgemessene, aueh yon G O nther gesehene Abweichung zwischen dem 
Spektrum einer Myochromlsg. (frischem wss. Auszug des Muskels) u. einer wss. 
Oxyhamoglobinlsg. wird bestatigt. — 2. Im Muskel der Taube findet sich gleich 
nach dem Tode auBer Myochrom durchweg in kleiner Menge ein Farbstoff, der 
eine ahnliche Spektralerscheinung heryorruft wie Hamochromogen. Da er schon in
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starker Verd. cinen auffallenden Absorptionsstreifen auf ca. 550 fxfi gibt, liiBt er 
sich auch neben groBem UberschuB yon Myochrom auffinden, wenn dieses wenigstens 
zum groBeren Teile in Os-freier Form yorliegt (notigenfalls Uberfiihrung durch 
NH4-HS). Dieser Streifen, yon Mac Mcnn ais „the dominant band of myohamatin“ 
bezeichnet, ist bei geeigneter Dicke der Schnitte sehr oft im gleich nach dem Tode 
entnommeuen Muskcl spektroskop, sichtbar, konnte aber in moglichst schnell dar
aus liergestellten wss. Ausziigen bisher nur dann nachgewiesen werden, wenn der 
Muskel vor Verarbeitung wenigstens 1/2—1 Stde. gelegen liatte. — 3. Das voll- 
standige Spektrum des beschriebenen FarbstoflFs besteht aus einem bei geringcr 
Breite sehr dunklen s. Streifen (I) auf 5491/2 /.ifi u. einem bedeutend schwiicheren 
(II) auf ca. 519, bietet also ein iihnliches Absorptionsbild wie das Hamochromogen, 
muB aber yon diesem wegen der ausnahmslos beobachteten u. stetig gleich groBen 
Verlagerung der Absorptionsstreifen unterschieden werden. Ein yollig damit iiber- 
einstimmendes Spektrum ist bisher fiir keinen anderen Farbstoff beschrieben, es 
wird daher ais Myochromogenspektrum bezeichnet. Der zugehorige Farbstoff laBt 
sich derart umwandeln, daB er dieses Spektrum nicht mehr gibt; das Umwandlungs- 
prod. „Myatin11 gibt in alkal. Lsg. mit Hydrazinhydrat erneut das Myochromogen- 
spektrum. Identifizierung des Myatins mit Mac Munns „unyerandertem Myoha- 
małin“ erscheint nicht statthaft. Vielleicht kann auch dieses im Muskel enthalten 
sein. — 4. KI eine Mengen yon Myatin, die durch das Myatinspektrum nicht mehr 
erkennbar sind, geben nach Umwandlung in Myochromogen seharf erkennbar dessen 
Spektrum. Da ein Gemisch aus viel „reduziertem“ Myochrom oder Hiimoglobin u. 
wenig Myochromogen doch deutlich dessen Spektrum, wenigstens den Streifen I  
aufweisen kann, liegt die Gefahr nahe, seine Menge im Verh2ltnis zu den anderen 
Farbstoffen zu ubersehatzen. Andererseits kann es, wenn es in der Form Myatin 
yorliegt, leicht unerkannt bleiben, besonders im Gemisch mit viel Myochrom, Oiy- 
hamoglobin oder Meth&moglobin, da das Myatinspektrum wenig ausgeprSgt ist. — 
Danach ergibt sich aus den Beobaclitungen des Vfs. der SchluB, daB in den un- 
mittelbar nach dem Tode entnommenen Muskeln yon Tauben freies Myatin oder 
Myochromogen nur in geringer Menge yorhanden ist, in den einige Zeit nach dem 
Tode hergestellten wss. Ausziigen schon in yermehrter. Im Muskel selbst tritt 
nach dem Tode sehr schnell eine Farbstoffumwandlung ein. Fiir die Annahme, 
daB im lebenden Muskel yon Taube u. Ilund freies Myatin oder Myochromogen 
in groBeren Mengen yorkomme, hat sich keinerlei Anhaltspunkt ergeben, wenn sich 
die Ggw. kleiner Mengen auch nicht mit Sicherlieit auBschlieBen laBt. Mac Mdnns 
Vermutung, daB der frisehe Brustmuskel der Taube nur oder fast nur Myohamatin 
enthalte, ist irrtiimlich.

5. Das Myochromogen kann aus dem ais Myochrom bezeichneten Farbstoff- 
gemiseh entstehen, doch ist nicht sicher erwiesen, daB Myochromogen selbst ais 
Baustein in einem Bestandteil des Myochroms enthalten ist. — Es findet sich n eb en  
anderem  F a rb s to f f  in dem nach der A.-Methode gewonnenen Fleischsaft. Uber- 
IśiBt man Fleiseh bei 37° oder 50° geniigend lange (Wochen bis Monate) der Selbst- 
zers., so kann der entstandene Fleischsaft ais einzigen oder Hauptfarbstoff einen hamo- 
chromogenShnlichen Farbstoff enthalten, der sich spektralanalyt. wie Myochromogen 
yerhiilt u. yorlaufig nicht yon ihm unterschieden werden kann. — 6. Pyridinausziige 
aus frischem Taubenmuskel geben mit Hydrazinhydrat dieselbe HSmochromogenrk. 
wie a-Samałin. Bei Unters. des aus Muskeln yon Taube u. Kalb mit Eg. u. A. 
extrahierten Hamatins ergab sich bislang kein Anhaltspunkt dafiir, daB im Muskel 
Koprohamatin in freier oder gebundener Form yorhanden sei. Weitere Verss. 
sollen auch die Moglichkeit berucksichtigen, daB Koprohamatin oder eine andere 
Koproporphyrinyerb. in einer solchen Form yorhanden sein konnten, daB sie bei 
der benutzten Estraktionsmethode nicht erfaBt werden. — 7. Durch die Ek. mit
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Hydrazinhydrat lassen sich die wss. Fleischausziige von Blutlsgg. unterseheiden. 
Diese liefern, geniigend verd., so daB bei 1 em Schichtdicke die beiden Absorptions- 
streifen durch einen breiten Zwiselienraum getrennt sind, nach kurzer Einw. von 
ca. 1/20 Vol. Hydrazinhydratlsg. ein einheitliches Hamochromogenspektrum. Bei 
den obigen Myochromlsgg. erfolgt die Umwandlung des Spektrums viel langsamer 
u. entsteht dann ein eigenartiges neues Spektrum mit 2 eng benachbarten Streifen 
auf ca. 566 u. 554 u. 2 oft nur undeutlich erkennbaren sehwachen Maximis auf 
ca. 536 u. 528; im Ubergangsstadium bestehen kurze Zeit 3 schmale Streifen neben- 
einander, auf 582, 566 u. 554.

N ach trag . Mit Riieksicht auf die ihm eben bekannt gewordene Abhandlung 
von K e ilin  (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 9 8 . 312; C. 1925 . II. 1770) erganzt 
Vf. dessen Beobachtungen u. diejenigen von H. F isch er u .  H ilg e r  (Ztsehr. f. 
physiol. Ch. 138. 288; C. 1924 . II. 2592) iiber blutfarbstoffahnliches Pigment aus 
Hefe usw. durch die folgenden: 1. Aus yerschiedenen Sorten frischer Brennereihefe 
wurde regelmiiBig mit Pyridin ein Auszug erhalten, der das Pyridinhamocliromogen- 
spektrum mit fiir das Hiimoehromogen aus c-Hamatin genau zutreffenden Wertcn 
stiirker ais ein entsprechender Auszug aus weiBem Kabeljaufleisch ergab. — 2. Aus 
Bohiensamen, einem frischen Walnufikcrn u. frischen Haselniissen wurde das gleiche 
gefunden. Keiner der an frischem Materiał erhobenen Befunde gab bisher einen 
Anhalt fiir Ggw. yon Koproliamatin. Miissen diese bei Pflanzen erhaltenen posi- 
tiyen Hamochromogenproben wirklich durch Ggw. einer Porphyrin-Fe-Verb. aus 
der Blutfarbstoffreihe erkliirt werden, so ist mit groBter Wahrscheinlichkeit auf 
a-Samatin  bezw. die Fe-Verb. yon a-Hamatoporphyroidin zu schlieBen. — 3. Wurde 
die Brennereihefe, mit W. zu diinnem Brei yerrieben, mit A. durchgeschuttelt u. 
unter A. einige Tage belassen, so lieferte sie mit W. einen gelben, klar filtrier- 
baren Auszug mit deutlich saurer Rk. gegen Lackmus, der stark das reine Myo- 
c/irowo^enspektrum gab. Das Verli. nach Zusatz von KOH u. folgendem yon 
Ilydrazinhydrat entsprach demjenigen eines Gemisches yon wenig cf-Hiimochro- 
mogen u. yiel Myochromogen. Behandlung mit K3Fe(CN)0 fiihrte zu einer Lsg. 
vom Verh. des Myatins. Die Verhiiltnisse blieben die gleiehen nach griindlichem 
Waschen der Hefe auf der Zentrifuge u. auch in dem bei Autolyse der Hefe bei 
40—50° erhaltenen Safte. Spektren yon Oxyh;'imoglobin, Methamoglobin oder Hiimo- 
globin wurden nicht aufgefunden. — 3. Aus frischer Hefe liiBt sich mit Eg.-Chlf. 
eine Verb. gewinnen, die das PyridinhSmochromogenspektrum u. bei Behandlung 
mit Hydrazinhydrat-Eg. das zugehorige Porphyrin liefert. — 4. Verss. an der 
Brustmuskulatur yon Wenpen bestatigen die Angaben K eilik s iiber die Ggw. des 
das Myochromogenspektrum gebenden Korpers darin auch wiihrend des Lebens. 
(Ztsehr. f. physiol. Ch. 149. 111—49. 1925. Hamburg, Uniy.) Spiegel.

Tokichiro Ikeda, Uber die chonische Zusanmiensetzung des Glaskijrpers des 
Bindsauges, insbesondere iiber die Extraktivstoffc desselben. Es wurden gefunden — 
auBer EiweiB u. d-Milchsaure — l-Leucin (?), d-Alanin, l-Prolin, d-P>-olin, l-Plienyl- 
alaninę) d-Yalin (?), d-Isoleucin(?), Hypoxanthin, Fett u. Phosphatide. Diaminosiiuren 
u. Pentosen fehlen. (Jl. of orient, med. 2. 135—41. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 
925. 1925. Kyoto, med.-chem. Inst. Ref. Peiser.) Oppenheimer.

M. Javillier, H. Allaire und Hinglais-Groc, Die Analyse der organothera- 
peutischen Pulver. Dereń Gehalt an Gesamt-, Lipoid- und Nuclein-Phosphor. In 
Fortsetzung der friiheren Unters. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 1. 513; C. 1925 . II. 
962) werden folgende Kennzahlen fur Mu,skelpidver (I), Milzpulver (II), Gehim- 
pulver (weiBe Substanz) (III) u. Thymuspulver (IY) angegeben:

I II III IY
Gesamt-P- % ............................................ 0,78—0,96 1,20-1,50 1,5—1,7 >  2
Lipoid-P-% ■ .......................................  0,10- 0,20 0,20—0,35 1,1 > 0,2
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I II III IY
Nuclein-P-%...........................................  0,02-0,05 0,38-0,43 < 0 ,0 5  1,25
100 X  Lipoid-P/Gcsamt-P...................  14—22 20—26 70—75 9
100 X  Nuclein-P / Gesamt-P . . . .  2—5 30—32 2—3 60
Besonders die Verhaltniszahlen sind wertyoll zur Beurteilung. (Buli. Sciences 
Pharmaeol. 32. 641—59. 1925.) Groszfeld.

E s. Tlerphysiologie.
Franz Delhougne, Beitrage zur Magensaftsekretion. I. u. II. Mitt. I. Uber 

Salzsaure- und Chlorkonzentration im reinen Magensaft. Der HCl-Gehalt des Magen- 
saftes beim Gesunden ist nicht konstant, sondern sehwankt um rund 20%■ Obcre 
Grenze 0,6% HC1. Der Gehalt an Gesamt-IICl ist konstanter. Auch bei Super- u. 
Subaciditat entspricht er dem des Normalen. Nur der prozentuale Anteil an HC1 ist 
yerandert. IL Uber den Einfiufi anstrengender Arbeit auf die Magensaftsekretion. 
Wiihrend bei angestrengter Arbeit die Alkalireserye des Blutes sinkt, steigt die 
[H-] des Mngensiiftcs. Die letzte Ersclieinung kann durch Atropininjcktionen 
verhindert werden. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 150. 70—77. 78—82. Bonn, Med. 
Poliklinik.) Meier.

Heinz K alk, Uber den Einfluf} der Fette auf die Magensekretion. II. (I. vgl. 
K a lk  u . Dissfe, Arch. f. Verdauungskrankh. 33. 117; C. 1925. I. 702.) 100 ccm 
Milch, mit oder vor dem A.-Probefruhstuck gegeben, fuhrten nach yorubergehender 
Herabsetzung der Werte fiir freie HC1 meist zu yerstarkter Sekretion u. groBerem 
Eeizzustand des Magens. Die Sekretionsdauer war bald yerlangert, bald yerkiirzt. 
50 g Butter gaben in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle herabgesetzte HCl-Pro- 
duktion, in einem Palle nach yorubergehender Hemmung ausgesprochenen Reiz- 
zustand des Magens mit yerstarkter u. yerlangerter Sekretion. DuodenalriickfluB, 
zu dem bei Milch eine erhohte Neigung bestand, trat in den Buttcryerss. hiiufiger 
u. stUrker auf. Die Herabsetzung der Sfturewerte ist aber nicht Folgę dieses Ruck- 
fluases, sondern Ausdruck der Sekretionsliemmung. Die Sekretionsdauer war auch 
hier teils yerlangert, teils yerkiirzt, Entleerungszeit in % der Falle yerlangert. 
Butter bleibt liinger ais A. (bis zu 3 Stdn.) im Magen. (Arch. f. Verdauungskrankh.
34 . 333—69. Frankfurt a. M., Uniy.; Ber. ges. Physiol. 3 2 . 276. 1925. Ref. Krzy- 
wanek.) Spiegel.

M atteo M annelli, Wechsehcirkung der innerseh-etorisclien Driisen auf die Aktivitat 
der Knochenbildungen. Im AnschluB an Verss. yon Jo vane angestellte eigene Yerss. 
betreffen die Wrkg. yon alkoh. Faecescxtrakten auf die B. von Callus bei thyreo- 
dektomierten Kaninchen u. die Beeinflussung der dadurch heryorgerufenen Storungen 
durch Behandlung mit innersekretor. Driisen. Die erstgenannte Behandlung fiihrte 
zu Yerlangsamung der Callusbildung, starker u. unregelmaBiger B. von Knorpel- 
gewebc, B. von fibrohyalinem Gewebe ohne entsprechcnde Ossifikation. Bei fol- 
gender Behandlung mit wirksamen Praparaten yon Thyroidea, Hypophysis, IToden 
u. Ovarien, die sich gegenseitig erganzen, per os wurde die abnorme B. yon Knorpel- 
u. fibrohyalinem Gewebe yerhindert u. entwickelte sich ein mehr n. Callus. Danach 
ist auch bei Rachitis yon kombinierter Behandlung mit derartigen Praparaten 
Besserung zu erwarten. (Gazz. internaz. med.-chir. 1925. 58—66. Napoli, Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 32. 116. 1925. Ref. Fr. N. Schulz.) Spiegel.

R. Novoa Santos, Die hypoglykamisierende Wirkung des Duodenalsekrets. 
Fruher yeroffentlichte Ergebnisse, die unter Yerwendung der Denigesschen Methode 
zur Zuckerbest. gewonnen waren, werden unter Yerwendung der Bangschen Me
thode bestStigt. Vf. hat die Wrkg. des Sekretins auf eine Aktiyierung der endo- 
genen Sekretion des Insulins zuruckfuhren zu sollen geglaubt. Dem schien eine- 
Angabe yon Peitau u. SlMONNET zu widersprechen, nach der der pankreaslose
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Hund ebenso wie der n. auf Sekretin mit Verminderung des Blutzuckers antworten 
soli. Dies ist aber nach Yerss. yon F. G. Criado u. Vf. nicht der Fali. (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 7. 1151—53. 1925. Santiago de Galicia [Spanien].) Spiegel.

Max Mecklenburg1, Thyrephorin, ein wirksames Schilddriisenprdparat. Thyre
phorin (Herst. F reund u. Redlich, Berlin-Adlershof) wird aus frischen Schweine- 
schilddrusen durch schnelles Trocknen bei Tempp. von nicht Uber 28° hergestellt. 
Es bewahrte sich ais wirksames Thyreoidcapraparat fiir alle Indikationen der sub- 
stituierenden Schilddriisenbehandlung, das gut yertragen wurde u. bei guter Uber- 
wachung keine Nebenwrkgg. zeigte. (Therapie d. Gegenwart 67 . 15—17. Berlin, 
Krankenh. Moabit.) F rank.

J. Regnier, Adrenalin und Ncbcnnierendriisen. Zusammenfassende Beschreibung 
yon dereń Funktion im Organismus. (Buli. Sciences Pharmacol. 32 . 661—69. 
1925.) Groszfeld.

M. Nikołajew, UberSensibilitatsueranderungen der Gcfiific des isolierten Kaninchen- 
ohres bei mederholter JEinwirkung der Nebennierenfliissigkeit und des Adrenalins. Bei 
wiederholter Durchstromung ^je 10—20 Min.) von Lsgg. gleicher Konz. der gleichen 
Nebennierenfl. ebenso wie von Adrenalin nimmt die Sensibilitat der OhrgeffiBe in 
yielen Fallen zu, in anderen bleibt sie unyerandert, in manchen nimmt sie allmSh- 
lich ab. Die Sensibilitatssteigerung tritt bei jeder Einw. einer ausreichenden 
Adrenalindosis ein u. halt einige Stdn. an. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 8 . 310 
bis 333. Leningrad, Mil.-med. Akad.) W olff.

Mario Pignalosa, Veranderungen der IApoide in den Nebennieren und den Ge- 
fafien bei der experimentellen Adrenalinamie und Beziehungen zwischen der Adrenalin- 
sklerose und der Atherosklerose. Atiolog. u. pathogenet. Betrachtungen uber athero- 
sklerot. Yeriinderungen in den yerschiedenen GefaBscliichten u. Vergleich mit den 
durch Adrenalin u. Cholesterin yerursachten Prozessen in den GefiiBen. (Folia med.
11. 161—76. 1925; Ber. ges. Physiol. 31. 920—21. 1925. Neapel, Istit. di anat. Ref. 
Schmitz.) Oppenheimer.

G. Popoviciu, Untersuchungen uber Adrenalin. Analyse der Wrkgg. am iso
lierten Froschherzen. (C. r. soc. de biologie 93 . 1321—23. 1925. Bukarest, Inst. 
de pharmac. et pharmacogn.) OPPENHEIMER.

J. Giaja und X. Chahovitch, Der Stoffwechseląuotient und Adrenalin. Grund- 
stoffweehselbestst. vor u. nach Adrenalininjektionen. Bei n. niedrigem StofFwechsel 
yerursacht Adrenalin eine Erhohung, umgekehrt eine Senkung, wenn der StofF
wechsel an sich gesteigert ist. (O. r. soc. de biologie 9 3 . 1330—31. 1925. Belgrad, 
Inst. de physiol. gćnćr.) Oppenheimer.

J. Gautrelet und R. Bargy, Die Gewohnung des isolierten Darms an Adrenalin. 
Nach 4-maliger Adrenalinapplikation bleibt, wenn nicht ausgewaschen wird, dic 
iibliche Adrenalinrk. aus. (C. r. soc. de biologie 93 . 997—98. 1925. Paris, Labor. 
de biol. eiper., ecol. des Ilautes Etudes.) Oppenheimer.

J. F. Heymans und C. Heymans, Der Reflewmechanismus da- Adrenalinapnoe. 
Verss. an 2 geffiBanastomosierten Hunden sprechen fiir die Annahme, daB die Blut- 
druckerbohung fiir den Adrenalinatemstillstand ais Ursache anzusehen ist. (C. r. 
soc. de biologie 93 . 1032—36. 1925. Gent, Inst. de pharmacodyn.) Oppenheimer,

H. A. Pip er und John R. Mur lin, Der Einflufi von per os gegebenem Insulin 
auf den Blutzucker von Tieren, die mit Ather und Adrenalin behandelt waren. (Vgl. 
Murlin, Suiter , Allen u. Piper, Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 
338; C. 1925 . I. 1624.) Auf die durch A. oder Adrenalin heryorgebrachte Hyper- 
glykSmie iibte direkt in den Darm gebraclites Insulin deutlichen EinfluB aus. Will 
man es per os geben, so muB man cs gegen die Einw. de3 Magens schutzen, was 
aeine Resorptionsfahigkeit so erschwert, daB die Wrkg. kaum nachgewiesen werden 
kann. AuBerdem soli die lange Behandlung mit A. die Fahigkeit des Organismus
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zur B. yon GJykogen sehr stark yerschlcchtern. Die Aufnahme des Insulins liiBt 
sich nicht durch A., wolil abcr durch Verb. mit Na-Oleat verbessern. (Proc. of thc 
soc. f. exp. biol. and med. 2 2 . 68. 1924. Rochester [N. Y.], Univ.; Ber. ges.Pliysiol. 
32 . 294—95. 1925. Ref. Laquer.) Spiegel.

Alberto Aggazzotti, Der Mechanismus der Insulinwirkung. Zusammenfassendes 
Referat mit Literaturycrzcichuis. (Probierni d. nutriz. 2. 1—36. Modena, Univ.; 
Ber. ges. Physiol. 32. 774. 1925. Ref. L e s s e r .) S p i e g e l .

E. F. Mueller und C. N. Myers, TJntersuchungen iiber die Wirkung von mit Alkali- 
lomngen nculralisiertem Insulin. (Vgl. MOller, H. J. W iener u. R. P. W iener, 
Miinch. med. Wchschr. 72 . 1061; C. 1925 . II. 1181.) Saure Lsgg. von Insulin erzeugen 
bei subcutaner u. intradermaler Lijektion geringfiigigc patholog. Verandcrungen in der 
Umgebung der Injektionsstelle, die aueh bei Injektion von Essigsaure ohne Insulin 
auftreten, aber ausblieben, wenn die Insulinlsgg. direkt vor der Injektion neutralisiert 
wurden. Solclie Lsgg. sind wirksamer ais die urspriinglichen, was auf die bei der 
Neutralisation notige Verdunnung (!) zuriickgefuhrt wird. (Proc. of thc soc. f. exp. 
biol. and med. 2 2 . 92—94. New York, Columbia Univ.; Ber. ges. Physiol. 3 2 . 262. 
1925. Ref. Lesser.) Spiegel.

W. Fornet, U ber Dosierung des innerlielien Insulins. Jeder Diabetiker hat 
seine eigene Reizschwelle fiir innerliches Insulin, auBerhalb dereń das Medikament 
die Zuckerresorption nur wenig fordert u. oberlialb dereń eine weitere VergroBerung 
der Insulindosis keinen wesentlichen Vorteil mehr bietet. Fiir jeden Diabetiker ist 
die optimale Insulindosis u. die passende Kohlenhydratzulage zu ermitteln. (Wien. 
med. Wchschr. 76. 66—67. Saarbrucken, Inst. f. Mikrobiologie.) Frank.

M. R. Castex und K. Schteingart, Insulinwirkung au f den Grundumsatz. 
Grundumsatz-Bestst. bei Patienten mit Schilddriisenerkrankungen, denen Insulin 
injiziert wurde. Senkung in der ersten Stde. in 70% der Falle, spiiter Riickkehr 
zur Norm mit Tendcnz zur Steigerung. (C. r. soc. de biologie 93. 1459. 1925. 
Buenos Aires.) Oppenheimer.

V. Dncceschi, Insulin und Glykolyse. Glykolyse wird ebensowenig wie die 
alkoli. HefegSrung durch Insulin wesentlich yerandert (Arch. ital. de biol. 74. 
103—06. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 2 . 76. 1925. Pavia, Inst. de physiol. Ref. 
Lesser.) Oppenheimer.

Victor E. Levine und J. J. Kolars, Die Wirkung des Insulins auf das mor- 
pliologische Blutbild. Nach subcutaner Einspritzung bei Kaninchen Bluteindickung, 
nicht nur an erholiter Viscositat, sondern aueh an relatiyer Vermehrung der roten 
u. noch etwas stSrkerer der weiBen Blutkorperchen erkennbar, die der Senkung 
des Blutzuckcrs proportional yerlief. Qualitative Anderung des lcukocytaren Blut- 
bildes war nicht festzustellen. (Proc. of the soc. f. exp. biol, and med. 22 . 169 
bis 70. 1924. Omaha [Nebraska], Creighton Univ.; Ber. ges. Physiol. 32 . 98. 1925. 
Ref. Lacjuer.) Spiegel.

C. Tórók, Insulin und wcific Blutkorperchenzahl. Beim Mensch u. Kaninchen tritt 
nach DisuZininjektion zun&chst Leukocytenabfall, dann -steigerung auf. Parallelitat 
dieser Erschcinungen zur Hypoglykiimie besteht nicht. (Wien. klin. Wchschr. 38 . 
1187—88. 1925. Szegad, Kinderklin.) Oppenheimer.

Hans V. Euler und Karl Myrback, Zur Kenntnis der Biokatalysatoren des 
Kohlehydratumsatzes. III. (II. vgl. S. 1211.) Es wurden weitere Verss. angestellt 
iiber die Wrkg. yon Insulin u. Cozymase, yon denen in der I. Mitt. (ygl. Chemie 
d. Zelle u. Gewebe 12. 57; C. 1925. I. 2093) naehgewiesen war, daB sie nicht ident. 
sind. Im Gegensatz zu den Ergebnissen yon Abderhalden (Fermentforschung 8. 
227; C. 1925. II. 1455) wurde bei pH 4,5—5,0 kein EinfluB yon Insulin auf die 
Gargescliwindigkcit frischer Unterhefe gefunden; bei pH 6,4 findet man eine kleine

V III .  1. 118
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Aktiyierung, die jedoeli ganz u. gar der Aciditiitsyerschiebung zuzuschreiben ist. 
Die Frage soli auf Yeranlassung der Vff. auch von anderer Seite gepriift werden. 
Ebenso wurde bei Giirungen mit Trockenliefe gefunden, daB die Cozyinase nicht 
durch Pankreasinsulin ersetzt werden kann. Es konnte auch keine Beeinflussung 
der Phosphatyeresterung festgestellt werden. Da Cozymase ais ein spezifischer 
Aktiyator der Pliosphatese erkannt ist (II. Mitt.), sind die Ergebnisse der Vff. nicht 
yereinbar mit der Ansicht von Brugsch u. Horsters (Klin. Wchschr. 4 . 436; C. 1925.
I. 2452), daB in yitro das Insulin das thermostabile Co-Enzym der Phosphatese 
sei. „Das Co-Enzym der Phosphatese ist die Co-Zymase“, womit ein etwaiger 
noch unbewiesener EinfluB des Insulins auf den Phosphatumsatz der Kohlenhydrate 
nicht in Abrede gestellt werden soli. — Die Veresterung von Hexosen (B. von 
Zymospliosphat) durch zerschnittene Muskeln (olme Zufuhr yon 0 2) wurde durch 
Pankreasinsulin nicht erheblich aktiyiert. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 150 . 1—15. 
1925. Stockholm, Hochschule.) Hesse.

Gr. Parhon und Marie Briese, Sistologisehe Untersuehungen uber die Wirkung 
des Calciums und Kaliums auf die endocrinen Driisen (Thyreoidea, Hypophyse). (C. r. 
soc. de biologie 9 3 . 795—96. 1925. Bukarest. Clin. neuro-psychat.) Oppenheimer.

E. Aubel, Andre Mayer und H. Simonnet, Mn fiu fi des glykamischen Niveaus 
auf die Geschuńndiglceit der Zuckerbildung aus Milchsaure. Injektion von Na-Lactat 
yerursacht keine Hyperglykiimie, wenn der Blutzuckergehalt niedrig ist, es hebt den 
n. Blutzuckerspiegel u. yermelirt die Hyperglykiimie, die durch andere MaBnahmen 
(Adrenalininjektion) bedingt ist. (C. r. soc. de biologie 93 . 1407—09. 1925. Paris, 
Labor. d’hist nat. des eorps organis.) Oppenheimer.

Erwin Pulay und Mariannę Richter, Untersuehungen iiber den Miner alg ehalt 
des Blułes und seine experbnentelle Beeinflussung. I. Mitt. Beeinflussung des Blut- 
kalkes durch Adrenalin. Nach Verss. an Kaninclien ruft Adrenalinintoxikation 
Acidose, Yermehrung des Gesamt-Ca u. gleiclizeitig des ultrafiltrablen, d. h. freien 
Ca des Blutes liervor, gleiclizeitig meist eine Herabsetzung des Blut-K-Spiegels. 
(Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 4 8 . 582— 89. Wien, Serotherapeut. Inst.) W o l f f .

E. K ylin, Blutkalkstudien. VIII. Uber den Blut-Ca-Gehalt bei Diabetes mellitus. 
(Vgl. Acta med. scandinay. 61. 345; C. 1925 . II. 1460.) Unters. in 25 Fiillen ergab 
bei Diabetes mit n. Blutdruck im allgemeinen liohe, sicher erhohte Werte fiir Ca 
bei niedrigem Verhaltnis K : Ca, in Fiillen mit Hochdruck nur ausnahmsweise Er- 
liohung von Ca (1 Fali), im allgemeinen hohe Werte fur K : Ca. (Zentralblatt f.
inn. Med. 4 7 . 79—80. Eksjo [Schweden], Militiirkrankenhaus.) Spiegel.

J. W. Pickering, Moderne Vorstellungen von der Blutgerinnung. (Ygl. P icke- 
ring u. B eeyes, Journ. of Physiol. 6 0 . 276; C. 19 2 6 . I. 152.) Vf. erortert eine 
groBe Zahl iilterer u. neuerer Tlieorien u. kommt zu dem Sclilusse, daB es iiber- 
fliissig erscheint, anzunehmen, daB die Ungerinnbarkeit des zirkulierenden Blutes 
durch Sekretion eines Antithrombins sichergestellt wird, daB yielmehr ein Plasma- 
bestandteil, der wohl ais kolloider Scliutestoff mit dem Gerinnungskomplex vcr- 
bunden ist, jene Gerinnung hindert. Oberilachenanderungen des Plasmas yermogen 
den Komples zu trennen, so daB der Schutzstoff im Gegensatz zu Antithrombin 
wirkungslos wird. (Brit. Journ. of exp. biol. 2 . 397—411. London, Uniy.; Ber. 
ges. Physiol. 32 . 785. 1925. Ref. B orger.) Spiegel.

Stuart Mudd und Emily B. H. Mudd, Uber die Oberflaehenzusammensetzung 
der normalen und sensibilisierten Sdugeiierblutkórperchen. Beim Aneinandergrenzen 
einer wss. Blutzellen enthaltenden Phase an eine Olphase gehen n. rote Blut- 
korperchcn u. Blutpliittchen relatiy leicht in die Olphase uber. Spezif. mit Aglutinin 
oder Łysin sensibilisierte rote Blutkorperchen u. erhitzte weiBe Blutkorperchen 
bleiben in der wss. Phase. Dies spricht bei den sensibilisierten roten Blutkorper
chen dafiir, daB daa sensibilisierende Agens mit den fettloslichen Stoffen der Ober-
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Aachen reagiert hat. (Journ. Exp. Med. 43. 127—142. New York, Rockefeller- 
Inst.) Meier.

Ludwig Petschacher, Rudolf Rittmaim und Otto Galehr. Kolloidzustand wid 
chemische und physikalische Konstitution des Blutserums. IV. Mitt. (III. vgl. Pet- 
SCllACHER, S. 712.) Zwischen der cliem. u. der physikal. Konst. des Serums u. 
seinem kolloiden Zustand konnten nur zum Teil Bezieliungen aufgefuuden werden, 
namentlich zwischen Viscositiit, Rest-N- u. Ca-Gehalt, dem Quotienten K : Ca, der 
korrigierten Leitfahigkeit u. der C02-Kapazitiit. Vielleiclit sind noch andere Be- 
ziehungen vorhanden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 421—43. Innsbruck, 
Uniy.) W olff.

Yukujiro Abe, Untersucliungen uber die Eigenschaften und die Entstcliung der 
Lymphe. IX—XII. Mitt. IX. Die Wirlcungen der spezifischen Lymphagoga auf den 
Pfortaderdruck. (VIII. vgl. Ztschr. f. Biologie 56. 309.) Einspritzung von Peptonlsg. 
Krebsmuskel, Blutegel u. Erdbeerextrakt, die ais lympliagog bekannt sind, bewirkt bei 
Hund u. Katze eine leichte Blutdrucksteigerung in der Pfortadcr. Da diese aber 
nur yoriibergehend ist, wird ein Zusammenhang mit der lymphtreibenden Wrkg. 
abgelehnt. X. Untersucliungen uber den Einfiufi der spezifischen Lymphagoga auf 
die Gefafie uberlebender Organe. Es wurde die Wrkg. der im yorstehenden ange- 
gebenen Stoffe auf die BlutgefaBe uberlebender Organe untersucht. Bei Leber u. 
Lunge yerschiedener Versuclistiere wurde Verengerung gefunden. Bei der Niere 
keine einheitlichen Resultate. Es ist unwahrscheinlich, daB die lymphtreibende 
Wrkg. auf diese mechan. Krcislaufyeriindcrungen zu beziehen ist. XI. Die Beein- 
flussung der Lebertatigkeit durch die spezifische Lymphagoga, nachgeioiesen an der 
Acetonbildung. Die im yorstehenden genannten Stoffe bewirken bei Durchstromung 
der Lebcr mit einer buttersaures Na enthaltenden Ringerlg. starkę Erhohung der 
Acetonbildung. Sie wirken also direkt anregend auf den Stoffwechsel der Leber- 
zellen. XII. Physikalisch-chemische Untersuchungen iiber die Beeinflusmng des 
Blutes durch Zusatz von spezifischen Lympliagogis bei Durchstromung durch die 
Leber. Zusatz yon lymphagogen Stoffen zum Blut bei Durchstromen der iiber- 
lebenden Leber hat keincn EinfluB auf die Viscositat u. den Quellungsdruck. Boi 
Injektion solcher Stoffe in die Pfortader des mit Morphin narkotisierten Tieres er- 
gab sich Hcrabsetzung der Viscositiit in der Vena hepatica. Bei Injektion in die 
Ohryene ebenfalls Ilerabsetzung der Viscositat im yenosen Blut. (Biochem. Ztschr. 
165. 261—76. 277—311. 312—22. 323—41. 1925. Bern, Physiol. Inst.) Meier.

K. Landsteiner und J. van der Scheer, Flockungsreaktionen mit hamolytischcn 
Immunseris. Der Inhalt ist im wesentlichen schon friilier (Journ. Exp. Med. 41. 
127. 42. 123; C. 1925. II. 315. 2171) referiert. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and 
med. 22. 170. New York, Rockefeller Inst. f. med. res.; Ber. ges. Physiol. 32. 
828. 1925. Ref. Georgi.) Spiegel.

P. Lecomte du Noiiy, Die Oberfidchenspannung von Serum. Uber physikalisch- 
chemische Anderungen im Serum ais Folgę der Immunisierung. (Vgl. S. 33.) Die 
nach Injektion von Antigen eintretende Rk. im Tiere laBt sich durch 2 physikal.- 
chem. Erscheinungen yerfolgen, die Verminderung des stat. Wertes der Oberflachen- 
spannung der Serumlsg. u. den Wechsel im Aussehen der beim Verdunsten resul- 
tierenden NaCl-Krystalle. Die Rk. zeigt ein Maximum ca. am 13. Tage nach der
1. Injektion, wird dann fortschreitend schwacher u. ist gewohnlich ca. am 30. Tage 
nicht mehr bemerkbar. Die Wrkg. ist dieselbe, wenn eine einzelne groBe Injektion 
oder mehrere entsprechend kleinere gemacht wurden, unabhangig yon Ggw. yon 
Antigen in der Zirkulation u. auch durch Nachinjektion einer groBen Dosis Antigen 
nicht beeinfluBt. Die Durchschnittsliinge der Proteinmoll. im Immunserum ist yon 
der des n. Serums nicht yerschieden, wenigstens um nicht ]>5°/0. In yitro tritt
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die Ek. zwischen Antigen u. Serum nicht ein, die Mitwrkg. von Gewebezellen ist 
also fiir die VerSnderung des Serums notwendig. Wahrscheinlich ist die Kk. des 
Tieres unabhiingig yon der B. der Antikorper. Da ein Wechsel des Yerhaltnisses 
Globulin : Albumin, wie in einigen Fiillen von Immunisierung, bei den Verss. des 
Vfs. nicht beobachtet wurde, ist das Oberflachcnspannungsphanomen davon unab- 
hiingig. (Biochem. Ztschr. 165. 134—44. 1925. New York, Rockefeller Inst. f. 
med. res.) Spiegel.

R. Dujarric de la Riviere, Die Wirkuńg des Phallinin-Tomns und nervosen 
Geicebes im J3xperiment. (Vgl. C. r. soc. de biologie 98. 132; C. 1923. III. 941.) 
Es gelingt mit dem nach Art des Wutimpfstoffa yorbehandelten Ruckenmark yon 
Tieren, die mit Amanita plialloides etc. yergiftet (bezw. durch dereń Toxin) sind, 
die Erkrankung frisch yergifteter Tiere zu mildern. (C. r. soc. de biologie 93. 
998—99. 1925. Paris, Sery. du Dr. Martin.) Oppenheimer.

Hans Kleesattel, Uber das Verhalten der Gallensauren im Blut und Hani 
icdhrend der Schwangerschaft. Zugleich ein Beitrag iiber die Methoden zu ihreni 
Nachweis und dereń Bewertung. Reilienunterss. in yerschiedenen Schwangerschafts- 
stadien iiber den ffaiZensaureizgehalt des Urins mit der Probe yon Hay, des Serums 
mit der Methode yon Frey. (Arch. f. Gyn. 123. 638—45. 1925; Ber. ges. Physiol.
31. 919. 1925. Hamburg-Eppendorf, Uniy.-Frauenkl. Ref. Schmitz.) Oppenheimer.

Ivar Bang, Der physiologisehe Arsengehalt des Ilarns und damit zusammen- 
luingende Fragen. I. u. II. Mitt. I. (Vgl. Biochem. Ztschr. 161. 199; C. 1925. II. 
2010.) Die Menge des physiol. Wcłse im Harn yorkommenden As schwankt bei 
derselben Person im Verlauf einiger Tage u. bei yerschiedenen Personen zwischen
0 u. 0,23 mg. II. Die Ursachm fiir das Yorkommen von Arsen im normalen 
Harn. Um die Schwankungen des bei gewohnlicher Nahrung im Harn auf- 
tretenden As aufzuklaren, wird der As-Gehalt zahlreicher Nahrungsmittel be- 
stimmt. Der Gehalt ist sehr schwankend, docli konnen Kartoffeln, Milch u. Fett 
ais As-arm, Fisclie ais As-reich bezeichnet werden. Bei Anderung der Nahrung 
geht die ausgeschiedene Menge As der zugeftthrten etwa parallel. Das physiol. 
Weise im Harn yorkommende As stammt also aus der Nahrung. Bei Zufuhrung yon 
arseniger Saure wird 50—60% 'n kurzer Zeit im Harn ausgeschieden. Die Aus- 
scheidungsgroBe geht der zugeftthrten Menge parallel. Arsengehalt der Organe bei 
Vergiftung in absteigender Menge: Leber, Niere, Lunge. Geliirn enthalt nur bei 
chroń. Yergiftung erhebliche Menge. Eine Knochenanalyse ergab ebenfalls groBc 
Mengen As. (Biochem. Ztschr. 165. 364—76. 377—410. 1925. Lund, med.-chem. 
Inst.) Meier.

D. Adlersberg und E. Neubauer, Uber die Beeinflussung von Galie, Blut und 
Harn durch Zufuhr von Dehydrocholsaure. Untersucht wurden die Folgen der 
choleret. Wrkg. der wegen ihrer nur schwachen hiimolyt. Kraft fiir diese Unterss. 
besonders geeigneten Dehydrocholsaure. Weder beim Gesunden noch beim Leber- 
kranken liiBt sich dann ein rascheres Yerschwinden yon Tetrachlorphenolphthalein, 
das ais Vertreter korperfremder, hepatotroper Stoffe gewiihlt wurde, nachweisen. 
Das Bilirubin kann in der Galie relatiy oder auch absol. abnehmen, im Blut tritt 
Abnahme, Zunahme, wieder Abnahme (nach 24 Stdn.) auf, im Harn yielfach be- 
trachtliche Abnahme. Der Cliolesteringehalt des Blutes niinmt kurze Zeit nach der 
Injektion ab, steigt aber schon nach 24 Stdn. wieder an. Analog yerlialten sich 
die Erythrocyten gegeniiber Desoxycholsaure\sgg. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin
48. 291—305. Wien, Uniy.) W olff.

M. Loeper, J. Decourt und J. Tonnet, Bildung von Schwcfel in den Ergiissen- 
Zwischen der B. yon S u. Aminosauren in entzundlichen u. serosen Exsudaten be- 
steht ein gewisser Parallelismus. Die Ursache der B. ist die gleiclie. (C. r. soc. 
de biologie 93. 1350. 1925.) Oppenheimer.
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M. Loeper, J. Decouit und A. Lesure, Bildung von Aminosaureti in den 
Ergiissen. Dic Quelle der B. von Aminosauren in Plcuraergiissen sind die proteolyt. 
Vorgiinge im Exsudat, die in sept. Fiillen auf die Tiitigkeit der Mikroben u. leuko- 
cytiiren Fermente, in asept. Fiillen auf die Fermente der Leukocyten wie des 
Exsudats selbst ausgel. werden. (C. r. soe. de biologie 93 . 1348—49. 1925.) Opp.

E. Luscher jun., Uber die Wasserstojfionenkonzenlralion in der mcnsćhlićhen 
Mund/lussigkeit. Nach der angegebencn Methode liiBt sich in 3 ccm Mundfl. der 
Zusammenhang zwischen wahrer Aciditiit u. C02-Spaunung ermitteln. Die C02- 
Spannung erweist sich yon erheblichem, von der Temp. abhiingigem EinfluB auf 
die [H']. Wird von diesem abgesehen, so ist das Siiure-Basengleicligewicht beim 
ruhenden Indiyiduum konstant, bei ycrschiedenen Individuen wechselnd, so daB 
fiir jedes sich eine charakterist. u. konstantę Beziehung zwischen C02-Spannung u. 
Rk. der Mundfl. aufstellen laBt. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie des 
Ohres usw. 2 2 . 9—24. Bern, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 32 . 89. 1925. Ref. David- 
sohn.) Spiegel.

Norman J. Harrar, Die Theorie des Salzliungers. Der Salzhunger der Herbi- 
voren, der nach der alteren Auffassung auf einer Verdrangung des Na durch das 
in pflanzlicher Nahrung in groBerer Menge vorhandene K beruht, ist wahrscheinlich 
nicht darauf, sondern auf Cl-Mangel der pflanzlichen Nahrung zuriickzufuhren. 
Auch KCl-Zufuhr kaun die Symptome des Salzliungers zum Yerschwinden bringen. 
AuBerdem spielen der Alkali- u. Wasserreiehtum der Nahrung eine Rolle dabei. 
(Journ. Chem. Education 2. 1054—58. 1925. Colorado Agric. Coli. Fort Collins.) Mei.

H. C. Sherman und F. L. Mc Leod, Dic Beziehung von Yitamin A zu Wachstum, 
Fortpflanzwig und Lebensdauer. Kleiner Gehalt der Kost an Vitamin A geniigt fiir 
n. Wachstum. Fiir ungestorte Fortpflanzungsfahigkeit u. ungekurzte Lebensdauer 
sind groBere Vitaminmengen notig. Im' Tieryers. (Ratten) mit A-armer Nahrung 
auffallend viel Lungenerkrankungen bemerkt. Hinweis auf Beziehungen dieser 
Infektionen zu menschlicher Lungentuberkulose bezgl. Zeit des Auftretens u. auch 
EinfluB dfer Kost. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 2 2 . 75. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 3 2 . 74. 1925, New York, Dep. of chem. Columb. Univ. Ref. W ieland.) Opp.

Werner Siebert und Helmut Petów, Uber waehstumsfordernde Substanzcn im 
arbeitenden Musket Werden Kauląuappen mit Froschmuskel gefuttert, der yorher 
elektr. bis zur Ermiidung gereizt war, so wuchsen diese schneller ais solche des- 
selben Laichs, die ungereizten Muskel bekamen, unter sonst gleichen Bedingungen. 
(Ztschr. f. klin. Med. 1 0 2 . 434—439. 1925. Berlin, I. med. Klinik.) Meier.

Alfred F. Hess und Mildred Weinstock, Ultraviolettbestrahlung bei der 
Akłivierung von Cholcsterin und Nahrungsmilteln. Gegen Rachitis unwirksame Óle 
(z. B. Leinol) oder Nahrungsmittel (z. B. Trockenmilehpuher) werden durch Bestrahlung 
mit ultrayiolettem Licht wirksam. Ebenso wirken bestrahlte Ilautstucke im Gegen- 
satz zu unbestralilten bei der Verfiitterung racliitiswidrig. Die gleiche Wrkg. zeigt 
bestrahltes Cholcsterin. Die hierfiir geeignete Wellenlange liegt um 300 (ifl. Das 
wirksame Cholesterin zeigt fast unyeriinderten F., es absorbiert weniger ultrayiolettes 
Licht ais nicht bestrahltes. Diese Veranderung ist unabhśingig yom SauerstofF. 
Bei sehr langdauernder Bestrahlung geht die antirachit. Wirksamkeit wieder yerloren. 
Dic bestrahlten Nahrungsmittel dagegeń behalten ihre Wirksamkeit monatelang. 
(Lancet 2 1 0 . 12—14. New York, Columbia, Uniy.) Meier.

A. Hottinger, Verhutung und Heilung der Baehitis durch bestrahlte Nahrung. 
Bericht uber Heilerfolge, besonders mit bestrahlter Milch. Diese wird in Aachen 
Schalen in moglichst dunuer Schicht mit ultrayiolettem Licht (Hg-Lampe) bestrahlt, 
nimmt dadurch einen eigentumlichen Geruch u. Geschmack an, wird aber yon den 
Kindern anstandslos genommen u. gut yertragen. (Volkserniihrung 1. 86—88. 
Basel.) Groszfeld.
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Poul Schultzer, Der Stoffwechsel des Phosphors und des Calciums bei jungen 
Rat ten, die einem Racliitis erzeugenden calciumreićhen Reginie ausgesetzt sind, unter 
dem Einflufi von ultranioletten Strahlen, Lebertran und Phosphaten. Ycrglcichende 
Stoffwechselunterss. unter den angegebenen Bedingungen, die zur Heilung der 
Raehitis fuhren. Ca- u. P-Retention in allen Fallen verraehrt. Versehiebung der 
P-Ausseheidung in Bezug auf den prozentualen Anteil in Faeees u. Harn nur bei 
der Phosphatbehandlung. In den beiden ubrigen Fiillen wird nach wie vor der 
groBere Prozentgelialt des ausgeschiedenen P  mit den Faeees ausgeschieden. (C. r. 
soc. de biologie 93. 1005—07. 1925. Kopenhagen, Finseninst.) Oppenheimer.

Poili Schultzer, Calcium und mineraliseher Phosphor des Serums von rachitischen 
Ratten unter dem Einflufi verschiedener Behandlungsarten. Angaben iiber die Ver- 
Underungen des Ca- u. P-Spiegels im Serum, die mit der Ausbildung der Raehitis 
der prophylakt. u. curatiyen Behandlung mit ultrayioletten Strahlen, Lebertran u. 
Phosphatzusatz einhergehen. Auch hier ergibt sich ein prinzipieller Unterschied 
im Heilungsmechanismus der Phosphat- einerseits, Strahlen- u. Lebertranbehandlung 
andererseits. (C. r. soc. de biologie 93.1008—10.1925. Kopenhagen, Finseninst.) Opp.

M ouriąuand und L eulier, Uber den Cholesteringehalt einiger Organe von 
Meerschweinchen, die einer Skorbut erzeugenden Nahrung unterworfen wurden. (Ygl. 
C. r. d. 1’Acad. des scienees 180. 1699; C. 1925. II. 2000.) Neue Bestst. des Chole- 
sterins in Leber, Lunge, Milz u. Nebennieren bei Meerschweinchen mit Avitaminose C. 
Ergebnis: Allein der Cholesteringehalt der Nebennieren wird erheblich vermindert. 
(C. r. soc. de biologie 93. 1314—15. 1925. Lyon.) Oppenheimer.

Carlo S etti, Avitaminosen in mtro. Kulturboden aus Getreide (Briihe aus ge- 
schaltem Reis, Maisbruhe, Haferbriihe). (Vgl. Biochim. e terap. sperim. 11. 234; 
C. 1925. I. 1222.) Auf derartigen Bruhen angelegte Kulturen von B. coli zeigten 
gegeniiber solchen auf Bouillon oder Agar morpholog. Veranderungen, besonders 
in der GroBe. Das in Briihe aus gesclialtem Reis gewaclisene war am Meer
schweinchen wesentlich virulenter ais alle anderen. Die Kulturboden haben den 
Ubelstand, daB sie nach Zusatz yon Salz sofort koagulieren; dies laBt sich aber 
durch Zusatz von Glycerin yermeiden. (Biochim. e terap. sperim. 12. 192—95; 
Ber. ges. Physiol. 32. 258—59. 1925. Ref. L aquer.) Spiegel.

G. M ouriąuand, A. R ochaix  und L. Dosdat, Yirulente Tubei-Iadose wid Avit-
aminose C. (C. r. soc. de biologie 93. 901—03. 1925.) Oppenheimer.

H. Cristiani und R. Gautier, Fluorkachexie bei Pflanzenfressern ais Folgę der
Zufiihr eines kiinstlich durch fluorhaltige Gase verdnderien Futters. (C. r. soc. de 
biologie 93. 911—12. 1925. Genf, Inst. d’hyg. et de bact.) Oppenheimer.

H. Cristiani und R. G autier, Untersuchung iiber die Wirkung des Futters, das 
durch die Ausstromungen der Aluminiumwerke verandert ist, auf Tiere. Die Fluor- 
kachexie des Yiehes. Bei Verfutterung einer Nahrung (Heu etc.), die den Aus
stromungen der Al-Fabriken ausgesetzt war, treten beim Meerschweinchen chroń. 
Intoxikationserseheinungen auf, die schlieBlich zur Kachesie u. zum Tode fuhren. 
Dauer der Vergiftung hiingt yom F-Gehalt der Pflanzen ab. (C. r. soc. de biologie 
93. 912—14. 1925. Genf, Inst. d’hyg. et de bact.) Oppenheimer.

E m il Abderhalden, Uber das Wesen der Wirkung der Yerfiitterung von Thymus- 
geicebe au f Wachstum und Entwicklung der Froschlarven. Wie Romeis u. a. fand 
auch Yf. einen yerschiedenen EinfluB der Verfiitterung yon Thymusgewebe, je 
uachdem, ob nur Thymus oder daneben andere Nahrung yerabreiclit wird. Zweifel- 
haft ist aber, ob die Ansicht ausreichend bewiesen ist, wonach die yerfiitterte 
Tliymussubstanz keinen EinfluB auf Wachstum u. Entw. von Kauląuappen ausiibt, 
die beobachtete Ilemmung yielmehr durch das Fehlen yon Entw. u. Wachstum 
fordernden Stoffen zustande kommt. Es miissen Thymus- u. Hungertiere in ihrer
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Entw. yerfolgt werden. Jedenfalls ist der Kaulquappenvers. zur Entscheidung der 
Frage nacli Inkretwrkgg. der Thymusdriise nicht gccignet. (PpLUGElts Arch. d. 
Physiol. 211. 324—32. Halle, Univ.) W o lff .

Harvey M. Smith, Zdlgrojk und Stoffwechselaktwitat bei Atnphibien. Vf. 
meint, dali eine stoffwechseltriige Korperzelle groBer sein, also relatiy kleinerc 
Oberfliiche hahen konne ais eine entsprechende Zelle von hoherer Aktiyitat. Er 
iniBt bei einer Reihe von Ampliibienartcn die GroBe der roten Blutkórperclien u. 
die C02-Produktion pro g Korpergewiclit u. Stde. u. kommt trotz zahlreicher 
Fehlcrąuellen dieser Untersuchungsart zu einer BestStigung seiner Ansicht. (Biol. 
Buli. of the marinę biol. lab. 4 8 . 347—78. Madison, Uuiy. of Wisconsin; Ber. ges. 
Physiol. 32. 202—03. 1925. Kef. B remeb.) Spiegel.

Jaroslav Kriżeneck̂ , Untersuchungen uber die Assimilationsfahigkeit der Wasser- 
tiere fiir im Wasser geldsłe Ndhrstoffe. (Vgl. P flOgers Arch. d. Physiol. 2 0 7 . 508; 
C. 1925. II. 318,) Langenmcssung, Gewichtsbest., Trockensubstanzbest. von Kaul- 
ąuappen, die 1. gehungert, 2. unter n. Bedingungen weiter gelebt haben, 3. in Lsgg. 
von Pepton Saccharose bezw. Pepton -{- Bioklein aus Wcizenkeimlingen gebracht 
wurden, ergeben das einheitliche Resultat, daB diese Wassertierc gel. organ. Sub- 
stanzen resorbieren u. assimilieren konnen u. miissen. Vermutlich crfolgt Kesorption 
durch die Haut, dereń Zellen dann verdauen u. umbauen miiBten. (Biol. generał.
1. 79. 1925; Ber. ges. Physiol. 32 . 49. 1925. Brunn, Labor. f. Zool. u. Tierstoffk. 
Ref. Cori.) Oppenheimer.

Russell L. Haden, Die Beziehung des Chloridstoffwechsels zur Toxdmie der 
Lobarpneumonie. Vorl. Mitt. Ergebnisse der chem. Analyse von Blut einer Reihc 
von Patienten mit Lobarpneumonie. Der Gehalt an Chloriden war niedrig, an 
NichteiweiB- u. Ilarnstoff-N lioch; keine Acidosis. Die beobacliteten Abweichungcn 
sind wahrscheinlich allgemeiner Zerstorung von EiweiB zuzuschreiben. Ersatz der 
felilenden Chloride schien den Verlauf der Krankheit merklich zu beeinflussen. 
(Journ. Lab. Clin. Medicine 10 . 337—42. 1925. Kansas City, Univ. of Kansas.) Sr.

Fred R. Griffith jr., Der Einflufi von Kalium auf den Stoffwechsel iiberlebenden 
Muskelgewebes. Untersuchung der Saureproduktion des ąuergestreiften Muskels 
wahrend der Kalieinw. Es tritt zuerst eine, 5—10 Min. nach Eintauchen das 
Masimum erreicliende Siiuerung auf, die dann zum Ausgangswcrt zuriickkehrt. Vf. 
nimmt an daB der Anstieg zum groBten Teil durch COa-Produktion bedingt ist. 
Yergleich zwischen Herzmuskel- u. Skelettmuskelyerhaltcn unter K-Einw. ist nicht 
moglich. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 21. 588. 1924; Ber. ges. Physiol.
3 2 . 61—62. 1925. Boston, Ilaryard med. school Ref. Lange.) Oppenheimer.

W. Laubender, U ber den Sło/fwechsel im luftverdiinnten llaume. II. Mitt. Yer- 
halten von Blut und Leber. (I. ygl. S. 1227.) Der bei hungernden Meerschweinchen 
zunehmende Rcst-N der Leber (hauptsachlich Pcptone) wird bei Emiedrigung des 
Luftdruckes auf 200—300 mm Hg noch starker erhoht (besonders Harnstoff-, Amino-N). 
Rest-N u. Zucker ist im Blut unyerandert. (Biochem. Ztschr. 165. 427—442. 1925. 
Davos, Inst. f. Ilochgebirgsphysiologie.) Meier.

Alfred Gottschalk, Neuere Ergebnisse uber die ersten Stufen des biochemisehen 
Kohlenhydratabbaues. Ubersichtsreferat mit ausfiihrliclier Literaturangabe. (Klin. 
Wchschr. 4. 2454—57. 1925. Berlin.) Frank.

Ernst Frey, Milzgrofe bei Methdmoglobinbildung. Bei der intrayenosen In- 
jektion yon chlorsauren Salzeu (10—20 ccm l°/0ig. Lsg.) oder bei der Einspritzung 
von Nitrobenzol in den Darm sielit man eine Zusammenziehung der Milz, geradeso 
wie beim Yerbluten und Erstieken. Femer yerengt sich die Milz nach Adrenalin 
u. Cholin u. erweitert sich nach Atropin. (Klin. Wchschr. 4. 2445. 1925. Rostock, 
Uniy.) Frank.
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W. W. Frawdicz-Neminoki, Die Einwirlcung des Ammonium causlicum und 
Ammonium chloratum auf die Bewegungen des Magens. (Vgl. Biochem. Ztschr. 152. 
388; C. 1925 . I. 1092.) Fur die Verss. der EinfUhrung yon NH4OII-Lsgg. u. anderer 
chem. Substanzen wurden Hunde mit permanenter Fistel im Fundusabsclinitt des 
Magens benutzt. EingieBen von NH4OH- u. NH,C1-Lsgg. in den Magen der fistu- 
lierten Hundc ruft Bewegungen des Magens lieryor (,,Extraperioden“) u. fuhrt zur 
VergroBerung der Amplitudę der folgenden pcripd. Bewegungen des leeren Magens 
u. zur Veriinderung der Zeit ihrer Erscheinung. Dabei wurde nach Einfuhrung 
einer geniigenden Menge des chem. ReizstofFes in bestimmter Konz. die Entstehung 
eines refraktfiren Zustandes des Magens fiir den nachfolgenden period. Impuls be- 
obachtet. Gleichzeitig wurde ein Bestreben des Magens, seine n. durch Einfiihrung 
des chem. Stoffes gestorte Periodizitiit einzulialten, bemerkt. Gleiclie Wrkg. der 
NH40H- u. NII4Cl-Lsgg. weist mit groBer Wahrseheinlichkeit auf die Abhangig- 
keit des Effektes insbesondere von den Kationen (NH4)', aber nicht von den An- 
ioncn OH' oder Cl' hin. (Ztschr. f. Biologie 83 . 454—62. 1925. Kiew, mikrobiolog. 
Inst.) IIOckel.

lothar Klotz, Uber Hartę der Froschmuskeln bei Verdnderungen der Zusammen- 
setzung der Ringerlosung. Bei schwacher Muskelbelastung bis zu 10 u. 20 g wurde 
am Gastrocnemius eine Zunahme, bei starker Belastung eine Abnahme der sklero- 
metr. Eindriickbarkeit gefunden (App. von Mangold). Die Zunahme liiBt sich yiel- 
leicht rein mechan. aus der Gestalt des Muskels erkliiren oder ais Tonuserseheinung 
auffassen. In isoton. Ringerlsg. blieb die Hartę des erregbaren Muskels unyer- 
andert, bei Eintritt der Unerregbarkeit wurde der Muskel hiirter. In liyper- u. 
hypoton. Ringerlsg. nahm der Muskel nach Yerlust der Erregbarkeit an Hiirte zu. 
In Ringerlsg. olme u. mit doppeltem K- bezw. Ca-Gelialt wurden, solange der 
Muskel erregbar war, Hiirteanderungen nur innerhalb der Fehlergrenzen gefunden. 
In isoton. KCl-Lsg. nahm der Muskel nach sclmell eintretender Unerregbarkeit an 
Hartę zu, in isoton. CaCI2-Lsg. ebenfalls (bei Belastung) schon vor Eintritt der Un
erregbarkeit, wahrend der unbelastete mehrfach erlióht eindriickbar gefunden wurde. 
In isoton. MgCl2-Lsg. wurde der Muskel erst bei Rollenabstand 0 unter Flatter- 
bewegungen barter. In isoton. Na-Phosphatlsg. (pIt =  7,6) blieb die Hiirte des 
Muskels bei Erregbarkeit unyerandert, bei Unerregbarkeit nahm die Hiirte zu; 
Anderung der [II’] auf 8,2 u. 5,2 war ohne EinfluB. Bei siimtlichen Yerss. war 
die °/0ig. Hartezunahme fiir die yerschiedenen Muskelbelastungen nicht gleich groB, 
sondern yerlief in einer an- u. absteigenden Kurve, dereń Hohepunkt stets bei 
einer Belastung lag, bei der der Muskel urspriinglich stark eindriickbar war. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 4 8 . 342—55. Halle, Pliarmakol. Inst.) W olff.

Lothar Klotz, Uber Hdrteverdnderungeii des Froschgastroonemius bei Eiu- 
wirkung verschiedener Substanzen. Coffein, Chinin, Strophanthin rufen aueh bei ver- 
haltnismiiBig gut erhaltener Erregbarkeit des belasteten Muskels eine Yerhąrtung 
heryor, wahrend Cholin, Pilocarpin u. Adrenalin sowie Curare bei erhaltener E r
regbarkeit die Hiirte nicht yeriindern. Nur bei Angriff der betreflenden Sub- 
stanz unmittelbar in der Muskelfaser tritt also Hiirtung ein. (Ztschr. f. d. ges. exp. 
Medizin 48. 612—24. Halle, Pharmakol. Inst.) W olff.

Gaston Parturier, Uber gewisse endokrine Ersclińnungen im Kreislauf des 
Cholesterins. Pathogenet. Uberlegungen iiber die Entstehung yon Gallensteinen u. 
die hierbei dem Cholesterin zufallende Rolle. (Presse med. 33 . 219—21. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 31. 911—12. 1925. Ref. ScimiTZ.) Oppenheimer.

1.1. Nitzeseu, Wirkung der intravenos injizierten Zucker au f die Milchsekretion. 
Ursprung der Lactose. Verss. an Ziegen. Der proz. Laetosegelialt, der bei n. er- 
nahrten Tieren wenig schwankt, geht noch am gleichen Tag, an dem dem Tier das 
Futter entzogen wird, zuriick. Auf Glueose-, Layulose- oder Galaktoseinjektion
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steigt er wieder, kann das n. Niveau erreiclien, geht aber nie, wenn noeli so vicl 
Zueker injiziert wird, iiber dieses hinaus. Saeebarose- u. Lactoseinjektion liiBt den 
Zuekergehalt unbeeinfluBt. Maltose gibt iihnliche Resultate wie Glueose usw. Die 
Milchmenge an sich oder ilir Fettgehalt — beides geht prompt schon am ersten 
Hungertag zuruck — konnen durch die Zuckerinjektioncn nicht yermehrt werden. 
(Ygl. C. r. soc. de biologie 91. 1464; C. 1925. I. 1224.) (C. r. soc. de biologie 93. 
1319—21. 1925. Bukarest, Inst. de physiol.) Oppenheimer.

Eouslacrois, Untersucliung der Coronararterien des ller zen s durch Injektion 
von Lipiodol. Rontgenographiscli werden die HerzgefiiBe durch Injektion eines 
jodierten Ols (Lipiodol) sichtbar gemaclit. (C. r. soc. dc biologie 93. 1446. 1925. 
Marscille.) Oppenheimer.

Svend Lomholt, Untersuehungen iiber dic Verteilung des Goldes in i Organismus 
mit einer elektrolytischen Metliode. Best. von Au nach Injektion vom Na-Salz des 
Goldthiosulfats (Sanocrysin) in vcrschiedenen Organen, die feucht verascht wurden. 
Nach Aufnahme der Asche, Neutralisierung mit Ammoniak, Zusatz von KCN u. 
Elektrolyse mit Platinelektroden. Die Yerteilung entspricht der der anderen Schwer- 
metalle Hg, Pb usw. Es wird also im Dick- u. dann im DUnndarm, dann in der 
Niere das meiste gefunden. Neben den Tierverss. auch Verss. iiber die Aussclieidung 
beim Menschen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 821—23. 1925.) Oppenheimer.

Herbert S. Wells, Aufnahme und Ausscheidung von Tetrachlorkohlcnstoff bei 
Tieren und Menschen. Der Inhalt deckt sich im wesentlichen mit dem eines 
friiheren Referats (vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 25. 235; C. 1925. II. 
414). (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 22. 235—37. Baltimore, Johns 
Hopkins med. school; Ber. ges. Physiol. 32. 392—93. 1925. Ref. Behkens.) Sp.

Marceli Landsberg und Henryk Gnoinski, Untersuehungen iiber die Diffusion 
des Ilarnstoffs durch das Peritoneum am Lcbenden. Bei Eingabe von Salzlsgg. in 
die Bauchhóhle tritt Ilarnstoff — vor allem beim nierenkranken Tier — in die 
Lsg. uber, u. zwar in einem AusmaB, daB das Blut harnstoffśirmer wird. (C. r. soc. 
de biologie 93. 787—88. 1925. Warschau, Inst. f. allgem. Path.) Oppenheimer.

W. Heubner, Uber elektwe Alkaloidwirkungen an Modełlen. Nach Versuchen 
yon G. 0. Lave3. Zur Erldarung der yerscliiedenen Wrkg. gewisser Gifte, be- 
sonders Alkaloidc, auf Korpergebilde, die morpholog. keine DifFerenzen erkennen 
lassen, konnte yerschiedcner Mineralstoffbestand dieser Gebilde lierangezogen werden. 
Ein Mittel zur Priifung fand sich im A u sw aseh en  roter Blutzellen mit Phosphat- 
oder Sulfatlsg., wahrend die nachtriigliclie Suspension mit Chlorid ausgewaschener 
in jenen Lsgg. lediglich zu yerminderter Empfindlichkeit gegeniiber allen gepriiften 
Alkaloiden fiihrte. Nach Auswasehen mit Phosphat zeigte sich gesteigerte Emp
findlichkeit gegen Kodein (I) u. Dionin (II), unveranderte oder gar yerminderte 
gegen Morphin (III), nach Auswasehen mit Sulfat gesteigerte gegen II, yermin
derte gegen I u. III. Blutkorperchen, die mit der gut konseryierenden Mischung 
yon Chlorid u. Zucker gewaschen waren, yerhielten sich wie ungewaschene oder 
nur mit Chlorid gewasehenc. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen 1925. Math.-phys. 
KI. 70—72.) Spiegel.

Leon Binet und Rene Fabre, Das Schicksal des Camphers und des Ols nach 
Injektion von Campherol im Tierversuch. Der Campher soli nach kurzer Zeit resor- 
biert werden, wiihrend das 01 wochenlang am Injektionsort liegen bleibt. Best. 
des Camphers in der herausgeschnittenen Iojektionsstelle nach W.-Dampfdest., Auf
nahme in Bzl. Trocknung mit Na2S04 anhydr., auf polarimetr. Wege (Eignungs- 
priifung der Mcthode nicht angegeben). (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 441 bis 
443. 1925.) Oppenheimer.

Esther Czanik, Einjlufi der Narkotica auf die Oberflachenspannung. Sfoffe, 
die am Tier erregend oder lahmend (also entgegengesetzt) wirken, sind in ihrem
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EinfluB auf die Oberfliiehenspannuug, Wasser-Luft, Wasser-Paraffinol, Wasser- 
Nitrobenzol wenig yoneinander vcrschieden. (Biochem. Ztschr. 165. 443—60. 1925. 
Budapest, Physikal. Inst.) Meier.

W. C. Meiss, Die Lachgasnarkose in der Heilkunde. Es wird eine moglichst 
einfache Vorrichtung zur Herbeifuhrung dieser Narkose bcschrieben u. es werden 
YorsichtsmaBnahmen angegeben, die sorgfaltig beachtet werden miissen, um Ge- 
fahren auszuschlieBen. (Nederl. Tijdsclir. Geneeskunde 70. I. 235—43. Leiden, 
Heelkund. Klin.) Spiegel.

C. Heymans und J. J. B ouckaert, Acetylen ais AUgemeinanaesthciikmn. Ace
tylen liihmt das Atemzentrum nicht. Die C02-Ausscheidung wird vermindert. 
Weitere Beobachtungen am Tier im Vergleieh mit der Chlf.- [oder A.-Narkose 
u. bei der klin. Verwcndung der Acetylennarkose, die iiltere Angaben deutscher 
Autoren bestatigen. (Ygl. Gauss u. W ie land, Klin. Wchschr. 2. 113; C. 
1923. III. 91.) (C. r. soc. de biologie 93. 1036. 1925. Gent, Inst. de phar-
macol.) Oppenheimer.

Paul A lbrecht, Uber Dichloren-Athemarkosen. Auf Grund der Erfalirungen 
an 500 Narkosen mit Dicliloreniither zielit Vf. das Dichloren (Herst. P h a rm a z e u t. 
I n d u s tr ie ,  A.-G., Wien) in Mischung mit A. dem CHC13 vor. Dichloren ist ein 
cis-isomeres Dichlorathylen vom Kp. 52°, es wirkt nicht lahmend auf das Yaso- 
motorenzentrum. Bei manchcn Patienten kann es einen Reiz der GroBhirnrinde 
hervorrufen, der sich in Muskelkriimpfen iiuBert, wodurch in einer kleinen Prozent- 
zalil der Fiille Zyanose mit den Gefahren der COj-Uberladung de8 Blutes eintreten 
kann. (Wien. klin. Wchschr. 39. 65—68. Wien, Kaiserin-ELISABETH-Spital.) Frank.

R obert K. L am bert, Nichtfliichtige aliphatische Verbindungen bei allgemeiner 
Anasthesie. Es wird die yorherige Anwendung nichtfliichtiger Mittel vor den 
fliichtigen befurwortet u. unter jenen beaonders eine Mischung von Isopral u. 
Hedonal empfohlen. (Lancet 210. 121—23. Univ. Coli. Hosp.) Spiegel.

A rtu r Linksz, Versuche zur Narkose der Leberfunktionen. II. Nochmals die 
narkotische Bceinflussung des Zuckerstoffwechsels der iiberlebenden Froschleber. (I. ygl. 
Pflugers Arch. d. Physiol. 204. 572; C. 1924. II. 1955.) Es wird erneut gezeigt, 
daB geeignete Konzz. geeigneter Narkotica die Zuckerabgabe seitens der Frosch
leber reyersibel hemmen. Die hiergegen von L esser (Biochem. Ztschr. 156. 161; 
C. 1925. II. 63) erhobenen Einwendungen sind unbegrundet. (PflOgers Arch. d. 
Physiol. 211. 335—38. 1925. Kiel, Physiol. Inst.) W olff.

—, Narkose durch Eiccalyptus-Ól. Ein Knabe von 6 Jahren hatte yerselientlich 
das 01 getrunken u. war in tiefe Narkose gefallen, woraus er nach 6 Stdn. nach 
Ausspiilung des Magens wieder erwacbte. (Journ. d. Medicine de Bordcaus 102. 
806—7; Buli. Sciences Pharmacol. 32. 544—45.) Groszfeld.

M. P ierce H ucker, Die Einwirkung verschiedener Anasthetica au f die Starkę 
der Uteruskontraktionen. Die besonderen Verhaltnisse bei einer Patientin boten 
Gelegenheit zu einschlśigigen Beobachtungen. Inhalationsanasthetica zeigten Tendenz 
zur Yerminderung yon Kraft u. Zahl der Uteruskontraktionen im Verhaltnis zur 
Tiefe der Aniisthesie. Diese Wrkg. ist am deutlichsten ausgesprochen bei Chlf., 
fast ebenso stark bei A., weit geringer bei N2O ~  O.j u. kaum merkbar bei 
SakralanSsthesie mit Novocain bringt gewohnlich alle Kontraktionen fiir 20 bis 
55 Min. zum Stillstaud, wonach sie mit allmahlicli anwachsendcr Kraft zur Aus- 
gangshohe zuruekkehren; es kommen aber auch Abweichungen von diesem Typus 
vor. (Journ. Lab. Clin. Medicine 10. 390—401. 1925. Richmond [Va.]) Spiegel.

G- L. Dreyfus, Erfahningen mit alten und neuen Schlafmitteln. Auffuhrung u. 
Besprechung der meist gebriiuchlichen Sehlafmittel. (.Klin. Wchschr. 4. 2448—53. 
1925. Frankfurt a. M., Stadt. Krankenh.) Frank.
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P. Sadlon, Uber Veroplien. Verophen (Hcrst. Bayer u. Co.) besteht aus einer 
Kombination von Veronal (0,3 g) mit Phenacetin (0,25 g). Das Veronal hat in seiner 
schlafmachenden Wrkg. durch das Phenacetin eine starkę Unterstiitzung erhalten 
u. ist gleichzeitig von seiner yergiftenden Wrkg. befreit worden. (Therapie d. 
Gegenwart 67. 45—46. Breslau.) F rank.

W. Auen, Cibalgin, ein Morpliium sparendes Mittel. Cibalgin (Herst. Ciba, 
Berlin), eine Kombination aus Diallyl-Barbitursiiure mit Pyramidon, bewiihrte sich 
in yiclen Fallen ais Beruliigungs- u. Schlafmittel an Stelle von Morphin. Ge- 
wohnung trat nicht ein. (Munch. med. Wchsclir. 73. 24—25. Schoneberg, Kranken- 
haus.) Frank.

Paul W erm er und E m il Zak, Klinische Studicn iiber die Wirkung von Diu- 
reticis auf Gewebe. Die Zeit, die vom Augenblick einer subcutancn oder intra- 
yenosen Injektion eines Jodsalzes bis zum Erscheinen des J  im Speichcl yerstreicht, 
wird durch die Darreichung von Korpern der Puringruppe (Diureiin, Theobromin, 
Theophyllin, Euphyllin) deutlich vcrkurzt. Diese Beobachtung crlaubt Ruckschliisse 
auf die Vorgańge bzgl. des Wasserstoffwechsels zwischen Blut u. Geweben usw. 
u. auf den Mechanismus der Purindiurese. (Wien. klin. Wchschr. 38. 1177—82. 
1925. Wien, Herzstation.) Oppenheimfr.

E. H errm ann, Uber die Wirkung des Chologens. Chologen wirkt bei Menschen 
wie auch im Tieryers. ais echtes gallentreibendes Mittel, es yerhindert in kleincn 
Dosen die nach Gallenblasenoperationen hiiufig auftretenden Storungen der Gallen- 
absonderung. (Munch. med. Wchschr. 73. 64. Freiburg i. B., Univ.) Frank.

S. Lesnip, Behandlung der Grippe mit Arcanol. Das Mittel ist eine Kombi
nation yon Atophan u. Acetylsalieylsaure (Herst. Scuering). Bei Anwendung von 
tiiglich 4 mai je 2 Tabletten (je 1 g) liatte Vf. ausgezeichnete Erfolge bei Grippe 
u. yerwandten Krankheiten. Es empfiehlt sich, gleichzeitig etwas NaIIC03 zu geben. 
(Vox Medica 5. 594—96. 1925. Berlin.) Spiegel.

B. Saolis, Uber die Behandlung des Ulcus cruris mit Cehasol. Cehasol (Herst. 
Cehasol, Chem. Werkc, Wien) wird aus Tiroler Bitumenschiefer gewonnen u. enthiilt 
ais wirksamen Bestandtcil Thiophen. Es bewiihrte sich bei der Behandlung des 
Ulcus cruris. (Therapie d. Gegenwart 67. 47—48. Freiburg i. B.) Frank.

Erich. Morawek, Zur Wundbegasungstherapie mit Schwefeldioxgd. Vorl. Mitt. 
Bericht iiber giinstige Erfolge bei der Behandlung infizierter Wunden mit SO*. 
Benutzt wurden die wie ein Wundstreupulyer zu yerwendenden Praparate Sulfofbc 
u. Sulfoliquid (vgl. Dtsch. med. Wchschr. 49. 1212; C. 1924. I. 73). (Wien. med. 
Wchschr. 39. 52. Feldliof b. Graz, Landesheilanstalt.) Frank.

Sachweh, Uber Yatren. Yf. halt die einseitige Empfehlung des Yatrens u. 
seine Yerwendung ais unspezif. Reizmittel in Kombination mit spezif. Mitteln fiir 
die tieriirztliche Therapie nicht angebraclit. Die Heilerfolge bei der Bektimpfung 
bestimmter Infekte sind mit der Einfiihrung der Yatrentlierapie nicht besser ge- 
worden. Bei Aktinomykose ist Yatren das Mittel der Wahl. (Dtsch. tieriirztl. 
Wchschr. 34. 60—63. Munster.) Frank.

H einrich  van Straaten, Yersuche mit yerschiedenen Mitteln zur Ueilung der 
Magenmurmscuche bei Schafen. Von den yerschiedenen Mitteln gegen die Magen- 
wurmseuche der Schafe zeigten sich nach den Ycrss. des Vf. CHC13, Oleum Thymi, 
CSj u. Estract. filicis ais nicht geeignet. Kalium picrinicum wurde in den gebraucli- 
lichen Gaben yon 0,1—0,3 g der 0,2°/0>g- Lsg- gut yertragen. Die Magenwurm- 
seuche wurde giinstig beeinfluBt, ohne daB ein yolliger Erfolg zu erzielen war. 
(Dtsch. tieriirztl. Wchschr. 34. 8—10. Hannover, TierSrztl. Hoclischule.) Frank.

"Werner K eil, Uber die angebliehe blutbildende Wirkung des Gennaniurndioxyds. 
Yerss. an Kaninehen, denen subcutan Ealiumgcrmanatlsg. in die Glutaealgegend
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gespritzt wurde. Eine Steigerung der Zahl der roten Blutkorpercheu konnte in 
keinem Falle beobachtet werden. (Klin. Wehsehr. 5. 62—63. Wurzburg, Univ.) Frank.

E. F. Hueller und C. N. Myers, Biochetnische Untersuchung en iiber das Ver- 
lialten der Leukocyten nach intravenoser Anwendung von alkalinisiertem Saluarsan. 
Nach einer Totungsart (Injektion yon Luft in eine Beinyene), nach dereń An
wendung sonst der Leukocytengelialt in den verschiedenen Organen gleich ist, 
wurde er bei kurz vorher mit Salvarsan behandelten Eatten im Leberblut stark 
angereichert, im Herzblut entspreehend gemindert gefunden. Die Yerminderung der 
Leukocyten im peripheren Blute kommt also durch Festhaltung in der Leber zu- 
stande. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 2 2 . 95—98. 1924. New York, 
Columbia Uniy.; Ber. ges. Physiol. 32 . 390. 1925. Eef. Beiirens.) Spiegel.

K. K. Chen, Die Wirkung des Ephedrins bei experimentellem SJiock und Blut- 
verlust. (Vgl. Chen u. Schmidt, Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 2 4 . 339; 
C. 1925 . I. 2387.) Ephedrin fiihrt beim Ilunde Steigerung des durch Histamin oder 
Wittepepton erniedrigten Blutdrucks zur Norm herbei, ebenso bei chirurg. Shock, 
anaphylakt. Sliock u. AderlaB in Hohe von 25% der gesamten Blutmenge. Diese 
Wrkg. beruht auf Forderung der Herzkraft. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and 
med. 2 2 . 203—06. 1924. Peking, Peking Union med. coli.; Ber. ges. Physiol. 32 . 
395. 1925. Eef. Fromherz.) Spiegel.

E. Eothlin, Zur adaguaten Methodik des Naeliweises von spezifischen Mutter- 
kornsubstanzen. Der Inhalt, soweit er die Methodik betrifft, ist bereits friiher (ygl. 
Pharm. Zentralhalle 66. 209; C. 1925 . II. 333) wiedergegeben. Yon den bei der 
Unters. yerwendeten Praparaten ist Fluidextrakt aus Mutterkorn spezif. wirksam, 
aber unrein u. gibt deslialb paradoxe hamodynam. Eesultate; Ergotitrin enthalt 
keine Alkaloide, Clavipurin ist 2—3 mai weniger wirksam ais G-ynergen, das von 
bekannter chem. Zus. ist u. spezif. Uteruswrkg. besitzt. (Zentralbl. f. Gynakol.
49 . 914—19; Ber. ges. Physiol. 32 . 399. 1925. Eef. SchUbel.) Spiegel.

Alfred Leimdórfer, Uber Beziehungen des llypophysenhinterlappens zur Blut- 
drueksteigemng (Wirkung von Hypophyseneoctrakten nach intralumbaler Verabreichung). 
Bei intralumbaler Injektion l | | t  Pituitrin eine wesentlich starkere Blutdrucksteigerung 
aus ais bei intrayenoser Zufuhr. Im Gegensatz zu Adrenalin yerursacht das Pituitrin 
yon dem in der Medulla oblangata gelegenen Vasomotorenzentrum aus die Blut- 
drtickerhohung. (Wien. klin. Wchschr. 39 . 41—42. Wien, Uniy.) Frank.

Sombold, Uber ein neues Heilmittel zur perkutanen Einverleibung des Camphers 
durch „Permeatin“. Permeatin ist eine 17,5%ig. Camphersalbe in Tubenform. In- 
dikation wie die des Camphers. Vf. berichtet iiber gute klin. Erfolge. (Therapie 
d. Gegenwart 67 . 47. Hannoyer-Kleefeld.) F rank.

G. Popoviciu, Meclianismus der Eserimcirkung. Analyse der Wrkg. yon 
Physostigmin. salicyl, am Froschlierzen u. ihre Beeinflussung durch den Wechsel 
des Ionenmilieus. (C. r. soc. de biologie 93 . 1323—24. 1925. Bukarest, Inst. de 
pliarmacol. et pharmacogn.) Oppenheimer.

Erich Meyer, Uber die therapeutische Anwendung intravenoser Traubenzucker- 
losungen. I. Einleitende Bemerkungen zu den Arbeiten von Handovsky, Wichels und 
A . ./. Weil. (Ygl. nachst. Eeff.) Intravenose Injektion von Traubenzucker hat gute 
Wrkg. bei spastischen Zustandeu der Blutgcfafie. (Ztschr. f. klin. Med. 1 0 2 . 343 
bis 351. 1925. Gottingen, Med. Klinik.) Meier.

Hans Handovsky, Uber die therapeutische Anwendung intravenoser Trauben- 
zuckerlSsungen. II. Experimentelle Untersuchungen iiber die spasmolytische Wirkung 
des Traubenzuckers. Dic gefsCyerengernde Wrkg. yon Seren auf die GefaBe des 
isolierten Kalbsherzens wird in manchen Fallen durch Zusatz yon Traubenzucker 
aufgehoben. Bei den Seren, wo diese Wrkg. yorhanden ist, ist meist die Menge
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des direkt ausschiittelbaren Cholesterins, d. li. des loeker gebundenen vermelirt. 
(Ztsehr. f. klin. Med. 102. 347—351. 1925.) Meier.

Paul W ichels, Uber die tlierapeutische Anwendung intravenoser Traubenzucker- 
losungen. III. Uber die Wirkung kleiner Mengen krystalloider Stojfe, insbesondere 
des Traubenzuckers auf Blutdruck und Blutbild. Intravenose Injektion von 10 bis 
20 ecm 10—20°/o'ge Glueoselsg. hat bei Gesunden u. Kreislaufkranken einen Leu- 
kocytensturz zur Folgę. Auf den n. Blutdruck ist sie olme EinfluB, dagegen er- 
niedrigt sie den erhohten Blutdruck bei essentieller Hypertonie betrachtlicli. (Ztsehr. 
f. klin. Med. 102. 352—56. 1925.) Meier.

A lfred Ju lius W eil, Uber die tlierapeutische Anwendung intravenoser Trauben- 
zuckerlosungen. IY. Uber die Wirkung inłravenoser Traubcnzuekerinjektionen auf 
das Capillarbild. Entsprecliend der bei Hypertonie bewirkten Blutdrucksenkung 
(siehe vorst. Ref.) crweitern sich die engen arteriellcn Capillarschenkel der Haut- 
gef&Be parallel der Blutdrucksenkung. (Ztsehr. f. klin. Med. 102. 357—67. 1925. 
Gottingen, Med. Klinik.) Meier .

A. K usnetzow , iiber die Yeranderung der Sensibilitał des isolierten Frosch- 
lierzens su kleinen Arecolindosen. Die Sensibilitat des isolierten Froschherzens gegen- 
iiber kleinen Arecolindosen ist starken Vcriinderungen uuterworfen, die sich in 
Umkelir, spater Steigerung der Rk. auBern. Andere Gifte, z. B. Chloralhijdrat, 
Aconitin, wirken ebenso. (Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 334—41. Leningrad, 
Mil.-med. Akad.) ' W olff.

Rene vau Saceghem, Das Bismuthoidol in der Behandlung der tierischen 
Trypanosomiasis. „Bismuthoidol“ ist ein fein yerteiltes, kolloidales Bi in isoton. 
Zuckerlsg. u. besitzt keine trypanocoide Wrkg. gegeniiber Trypanosoma cazalboni 
u. congolense, dagegen eine ziemlich starkę totende Wrkg. in vivo fUr Tryp. brueci. 
(C. r. soe. de biologie 93. 1046—49. 1925. Katanga, Belg. Kongo, Labor. de med. 
d’Elisabethville.) Oppenheimer.

Ludwig Ebstein, Uber Erfalirungen mit Jodisan „Bayer“. Bericht iiber gute 
Erfahrungen mit Jodisan (Bayer). (Therapie d. Gegenwart 67. 46—47. Stettin.) F rank.

H. J. Corper und Max B. Lurie, Weitere Beobachtungen uber einen chemisehen 
Faktor im Widerstand gegen Tuberkulose. Es wird gezeigt, daB die Vertcilung von 
Kohlc nach dereń intravenoser Injektion ein gut angenahertes Bild der Verteilung von 
Tuberkelbacillen nach gleicher Art der Beibringung zwisehen den yerschiedenen 
Organen geben kann. Dann muB man auf fundamentale Unterschiede zwisehen 
der Entw. der Tuberkulose in den Organen u. der Verteilung der Bacillen sehlieBen, 
namlich auf besondere Empfanglichkeit der Lunge u. geringe der Leber. Dies 
wird in Zusammenhang gebracht mit dem reichen 0 2- u. geringen C02-Gehalt de3 
ersten Organs u. den gegensiitzlichen Verhaltnissen beim zweiten. Es wird gezeigt, 
daB die Epidemiologie der Tuberkulose einen Zusammenhang mit niedriger Alkali- 
reserve wahrscheinlicli macht. (Journ. Lab. Clin. Medieine 10. 359—73. 1925. 
Denver [Colorado], National Jewish Hop. f. consumptives.) Spiegel.

T. R. E llio tt, Die Behandlung der Lungentuberkulose mit Sanoerysin. Bericht 
iiber einige Erfolge, die zu weiterer Anwendung ermutigen. Das Au scheint sich 
in den Nieren anzuhaufen, scheint im Lungenbereich nicht lange zu verbleiben. 
Es scheint eine spezif. Wrkg. auf tuberkuloseinfizierte Gewebe geiibt zu werden. 
Scliadigungen konnten dem Medikament in keinem Falle zugesclirieben werden. 
(Lancet 210. 126—27. London, Univ.) Spiegel.

J. F iehe , Ein seltener Fali von Bleivergiftung. Bericht iiber einen Giftmord 
mit BleiweiB. Bei der sehr schmerzliaft verlaufenen Erkrankung war der Bleisaum 
am Zalmflei8ch ausgeblieben u. die Vcrgiftung vom Arzte nicht erkannt worden. 
Unters. nach Eshumierung: Magen u. Darm 17,0, Leber u. Galie 0,0313, Niere
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0,0123% Pb. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 5 0 . 371 — 72. 1925. 
Landsberg a. d. Wartlie, Hygien. Inst.) Groszfeld.

T. Takasaka, Uber die Lungenblutungen bei der akuten Tetrachlormetha?wer- 
giftung. Beim Tode in Folgę von akuter Vergiftung durch CC1( sieht man an den 
Yersuclistieren stets Lungenblutungen. Diese finden sich auch bei spontan nicht 
gestorbenen Tieren, um so hoehgradiger, je groBer die Dosis CC14 war u. je schneller 
eyentuell der Yergiftungstod eintrat. Es kommt bei der Vergiftung zu Hamolyse, 
besonders des Blutes in den Lungen, ferner zu hamorrhag. Diathese (Schiidiguiig 
der Capillarwiinde), die ais Ursaclie der Lungenblutung angesehen wird, welche 
der hSmolyt. Zustand des Blutes noch begiinstigt. Man sieht ferner manchmal Ver- 
fetlung u. Degeneration von Leber, Nieren u. Herz sowie Degeneration der Gang- 
lienzellen. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. ger. Medizin 6. 488—99. 1925. Berlin, Rudolf 
ViRCHOW-Krankenh.) Spiegel.

Joaef Bakucz, Beitrage zur Kenntnis der entgiftenden Wirkung des Trauben- 
zuckers bei Guanidirwergiftung. Bei mit Guanidin behandelten Tieren sinkt wahrend 
der Entw. der Krampfe der Blutzuekerspiegel herab, u. zwar parallel mit der Ver- 
giftung. Mit dem Guanidin parallel in den Korper eingefuhrter Zucker bleibt wir- 
kungslos, er verhindert weder die Entw. der Krampfe, noch kann dadurch eine 
Linderung der aufgetretenen Krampfe erzielt werden. (Klin. Wchschr. 5. 70—71. 
Debreczen, Ungarn, Univ.) F rank.

Fritz Lemperg1, Tod durch Eukodalismus. Bericht iiber einen Todesfall bei 
einem 33-jahrigen Arzte, der lange Zeit hindurch Eukodal, bis zu 9 g pro die, gegen 
ischiat. Besehwerden genommen hatte. Es wird besonders auf die Gefahrlichkeit 
der Gewohnung an Eukodal hingewiesen. (Zentralblatt f. inn. Med. 47. 57—61. 
Hatzendorf, Obersteiermark.) F rank.

L. M. Chesney, Ein Fali von Eucalyptusnergiftung. Wahrend in einem Falle 
yersehentliehe innere Einnahme von Eucalyptus ohne Folgen blieb, stellten sich in 
einem anderen Erbreclien u. ein eomatoser Zustand ein. In keinem Falle trat 
Darmreizung auf. (Lancet 2 1 0 . 131. Palma de Majorca [Spanien].) Spiegel.

G. 0. E. Lignac, Uber die Beeinjlussung der Porphyrinwirkung im tierischen 
Organismus durch Calciumsalze. Die todlichen nach Hamatoporphyi-ininjektion auf- 
tretenden Erscheinungen werden durch CaCTj-Einspritzungen verzogert oder auf- 
gehoben. (Krhtforscli. 1. 177—94. 1925; Ber. ges. Physiol. 31. 909. 1925. Leiden, 
path. Inst. Ref. KOster.) Oppenheimek.

Rene Eabre und H. Simonnet, Beitrag zum Studium der 8idfonalvergiftung. 
Lokalisicrung des Sulfonals und des Hamatoporphyrins. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 
1129—30. 1925. Paris, Fac. de Pharm. — C. 1926 . I. 437.) Spiegel.

David W. Beddow, jr., Giftigkeit von Strophantus fiir weifse Ratten. Die tod- 
liche Gabe betrug 1,71—2,08 mg/kg, die nielit mehr todliclie 1,47—1,71 mg, je 
15 Verss. Da in der geringsten todlichen Gabe der Gehalt an A. nur mehr 50% 
der todlichen Menge betrug, beruht die Giftigkeit auf dem Gehalte an Strophantus- 
giften, nicht auf dem an A. In allen Fiillen, in denen die Ratte die Injektion 
10 Min. iiberlebte, war die Gabe nicht mehr todlieh. Die Giftigkeit ist fiir weiBe 
Ratten etwa 25—30 mai groBer ais fiir Frosche, fiir Kaninehen wieder 30 mai groBer 
ais fiir Ratten. (Journ. Amor. Pharm. Assoc. 14. 778—81. 1925.) Groszfeld.

Walter E. Wentz, jr., Die Giftigkeit von Digitalis fiir v;eifie Ratten. Von der 
Digitalistinktur (U. S. P.) bewirkten bei weiBen Ratten 3,95 mg/kg Korpergewieht 
den Tod (nach anderen Verss. bei Meerschweinchen 2,5—4,1 mg, bei Froschen 
6 mg), von Strophantustinktur genugten 1,72 mg. Da aber auch 3,45 mg A. bereits 
giftig wirken u. die angewendete Menge A. in der Tinktur 2,8 mg je Dosis be- 
tragen hatte, sind weitere Verss. zur Feststellung des Einflusses des A. notig. 
(Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 774—78. 1925.) Groszfeld.
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Bran. Jovanović, Verglciclicnde Untersuchungen iiber die Toxizitdt rcrschicdcner 
Proteinkorpcrprdparałc. Angabc der todliclien Doscn von Milch, Aolan, Caseosan, 
Yatrencasein, 10%'g- Pepton, 10%ig. Albumose, 10°/0ig. Glykolcoll, Omnadin, Vacci- 
ncurin H I , Phlogctan, Novoprotin fiir weiBe Mftuse u. Meerschweinchen. Der Tod 
tritt um so rascher ein, je groBer die Dosis ist. (Ztscbr. f. d. ges. cxp. Medizin 48. 
306—09. Belgrad, Med. Klin.) W olff.

Andre de Coulon, Spielt das Arsenik bei der Krebscntsiehung durch Teer an 
der Maus eine Rolle? Durch vcrgleichende Best. des As in yerschiedenen Teer- 
sorten u. Rcihcnuntersuchungen uber ihrc krebsbildenden Fśiliigkciten wird die 
Frage yerneint. (C. r. soc. de biologie 93. 1369—71. 1925. Latisanne, Centrę anti- 
cancereux romand.) Oppenheimer.

A. Remond, M. Sendrail und Lassalle, Die Veranderungen der Lipoide des 
Bluies im Vcrlauf des cxperimentellen Krebses. (Vgl. C. r. soc. de biologie 92. 1503;
C. 1925. II. 1464.) Sobald sich beim Tecrkrebs Zeichcn maligner Entartung im 
histolog. Bild ergeben, sinkt aueh der C/ioZestońngehalt des Blutes. Im weiteren 
Yerlauf konnen, gleichgiiltig ob die lokalen Erscheinuugen progressiyer oder re- 
gressiyer Art sind, hohere Cholcstcrinwertc mitunter erhalten werden. Der Gehalt 
an Fettsauren u. an Lipoid-P sinkt ebenfalls beim Ausbruch neoplast. Erscheinungcn. 
Letzterer zeigt im pracanccrosen Stadium einen Anstieg. Im „Unverseifbarcn“ 
tritt keine merkliche Andcrung ein. (C. r. soc. de biologie 93. 981—82. 1925.) Opp.

J. L ecloux, I. Untermchungen iiber den Einflufi der Fette auf den Tecrkrebs 
der Maus. II. Uber den Wirkungsmechanismus der Fette auf die Krebsentioicklung 
bei der Maus. Injektion von stearinsaurem u. olsaurem Eisen u. Kobalt suspendiert 
in Paraffinol bei tumorbehafteten Mausen. Eine Verzogerung der Tumorentw. kann 
festgestellt werden, doeh kann diese durch das Paraffinol allein bedingt sein. (C. 
r. soc. dc biologie 93. 832—33. u. 834—35. 1925. Liittich, Labor. d’anat. patii.) Opp.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hans Potratz, Wcrchow b. Calau, N.-L., ITerstellung nicht giftiger, stark bak- 

tericidcr Cerlosungen. (D. B,. P. 423821 KI. 30h vom 17/12. 1922, ausg. 11/1. 1926.
— C. 1926. I. 727 [A. P. 1554 027].) Schottlander.

Technical Products Corp., New Jersey, ubert. yon: Otto Łowy, Newark, 
New Jersey, Y. St. A., ITerstellung eines Prophylacticums gegen luetische Infektionen. 
Zu einer mit HC1 yersetzten Lsg. yon 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol oder dessen 
Diclilorhydrat in CH3OII gibt man HgCls, trennt den entstandencn Nd. der kom- 
pldTcn Hg-Verb. des Diami?iodioxyarse»obenzols ab, mischt ihn mit Glycerin innig 
durch u. yersetzt das Gemisch mit so viel h. Gclatinelsg. u. etwas wss. HgCls-Lsg., 
daB ein bei 15° gallertartigcs, bei Korpertemp. fl. Prod. entsteht. — Das Prod. 
findet iiuBerliche Anwendung ais Vorbeugungsmittel gegen luet. Infektionen. (A.P. 
1559899 vom 20/12. 1920, ausg. 3/11. 1925.) Scoottlander.

Geaellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, und Walter Minnich, 
Montreux, Scliwciz, ITerstellung von Losungen wassenmloslicher bezw. schwerloslicher 
Arzneistoffe, dad. gck., daB man ais Losungsm. Phenylacctylen yerwendet. — Bci- 
spiele fiir die Herst. von Lsgg. yon Campher, bezw. Cholesterin oder Cholesteńn u. 
Campher, bezw. Chinin in Phcnylacetylen sind angegeben. Aueh anderc Lipoide ais 
Cholesterin, Pyrazolonderiyy., wie Phenyldimethylpyrazolon, halogensubstituierte 
Alkohole, wir tert. Trichlorbutylalkohol, Ole, wie Sandelol, geben mit Phcnylacetylen 
hochkonz., reizlose, haltbare u. injizierbare oder percutan yerwendbare Lsgg. 
(D.R. P. 420649 KI. 30h yom 13/9. 1924, ausg. 28/10. 1925. Schwz. Prior. 19/11.
1923. Schwz. P. 111560 yom 21/8. 1924, ausg. 16/9. 1925.) Schottlander.
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Richard Wolffenstein, Berlin-Grunewald, Herstellung von gleiclizeitig zwei oder 
mehrere verschiedenartige Ilalogenatome in leicht ahspaltbarer Form entlialtenden 
Eiwei/iderivaten, dad. gek., daB man auf EiweiBstoffe die yerschiedenen Ilalogene 
unter Vermeidung stiirkerer Erwiirmung einwirken laBt. — Beispielc sind augegeben 
fiir die Ilerst. einer Cl-Br-Verb. aus Weizenkleie durch nacheinanderfolgende Einw. 
von Chlorwasser u. konz. Br-Lsg. bei 15°; lockere u. leicht gefarbte M. mit 2,32% 
Cl u. 14,9% Br, spaltet beim Erwiirmen mit Alkalicarbonaten u. noch leichter mit 
Alkalien das Halogen ab, durch k. verd. CHsCOaH erfolgt die Abspaltung nur sehr 
langsam. Durch Einw. vonW. wird schon bei 15° allmahlich nachStdn. ein wesentlicher 
Teil des ITalogens, vorzugsweise des Br, ais solches abgespalten, — einer Cl-J-Verb. aus 
Weizenmchl durch Einw. von Chlorwasser u. J-Lsg., dunkelgefarbtes Pulver mit 
holiem J-Gehalt — einer J-Br-Vcrb. aus Hafergriitze durch Einw. von wss. Br-Lsg. 
u. J-Lsg. bei 15°, — eines Br-J-Caseins in analoger Weise, — einer J-Br-Verb. 
aus Eigelb durch nachcinanderfolgende Einw. einer wss. Br-Lsg. u. einer 25%ig. 
J-Lsg. bei 15", bezw. einer Br u. J  enthaltendcn Benzollsg. auf das Eigelb; das 
Prod. enthfilt 11,4% P r 11 • 4,2% J- Die die Ilalogene in leicht ahspaltbarer u. gut 
rcsorbierbarer Form entlialtenden Yerbb. finden therapcut. Verwendung. (D. R. P. 
420392 KI. 12p vom 30/3. 1923, ausg. 24/10. 1925.) Schottlander.

Albert Mendel A.G., Berlin, und Richard Wolffeustein, Berlin-Grunewald, 
Gleiclizeitig zwei oder mehrere verschiedcnarlige Ilalogenatome in leicht ahspaltbarer 
Form enthaltende Eiweifiderivate. Zu dem vorst. Ref. nach D.R.P. 420392 ist nach- 
zutragen, daB die durch Einw. von wss. Br-Lsg. u. 15%'g- J-Lsg. auf Hiihner- 
eiweiji erlialtliclie, dunkelgefiirbto J-Br-Verb. ebenfalls 11,4% Br u. 4,2°/0 J  entlnilt. 
(E.P. 213536 vom 1/1. 1924, ausg. 21/5. 1924. D. Prior. 29/3. 1923. Holi. P. 
13825 vom 27/12. 1923, ausg. 15/10. 1925. D. Prior. 29/3. 1923. Schwz, P. 111464 
vom 21/12. 1923, ausg. 17/8. 1925. D. Prior. 29/3. 1923.) Schottlander.

Otfried Fellner, Wien, Verfahren zur Abscheidung der Lipoide aus Ovarien 
und ahnlichen menschlichen oder tierischen Organen, dad. gek., daB man das aus den 
betreffenden Organen in bekannter Weise durch Extraktion mit A., A. u. Aceton 
gewonnene Rohprod. einer Extraktion mit 60—75%ig. A. unterwirft u. den alkoh. 
Auszug durch Eindampfen yon Losungsm. befreit. —- Z. B. wird das aus getrock- 
iieten u. zcrkleinerten menschlichen oder tier. Placenten durch Extraktion mit A., 
Aceton, wieder A. u. A. in der Wiirme u. Eindampfen zur Trockne erlialtliclie 
Prod. in 75%ig. A. gel., wobei Reste von Cholesterinen, Cholesterinestern u. Lipo- 
iden unbekanntcr Zus. ungel. zuriickbleiben. Das Filtrat scheidet nach dem Ab- 
dampfen des Losungsm. cin in A., A., Aceton, PAe., Chlf., CII:lOH u. 70%ig. A.
I., in W. unl. physiolog. wirksames Lipoidgemisch ais braune, dickfl., fettalmliche C 
u. H enthaltende M. aus. (Ilierzu vgl. auch Bioelicm. Ztsehr. 147. 185; C. 1924.
II. 687.) (D.R.P. 420438 KI. 12o vom 13/1. 1921, ausg. 23/10. 1925.) Schottl.

Lewis L. Taylor, Orlando, Florida, V. St. A., Mittel gegen Hunderaude, be- 
stehend aus einer Lsg. yon Terpentin u. S in Leinol. — Das Prod. findet in ub- 
licher Weise auBerliclie Anwendung. (A. P. 1557 897 vom 7/9. 1921, ausg. 20/10. 
1925.) Schottlander.

Paul W. Kruger, Boyett, Mississippi, V. St. A., Herstellung von Zahnzementen. 
Ein indifferenter Stoff, wie Kaolin, wird mit einer wss. MgCls-Lsg. gemischt, zur 
Trockne eingedampft, gegliilit u. zu einem feinen Pulyer yermalilen. Das Kaolin 
erlialt so einen Uberzug yon MgO. Dieses Pulyer gibt beim Anruhren mit Guajacol 
oder Eugenol einen rasch erliartenden, antisept. wirkenden Zahnzement. Das MgO 
kann in dem Pulyer ganz oder teilweise durch B ifi^  ersetzt werden. — Zur Er
hohung der Widerstandsfiihigkeit des Zementes gegen den Speichel oder andere 
Feuchtigkeit kann man dem Guajacol vor dem Anruhren mit dem Pulyer Terpentin
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oder Canadabalsam zusetzen. (A. PP. 1556696 vom G/2. 1925, ausg. 13/10. 1925 
u. 1562834 vom G/10. 1924, ausg. 24/11. 1925.) Schottlander.

Clyde M. Gearhart, Washington, Columbia, V. St. A., Herstellung eines Massage- 
mittels fur das Zahnfleisch. S, Alaun, W., Starkę, Glycerin u. etwas iith. Ol werden 
zu einer Pastę oder einem Creme verarbeitet. — Das Mittel wird mit den Fingern 
auf dem Zahnfleisch u. dcm Gaumen verriebcn. Es wirkt hierbei nicht nur reinigend 
u. desinfizierend, sondern regt auch die Blutzirkulation in den Geweben an. (A. P. 
1558160 vom 4/4. 1925, ausg. 20/10. 1925.) ’ Schottlakder.

Robert Lauder Mackenzie-Wallis, England, Desinfeldionsmittel. Mischungen 
Von Furfurol u. einem Phenol, vorzugsweise Thymol, werden der Einw. eines 
Osydationsmittels ausgesetzt, zweckmaBig mit einem in der Mischung fein ver- 
teiltem, gegebenenfalls ozonlialtigem Luftstrom behandelt. Das entstehende rotliche
Ol emulgiert sich leicht in W. u. diese Emulsionen sind ais Desinfektionsmittel fiir 
Lebeusmittcl, Wolmraume, Eisenbahn - u. andere Wagen u. dgl. geeignet. 
(F. P. 596853 vom 17/4. 1925, ausg. 3/11. 1925. E. Prior. 20/6. 1924.) KOhling.

Clarence A. Mills, Cincinnati, Ohio, V. St. A., Yerfahren zum Sterilisicren von 
Proteinen und anderen kolloidalen Stoffcn. Man behandelt Lsgg. der Proteine mit 
HgClj, zerlegt die entstandene unl. Hg-EiweiBverb. mit NaCl oder XII,Cl u. ent- 
fernt das gebildete 1. anorgan. Hg-Doppelsalz aus der Lsg. durch Dialyse oder 
durch Amalgamierung mit metali. Cu. — Z. B. wird eine Lsg. von Blutglobnlin in 
wss. NaCl mit ca. 0,57o HgCl2 yersetzt. Nach B. eines dichten, weiBen Nd. liiBt 
man einige Zeit stelien, gibt zu dem Reaktionsgemisch soviel NaCl oder NII.SC1, 
daB der Nd. gel. wird u. dialysiert die klare Lsg. oder gibt zu ihr einige Stiick- 
clien metali. Cu. Die Proteinlsg. ist dann steril, hat jedoch die eigcntiimlichc Wrkg. 
des betreffenden OrganeiweiBcs beibehaltcn. Das Verf. eignet sich zum Sterilisicren 
von OrganeiweiB, Enzymcn, Globulincn, Seren u. Antitoxinen. (A. P. 1556120 vom 
25/7. 1922, ausg. 6/10. 1925.) SchottlAnder.

Gr. Analyse. Laboratorium.
F. E m ieh, Uber die Fortsehriłte der Mikrochemie. II. Die Fortschritte der 

Mikrochemie in den Jahren 1911 bis 1914. (Ygl. Mikrochemie 3. 21; C. 1925. II. 
1615.) (Mikrochemie 3. 84—116. 1925.) L ascii.

A. Benedetti-Pichler, Die Fortschritte in der Mikrochemie in den Jahren 1915 
bis 1924. (Mikrochemie 3. 117—60. 1925. Graz, Teclin. Ilochsch.) Lascu.

Herman Weisz, Tageslicht-Brillen, ein neiies Laboratoriumsinslrument. Die 
unter dem Namen lAineUes-Lumina (Lumina-Brillen) aus Ósterreich kommenden 
Gliiser sind Farbfilter u. eignen sich vorziiglicli zur Yermeidung der durch kunst- 
liches Licht entstehenden Beobachtungsschwierigkeiten im Laboratorium. (Ann. 
Chim. analyt. appl. [2] 7. 326—27. 1925. Wien.) Groszfei.d.

F. Earle Mock, Eine bequeme Saugpumpe. Filtrierapp. im Prinzip des Witt- 
sclien Topfes. (Journ. Chem. Education 2. 1064. 1925. Arron, Ohio.) Meier.

P. D. Helser, Laboratoriunisofen fiir Belastungsversuche. Ein Hochfreąuenzofen 
mit einem Kohle- oder Mo-JRohr ais Heizwiderstand hat Alundumstempel, die das 
Thermoelement aufnehmen. (Journ. Amcr. Ceram. Soc. 8 . 822—26. 1925.) Sai.M.

F. H. Norton, Ein Laboratoriumsofen fiir hohe Teniperaturen. Ein kleiner gas- 
bcheizter Laboratoriumsofen liefert Temp. bis 1850°. Die gemessenen Flammen- 
tempp. nalierten sich den theoret. Werten, die aus dem Heizwert u. der spezif. 
Wfirme der Verbrennungsga3e errcchnet wurden. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 
826—29. 1925.) Salmang.
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Ralph. W. Gelbach, Einfachcr elektrischer Wasserdestillationsapparat. Im 
Erhitzungskolben befindet 3 i oh eine Heizspirale aus Nickelehromdraht. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 1050. 1925. Pullman [Wash.].) Grimme.

E. V. Murphree, Graphische Berećhnung von Bektifizierkolo?men. Mitteilung 
von Formeln zur Berećhnung der Wirksamkeit von ltektifizierkolonnen, erlautert 
an prakt. Beispielen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 960—64. 1925. Syracuse 
[N. Y.].) Grimme.

Werner Stauf, Methoden der Viscosimetrie. Die Viscositiit oder innere Eeibung 
einer FI. wird meist an Stromungsgeschwindigkeit in Capillaren gemessen. Hagen 
u. P oiseuille stellten folgendes Gesetz auf: Das ausgeflossene Volumen

V —  ~  i wobei t die AusfluBzeit, p  den Druck, r den Eadius u. I die Lange

des Eohres bedeutet. ?/ ist der Eeibungskoeffizient. Oberhalb u. unterlialb gewisser 
Eolirdimensionen u. Grenzgesehwindigkeiten zeigt das Gesetz Abweicliungen. Ober
halb der Grenzgeschwindigkeit treten Wirbelb. auf u. das Hagen-Poiseuillesche Ge-

1,76_
setz, das in einfachster Form v =  ICp lautet, geht iiber in v =  K ] / p . — Viele 
Kolloide stromen bei erhohtem Druck schneiler, was manche Autoren auf Ver- 
schiebung8elastizit;it zuriickfiihren, wahrend Wo. OSTWALD das Yorliandensein yon 
Strukturen annimmt. Fiir Kolloide gilt demnach statt t - p  — k, tk - pn =  k.2. — 
Es werden die yerschiedenen Viscosimeter besclirieben. Fiir teclin. Analysen wird 
in Doutschland hauptsiichlich das Englersche Yiscosimeter besonders zur Unters. 
von Schmierolen yerwendet. Es liefert nur Yergleichswerte. (Kolloid-Ztschr. 37. 
397—405. 1925.) LasCH.

Charles J. Moore, Flussiger Sclnocfelwasserstoff ais Laboratoriumsąuelle fiir das 
Gas. Vf. empfichlt die Verwendung von fl. ILS in Bomben mit geeignetem Eed.- 
Ventil an Stelle des iiblichen IIaS-App. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1023. 1925. 
New York [N. Y.],) Grimme.

A. G. Loomis und J. E. Walters, Die Festsełzung der Tcmperaturskala bis 
zu — 193° mit Jlilfe von Plałinwiderstandsthermometcr. Vff. besprechen die all- 
gemeinen Methoden zur Festsetzung der therinodynam. Tcmperaturskala bis zu
— 193° mit Hilfe von Pt-Widerstandsthermometern, wie sie von Henning (Ann. 
der Physik [4] 40. 635 [1913]) yorgeschlagen worden sind. Dic Verss. der Vff. 
zeigen, daB diese Methoden durcliaus gultig u. reproduzierbar sind. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47> 2851—56. 1925. Washington [D. O.]. Bureau of Mines.) Josepiiy.

Heinrich Herbst, Apparał zur Bcstimmung des sclieinbaren spezifischen Ge- 
wichles und der Purosildt von pordsen Materialien. Zur Best. des sc lie in b a ren
D. (s) fiillt man ein eyakuiertes GefiiB, in dem sieli eine abgewogene Menge (a) 
des Priifguts befindet, mit Hg u. wagt {g.t). Wenn das Gewieht mit Hg allein gv 
ist, so ist: s =  13,546-a/^,— Aus diesem Wert ist die P o ro s it i i t  in be- 
kannter Weise zu berechnen. Beschreibung u. Abbildung des App. im Original. 
(Chem.-Ztg. 50. 49. Jena.) Jong.

G. Hoffmann, Die Bestimmung von sehr kleinen Leitfahigkeilen mit dem 
Vakuumelektrometei\ Kurze Beschreibung einer besonderen MeBanordnung mit dem 
Yakuum-Elektrometer des Vfs. (Physikal. Ztschr. 13. 480; C. 1912. II. 675). Damit 
erhielt H. Neuruann fiir die Leitfiihigkeit einer Probe Bernstein bei Zimmertemp. 
einen Wert der GroBenordnung 10- "20 Q ~ 1 cm- 1  u. fiir yerscliiedene Proben S  Werte 
zwischen 10—18 u. 10—10. (Physikal. Ztsehr. 26. 913—14. 1925. Konigsberg, 
Uniy.) ULMANN.

C. W. G. Hetterschy und J. Hudig, Die Bestimmung der Wassersto/fionen- 
konzentration in Fliissigkeiten und Suspensionen. Anwendung der Chinhydronmethode 
von Einar Biilmann in der Praańs. (Ygl. H e t t e k s c iiy , Chem. Weekblad 19. 293;
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C. 1922 . IV. 794. C h ris ten sen  u. Jensen , Internat. Mitteil. f. Bodenkundo 14. 1 ; 
C. 19 2 4 . I. 2736.) YfF. beselireiben eine Yersuebsanordnung zur Ausfiihrung von 
Serienbestst. Es wird mit Reihen von 8 MeBrohrehen gearbcitet. Ais MeBrohrehen 
werden Zentrifugenrolirchen benutzt, in die 9 ccm der zu messenden Fl. oder Sus- 
pensionen gegeben werden. Man steckt die Rolirchen in ein Holzgestell, fiigt ein 
wenig Chinhydron (ca. 50 mg) hinzu u. legt einen Streifen mit Gummiband be- 
klebten Rubberschwamni auf die Rohrclien. Diescr Streifen wird durch einen in 
einem FederyerschluB einschnappenden Deckel angedriickt, so daB die Rohrclien 
geschlossen sind u. geschUttelt werden konnen. Nach dem Schiitteln wird das ge- 
offnete Gestell (Rubberstreifen entfernen) unter die Elektrodenbatterie geschoben u. 
zwar derart, daB in jedes Rohrclien eine Pt-Elektrode u. ein Agar-KCl-IIeber paBt. 
Hierdurch erhalt jedes MeBrohrehen Kontakt mit der Chinliydron-Vergleichselektrode. 
Jedes Rolirchen besitzt eine Drahtverb. mit einem 9-poligen Schalter. Hiermit 
kann jedes MeBrohrehen in den MeBkreis (nach POGGENDORFF) eingeschaltet werden. 
Die Vcrgleięliselektrode ist fiir sich in den MeBkreis eingeschaltet. Ais Null- 
instrument benutzen V£f. einen Spiegelgalvanometer yon Leeds u. N o rth ru p  mit 
Innenbeleuchtung; er ist sehr empfindlieh, die Einstellung erfolgt rasch mit groBcr 
Dampfung. Mah liest den pH-Wert sofort ab, sobald auf der Kompcnsationsbriicke 
der Nullpunkt gefunden ist. YfF. arbeiten mit zwei Elektrodenbatterien zu 8 Stiick 
u. zwar in der Wcise, daB, wenn die eine Batterie durchgemessen wird, die Vor- 
bereitung der anderen beendet ist. Man erzielt dadurch, daB die zu untersuchende 
Fl. oder Suspension nach dem Schiitteln ca. 2 Min. gestanden hat., zwecks Er- 
reichung des Gleichgewichts. Auf diese Wcise werden Zeitverluste vermieden u. 
die Fl. bleibt nicht zu lang in Beriihrung mit dem Chinhydron. Vorbereitung u. 
Messung beanspruchen auBerordcntlich wenig Zeit. Ein Laborant kann miihelos 
240 Messungen in einer Stde. machen, falls eine andere Hilfskraft das Fttllen der 
Rohrclien u. das Einschieben unter die Elektroden besorgt. Auf diese Weisc iiber- 
trifft Biilm anns Methode alle anderen Methoden an Ausfiihrungsgeschwindigkcit 
bei groBer Genauigkeit. (Chem. Weekblad 23 . 2—3.) IŁ Woi.f.

C. W. G. H etterschy, Polentiometer fiir Massenbestimmungen. (Vgl. yorst. Ref.) 
Vf. beschreibt ein Potentiometcr mit einem MeBbereich von pH =  3,5 bis 
Pu =  8,5, der fiir Bodenunterss. ausreiclit. Dieser MeBbereich ist iiber einen 
Kreis mit 100 Kontaktknopfen verteilt. Zwisehen letzteren befinden sich Manganin- 
widerstande. Von Knopf zu Knopf steigt pH also um 0,05. Eine groBerc Ge
nauigkeit hat fiir die pn -Best. in Bodensuspensionen u. in yielen anderen Medien 
keincn Sinn. Das Potentiometcr liiBt sich fiir versehiedene Vergleichselektroden 
u. bei yerschiedenen Tempp. durch Verstellen von Rheostaten mit Feinregulierung 
benutzen. Eine Serie von 2—300 pi r Bestst. erfordert 1 Stde. (Chem. Weekblad 
23. 3—4. Groningcn, Landwirtscli. Yersuchsstation.) K. WOLF.

Rudolf Auerbach, Methoden der Di/fusionsanalyse. Vf. gibt einen liistor. 
Uberblick uber die Methoden von Graham bis auf die neuester Zeit. Im kolloiden 
Gebiet ist die Anderung des Diftusionskoeffizienten mit der TeilchengroBe dDj do  
iiuBerst gering, so daB die Messung der Diffusionsgeschwindigkeit zur Dispersoid- 
analyse uncmpfindlich ware. Im hochdispersen Gebiet bestelien tlicoret. Unsicher- 
heiten in der Einstein schen Berechnung. E3 bleibt daher das Ubergangsgebiet 
(z. B. Farbstoffe), wo Diffusionsanalyse angebracht ist. — Fiir die mathemat. Be
handlung kommen die beiden Gesetze yon F ick  in Betracht. Die Substanzmenge 
dS,  die in der Zeit d t  durch den Querschnitt q unter dcm Gefalle dc / dx  

(i cwandert, ist: d 8  =  D  dt. D  ist eine Konstantę. Das zweite Gesetz:
(i c ćl“ c

- j j  =  D - . Die beste Apparatur fiir Diffusionsmessungen ist die von Cohen
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u. B rihns (Ztschr. f. physik. Ch. 103. 349; C. 1923. II. 947). — An Stello der 
Diffusion in freien Lsgg. hat man die in Gallerten verwendet, bei denen keine 
konvektive Vermisehung cintrcten kann, wahrend die Diffusionsgeschwindigkeit der 
in reinem W. weitgehend proportional ist. Auch ist die Diffusion besonders bei 
gcfiirbten Lsgg. viel einfacher zu messen. Man miBt den „Diffusionsweg“. Diese 
Methode wurde von Vf. vervollkommnet (vgl. Kolloid-Ztschr. 35. 202; C. 1925. I. 
991). Statt der schlecht erkennbaren Endkonz. des Diffusionsweges miBt man die 
Entfernung der 10 fach verd. Anfangskonz. vom Gelatinemeniskus. Diese Strecke 
ist eine eindeutige Funktion der Diffusionsmenge u. von Zeit, Temp. u. Losungsm. 
unabhiingig. — Durch Adsorption gel. Stoffc an die Gallerte konnen Ungenauig- 
keiten auftreten. — Der Diffusionskoeffizient ist zunachst abliangig von der Teilchen-

R  T  1rrroBe nach der Einsteinschen Formel D  =  —==— • —----- —, wobei R  die Gas-b N  6 %q j] ’
konstantę, N  die Avogadrosche Konstantę, o den wirksamen Teilchenradius, ?/ die 
innere Reibung hedeutet. Die Abhangigkeit vom Mol.-Gew. wird durch die Formeln von 
v. E uler M D'1 =  konst., u. von R. O. Herzog M  D" =  konst. ausgedriickt, wobei 
in der Eulersclien das theoret. berechnete, in der Formel von Herzog das wirk- 
liclie Mol.-Gew. gemeint ist. (Kolloid-Ztsclir. 37. 379—87. 1925. Probstdeuben bei 
Leipzig.) Lasch.

F. V. v. Hahn, Technische Dispersoidanalyse. Yf. verweist auf die Wichtig- 
keit der Dispersoidanalyse fiir zahlreiche Industriezweige. — Wichtig ist besonders 
die Schliimm- u. Sedimentationsanalyse, die fiir Teilchen zwischen 50 u. 0,1 n 
besonders gut anzuwenden ist. — Fiir Bodenanalysen hat W iegner einen Sedi- 
mentationsapp. konstruiert, dessen Weiterentwicklung der Zweischenkelflockungs- 
messer von Wo. Ostwald u. Fr. V. v. Hahn ist. In diesem wird die Dichteiinderung 
eines sedimentierenden Systems mittels kommunizierender Roliren gemessen. Be
sonders geeignet zur Best. der TeilchengroBe von Ru/i, G-raphit, JErdfarben, Kakao 
u. Zuclcer in Schokoladc. — Fiir genauere Messungen dient der Einschenkelflockungs- 
messer von Wo. Ostwald u .  F r. V. v. Halin. (Kolloid-Ztsclir. 37. 377—79. 1925. 
Hamburg.) Lasch.

Alfred Kuhn, Die Methoden zur Beslimmung der TeilchengroBe. Yf. gibt eine 
Ubersicht iiber die yerschiedenen Methoden u. App. zur Best. der TeilchengroBe 
mit zahlreichen Literaturangaben. (Kolloid-Ztsclir. 37. 365—77.1925. Leipzig.) LaŚCH.

P. A. Thiessen, Methoden zur quantitativen Bestimmung von Quelhmgsgró'fien. 
Ais Quellung wird die Fl.-Aufnahme eines Geles bezeichnct, dessen Vol. sich dabei 
iindert. MaBe der Quellung sind Gewiehts- u. Vol.-Zunahme, Zunahme der linearen 
Abmessungen u. der dabei auftretende Druck (Quellungsdruek). — Nach der alten 
llofmeisterscben Methode bestimmt man die Gewichtszunahme eines Blattchens der 
Substanz durch Quellung. — Man kann den Korper auch in Pulverform in einer 
Dampfatmosphare quellen lassen, wofiir ZsiGMONDY, Bachmann u. Stevenson 
einen Yakuumapp. konstruiert haben. (Ygl. Zsigmondy, Kolloidchemie 5. Aufl. 75). 
Diese beiden Methoden sind nur anwendbar, wenn der Korper kein Porensystem ent
halt, da sonst ein Teil der FI. zu dereń Ausfiillung yerwendet wird. Diese Fehler- 
quelle yermeiden die Methoden von M. H. F ischer (Kolloid-Ztschr. 5. 197 [1901] u. 
POSNJAK (Kolloidchem. Beihefte 3. 417 [1912]), die direkt die Vol.-Zunalime des Geles 
messen. — Auf einer Yol.-Yeriinderung beruht auch die Methode von Wo. Ostwald, 
(Pflugebs Arch. d. Physiol. 108. 586 [1905]). Beloff (Biochem. Ztschr. 140. 543; 
C. 1924. I. 55) stellt sich ein Rohr aus der quellenden Substanz her u. laBt durch 
dieses die FI. fiieBen, dereń quellende Wrkg. bestimmt werden soli. Durch Quellung 
verengert sich das Rohr. Dieser App. wurde von F. V. v. IIahn weiter gebildet 
(vgl. Kolloid-Ztschr. 35. 215; C. 1925. 1. 2175). — Bei fadenformigen u. Korpern, 
denen man eine einfache geometr. Gestalt geben kann, kann man aus der Anderung
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einer Lineardimension die Qucllung bestimmen. R e in c k e  maB die Quellung einer 
Laminariascheibe, dereń lineare Ausdehnung dureli einen Stempel auf einen Zeiger 
iibertragen wurde. Durch Ausgleicli des Zeigcrausschlagcs mittels Belastung kann 
gleichzeitig der Quellungsdruck bestimmt werden. — Auf demselben Prinzip be- 
ruliend, aber viel empfindlicher ist eine vom Vf. angegebene Apparatur (ygl. 
Kolloid-Ztschr. 36. 245; C. 1925. I. 2037). (Kolloid-Ztschr. 37. 400—11. 1925. 
Gottingen.) L a sch .

H. M teinbold t, Mcthoden der Dialyse und Ultrafiltration. 1. Dialyse wird 
angewendet um zu entscheiden, ob ein Stoff kolloid ist u. noch haufiger, um Kolloide 
von echt gel. Stoffen zu trennen. Es esistieren hierfiir zahlreiche Dialysatoren, 
dereń Leistung abhiingig ist von der Beschaffenheit u. GroBe der Membranen, vom 
Konz.- u. Temp.-Unterschied der Lsgg. beiderseits der Scheidewandc. Ais Dialysicr- 
membranen verwendet man tier. u. pflanzliche Hiiute u. Kunstprodd., die aber eine 
sehr yerschiedcne Durchliissigkeit fiir echt gel. Stoffe besitzen. Goldsclilagerbautchen 
wirkt am besten, am sclilechtcsten Pergament. Kollodium steht dazwischen. Eine 
VergroBerung der Scheidcwande im Yerhaltnis zu der dialysierenden FI. wird 
erreicht durch Bespannung flacher Ringe mit Membran (Dialysicrbatterie) u. durch 
Faltendialysatóreń. Iloher Konz.-Unterschied der Lsgg. beiderseits der Sclieide- 
wiinde wird erreicht durch Dialysieren gegen flieBendes W., durch Mischen der 
Lsgg. oder durch Kreislauf der AuBenfl. — Eine Kombination yon Dialyse, Elek- 
trolyse u. Elektroosmose nennt P a u li Elektrodialyse. Sie dient zur yollkommenen 
Reinigung von Kolloiden. — Zur Reinigung von Kolloiden u. gleiclizeitiger Ge- 
winnung der dialysierbarcn Bestandteile eignet sich der Extraktionsdialysator von 
G olodetz, der nach dem Prinzip eines Soxletli arbeitet. — Dialyse bei LuftabschluB 
gestattet der Apparat von G u tb ie r u. M ayer (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 121. 
215; C. 1923. IV. 345). 2. Bei der Ultrafiltration gewinnt man sowohl das Dis-
persionsmittel mit den Nichtkolloiden im unyerd. Zustaud, ais auch das Kolloid in 
festem Zustand. Sie kann auch zur Trennung von Kolloiden yerschiedener Teilchen- 
groBe angewendet werden. Ultrafilter yon B echold  sind mit Eg.-Kollodium ge- 
trankte Filter, wahrend die Membranfilter nach Z s ig m o n d y  u. B a ch m a n n  voll- 
kommen au3 Nitroccllulose bestehen. Sic werden in 6 yerschiedenen PorengroBen 
geliefert. Spontane Ultrafiltration ohne Uberdruck erreicht Wo. O s t w a l d , indem 
er mit W. getriinktes Papier mit Kollodium impragniert. Ultrafiltcrgeriite in Form 
von Tiegeln, Schalcn, Kolbcn mit unglasiertem Boden sind yon B e c iio l d  angegeben, 
ebenso die Anwendung einer Kombination yon Elektrodialysc u. Ultrafiltration (ygl. 
S. 555), die Elektro-Ultrafiltration. — Zu erwiihnen waren noch dic fiir teohn. 
Zwecke yorgeschlagenen KoUoidsiobc von Gobbi (C. r. d. l'Acad. des sciences 148. 
1126; C. 1 9 0 9 . I. 1917) u. yon Kuszewski (IX R. P. 284312; C. 1915. II. 53). Es 
werden noch einige Bezugsąuellen fiir Apparate angegeben u. auf dic ausfuhrliclie 
Veroffcntlichung des Vf. in H ouben-W eyl (Mcthoden der organ. Chemie 1925. 
S. 465) yerwiesen. (Kolloid-Ztschr. 37 . 387—97. 1925. Bonn, Uniy.) L a sch .

H. B,. Kruyt, Die Mcthoden zur Bestimmung der Ladungsgrofie Icolloider 
Teilchen. Ais Mcthoden zur Best. der LadungsgroBe kolloider Tcilchen wird die 
Messung der kataphoret. Geschwindigkeit u. der elektr. Uberfiilirung angegeben. 
Yon D e b y e  u .  Sc iie r r e r  wurde folgende Fonncl angegeben. Das Grenzflachen-

6 TT Tl
potential £ =  u‘ ^ =  ^iscositat, I I  —  Potentialgefalle, u =  kataphoret.

Geschwindigkeit. Die Erzielung einer scharfcn Trennungsflache bei der Kata- 
phorese wird gestort, sowohl durch die Polarisationsprodd., was M ic h a e l is  
(ygl. Biochem. Ztschr. 16. 81 [1908]) durch unpolarisierbare Elektroden zu yer- 
meiden suchte, ais auch durch Warmeentwicklung u. Auftreten elektroend-osmot. 
W.-Wanderung. Eine andere Schwierigkeit ist, daB dic Uberfuhrungswerte yer-
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schieden ausfallen, je naehdcm die iiber das Sol geschichtete FI. mit der inter- 
micellaren FI. des Sols den gleiclien pjj-Wert oder gleiche Leitfiihigkeit liat. Fiir 
ungefiirbte Sole yerwendet Vf. das Ty n dali i elit zur Sichtbarmaeliung der Grenzfliiche, 
TnE Svedberg yerwendet ultrayiolettes Licht. — Fiir Unterss. der kataphoret. 
Geschwindigkeit im Ultramikroskop wird die vom Vf. u. Arkel (Kolloid-Ztschr. 32. 
91; C. 1923. II. 1212) konstruierte Kiiyette beschrieben. — Kenntnis iiber die Art 
der Ladung u. GroBe der Teilchen erliiilt man durch das Uberfiihrungsyerf. (vgl. 
W intgen, Ztschr. f. physik. Ch. 103. 288. 107. 403. 109. 378; C. 1923. III. 822.
1924. I. 2412. II. 812). (Kolloid-Ztschr. 37. 358—65. 1025. Utrecht, van’t Hoff- 
Laboratorium.) Lascii.

H. Zoeher, Die optischen Methoden zur TJntersućhung der Anisotropie in Kol
loiden. (Vgl. S. 1369.) Opt. Anisotropie ist die Ungleichwertigkeit verschiedener 
Richtungen gegeniiber dem Licht von yerschiedener Fortpflanzungs- u. Schwingungs- 
richtung. Sie liefert genaue Unters. - Methoden zur Charakterisierung kolloider 
Systeme. — Doppelbeugung ist die Abliiingigkeit der Beugung von der Schwingungs- 
u. Fortpflanzungsrichtung. Nachweis im Ultra-Mikroskop mit der Azimutblende 
(vgl. Szegvari, Ztschr. f. physik. Ch. 112. 277; C. 1924. II. 2681). Parallelordnung 
der stabchen- oder scheibenformigen Teilchen kann bei konz. Solen durch FlieBen- 
lassen erzeugt werden. (Ygl. D ie se lh o rs t u. F reu n d lich , Physikal. Ztschr. 17. 
116; C. 1916. II. 45) aueh durch den elektr. Strom (vgl. yorst. Ref.) Nachweis durch 
Schiitteln bei intensiyer Beleuclitung. Sole mit kugeligen Teilchen zeigen Sclilierenb. — 
Unterss. des abgebeugten Lichtes mit einem Nikolschen Prisma konnen AufscliluB 
geben uber innere Anisotropie, wie es Vf. am y206- u. Eisenhydroxydsol zeigt. — 
Doppelabsorption u. Doppelbrecliung sind Unterschiede in der Lichtabsorption u. 
Lichtbrechung des mit yerschiedener Schwingungsriclitung durch den anisotropen 
Korper hindurchtretenden Lichtes. — Konz. Sole von Chrysoplienin, Benzopurpurin, 
Setocyanin werden durch FlieBenlassen iiber einen Objckttriiger anisotrop. Bei Be- 
traclitung durch einen Nikol erschcinen sie, je nach dem wic die FlieBrichtung 
zur Schwingungsrichtung des Lichtes stelit, in yerschiedenen Farben. Vf. bespriclit 
ausfiihrlich die Deutung der yerschiedenen, farbenpriiclitigen Bilder. Ferner werden 
Apparate zur Messung der Anisotropie beschrieben (ygl. F reu n d lich , S ta p e lfe łd  
u. ZOCHER, Ztschr. f. physik. Ch. 114. 160: C. 1925. I. 1852). — Die Doppelbrecliung 
hangt bei Gelen stark von dem Brechungsindes der Imbibitionsfl. ab. (Vgl. F rey, 
Kolloidchem. Beihefte 20. 209; C. 1925. II. 272). Es wird die Abliiingigkeit der 
Stromungsanisotropie von dem Alter u. der median. Beanspruchung untersucht u. 
graph. dargestellt. (Kolloid-Ztschr. 37. 336—51. 1925. Kaiser Wilh.-Inst. f. physi
kal. Chemie u. Elektrochemie. Berlin-Dahlem.) Lasch.

H. Siedentopf, Uber Neuenmgen zur Dunkelfeldbelcuchtung. Das Gesetz von 
Abbe besagt, daB bei der mkr. Abbildung ohne die Mitwrkg. der durch Beugung 
abgesplitterten Liclitstrahlen iiberhaupt kein Bild zu stande karne. Dieses Gesetz 
muBte durch das Aufkommen der Dunkelfeldbelcuchtung u. Ultramikroskopie cr- 
ganzt werden. Yf. entwickelt die Unterschiede im Gittergcsetz fiir Heli- u. Dunkel- 
feldbeleuclitung u. zeigt die Grenze des Auflosungsyermógens bei scliiefer Be- 
leuchtung. Aueh die Punkt- u. Strichgesetze fur Ilell- u. Dunkelfeldbelcuchtung 
stimmen bis auf cinige Faktoren mit dem Abbesclien Gittergcsetz fiir Hellfeld 
iiberein. — Man muB damach trachten, die Schiefe der Dunkelfeldbelcuchtung 
nocli weiter zu steigern. — Die yom Yf. im Jahre 1912 angegebenen bizentr. 
Spiegelkondensoren bieten die Moglichkeit einer priizisen Stralilenregulierung. Bei 
der Sammlung der SuBerst schief yerlaufenden Stralilen muB der Astigmatismus 
streng behoben werden, was durch Zerstreuung an einer konvexen u. nachherigen 
Sammlung an einer konkayen Spiegelfliiche moglich ist. — Auf Grund dieser 
Uberlegungen wurden yon den ZciBwerken zwei neue Dunkelfeldkondensoren
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„Leuchtbildkondensor“ u. „Kardioidkondensor Modeli 1925“ zu dem Zwecke, mog- 
lichst hohe numerische Aperturen von Objektiven zu yerwenden, konstruiert. Der 
Leuchtbildkondensor dient zur Unters. von Aufstrichpriiparaten, der Kardioid- 
kondensor zur Unters. wss. Praparate. — Vf. zeigt an einigen Abbildungen yon 
mkr. Praparaten die stark gesteigerte Lcistung der neuen Apparate. (Kolloid-Ztschr. 
37. 327—35. 1925. Jena.) Lasch.

C. M. Ramirez Corria, Methode zur elektwen Fdrbung der Amoeben in Ge- 
websschnitlcn. Histolog.-teclm. Vorschriften fiir die Fiirbung yon Geweben mit 
Tannin, Silberoxyd u. Goldchlorid zur Sielitbarmachung der Amoeben. (C. r. soc. 
de biologie 93. 1015. 1925. Buenos-Aires. Inst. d’anat. path.) Oppenheimer.

Willi. Y. Móllendorff, Unter suchung en zur Theorie der Fdrbung fixierter Prd- 
parate. III. Wilh. v. Mollendorf und Milie V. Móllendorf: Durchtrdnkungs- und 
Niedcrschlagsfdrbung ais Haupterscheinungen bei der histologischen Fdrbung. (TI. vgl. 
Arch. f. mkr. Anat. 100. 61; C. 1924. II. 2188.) Die histolog. Fiirbungen werden 
nicht von der chem. Affinitiit des Farbstoffs, sondern von physikal.-cheni. Eigcn- 
schaften des Farbemittels u. des zu fSrbenden Objekts bestimmt. Es sind zu unter- 
scheiden: Niederschlagsfarbung, nur mit bas. Farbstoffen, w. Durchtrdnkungs fdrbung, 
die von der Diffusionsfahigkeit der sauren FarbstofFe u. der Strukturdichte des 
Priiparats abliiingt. Bei sauren Farbstoffen nimmt Starkę der Fiirbung mit fallcnder 
DispersitSt zu. (Ztschr. f. d. ges. Anat; Abt. III. Erg. d. Anat. u. Entwickl.- 
Gesch. 25. 1—66. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 27—28. 1925. Hamburg, Anat. Inst. 
Ref. P etep.fi.) Oppenheimer.

W. Dorner, Ein einfaches Yerfahren zur Fdrbung von Sporen. Nigrosin ent- 
farbt die nach Ziehl gefarbten Bazillen, liiCt aber den Sporen ihre Farbung. Mit- 
teilung eines darauf gegriindeten Arbeitsyerf. u. mkr. Farblichtbilder, (Le Lait. 6. 
8—12. Liebefeld - Bern, Etablissement fćdćral d’industrie laitiere et dc bacterio- 
logie.) Groszfeld.

Joseph. Gicklhorn und Rudolf Keller, Uber elektive Vitalfarbungen zweier 
Driiseii von Daphnia magna Muller. (Ygl. Bioehem. Ztschr. 153. 2; C. 1925. I. 412.) 
Die Einzelheiten der zahlreichen Beobachtungen mit 180 Farbstoffen konnen hier 
nicht wiedergegeben werden. Sie ergeben Schliisse auf die Funktion gewisser Or
gan e. Fiir die Theorie der Yitalfiirbung ergibt sich, daB nicht konstitutionsehein., 
sondern physikochem. Faktoren far das Ergebnis yerantwortlich sind. (Biolog. 
Zentralbl. 45. 154— 69 ; Ber. ges. Physiol. 3 2 . 198—99. 1925. Ref. v. Mó l l e n 
d o r f f .) Sp ie g e l .

K. S. Gibson, Gesetzmafiigkciteii fiir die Lage des Schicerpunktes der spektralen 
Durchldssigkeit bei kiinstlichen Tageslichtfiltern. Yf. ftihrt aus, daB die spektrale 
„Centroide“, d. h. der spektrale Schwerpunkt der Durchsichtigkeitskurye von Glas- 
filtern in linearer Beziehung steht zu der Dicke des Glases u. der spektralen „Cen- 
troide" des hindurehgehenden Lichtes u. daB ferner eine lineare Beziehung zwischen 
den spektralen Centroiden des Lichtes bei yerschiedenen Farb temp eraturen u. den- 
jenigen desselben, von dem Filter durchgelassenen Lichtes besteht. Es wird iiber 
diesbeziigliehe Messungen berichtet. (Journ. Opt. Soc. America 11. 473—78. 1925. 
Washington.) Frankenbuiiger.

Hermann Schiller, Uber eine neue IAchtąuelle und ihre Amoendungsmoglichkeiten. 
Vf. beschreibt ein Gasentladungsrohr, welches auBer Glimmentladungen von Gasen 
auch solche von Metalldiimpfen lierzustellen ermoglicht. Wesentlich ist hierbei 
die Anwendung einer Kathode von der Form eines beiderseits geschlosscncn Holil- 
zylinders, dessen einzige Óffiiung ein Spalt in einer der Endflachen bildet. Die 
Potentialyerhaltnisse in dieser Kathode u. speziell in dereń Spalt ergeben gleich- 
zeitig yerschicdene Anregungsbedingungen fiir die Spektra. Weiter ist Beobacli- 
tung des Leuchtens von Moll., die durch StoBe zweiter Art angeregt sind, ermog-
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liclit, fcrncr dic Erzeugung von StarkefFekten u. Buckschiiisse au3 den Unterss. auf 
dic Vorweilzeiten in den Anrcgungszustiinden der Eesonanzlinien. Die Anwendungs- 
moglichkeiten der Entladungsrohre werden an Beispielen diskutiert. (Ztschr. f. Physik
35. 323—37. Potsdam, Pliys. Lab. d. ElNSTElN-Stiftung.) KYROPOULOS.

W ilhelm  Schiitz, Bemerkuhg zu einer Arbeit von II. Schulz: Kalkspaltlinsen ais 
Polarisatóren. (Ygl. Ztschr. f. Physik 32. 502. 33. 183; C. 1925. II. 1197. 1698.) 
Kichtigstellung eines MiByerstandnisses u. Prioritatsdiskussion. (Ztschr. f. Physik 
34. 545—46. 1925. Tiibingen, Physik. Inst.) Kyropoulos.

A. Cotton und E . Descamps, Uber ein phoiographisches Spektropolarimeter fur 
das UUraviolctt. Beschreibung des Baus u. der Methodik eines solclien Apparats. 
(C. r. d. TAcad. des sciences 182. 22—26.) E n s z l i n .

I. 0. G-rifflth, Eine Anwenduiig der Spektrophoiographie auf die Mcssung liolier 
Temperaturcn. DioTemp.-Best. eines leuclitendenKorpers aus dcm yerhaltnis derStrah- 
lungsintensitiiten zweier "Wellenlangen scines Spektrums bictet Schwierigkciten, wenn 
der Zustand des Korpers unbestiindig ist. Vf. wendet daher eine photographischc 
Methode an, mit dereń Hilfe eine augenblickliche Fixierung des Spektrums moglich 
ist. Das Spektrum wird durch einen opt.-neutralen Kcil, der einer pliotograph. 
Plattc unmittelbar gegenubcrstcht, photographiert. Die Linien eines He-Spektrums 
dienen ais Bezugslinien. Die Grenzen des Spektrums iindern sich in ihrer Hohe. 
Dic Veranderung hiingt yon der Energievcrteilung, d. li. von der Temp. ab. Bei 
der angewandten Methode betriigt die Felilergrcnze bei 5000° ungefShr 40°, bei 
100001' uugcfiihr 150°. (Proc. Physical Soc. London 22. 85—87. 1925.) Sittig.

P ierre  Seve, Spektrograph mit nicht gcncigtcr Plalte. Durch Anwendung eines 
Mctallhohlspiegcls aus platiniertem Glas, wclclicr die ultrayioletten Strahlen kon- 
yergent reflektiert, gelingt es, ein Bild senkrcclit zur Achse der Kamera zu erhalten, 
wobei ein Ncigcn der Platte yermieden wird. (C. r. d. lAcad. des sciences 182. 
57—58.) Enszlin.

Clemens Schaefer, Zur heterochromatisclien Photometrie. Bei den von Gibsone 
ausgcfiihrten Messungen mittels des Glansclien Photometers (Einstellung auf groBte 
Ahnliclikeit) u. mittels der Flimmermethode zeigte sich die S ch ro d in g ersch e  Bc- 
dingung (Ann. der Physik [4] 63. 397. 427. 481. [1920]) ais erfiillt, d. h. man kommt 
beim Photometrieren yon 2 yerschieden gefiirbten Pigmenten, dereń Farbtone im 
Spektrum weit auscinander liegen, zum selben Rcsultat der „IIelligkeitsmessung“, 
gleichgiiltig, wieyicle oder welche Zwischenstufen man einschaltet. Dadurch wird 
die experimentelle Best. der Helligkeit nach einer dieser beiden Methoden moglich. 
(Physikal. Ztschr. 26. 58—64. 1925.) Behrle.

Clemens Schaefer, Zur heterochromatisclien Photometrie. II. Mitt. (I. ygl.
yorst. Eef.) Einige Erweiterungen der Ergebnisse der letzten Arbeit u. allgemeine 
Cberlegungen iiber Helligkeitsbestst. yon Pigmenten. (Physikal. Ztschr. 26. 908—13. 
1925. Marburg, Univ.) U lmann.

F. C.jToy, Messung von Strahlungsintensitaten mittels photographischer Methoden. 
Vf. bespriclit zwei pliotograph. Methoden zur Best. von Intensitiiten, die erste haugt 
yon den cliarakterist. Eigenschaften der speziellen Plattenart ab, u. es ist notig, vor 
den Messungen genau die „cliarakterist. Kurve“ der Emulsion zu bestimmen. Diese 
Methode kann noch kompliziert werden, wenn bei den Messungen andere Exposi- 
tionszeiten angewandt werden ais bei der Kalibrierung. Bei der 2. Methode dient 
die Platte nur zum Nachwcis gleicher Intensitateu derselbcn Strahlungsart; die 
Methode beruht auf der einzigen Voraussetzung, daB auf benaclibarten Tcilen der 
Plattc Strahlung der gleichen Intensitat, der gleichen Qualitiit, wahrend der gleichen 
Einwirkungszeit beim Entwickeln der Platte auch den gleichen Effekt erzcugt. Vf. 
gibt der 2. Methode den Vorzug. (Naturę 117. 83—84. British Photographic Ees. 
Association.) Josepuy.
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F. A. Lindem ann und T. C. Keeley, Ein pliotoelektrisches Strahlungspyronietcr. 
Die MeBmęthode berulit auf der Beobachtung, daB einige Metalle fiir verschiedenc 
Teile des Spektrums empfindlieh sind. Das an einer lialb verspiegclten Platte teils 
bindurcligehende, teils reflektierte Licht wird, nachdem es durch passend gewiihlte 
Farbfiltcr hindurchgegangen ist, von einer Cs- u. einer K-Zelle aufgefangen u. die 
von beiden aufgenommenen Energien vergliclien. Daraus wird unter Benutzung 
des Wiensclien Strahlungsgesetzes die scbwarze Temp. des Strahlers berechnet. 
(Proc. Physical Soc. London 22. 69—73. 1925.) Sittig.

Gh Vortm ann und F. B inder, Uber die Anwendung des Uranosulfats in der 
Mapanalyse. Uranosalze reduzieren Fc-(III)-Salze, freies CLit HC103 u. IL.CrO^ u. 
konnen zu ilirer titrimetr. Best. dienen; Fe laBt sich auch bei Ggw. von Molybdiin- 
siiure bestimmen. Der 0 2 der Luft, II20 2 u. J 2 wirken sehr wenig, Br2 nur teilweisc 
oxydierend auf Uranosalze. — Uranosulfat-Lsg. entsteht durch Red. vou stark 
schwefelsaurer Uranylsulfat-Lsg. mit Zn oder Al u. wird gegen KMnO.,-Lsg. ciu- 
gestellt. Der Wirkungswert der Lsg. iindert sich beim Aufbewahren im Dunkeln 
nur wenig. — FeCl3 wird mit KSNC ais Indicator bei 60° bis zum Versclnvinden der 
Eotfarbung titriert — Der MnOa-Gehalt von Braunstein wird durch Einw. des mit 
HC1 entwickelten Cl2 auf uberschussiges Uranosulfat u. Titration mit bekaunter 
FeCl3-Lsg. bestimmt. — Ebenso werden Chlorate u. Chromate in HCl-Lsg. durch 
Uranosulfat reduziert, der UberschuB wird mit FeCl3 zuriicktitriert, — Nitrate werden 
iudirekt durch Osydation vou Ferrosalz u. Titration des Ferrisalzes bestimmt. (Ztsclir. 
f. anal. Ch. 67 . 269—76. 1925. Techn. Hochschule, Wien.) R. Schmidt.

E. Collard, fil3, Aufbewahrung titrierter Losungen von Natriumtliiosulfat. Nach 
3 ‘/2 Jahren wurde jodometr. u. durch S-Best. der gleiche Titer (24,76 statt 24,80) 
gefunden. (Ann. des Falsifications 18. 548. 1925.) Groszfeld.

W. B dttger, Einige Eegeln iiber die Yerwendung von Normallosungcn aus 
FixanaJsubsłanzen. Regeln fiir Benutzung von Fisanalsubstanzen betreffend Alkali- 
u. Acidimetrie, Osydimetrie, Jodometrie u. Argentometrie. (Ósterr. Chcm.-Ztg. 29 .
4—6. Leipzig.) R. Schmidt.

I. M. Kolthoff, 0. Tomićek und Conmar Robinson, Uber die potentiometrisclic 
Einslellung von Titanchloridloswigcn. (Vgl. Rev. trav. chim. Pays-Bas. 4 3 . 775. 
1924; C. 1925. I. 130). Es werden die von Zintl u. Raucu (vgl. Ztsclir. f. anorg. 
u. allg. Ch. 146. 281; C. 1925. II. 2013) gegen die potentiometr. Einstellung von 
TiCl3-Lsgg. mit KjCr20 7 erliobenen Bedenken besprochcn. Die Einstellung mit 
CuS04 geht rascher, aber die erhaltenen Resultate sind 0,2—1,2°/0 zu lioch. Es 
wird KsCr20 7 ais Ursubstanz empfohlen, bei welchem sich nach Zusatz von etwas 
CuS04 das Potential auch rascli einstellt. Ferriammonalauu, welehes zur Ver- 
liinderung der Verwitterung neben einer gesattigten Lsg. yon NaCl-Zucker auf- 
bewahrt wurde u. K2CraOT ergaben denselben Titer. CuS04 liefert ebenfalls richtige 
Werte, wenn ihm 0,5 g KCNS zugesetzt werden, auch ist der Potentialsprung 
groBer. Vff. geben dem K2Cr20 7 infolge seiner einwandfreien Zus. den Vorzug, 
(Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 50 . 157—62. Utrecht u. Pragcr Uniy.) Enszi.in .

I. M. Kolthoff, Die Einstellung von Salzsaure gegen Kaliumjodat, im Vergleich 
mit den mit Soda und Borax erhaltenen Ergebnissen. Die Rk. 6H' -J- JO'3-j- 5 J  -> 
3 J 2 -f- 3 HjO ist zur Einstellung starker Siiure gegen ICJ03 geeignet. Gleiclies Er- 
gebnis wie mit Na2B40 7 u. Na2C03. Lctzteres ist aber ais Urstoff, weil liygroskop. 
u. mit Dimethylgelb sclilecht umschlagend, weniger zu empfelilen, wolil Borax, der 
Methylrot scharf zum Umschlag bringt. Das heute gultige Atotngewicht von B  
zu 10,82 wurde bestatigt gefunden. (Pharm. Weekblad 63. 37—48. Utrecht, 
Univ.) Groszfeld.

F ritz  G. Hoffmann, Uber Kochsalzlosung ais gasanalytische Sperrfliissigkeit. 
Die Yerss. (Kuryenbilder) ergaben: Die Loslichkeit von C02 ist in verd. IIC1 u.
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H2S04 fast ebenso groB wie in reinem W. In NaCl-Lsg. nimmt sie mit steigendem 
Gehalt ziemlieh gleiclimiiBig ab ohne Rtteksiclit auf die Ggw. von II2S04. In Ggw. 
von HC1 nimmt die Losliebkeit zu. Man verwendet daher am besten ais Sperrfl. 
eine nicht yollig konz. NaCl-Lsg. yon 22 Gewichtsteilen NaCl in 78 Teilen W. 
ohne SSurezusatz. Es empfielilt sieli die Verwendung reincn NaCl, weil C02 darin 
im Verhiiltnis 14 : 15 weniger 1. ist ais in Lsg. von Kochsalz. Zur Auswahl der 
Lsgg. bediento sich Vf. des Gibbschen Dreiecks, dessen Anwendung er erortert. 
(Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 23—24. Lugau i. Sa.) Jung.

Elem ente und anorganische Yerblndungen.
I. M. KolthofF, Zur Mikrotitration von Jodid. Vf. modifiziert die jodometr. 

Methode von L ang (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 122. 332, 142. 229, 279, 144. 75; 
C. 1922. IV. 819. 1925. I. 1615, 2637. 1925. II. 2285), die darauf beruht, daB Jodid 
bei Ggw. von HCN von einem starken Oxydans zu dera farblosen Jodcyanid oxy- 
diert wird, bei Abwcsenlieit von HCN dagegen zu elementarem J. Vf. benutzt ais 
Oxydans K J0 3 u. verwendet nicht Starkę ais Indicator, sondern bestimmt den Eu d- 
punkt durch das Auftreten bezw. Verschwinden der violetten Farbę in CC14. 
0,1 mg J  kann noch mit einer Genauigkcit yon etwa 1% in 100 ccm Fl. bestimmt 
werden. (Mikroehemie 3. 75—79. 1925. Utrecht, Uniy.) Lascii.

Gustaf A lsterberg, Uber Jodidanalyse und neue Einstellungsinethoden fur Per- 
manganat- und Hyposulfitlosungcn. I. Die oxydimetr. Best. der Jodide mit Hilfe 
yon KMnOj unter Zusatz von II2S04 u. KCN beruht auf folgenden Rkk.:

I. 2 KMnO* 4 - 10HJ +  3H2S04 =  2MnS04 +  K2S04 +  5II20  - f  5J.,;
2. J3 +  HCN ^  JCN -|- IIJ; 

letztere Gleichung soli die nicht yollstandigc Umsetzung des J 2 zu Jodcyan dar- 
stellen. Zum ScliluB der Rk. befindet sich nur farbloses JCN in Lsg., jeder Uber
schuB an IvMn04 macht sich durch rosa FSrbung bemerkbar. In 100 ccm Lsg. 
werden 10 ccm H2S04 1 : 10 u. 1—2 ccm 10°/0 KCN-Lsg. hinzugegeben. Diese 
Methode ist gut anwendb?.r mit 1,0-n., 0,1-n, u. 0,05-n. KMn04-Lsgg. Bei 0,01-n. 
KMn04 wird der Umschlag weniger deutlich.

II. Die jodometr. Best der Jodide beruht im Prinzip auf der Riicktitration des
durch KMn04-0xydation gebildeten JCN mit Hilfe von Na^S20 3. Der Verlauf der 
Rk. ist wie folgt: JCN +  2Na2S20 3 =  NaJ -[- NaCN +  Na2S4Ou. Eine besondere 
Zugahe von E J  bei dieser Rk. ist unnotig, es yerscharft aber unter Umstanden den 
Umschlag. Ein Ubertitrieren beim Oxydiercn mit KMn04 ist unbedeutend, soweit 
sich nicht Mn02 ausgeschieden hat, wenn man mit Oxalsiiure den KMn04-Uber- 
schuB beseitigt. — Bei kleinen Jodidmeugen u. groBen Cyanidmengen yerscharft 
man den Umschlag durch Zusatz von KJ. Bromide storen, doch kann dereń Ein
fluB durch Zusatz yon Salicylsiiurc (das frei werdende Brom yerbindet sich zu Tri- 
bromsalicylsaure) geschwacht werden. — Zu beachten ist, daB stets das KMn04 
mitVorsiclit zugegeben wird, wenn es auch ohne Berucksichtigung bleibt. Vf. gibt 
endlich eine Kritik der bestelienden VerfF., Permanganat u. Thiosulfat einzustellen. 
Der Vorteil der VerfF. des Vfs. bestclit in der gleichzeitigen Einstellung zweier 
Lsgg. mit Hilfe eincrTitersubstanz. Besonders fiir die Einstellung yon 0,01-n. Na2S20 3- 
Lsgg. sei die Jodkaliummethode sehr zu empfchlen. (Bioclicm. Ztsehr. 166. 1—23.
1925. Lund, Uniy.) Haase.

A. K ultjug in  und N. Iw anow sky, Mikrobestimmung des Sticksto/fs. Bei der 
Methode von Bang ist ein Kiihlrohr aus Quarz unerlaBlich. Ersctzt man aber die 
jodometr. Best. des NI13 im Destillat durch die colorimetr. (NeBlerisation), so kann 
man auch mit einem Glasrohr auskommen. Bei Mengen yon ca. 0,05 mg N kann 
man so mit einem mittleren Fehler yon +  5,4% arbeiten. Man yergleicht mit
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einem Blindyers., so daB auch minimale Yerunreinigungen der Reagenzien mit NIT3 
nicht storen. (Biochem. Ztschr. 165. 118—21. 1925. Saratów, Staatl. Univ.) Sp.

K. R iirschner und K. Scharrer, Uber die Bestimmung des Niirations. Dic 
Anwendung von Cu-Pulver (ygl. Scharrer, Chem.-Ztg, 49. 243; C. 1925. I. 2111) 
yersagt bei Nitraten; es rcduziert sofort unter B. von Stickoxyden, wodurch groBe 
N-Yerluste entstehen. Genaue Resultate erhalt man, wenn man zur Red. die Kom
bination Blumendralit u. CuO yerwendet unter genauer Einlialtung der im Original 
mitgeteilten Arbeitsyorschrift. (Chem.-Ztg. 49. 1077—78. 1925.) J u n g .

Otto Prockę und Josef Śveda, Beitrag zur volumetrischen Besthnmung 
von Arsentrioocyd durch Pennanganat. Die Best. yon As20 3 mit KMn04 im salz- 
sauren Medium kann auch bei gewohnlicher Temp. sehr rasch ausgefiihrt werden, 
wenn man geeignete Katalysatoren (J+) anwendet. Der Endpunkt ist scharf u. 
diese Methode ist auch bei anderen Yerbb. des dreiwertigen Arsens gleichwertig 
der jodometrischen. (Ćasopis Ćeskosloyenskeho Lekarnictya 5. 68—73. 1925.) Sto.t.

F. Krauss, Beitrdgc zur qualitativcn Analyse. I. Uber die Fliichtigkcit der behn 
TJbergiepen von Bariumsulfat mit konz. Schicefelsaure entstehenden Vemndungen. 
Die aus BaS04 u. konz. H2S04 entstehende Verb. ist fUichtig, was beim Nachweis 
der Borsaure zu beriicksichtigen ist. (Chem.-Ztg. 50. 33. Braunschweig, Teclin. 
Hochsch.) J ung.

Laboratories of Lehn and F in k , Bestimmung von Kaliumchlorat. Ein Ver-
gleich der Methoden. Es werden Chloratbestst. nach 3 Mcthoden ausgefiihrt, indem 
einmal das Chlorat mit S03 zu Chlorid reduziert u. dieses bestimmt wird. Ein 
anderes Mai wird mit Titanochlorid titrimetr. der Chloratgehalt ermittelt. Die
з. Methode beruht darauf, daB das Chlorat mit Ferrosalz reduziert u. der Ferro-
salzuberschuB mit Permanganat zuriicktitriert wird. Diese Methode liefert dic 
besten Werte, wahrend die erste (Best. des Chlorides) ganzlich unbefriedigend ist. 
Die Titanochloridmethode liefert gute Resultate, ist aber unpraktisch. (Ind. and
Engin. Chem. 17. 1277—78. 1925. Bloomfield, N. J.) Hantke.

Gustav M uller, Ein Ruhrapparai zur Ausfiihrung von Kalianalysen nach der 
Weinsauremelhode yon Przibylla. Der nach Angaben yon P hzibylla gebaute App. 
besteht aus einer groBeren Anzahl von Riihrern, die kreisformig um eine gemcin- 
samc Antriebsscheibe angeordnet sind, sie konnen zugleich oder einzeln gebraueht 
werden. Die RiihrgefaBe, weithalsige Flaschen yon 160—170 ccm Inhalt, die durch 
Bleiringe beschwert sind, stehen in zwci halbkreisformigen Wasscrbiidern. Der 
App., weleher mit der Hand oder durch Motor betrieben werden kann, ist von 
Gustav MOller, Glasinstrumentenfabrik, Ilmenau (Thiir.) zu beziehen. (Kali 
20. 31.) U lmann.

P. Budników, Vergleichende Studien iiber die Methoden der quantitativen Beslim- 
mung des Schwefelnalriums. 7 Methoden wurden an einem chem. reinen Natriumsulfid 
mit 32,5°/o Na,S u. einem techn. Prod. mit 607 0 N :l,S  gepriift. — A. 2 Methoden 
zur Best. des Gesamtschwefels: 1. grayimetr. durch Osydation mit Br-W. u. Fallung 
ais BaS04. — 2. Benzidinmethode von Raschig (Ztschr. f. anal. Ch. 43. 113 [1904]).
— B. 2 Methoden zur Best. des oxydierbaren Schwefels: 1. Jodtitriermethode der 
N orddeutschen chem. Fabrik Harburg (Chem.-Ztg. 47. 752; C. 1923. IV. 
787). — 2. Osydation mit Ferrisulfat nach BUDNIKÓW u. KRAUSE (Ztschr. f. anorg.
и. allg. Ch. 122. 171; C. 1922. IV. 106) nach folgenden Rkk.:

- f  Fe2(S04)s == 3Na.2S04 +  FeS +  S 
2FeS +  2Fe3(S04)3 =  6FeS04 +  2S.

Das entstandene FeS04 wird mit KMnO., trtriert. — C. 2 Methoden zur gemeinsamen 
Best. des Sulfid- u. Hydrosulfidschwefels: 1. Die Cd-Acetatmethode, Fallung mit 
Cd-Acetat, Osydation des Nd. mit Br-W. u. Fallung ais BaS04. — 2. Die Tupfcl- 
methode yon B a tteg ay  (Ztschr. f. Farben- u. Textilchemie 2. 349 [1903]); man
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titriert oinc mit Essigsaurc neutralisicrte NiuS-Lsg. mit ZnS04-Lsg. bis beim Tiipfeln 
Pb-Papier nicht mehr gefiirbt wird. — D. Methode zur g e tre n n te n  Best. des 
Sulfid- u. Hydrosulfidschwefels nach E. P odreschetnikoff (Ztschr. f. Farben- 
industrie 6. 388 [1907]). Zuniichst wird das bei der Ilydrolyse von Ną,S nach Rk. 
Na^S -f- H20  =  NaOH NaHS entstehende NaOH mit Vio‘n- HCl u. Phenol- 
plithalcin titriert, gegen das sich NaHS sowie ev. yorliandenes Na^SO,, u. Na^S^Oj 
neutral yerhalten. Die 2. Halfte des Na2S, die bei der Rk. in NallS iibergeht, 
wird nach Zusatz von neutralem Formaldehyd titriert; nach Rk. NaHS +  H20  
+  HCOH =  NaOII -f- H2C(SH)(OH) entsteht NaOH. Je nachdem das Prod. 
auCer Na2S noch NaOH oder NaHS enthalt, wird bei der 1. oder 2. Titration 
mehr HCl yerbraucht u. dadurch auch die Best. dieser Beimengungen ermoglicht. 
(Ztschr. f. anal. Cli. 67. 241—48. 1925. Polytechn. Inst., Iwanowo-Wosnessensk, 
RuBlnnd.) R. Schmidt.

W. Strecker und F. Orozco Diaz, U ber die quanłiłative Beslimmung des 
Bubidiums und des Caesiums. Rb u. Cs lassen sieli wie K ais Perchlorate be- 
stimmen. Die Lsg. des Chlorids wird mit 70% >g- HC104 unter Umriihren bis zum 
Entweichcn von HC104-Diimpfen erhitzt; dann wird 10—15 ccm A. mit 0,3% IIC104 
zugegeben, u. durch einen Glastiegel dekantiert u. in diesen alsdann der Nd. ge- 
bracht. Ausgewasclien wird mit A. mit 0,3% HC104. Nach dem Trocknen bei 
150° wird gewogen. Der Perchloratnd. kann auch mit Na.2C03 u. KN03 reduziert 
u. das Chlor nach Volhard titriert werden. Um Yerluste beim Sclimelzeu zu ver- 
liindern, die durch Schiiumen eintreten, verwendet man anstatt KN03 besser Hydrazin- 
sulfat. Yerss. zur ąuantitat Best. des Rb ais Rb3[Co(N02)s] scheiterten an der ver- 
schiedenen Zus. des Nd. trotz gleieher Fallungsbedingungen. Die Zus. des Nd. 
seliwankt zwischen Rb.2jSTd[Co(NO.\] u. RbNa.,[Co(N0.2)^ mit 1— 2 ILO. Cs liiBt 
sich bei 80° ais Cs2[Co{N0.2)a]' IŁO bestimmen. Sowolil Rb wie Cs bilden mit ŚnCl4 
einen wl. Komples Rb.t[SnClJ . Dieser liiBt sich zur Abscheidung u. gleichzeitig 
zur Trennuug yon K, welches diesen nicht bildet, beniitzen. Eine mogliehst konz. 
wss. Lsg. der Chloride wird mit einer Mischung von 1 Teil konz. HCl u. 2 Teilen 
A. yersetzt u. in der fast bis zum Sieden erhitzteu Lsg. mit einer h. Lsg. yon 
SnCl4 in A. gefallt. Nach 4 Stdn. wird der Nd. abfiltriert mit absol. A. gewaschen 
u. bei 110° getrocknet. Cs laBt sich von Rb dureli seine swl. Verb. mit SbCls in 
Eg. trennen, wahrend sowohl die Vcrb. mit KC1 wie mit RbCl 11. ist. Zur ein- 
faehen Best. des Cs wird das Chlorid in sehr wenig W. gelost, mit Eg. yersetzt 
u. bei 90—100° mit einer k. gesiittigten Lsg. von SbCl3 in Eg. gefallt. Es scheiden 
sich klcine sechsseitige Tafeln der Zus. 3CsCl-2SbCli aus, welche nach dem Filtrieren 
bei 115° getrocknet werden. Ist viel RbCl u. wenig CsCl yorhanden, so setzt man 
FeClj oder NaCl zu, um ein MitreiBen von RbCl zu yermeiden. Wahrend mit FeCl3 
die Salze SCsCl^SbCl^-FeCls u. 2CsCl-2SbCl3-ll2FeC% entstehen, bilden sich mit 
NaCl Prodd. wechselnder Zus. Das Cs wird nach dcm Losen in HCl ais Per- 
chlorat bestimmt. Zur Trennung yon K, Rb u. Cs wird durch Zusatz von alkoh. 
HCl die Hauptmenge des KC1 ausgefiillt. Rb u. Cs zusammen mit SnCl4 ab- 
geschicden u. im Filtrat u. der Fallung mit alkoh. HCl das K ais KC104 bestimmt. 
Cs wird nach der Entfernung des Sn mit SbCl3 unter Zusatz yon FeCl3 abgeschieden 
u. ais Perchlorat bestimmt. Im Filtrat wird das Rb bestimmt. (Ztschr. f. anal. 
Ch. 67. 321—41. 1925. Marburg, Uniy.) Ekszlin.

W. Strecker und P. de la  Pefia, Uber die quantitative Bestimmung des 
TJialliunis. 1. Kobaltnitritmethode: Aus einer Salzsg. wird Tl durch Natrium- 
kobaltinitrit bei 80° ais Natrium-Dithalliumkobaltinitrit NaTl3Co(NO2)0, ąuantitatiy 
gefallt. Der mit dem nach Garola u. Braun (Ann. des Falsifications 10. 572;
C. 1918. I. 1188) bereiteten Reagens erzeugte u. filtrierte Nd. wird 2—3 mai mit 
80%ig. A. gewaschen u. 2 Stdn. bei 100—110® getrocknet; Fehler: -f~ 0,4—0,8%.
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2. Gasyolumetr. Metliodc: Tl wird aus einer Salzlsg. durch Mg abgeschieden, 
Mg mit NH.,C1 lierausgelost, Tl in HC1 gelost u. der entwickelte IIS gemessen. 
Nach der Abseheidung des Tl ist bei den weiteren Operationen die Oxydation des 
Tl infolge von Luftzutritt durch besondere VorsiehtsmaBuahmen zu verhiiten; 
Fehler: -j- 0,1—0,2%. — 3. Wiigung a!s Metali: Das dureli Mg abgeschiedene Tl 
wird im IL-Strom bei 200—210° getrocknet u. nach dcm Erkalten gewogcn. —
4. Best. ais Legierung: Man fiigt in der Wannę zu dem durch Mg abgeschiedeuen 
Tl nach Herausloscn des Mg einen gewogenen, ca. 2 g schweren Regulus von 
Woodscliem Metali, in dem sich das Tl lost; die Gew.-Zunahme ergibt das Tl. —
5. Titrimetr. Best. Fiillung mit uberschussigem KJ ais TU. Im Filtrat wird das
Jj durch HNOj in Freiheit gesetzt, mit Xylol ausgeschiittelt u. mit Thiosulfat 
titriert; vgl. Fresenius (Ztschr. f. anal. Ch. 5. 318. [1866]); Fehler ca. -j- 0,3%. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 67. 256—69. 1925. Marburg, Univ.) E. SCHMIDT.

R udolf Lessnig, Uber die Trennung des Eisens und Alutniniums von Zirlconium. 
Zur Trennung des Fe u. Al yom Zr wird dic salzsaure Lsg. mit NH4C1 u. solangc 
mit NH,OH yersefzt, bis eben ein Nd. entsteht. Nach Zugabe von ein paar weiteren 
Tropfen NH4OH setzt man 100 ccm k. gesiittigte (NHj)jCO:,-Lsg. zu, verd. mit W. 
auf 400 ccm u. erhitzt 5—10 Min. auf 70—80°, wodurch sich der Nd. von Fe(OH)3
u. Al(OH)3 in einer gut filtrierbaren Form absetzt. Es wird mit h. W. gewaschen, 
in HC1 gelost u. die Trennung wiederholt. Die yereinigten Filtrate mit dem ge- 
samten Zr werden mit HC1 angesiiuert u. konz. Ilierauf fiillt man das Zr mit 
carbonatfreiem NH4OH bei 50° u. gliiht bei 1000°. Es wird angenommen, daB das 
Zr eine Zirkoniumcarbonatosaure bildet, dereń NH4-Salz 1. ist. Um gute Resultate 
zu erhalten, muB die Lsg. frei von Alkalisalzen sein. (Ztschr. f. anal. Ch. 67. 
341—52. 1925. Wien, Techn. Hochschule.) Enszlin.

H enry C. M. Ingeberg , Die Analyse von Substanzen, die eine Misclmng von 
melallisekem Eisen und Eisenoxyden enthalłen. Es wird eine Methode angegeben, 
mit dereń Hilfe Eisen u. seine Oxrjde nebeneinander bestimmt werden konnen. In 
einem Teil der Substanz wird nach einer der iiblichen Arten die gesamte Fe-Menge 
bestimmt. Ein 2. Teil wird zur Best. des Fe"' in C02-Atmosphiire mit einer citronen- 
sauren Lsg. yon KCuCl3 behandelt, im Ruckstand wird Fe'" ermittelt, das yon der 
Lsg. nicht angegriffen wird. In einer 3. Portion wird die Menge C)2 bestimmt, die zur 
Oxydation des metali. Fe u. des Fe” zu Fe"' notwendig ist. Zu einer Lsg. von 
KCuCI3 u. FeCl3, in der die Substanz pulyerformig yerteilt ist, wird unter C02 
nach langerem Stehen HC1 konz. gegeben u. zur yollstaudigen Lsg. yon FeO ge- 
kocht. Darauf wird eine gewogene Menge Mn02 hiuzugefiigt u. die entwickelte 
Cla-Menge in KJ-Lsg. aufgefangen u. bestimmt. In einem Blindyers. wird die Cl2- 
Menge, die Mn02 allein entwickelt, ermittelt u. aus der Differenz zusammen mit 
den iibrigen Werten der Gehalt der Substanz an Fe" berechnet. Die Methode gibt 
genaue Resultate. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1261—62. 1925. Trondhjem, Nor- 
wegen, Techn. Ilochsch.) Hantke.

John H. Hastings, Besthnmung von Zink, Blei, Eisen und Cadmium in Plattcn- 
zinJc. Das Zn wird in yerd. II2SO., gelost, die Lsg. yom PbS04 abfiltriert, letzteres 
in HNOa ( l : l )  gelost, mit II2S04 abgeraucht, das PbS04 in CH3COONH4 gelost, 
auf 100 ccm yerd. u. h. mit Ammoniummolybdat unter Zusatz einer 0,1% Tanninlsg. 
titriert. Um einen besseren Umsclilagspunkt zu erhalten, setzt man 10 ccm einer 
eingestellten Bleiacetatlsg. zu. Im Filtrat des Pb wird das Fe mit KMn04 titriert. 
Zur Best. des Cd werden 25 g in 300 ccm yerd. HC1 (6:25) gelost, wobei nicht 
alles Zn in Lsg. geht, das Cd ungelost bleibt. Nach dem Filtrieren wird in yerd. 
HNO, gelost, mit II,S04 bis zum Entweiclien yon S03 abgeraucht, nach dem Ab- 
kuhlen mit 30 ccm W. yersetzt u. filtriert. Das Filtrat wird zu 500 ccm aufgefiillt
u. 50 ccm dayon auf 200 ccm yerd. mit einem Al-Bleeh gekoeht. Es scheidet sich
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das Cd aus, welches abfiltriert, in verd. HN03 gelost, zur Trockne yerdampft, mit 
HC1 aufgcnommen, auf 200 ccm verd. u. mit 10°/0ig. Natriumbyposulfitlsg. u. mit
10 ccm eingestellter ZnCl2-Lsg. yersetzt wird. Nun titriert man mit Urannitrat ais 
Indicator mit K4Fe(CN)6 das Zn -f- Cd. Cu wird yorlier durcli granuliertes Pb ent- 
fernt. Den Gehalt an Zn crhiilt man aus der DifFerenz. (Engin. Mining Journ.- 
Press 1 2 0 . 1020. 1925.) Enszlin.

G. Yortmann und 0. Hecht, Uber zwei Methoden zur Trennung von Blei und 
Silber. 1. Fiillung yon Pb ais Pliosphat mit 10%ig. NHrPhosphatlsg. in der Warme 
in schwach ammoniakal. Lsg. nach Zusatz von 1,5—2 g Weinsaurc fiir je 0,1 g 
Metallgemisch. Waschen des Nd. mit NH4N 03-Lsg. (1:500); Ag geht ins Filtrat; 
Fehler: -)- 0,1 -0 ,2% . — 2. Fitllung des Ag ais AgJ in weinsśiure-ammoniakal. Lsg., 
in der PbJ2 1. ist. Fur 0,1 g Metallgemisch sind 2—2,5 g Weinsiiure, dann NH4OH 
bis zum sehwachcn Geroch zuzusetzen; Ag wird bei Siedehitze mit 10%ig. KJ-Lsg. 
(10 ccm fiir 0,5 g Metali) gcfiillt; Felilcr: ca. -J- 0,3%- (Ztsehr. f. anal. Ch. 67. 
270—79. 1925. Techn. Hochschule, Wicn.) R. Schmidt.

Ludwig Moser und Władimir Maxymowicz, Die Beslimmung des Wismuts 
und seine Trennung,vom Blei und anderen Metallen durch Hydrolgse. Die Fiillung 
des Bi u. seine Trennung von Pb, Cu, Zn u. Cd beruht auf der Einstellung cincr 
bcstiminten [II'], die durch Zugabe eines Halogenid-Halogenatgemisches, — am besten 
Br'-Br03', — zu der sauern Lsg. der Salze erreicht wird; vgl. Moser u. IrAnyi 
(Monatshefte f. Chemie 4 3 . G73; C. 1923. IV. 79). Die salpetersaure Lsg. der Nitrate 
wird mit N,%C03 neutralisiert, auf 200—300 ccm yerd., mit 2 g festem KBr03 zum 
Sieden erhitzt u. 10%ig. KBr-Lsg. zugetropft bis zur starken Braunfarbung u. 
Triibung. Die Fl. wird auf hcllgelb gekocht u. so oft KBr zugcfiigt bis keine 
Triibung mehr eintritt; das Br2 wird yerkocht u. nach Absitzen u. Filtrieren der 
aus BiOBr bestehende Nd. mit li. W. gewaschen, in yerd. HNOs gelost u. ais BiPO., 
bestimmt (ygl. Moser, Ztsehr. f. anal. Ch. 45. 19 [1906]). Bei Ggw. yon Chloriden 
ist die Bromid-Bromatfiillung doppelt auszufiihren, groBere Chloridmengen sind zu 
yermeiden; vor der Neutralisation mit Na.2C08 ist das Cl-Ion durch KBrOs zu CL 
zu osydieren. NH,-Salze wirken yerzogernd u. miissen zerstort werden. (Ztsehr. 
f. anal. Ch. 6 7 . 248—56. 1925. Techn. Hochschule, Wien.) R. Schmidt.

W. Lidie, Uber die Trennung von Zinn und Antimon, insbesondere aus Zinn- 
Antimon-Blci-Legicrungen auf trockenem Wege. In Verfolg der hiittenmann. Trennung 
yon Sb u. Sn durch Alkali- u. Erdalkalimetalle wurde festgestellt, daB eine quanti- 
tatiye Trennung unter Abscheidung des Sb nicht eintritt, da sich, wie bei Mg nacli- 
gewiesen, Misclikrystallc der Verbb. SnMg2 u. Sb2Mg3 bilden. AuBerdem entsteht 
zwisehen diesem Mischkrystall u. der Restsclimelze ein Eutektikum, welches beim 
Absaigern des ersteren in das Saigermetall iibergeht. Kleine Sb-Mengen lassen 
sich aus dem Sn mit SnFe-Legieriuigen entfernen, welclie bis 10°/0 aufncliinen. 
Sn kann aus SnPbSb-Legienmgen yon einem Teil des Sb u. Pb durch Schwefeln 
entfcrnt werden. Die Sulfide werden median. vom Metali getrennt. Dieser ProzeB 
ist nicht ąuantitatiy, da Sb leicht mit in Sulfid iibergeht. Die Ausbeute ist je 
nacli dem Gelialt yerschieden. Ein Einsatz an 40 g Sn, 50 g Pb u. 10 g Sb ergab 
ein Ausbringen ais Metali an 10,5 g Sn (23,7°/0) (im Original fiilsclilich 0,5 g), 31,3 g 
Pb (62,6%) u. 9,8 Sb (98,0%) u. an Sulfid 29,3 g Sn (73,3%), 18.5 g Pb (37%) u. 
0,2 g Sb (2%). (Metali u. Erz 23. 5—10. Berlin.) E n s z l in .

N. Tananajew und G. Pantschenko, Nacliweis des 'Titans und Urans mit Hilfe 
der Tiipfelanalyse. (Ygl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 0 . 320; C. 1925 . I. 552) 
zum ąualitat. Nacliweis des Ti in Mineralien u. Priiparaten wird ein kleines Kom 
in KHSO| durch Sclimelzen gelost, mit etwas W. ausgezogen. Man ubertriigt die 
Lsg. auf ein mit Chromotropsaurelsg. angefeuchtetes Filtrierpapier. Bei Anweseu- 
lieit yon Ti entsteht eine rosen- bis braunrotc FSrbung auf demselben. Hg”, Ag'
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u. Fe'"-Ioncn stiiren den Naehweis nicht. Bei Anwesenheit des letzteren sctzt man 
etwas SnCl2 u. HC1 zu. Der Naehweis gelingt noch bei 0,005 mg im Trop fen. U 
wird durch Sehmelzen mit KNaC03 oder KHS04 u. Auslaugen mit 11Cl in Lsg. 
gebracht, die Lsg. zur Trockne verdampft, mit einem Tropfen HC1 befeuchtet u. 
mit W. verd. Auf ein Filtrierpapier mit einem Tropfen konz. KJ wird ein soleher 
der zu priifenden Lsg. gebracht. Es sehcidct sich J 2 aus. Nach dem Zufiigen 
eines weiteren Tropfen K J wird mit NajSjOa entfiirbt u. auf den entfiirbten Fleck 
ein Tropfen K {Fe(CN)^ gebracht. Bei Anwesenheit von mindestens 0,001 mg U 
bildet sich ein brauner Fleck. In Ggw. von Ti u. U miissen die beiden vor ihrem 
Naehweis entweder durch konz. (NHJjCOj, in welclier sich das U lost, das Ti nicht, 
oder durch Eg., naelidem vorlier durch NH4OH gefiillt, aber nicht filtriert wurde, 
getrennt werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 150. 163—66. Kicw, Poly- 
techn. Inst.) Enszlin.

Alb. Sauerland, UntersuchungsmetKoden fur Edelmelall-Doublć, Loidrahtc und 
dergl. Vf. teilt Analysengangc mit zur getrennten Best. der Bestandteile der Auf- 
lage u. der Unterlage. Golddoublś auf Tombak' oder sonstiger Unedelmetall- 
legierung suwie auf Silber kann mit verd. HN03 mit Weinsiiure (Vorschrift im Ori 
ginal) getrennt werden. Die verlegierten Metalle werden aus der Auflagc nicht 
herausgelost. Bei feuergescliweiBtem Double ist die Ruckseite der Goldhiiutchen 
schwarz, bei elektrolyt. plattiertem Materiał gliinzend. Ag auf Fe liiBt sich dureh- 
Kochen mit verd. ILSO, oder IIC1 leiclit trennen. Bei Trennung von Double 
zwischen Kupfer, Tombak oder Ncusilber einerseits mit Silber u. Silberlegierungen 
andererseits wendet man entweder die Elektrolysc oder Konigswasser an. Bei 
Silberlotdriihten kann man das Yerhaltnis von Lotkcrn zur Htillc durch mikroskop. 
Messung an Quersehliffen feststellen. Fiir die Ablosung einer Pf-Auflage von einer 
ffoWunterlage kommt nur die anod. Behandlung in KCN-Lsg. in Frage. Bei Pt- 
Doubló auf WeiBgold muB man in abgescliabten Spanen WeiBgold Pt durch Feuer- 
probe bestimmen. Aus dem Gesamtgehalt abziiglich dem Gelialt der Unterlage er- 
rechnet man den Gehalt der Auflage. (Chem.-Ztg. 49. 1078—80. 1925. Pforz- 
heim.) JUNG.

C. C. D., Die vollsłandige Messingcmalyse. IV. Magnesium, Mangan, Kupfer, 
Arsen, Schicefel und Cadmiuni. (III. vgl. S. 1240.) Mg wird im Filtrat des bas. 
Acetatnd. bestimmt. Das Filtrat wird mit 20 ccm IICl eingedampft u. das Mg mit 
einem groBćn UberscliuB an Ammoniumliydrat gefiillt, ohne daB ein Metali mit- 
fiillt. Nach Abfiltration des Nd. wird im Filtrat nach Neutralisation erst das 
Zn, Ni u. Co, wic schon friiher beschrieben, bestimmt. Das Mg wird dann wie 
bekannt ais Ammoniummagnesiumphospliat ermiltelt. Ais Desoxydationsm. wird 
dieses Metali zwar kaum dem Messing zugcsetzt, aber es kann durch den Sehrott 
liingelangt sein. — Mn wird am besten in besonderer Einwage bestimmt: 1 g wird 
in HN03 gel., die Stickoxyddiimpfe weggekocht, auf 100 ccm verd. u., wenn notig, 
filtriert. Einige Tropfen einer l°/o’g- AgNO$-Lsg. u. 2 g Ammoniumpersulfat werden 
zugesetzt u. gekocht, bis sich keine weitere Vertiefung des neu entstandenen 
Purpurtones feststellen liiBt. Wenn Mn auch nur in kleinen Mengen yorlianden ist, 
sogar in Spuren, wird bei diesem Vorgang die griine Farbę der Cu-Lsg. in blaBrot 
yerwandelt. Nach dem Abkiihlen wird in einer Porzellanscliale mit einer schwachen 
n. Lsg. von Natriumarsenit titriert, bis wieder die urspriingliche griine Farbę vor- 
handen ist. — Eine direkte Kupferbest wird wie folgt ausgefuhrt: 2 g der Legierung 
werden in moglichst wenig HNOs gel., einige Tropfen konz. HjS04 zugesetzt u. 
bis zur Entw. von H2S04-Dampfen erwiirmt, dann verd. u. auf 250 ccm aufgefullt. 
Zwei oder mehrere Anteile von 25 ccm werden mit Sodalsg. neutralisiert u, der 
entstandene Nd. mit Essigsaure wieder gel. Dann werden 20 ccm einer 10%ig- KJ- 
Lsg. zugefiigt u. mit einer n. Lsg. von NatriumthiosuKat u. Starkę auf farblos
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titriert. Bei Pb-reiehen Verbb. muB ev. Yorber der PbS04-Nd. abfiltriert werden. — 
Zur Best. von As wird 1 g des fein zerkleinertcn Messings in dem Losungsgemiscli 
von GiBB gol., das As wird dabei ais fluehtiges Chlorid frei, im Destillat auf- 
gefangen u. mit J  titriert. Durch Zusatz von Ferriclilorid u. Kochen geht auch 
bei schwierigem Losen. der Legierung alles As durch Dest. iiber. — Die S-Bcst. 
wird im allgemeinen nicht ausgefiihrt, da der Gelialt zu gering ist, nur wenn das 
Messing aus Abfallen, Schrott usw. hergestellt ist, wird die Best., ausgefiihrt: 10 g 
des Messings werden in HN03 gel., zur Trockene eingedampft, in HC1 wieder gel. 
u. nach Abfiltration des Unl. der S mit BaCl2 geffillt usw. — Fiir die Cd-Best. 
wird eine abgeanderte Methode von Schramme (Ing. 2. 1919) Yorgcschlagen. 
(Metal Ind. [London] 27. 599—600. 1925.) W ilke.

E. E. Fairbanks, Eine Modifikałion der Lembergschen Farbemelhode. Das 
Lembcrgsche Reagens zur Unterscheidung von Calcit u. Dolomit ist stark von 
Nebenfaktoren abhangig. Es wird eine Lsg. aus 0,24 g IIainatoxylin, 1,6 g A1C13 
in 24 ccm W bereitet, aufgekocht u. nach dem Abkiihlen mit etwas Ha0 2 versetzt. 
Nach einer Einw. von 5 Min. wird Calcit stark angefarbt, Dolomit nicht. (Amer. 
Min. 10. 126—28. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 263. Eef. W. E itel.) Ens.

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Leo M. Christensen und Ellis I. Fulmer, Einsłellung von pn von Kultur- 

lósungen unter sterilen Bedingungen. Beschreibung eines Titrationsapp., bei welchem 
die einilringende Luft durch gecignete Vorlagen (Glasperlen mit H2S04, Natron- 
kalk) getrocknet u. C02-frei gemacht wird. Fig. im Original. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 935. 1925. Amcs [Ja.].) Grimme.

L. Cappellen und A. K. Noyons, Gasanałytisehe Methode mit offener Gas- 
zufuhnmg fiir Stofftcechseluntersucliung. Abb. u. Beschreibung einer Apparatur, die 
prinzipiell kaum neues bietei, um das Arbeiten im geschlossenen System zu umgehen. 
(C. r. soc. de biologie 93. 1530—33. 1925. Louyain, Univ.) Spiegel.

Adolf Mayrhofer, Die Anwendungsmoglichlceiten ąualitativer mikrochemischer 
Realctioncn bei der Untcrsuchung tieriseher Organe. Vf. wirft die Frage auf, ob es 
mittels mikrochem. Rkk. miigiich ist, Substanzen in der Zelle oder im Zellyerband 
mit oder olme Lokalisation nachzuweisen. Die groBtc Schwierigkeit bildet die 
Inhomogenitiit des Materials u. der geringe %-Gehalt, der die Empfindlichkcit der 
meisten Mikrorkk. iibcrsteigt. Lokalisation ist heute noch unmoglich. (Mikrochemie
3. 68—74. 1925. Wien, Univ.) Lasch.

Eene-Fabre, Beitrag zum Studium der Vei~wendung von Fłuorescenzerscheinungen 
in der biologischen Chemie. Mit Hilfe der Fluoreseenz wird die Ausscheidung von 
Jlydrastinin u. Chinin im Harn, der Ubergang von Salicylsaure in die Milch 
yerfolgt u. der Nachweis von Hamatoporphyrin iu der Harderselien Driise der 
Eatte erbracht. Die Technik solcher spektrophotometr. Unterss. wird angegeben. 
(Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 1024—37. 1925.) Oppenheimer.

P. W. Danckwortt und E. Pfau, Der Nachtceis von Wismut in orga?iischem 
Materiał. Die Organe wurden zuerst mit konz. IIN 03 24 Stdn. stehen gelassen, 
dann auf sd. W. erwSrmt; nach Filtrieren wurde yerdampft u. im Tiegel ycrascht, 
Asche in verd. HN03 gel., etwas CdS04 zugesetzt u. mit H»S CdS-)-Bi2S3 gefiillt, 
zentrifugiert, ausgewasclien, in HN03 gel. u. nach A ubry (Journ. Pharm. et Chim. 
[7] 25. 15; C. 1922. IV. 112) gepriift. ZweckmiiBig werden aber Chininsulfat u. 
KJ getrennt gel. u. kurz vor Gebrauch gemischt. Bei 0,001 mg Bi/ccm war die 
orangerote Triibung noch eben sichtbar. Fe stort, Unterschied mkr.: Bi orange- 
rote Flocken, Fe feine briiunlichrote Kornchen, Abb. in der Quelle. (Arch. der 
Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 263. 502—06. 1925. IIannover, Tieriirztl. Hoch- 
sch.) Groszfeld.
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"Walter PÓ3ch, Uber den Nachweis von Jlamosidcrin in Endomeirium. Ilisto- 
chem. Rk. mit Formalin-geharteten, in Cclloidin eingebetteten, mit konz. (NH4)aS- 
Lsg. behandelten PrSparaten, in doncn das Schwefeleisen mit I1C1 u. gelbem Blut- 
laugensalz nachgewicscn wird. (Arcli. f. Gyn. 123. 671—74. 1925; Ber. ges. Physiol. 
31. 892. 1925. Innsbruck, patliol.-anat. Inst. Ref. Schmitz.) Oppenheimer.

L. Rosenthaler, Kleine mikrochenmclie Beitrage. IV. Mitt. fi-Anihracliinon- 
monosulfonsaure ais Alkaloidrcagens. (III. vgl. Mikroehemie 2. 121; C. 1924. 
II. 2539). fi-Anthrachinonsulfonsaure erwies sich ais allgemeines Alkaloidfiillungs- 
mittel. Beim Zusatz der festen Basen oder eines Alkaloidsalzes zu der 10% ig. 
Lsg. treten folgende Rkk. auf: Anilin (Sulfat) erst Tropfen, dann Nadeln. — 
Anitpyrin: erst Tropfen, dann Sterne aus Nadeln.^ — Atropin (Sulfat) erst ainorph, 
dann Nadelbiischel. — Hydrastinin (Hydrochlorid) erst Tropfen, dann mikro- 
kristallin. Nd., sehlieBlich Bliittehen. — Nicotin: erst amorph, dann Drusen. — 
Novokain erst orangerote Tropfen, dann Nadelbiischel. — Tropakolcain (Hydrochlorid) 
erst Tropfen dann Nadelbiischel. — Bei Cinchoninsulfat bilden sich erst Blasen 
allmahlieh Sphjterkristalle, die aus Nadeln bestehen u. organismeniihnliclie Gebilde 
darstellen. Die Rk. geht nur mit den nicht zu schwer 1. Salzen vor sich u. 
nicht, wenn man die Lsg. der Salze yerwendet. Es ist eine typ. topocliem. Rk. 
(Mikroehemie 3. 80—-83. 1925.) L a sch .

R. E. Schoetzow, Bestimmung von Morphinsulfat in Tabletten und Kornern. 
Vorteilhaft erwies sich die Abtrennung des Morphins in nicht wss. Medium: Man 
lost soviel Substanz ais etwa 0,26 g Morphinsulfat entspricht, in moglielist wenig 
W., setzt einen UberschuB an NaHC03 zu u. troeknet unter Umriihren bei 75°, 
pulyert, fiihrt in eine Erlenmeyer-Flasclie iiber, gieBt 200 ccm A.-Chlf. (gleiche Teile) 
zu, schlittelt, filtriert u. verdampft 100 ccm. Der Riickstand, gel. in A. wird acidi- 
metr. gegen Methylrot titriert. — Leeryers. ist nur bei reinen Reagenzien unnotig, 
sonst aber abzuziehen. (Journ. Amor. Pharm. Assoc. 14. 781—82. 1925.) Groszf.

A. Leulier und R. Dubreuil, Marąuis'sches Beagens und Oxydimorphin. Kleinste 
Mengen yon Oxydimorpliin werden mit H3Os schwach befcuchtet. Allzu groBe Fl.- 
Mengen beeintraehtigen die Rk. (eytl. muB daher die Misehung wieder an der Luft 
trocken werden.) Mit 1 Tropfen Marąuis Reagens (1 ccm H2SO., konz. -)- 1 Tropfen 
.Formaldehyd) erhalt man Griinfiirbung. Olme II20 2, Ba02 etc. gibt ea schmutziges 
Braunrot. Die beschriebene Rk. ist spezif.; mit Morphin, Kodein, Heroin, Dionin, 
Chinin, Brucin, Strychnin, Atropin, Peronin, Cocain, Veratrin, Pilokarpin lieB sie 
sich nicht anstellen. (C. r. soc. de biologie 9 3 . 1313—14. 1925. Lyon.) Opp.

Ludwig David, Eine neue Methode zur Chininbestimmung. Die im einzelnen 
genau beschriebene Methode berulit auf der Ffillung mit Dinatriumhydrophosphaf, 
welclies mit keinem anderen Alkaloid-Nd. noch Trubung bildet. (Pharm. Ztg. 71. 26 
bis 28. Szeged, pharmazeut. Inst.) IIOckf.l.

M. Kawahara und 0. Peczenik, Zur Methode der quantitativen Pepsinbeslimmung 
miltels Kongorot. Es wird eine Modifikation der Kongorotalbuminmethode beschrieben 
(vgl. PflOgers Arch. d. Physiol. 2 0 6 . 360), dic ebenfalls eine colorimetr. Grenz- 
methode ist. Die Starkę der Pepsinwrkg. wird durch diejenige Verd. angegeben, 
bei welclicr infolge Freiwerdens des Kongorot nach Abbau des Proteins ein deut- 
liclier Farbenumsclilag nachzuweisen ist. Durch Verwendung_ des leichtyerdau- 
lichen u. yollstandig 1. Caseins geniigt eine Verdauungszeit von 2—4 Stdn. (Wien. 
med. Wchschr. 7 6 . 129—30. Tokio, Wien.) F rank.

0 . Schumm, Uber „Hamoehromogenrealctionen“ an Hefe und Pflanzensamen, 
Qxydasereaktionen und Blutnaehwńs. (Vgl. S. 1219.) Mit Hinblick auf die Arbeiten 
von Gola (Atti R. Acad. dei Lincei, Roma [5] 2 8 . II. 146; C. 1 9 2 2 , I. 414) u. 
ICeilin (Proc. Royal Soc. London [Serie B] 9 8 . 312; C. 1925. II. 1770) u. II. F ischer 
u. F ink (Ztsclir. f. physiol. Ch. 144. 101; C. 1925. II. 931) erstrebte Vf. die Ent-
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sclieidung folgender Fragen: Kann die Sicherheit von bestimmten in direkten chem. 
u. ehcm.-spektr. Blutprobcn, die in forens. u. klin. Fallen angewcndct werden, 
durch dic von Goła (1. c.) u. Keilin  (1. c.) aufgedeckten Verhiiltnisse irgendwie bc- 
cintriichtigt werden? 2. Ist das Cytochrom ein physiolog. Bestandteil von Pflan- 
zenzellen, Ilefe usw.? 3. Enthalt es Ilamatinhiimochromogen oder gar Ilamoglobin?
4. In welclier Bczichung steht cs zu dem von MacMunn eutdeckten „Myohamatin“ 
u. „modifizierten Myoliiimatin“? Fragc 1 wird bejalit, indem aus Hefe u. ver- 
schicdenen Pflanzensamen schon bei der Verarbeitung kleinercr Mengcn Ausziige 
erhalten werden, die mit empfindlicheren Blutproben — Benzidinrk., Pyridinhiimo- 
ehromogen-Rk. — einen positiven Ausfall zeigen. BezUglich Frage 2 wird fest- 
gestellt, daB a) weuigstens gewisse Pflauzentcile regelmaBig einen bestimmten Ge- 
halt an Cytochrom aufwciscn, der nicht durch eine tier. Verunreinigung erklart 
werden kann; b) daB Brennereihefe in einer '/a—1 mm dicken Schicht in einem 
einfachen Ilandspektroskop das Cytochromspoktrum erzeugt u. die Pyridinhiimo- 
chromogenprobe in ahnlicher Farbę liefert wie eine 0,l°/0ig. Lsg. n. menschlichen 
Blutes; c) daB Pyridinextrakte yon Hefe u. Pflanzensamen — Bohnen, Ntisse, 
Kastanien — dasselbe Hamochromogenspektrum liefern. Zu 3. Die Spektra fiir 
Hamoglobiu, Oxy- u. Methamoglobin konnten bisher an Ausziigcn von Pflanzen
samen u. Hefe nicht erhalten werden. Dagegen licB sich mit Eg. u. Chloroform 
ein Farbstoff extrahieren, der mit dcm Hiimatin ident. erschien. Zu 4. Die Vcrss. 
an autolysicrter u. gefaulter Hefe deuten auf das V. eines mit dcm Myohamatin 
Mac Monn (Journ. of Physiol. 8. 51 [1887]) ident. Farbstoffa bczw. Farbstoff- 
gemisches, der sich bei der fermentatiyen Einw. in Myochromogen verwandelt. 
Bei der Cyanhamocliromogenprobe liefern Hefeautolysat u. Fleischfaulsaft dieselbe 
Cyanmyochromogen-Rk. (Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 276—86. 1925. Allg. Krankcnh. 
Eppendorf, Hamburg, Univ.) Guggenukim.

R einheim er, Kritisclie Ubcrsicht iiber den gegemcartigen Stand des individuellen 
Blutnachweises fiir forensische Zweckc. Aus dem unter Angabe zahlreicher Literatur- 
quellcn zusammengestellten Materiał werden folgendc Schliisse gezogen: 1. Die 
Isoagglutination steht in iliren Grundlagen fest. — 2. Vorhandensein yon nicht 
]> 2 Isoagglutinincn u. Isoagglutinogenen kann mit ziemlichcr Sicherheit behauptet 
werden. — 3. Die Unyeriinderlichkcit der Gruppen wahrend des Lebens nach 
erfolgter ontogenct. Entw. der n. Isoantikorpcr u. die UnbecinfluBbarkeit der Gruppen- 
zugehorigkeit durch Einw. der Umwelt oder durch Kranklieit konnen ebenfalls ais 
geniigend feststehende Tatsachen angesehen werden. — 4. Die techn. Ausfiihrbarkcit 
der Isoagglutinationsproben ist ais liinreichend einwandfrei zu bezeiclinen. — 5. Die 
Yererbbarkeit der Blutgruppenzugchorigkeit nach dem Mendelschen Gesetz ist im 
allgemcinen unbestritten. — 6. Daraus ergibt sich dic Moglichkeit, forens. brauch- 
bare Schlusse auf Grund yon Blutgruppenunterss. zu ziehen. — 7. Die Anweud- 
barkeit der Blutgruppen zu indiyidueller Blutdiagnose im engeren Sinue ist nicht 
moglich, cs sind nur Folgerungen auf das Indiyiduum aus der Gruppenglcichheit 
oder -unglcicliheit zu ziehen, die allerdings bei entsprechendem Tatbestand einem 
indiyiduellen Blutnachweis gleichkommen konnen. — 8. Die Brauchbarkeit der Blut
gruppenunterss. ist fiir forens. Zwecke weiter dadurch eingeengt, daB Schlusse auf 
Blutsyerwandtschaft bisher liochstcns in ’/< der Falle moglich sind u. daB die Blut- 
spuren u. das Leichenblut ihre gruppenspezif. Eigenschaften nicht selir lange erhalten.
— 9. Andere Yerss. zu einer indiyiduell-morpholog. Blutdiagnose hatten bisher 
keinen prakt. Erfolg, dic Blutgruppenunterss. liaben yereinzelte prakt. Anwendungen 
gefunden. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 6. 5G0—80. 1925. Frank
furt a. M.) Spiegel.

G. Etienne, M. V erain und M. Bourgeaud, Beilrag zur Bestimmung der pn  
des Bluls.- Eine neuc JYassersto/feleldrode. Modifikation der Michaelissclien Elek-
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trode unter Beriicksiclitigung der prakt. Bcdiirinissc. (C. r. soc. de biologie 93. 
765—66. 1925. Nancy.) Oppenheimer.

J. P. Bouckaert, Methode zur Bestimmung des Biearbonats in einer kleinen 
Serummenge. 0,5—1,0 ccm Serum werden der Dialyse unterworfen; das Dialysat 

IIC1 yersetzt u. unter be3timmten VorsichtsmaBregeln u. techn. Vor- 
scliriften bis zu pn 7,4 mit 71!W-n. Barytlauge zuriicktitriert. (C. r. soc. de biologie 
93. 841—43. 1925. Louvain, Inst. de phys.) Oppenheimer.

C. Hrynakowski und A. B.ychter, Die Anpassung der Methode der isothermen 
Destillation an die Bestimmung der moleJcularen IConzentration des Blutserums. Es 
liandelt sich um die Barger-Rastsclie Methode zur Best. des Mol.-Gew. Es wurde 
ein elektr. Ofen, spiiter ein Thermostat mit Thermoregulator yerwendet, der die 
Temp. auf 0,2—0,3° konstant hielt. Das Mikroskop wird mit einer elektr. Heiz- 
yorr. yersehen. Es wurde teilweisc auch so yerfahreu, daB der Tropfen der ge- 
priiften Lsg. in die Mitte des Rohrchcus gebracht wurde u. zu beiden Seiten 
Tropfen der zu yergleichendcn Lsg. Die molckulare Konz. des Blutserums wurde 
zu 0,295—0,300 g-Mol. in 1000 gefunden. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 1131—38. 1925. 
Pozn&n, Uniy.) Spiegel.

Andre Tercinot, Die Albumin- und Tgrosin-Reaktion des Auswurfs. Dic 
Priifung des Auswurfs auf Albumin u. Tyrosin kann die mkr. Unters. nicht er- 
setzen. (Buli. Sciences Pharmacol. 3 2 . 524—27. 1925.) Groszfeld.

L. Rosentlialer, Uber ein Ve>-fahren zur Bestimmung der Glucose, besonders 
im Sarn. Man erhitzt 10 ccm (=  10,45 mg Glucose) einer Lsg. von 5,0 g CuS04 • 
5H20  in 500 ccm W. mit 10 ccm einer Lsg. von 173 g K-Na-Tartrat, 45 g NaOII 
u. 40 g K4Fe(CN)6 in 500 ccm W. u. 10 ccm W. in einem 200 ccm Erlenmeyer- 
kolben u. lśiBt Glucoselsg. aus einer Burette zutropfen, solange die FI. noch deut- 
lich griin ist u. dann weiter, bis eine Tiipfelprobe (Rotfarbung) auf Papier mit 
Phenolphtlialin negatiy wird. Letzteres aus 0,5 g Phenolplithalcin in 30 ccm A., 
mit W. bis beginnendc Trubung, dann Zusatz yon 20 g NaOH u. kleine Anteile 
Al-Pulyer bis Entfśirbung, Auffiillen mit W. auf 150 ccm. Bei n. Harn liefert das 
Verf. einen geringen Mehrwert (etwa 0,15%) Glucose entsprechend. — (Arch. der 
Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 263 . 518—20. 1925.) Groszfeld.

T. Addis, Harnstoffbestimmung en in Blut und Harn. Genaue Vorschrift fiir 
die Ausfiihrung der Best. mittels Urease (ygl. Addis u. W atanabe, Journ. Biol. 
Chem. 27 . 249; C. 1917. I. 969), wie sie auf Grund langjahriger Erfahrungen im 
Laboratorium des Vfs. sich ais zweekmaBig ergeben hat. Sie empfiehlt sich aber 
nur fiir dic Best. in Harn oder in Gesamtblut, das durch K-Oxalat oder NaF 
ungerinnbar gelialten wurde. Der Mechanismus der Spaltung von Harnstoff durch 
Urease ist noch nicht gekliirt, alle darauf begriindeten Methoden sind mehr oder 
weniger empir. u. erfordern daher genaue Einhaltung der aus der Erfahrung ab- 
geleiteten VorsichtsmaBnahmen. (Journ. Lab. Clin. Medicine 10 . 402—09. 1925. 
San Francisco, Stanford Uniy. med. school.) Spiegel.

E. v. Schubert, Uber die Unhaltbarlceit der pliysikalischen Voraussetzungen des 
Verfahrens von BocJc-Peritz zum Nachweis von Jformonen im Blut. Vf. weist nach, 
daB es sich bei dem Verf. yon Bock-Peritz zum Nachweis yon Hormonen im 
Blut nicht um eine Drehung der Ebene des polarisierten Lichts durch opt.-akf. 
Korper handelt, sondern daB ein Fali von ganz gewohnlicher Doppelbrechung vor- 
liegt, der mit spezif. Drehung gar nichts zu tun hat. Es ist unmoglich, mit obigem 
Verf. irgendwie brauchbare Resultate zu erhalten. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 2147 
bis 2149. 1925. Berlin.) Frank.

Th. Sabalitschka und W. Boldt, Eine bei der Vitalischen Probe sich ahnlich 
wie Atropin verhaltende Substanz aus einem faulenden Hundemagen. Die nach Stas- 
Otto in der Atropinfraktion gefundene Substanz (anscheinend ein Ptomain) gab
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tausehcnde Farbenrkk., war aber durch dic physiol. Priifung ara Auge einer Katze 
deutlicli von Atropin verschiedeu. Die chem. Priifung auf Strychnin u. Veratrin 
war negatiy. (Pharm. Ztg. 70. 1650—51. 1925.) Groszfeld.

R. Stuber und A. Nathansohn, Klinische Magenstudien. I. Zum Nachweis 
der Funktion des HC1 produzierenden Magenepithels mtissen yerschiedene Methoden, 
z. B. Alkoholprobetrunk, Fleisehbruhefruhstiick, subcutane Histamininjektion, an- 
gewandi werden, da manchmal bei der einen yollkommen negatiyes Resultat, bei 
der andern aber absolut normale Verhiiltuisse gefunden werden. (Dtsch. Arch. f.
klin. Med. 150 . 60—69. Freiburg, Med. Klinik.) Meier.

Anton Hittmair, Der Adrenaliniersuch ais diagnostisches Hilfsmittel. Die Ande- 
rung des peripheren Blutbildes u. die Verkleineruug abdominaler Geschwiilste auf 
Injektion von 1 ccm Suprarenin Hoeclist sind kein Zeicheu fiir eine Geschwulst 
der Milz. (Ztschr. f. klin. Med. 1 0 2 . 420—26. 1925. Innsbruck, Innerc Klinik.) Mei.

C. Ipsen, Uber die zeitliche Begrenzung des ehemischen Nachiceiscs von elemen- 
iarem Pliosplwr. Der Nachweis von elementarem P aus Leichenteilen kann nach 
todiich yerlaufenen P-Vergiftungen aueh bei etwas verspiiteter Inangriffnalime der 
Analyse noch gelingen, wenn statt der im allgemeinen fiir dic Unters. gewśihlten 
Organe das Blut der Priifung nach Mitsciierlich unterworfen wird. Noch wahrend 
des Lebens konnte zu dingnost. Zwecken eine Blutmenge von 50—100 ccm aus 
einer Vcne enrnommcn werden u. in gut verschlieCbarem, bis zum Halse gefiillten 
GefiiB fiir die chem. Unters. Yerwalnt werden. Aueh nach 12 Monaten gelang 
unter solchen Umstśinden noch der Nachweis von P  in Blut, das mit dem ICopfchen 
eines einzelnen P-Ziindholzchens oder aueh nur mit Brueliteilen eines solchen 
Ycrsctzt worden war. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 6. 481—87. 1925. 
Innsbruck, Univ.) Spiegel.

A. Stohmann, Dic Capillaranalysc und ihre Amcendung bei der Arzneimittel- 
normung. (Ygl. Pharm. Ztg. 7 0 . 32; C. 1925. I I .  489.) Bei der Einw. von Reagcn- 
tien auf Capillarstreifen von Tinkturcn, Extrakten u. ii. handelt es sich darum, 
festzustellen, in welchen Zonen des Capiilarstreifenbildes die yerschiedenen Be- 
standteile der urspriinglichen Tinkturcn sich ablagern. Die Verss. erstrecken sich 
zuniichst auf das Verh. der Capillarstreifen gegen FcC13 u. gegen Na-Carbonat, 
nachdem sich NHS ais wenig reaktionsfiihig erwiesen hatte. Es zeigte sich, daB 
das FeClj in den yerschiedenen Zonen des zu untersuchenden Streifens melir oder 
weniger Neigung hatte, nach rechts vorzudringen. Sodalosung ergab im allgemeinen, 
abgeschen von der abweichenden F:'irbung, ahnliche Bilder, nur war die Neigung 
zum Vordringen nach rechts yiel ausgepriigter, und eine geradlinige Trennungs- 
linie zwischen links u. rechts ergab sich iiberhaupt nicht. (Pharm. Ztg. 71. 28 
bis 29.) HttCKEL.

A. Stuart Hunter und W. A. Patrick, Untersuchungen iiber die pliysikalische 
und Kolloid-Chemie des Arsphenamins. I. Die Bestimmung eines isoelektrischen Punktes. 
Messungen mit der IF-Elektrode geben bei Salyarsanlsgg. zuyerlassige u. reprodu- 
zierbare Resultate. Bei Unters. von 8 yerschiedenen Ilandelsmarken „Arsphenamiu11 
zeigten Lsgg. des Diliydrochlorids u. alkal. gemachte Lsgg. im allgemeinen nur 
geringe Schwankungen der pjjjWerte, solclie fanden sich nach Zusatz yon ca. 2 Aqu. 
Alkali. Ein isoelektr. Punkt tritt bei pn =  ca. 3,4 auf. (Journ. Lab. Clin. Medicine
1 0 . 343—59. 1925. Joiins Hopkins Uniy.) Spiegel.

Alfred Hirsck, Strontiuran das Losungsmiltel und Reagens fiir Saloarsan und 
Neo-Salvarsan. Es wird empfohlen, Salyarsan u. Neosalyarsan in Strontiuran (SrCla- 
Harnstoffpriiparat) zu losen, weil bei einer solchen Lsg. sich jede Zers. durch 
Triibung anzeigt. (Pharm. Ztg. 7 0 . 1577—78. 1925. Frankfurt a. M., Chem.-pharm. 
Fabrik Dr. R. u. Dr. O. Weil.) Groszfeld.
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Alfred Hirsch, Uber dic Brauchbarkcit des Strontiurans ais Beagcns fiir die 
Beurleilung der Bcschaffcnhcit des Neosalvarsans und Salvarsans. Erwiderungen auf 
Ausfiihrungen von W. Kolle, H. Bauer u. F. Leupold, dic die Richtigkeit der 
Ausfiihrungen des Vf. (vórst. Ref.) bezweifeln. — Triibuugcn der Neosalvarsan- 
Strontiuranlsgg. waren auch von schweren klin. Schaden begleitet. (Pharm. Ztg. 
7 0 . 1704. 1925.) Groszfeld.

II. Angewandte Chemie.
III. Elektrotechnik.

Ernst Blau, Einriclitung, Belricbsverlialłnisse und Wirtschaftlichkeit des Na- 
tlmsius-Ofcns. Im Gegensatz zum Girodschen Ofen sind beim Nathusius-Ofen die 
in einem gleichscitigen Drcieck yerteilten Oberflachenelektroden an die iiuBeren 
Enden, die ebenso angeordneten Bodenelektroden an die inneren Endcn eines 
Drelistromgenerators angeschlossen. Durch die wechselnde Polaritiit wird die ge- 
samte Beschickung von heizkraftigen Striimen durchsetzt. Der Nathusius-Ofen 
vereinigt die Yorteile von Lichtbogen- u. Induktionsofen. Durch die gebildeten 
Drehfelder findet eine yollstandige Durchwirbelung des Schmelzgutes statt. Durch 
einen Walzcnschalter sind yerscliiedene Schaltungen moglich. Eine Doppelofen- 
anlage auf einer Drehschcibe erlaubt 2 Ófen mit einem Satz Elektrodenhalter 
u. einer elektr. Ausriistung umschichtig zu betreiben. Der Nathusiusofen ist ais 
Schmelzofen in Stahl-, Temper- u. GraugieBereien, zum Einschmelzen von Ferro- 
lcgierungen u. ais Raffinationsofen fiir Werkzeug-, Konstruktions-, legierten Stiililcn 
u. weichem FluBeisen geeignet. Fiir den median, u. metallurg. Teil sind die 
W e s td e u tsc h e n  T lio m asp h o sp h a t - W e r k c , G. m. b. II., bezw. Dr. ing. 
H. N a th u s iu s , fiir den elektr. Teil die B ergm ann  E lc k tr iz i  tiits-W erk e , A.-G., 
Berlin, zustiindig. (Chem.-Ztg. 50. 6—7. 26—27.) JUNG.

Th. Kiirten, Die Darstcllung von Fen-osilicium im clektrischen Grofiofcn. Es 
wird der Ban eines Dreipliasenofens mit elektr. Betrieb zur Herst. von Ferrosili- 
cium mit 45% Si beschrieben, seine Chargierung u. die Erschmelzung des Guts be- 
sprochen. (Zentralbl. d. Hiitten u. Walzw. 30. 25—27.) Enszlin.

G. Ribaud, Flckłrische Hochfrcąuenzofm fiir sehr hohe Tempcraturen. (Journ. 
do Pliysiąue et le Radium [6] 6. 295—99. 1925. — C. 1925. II. 1621.) F rankenburger.

—, Uber einen neuen clektrischen Ofen, besonders zur Bestinimung des Schmclz- 
punktes von Schlacken, Metallen itsic., fiir Temperaturen bis 1500°. Der Ofen (zu 
bcziehen durch die Firma II. Seibert , Berlin N 20, Wollankstr. 57) enthiilt 4 Ileiz- 
stabe aus Carborund, die so angeordnet sind, daB die zu erhitzenden Proben direkt 
bestralilt werden. Es ist ein Tliermoelemcnt u. eine Rohre zum Durchleiten von 
Gasen vorgesehen; der Ofen ist ahnlich wic der Ofen Seibert fiir C-Best. im Stahl. 
(Chem.-Ztg. 49 . 1064. 1925.) J ung.

A. Gyemant, Durchschlag fliissiger Diclektrilcen. (Vgl. S. 196.) Vf. nimmt an, 
daB der Durchschlag fl. Dielektriken dureli eine Polai‘isierung u. kettenartige 
Orientierung der Molekeln vorbereitet wird; ein makroskop. „Modeli" dieses Vor- 
gangs liegt in Emulsionen einer leitenden in einer niehtlcitenden Fl., z. B. von 
Wiissertropfchen in Ol, vor. Yf. zeigt, wic sich mit der Annahmc einer ellipsoid- 
artigen Streckung dieser Tropfchen infolge ihrer Polarisierung, der dadurch erhohten 
Feldstiirke u. einem kettenartigen Fuukeniibergang die experimentellcn Erfalirungcn 
befriedigend deuten lassen. (Physikal. Ztschr. 26 . 686—87. 1925. Charlotten- 
burg.) F rankenburger.

Hans Ifathusius, Gi'aphitelektrode oder amorphe Kohleelektrode? Es werden 
die Eigenschaften von Elektroden aus amorpher Kolile u. Graphit fiir den GroB- 
betrieb mitcinander yergliclicn. Die Graphitelcktrode, der der Yorzug gegeben
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wird, wiegt fiir die gleiehe Strombelastung nur */3 von dom Gewieht der Koble- 
clektrode. Sie liiBt sich infolge der Weicliheit des Materials gut mit der Drehbank 
bcarbeiten (Gewinde, Nippel). Ihr Widerstand ist nur x/3 — '/4 so lioeh, auBerdem 
sind die Wiirmeyerluste durch Entweiehen von Ofengasen infolge der geringereu 
Óffnung kleiner, Betriebsstorungen infolge Abbrechcns u. Auswechselns der Elek
trodo selfener. Dem stehen die lioheren Gesteliungskosten, die sich durch die er- 
wShnten Yorteile bezahlt machen, gegeniiber. Es wird der Ilerstellungsgang von 
Graphitelektroden bei der Acheson Graphite Co. beschrieben. (Zentralbl. d. Hutten 
u. Walzw. 30. 11—16.) Enszlin.

W. Bliemeister, Elekiroofenbctrich mit der Dauerelcktrode, System Soderberg. 
Beschreibung der Herst. einer Soderbcrg-Elektrode, welche ohne Betriebsunter- 
brechung einfach durch Aufstampfen neuer Kohle in einer Blcchmantelfassung 
dauernd erneuert werden kann. Die Abwiirme des Ofens brennt zugleich die 
Elektrode, wobei sich das neue Materiał mit dem alten yollkommen yereinigt. Diese 
Elektrodę wird zur H erst von Carbid, Korund, Rok- u. GuBeisen, Stahl, FeSi, 
FeMn, Ni u. Al yerwandt. (Zentralbl. d. Hutten u. Walzw. 30. 19—23.) Enszlin.

Schutt, Das Tyndall-Phdnomen in gasgefulltcn Wolfram-Drahtlampen. In gas- 
gefiillten Wolframlampen zeigt sich kurz nach der Herst. beim Brennen deutlich 
der Tyndall-EfFekt, welcher nach einiger Zeit yerschwindet. Das W hat mit dem 
in der Lampe yerbliebenen Rest Os Osyd gebildet. Dieses befindet sich in der 
Luft ais Teilchen von etwa 40 GroBe, welche sich langsam niederschlageD, 
worauf der Effekt yerschwindet. (Umschau 30. 35—36.) Enszlin.

Montecatini, Soc. Generale per 1’Industria Mineraria ed Agricola, Mai- 
land, iibert. yon: G. Fauser, Noyara, Italien, Wasserelektrolyse. In einer Elektro- 
lysierzelle fiir die Zers. yon W. sind Elektroden yorgesehen, die aus je einem Paar 
paralleler Platten bestehen, welche Einschniirungen aufweisen. Jede Elektrode ist 
yon einem Asbestdiaphragma umgeben. Das W. flieBt auBen an den Elektroden 
in die Holie u. kehrt sodann durch den von den Elektrodenplatten eingeschlossenen 
Raum zuriick. (E. P. 242635 vom 30/10. 1925, Auszug yerofF. 6/1. 1926. Prior. 
7/11. 1924.) Kausch.

Stephen Wisey, iibert. yon: Stephen A. Myler, New York, Feuerfcstc Gegen- 
stande. Hocliwertiger Grapliit wird mit weicher Kohle u. Mineralol zum Brei an- 
geriihrt, geformt, getrocknet u. bis zum ErhSrten des Ols erwarmt. Der Gegeustand 
wird dann in eine h. Mischung von Teer u. wenig Graphit getaucht u. dann car- 
bonisiert. Es konnen in dieser Weise Tiegel, Elektroden u. dgl. hergestellt werden, 
welche Tempp. yon 1650° u. mehr aushalten. (A. P. 1559275 vom 7/10. 1924, 
ausg. 27/10. 1925.) Kuiiling.

General Electric Co., New York, iibert. von: Fritz Bahr, Berlin, Elektroden. 
Ein beliebiges Metali, yorzugsweise W , wird innerhalb eines inerten Gases, vor- 
zugsweise H2, ais Kathode eines Lichtbogens gegen eine aus Th oder einer Mischung 
yon Th02 u. einem Metali bestehende Anodę geschaltet. Ilierbei bedeckt sich die 
Kathode mit einem tfberzug des bezw. der Stoffe, aus denen die Anodę besteht. 
"Werden in dieser Weise iiberzogene Kathoden ais Lichtbogenkathode yerwendet, 
so erfolgt die B. des Lichtbogens bei geringerer Spanuung u. der Lichtbogen ist 
besfundiger ais bei Verwendung nicht uberzogener Kathoden. (A. P. 1562277 
vom 11/12. 1922, ausg. 17/11. 1925.) Kuhling.

¥ . Anorganisehe Industrie.
M. Laschin, Industrielle Sauerstoff- Erzettgungs - Au lag en. Beschreibung der 

Darst. yon fl. 0 2 durch partielle Kompression yon Luft u. Berechnung des Energie- 
yerbrauchs. (Zentralbl. d. Hutten u. Walzw. 30. 1—8.) Enszlin.
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Julius Baumann, Schwefelkies und Zinkblende. Eino Nachrechnung mit ucuon 
Konstanten ergab niedrigcrc Wcrte fur dic Yerbrennungstemp. von Schwefelkies 
(1216°) u. Zinkblende (1234°) ais sie Bode in seinem Buch iiber II2S04-Fabrikation 
angibt. (Chem.-Ztg. 4 9 . 1061. 1925.) J ung.

J. Fischler, Chemie des Bleikammcrprozesses. Bcitrag zum Aufsatz von F.liaschig. 
Vf. hat vor 3 Jahren in einer Kammeranlage W. durch verd. H2S04 ersetzt. Dic 
Praxis bestiitigte Raschigs (S. 1005) Folgerungen. (Ztschr. f. angew. Cli. 39 . 55—56. 
Trzebinia [Polen].) J ung.

Wolf J. Muller, Das Gips-Schwefelsaure- Yerfahren der Farbicerke vorm. Fried
rich Bayer & Co. in Leverkusen. Bei der Verarbeitung von Gips auf S02 muB ein 
Nebenprod. wirtschaftlicher Bedeutung entstehen. Zu diesem Zweck wird demselben 
Tonschiefer zugesetzt, so daB Portlandzemcnt gebildet wird. In einem Drehofen 
wird der getrocknete zerkleinerte Tonschiefer mit ebensolchem Koks u. Gips ver- 
mengt. Die Beheizung geschieht mit Kolilestaub, auch muB die Gasfuhrung des 
Ofens oxydierend sein, um eine Reduktion zu CaS u. COS zu yerhindera. AuBer- 
dem wird weniger Koks zugesetzt, ais der Mischung CaS04 -f- C — CaO —f- S02 —[— CO 
entspricht. ‘Durch gebildetes CaS wiirde die Mischung zum Sclnnelzen gebracht 
u. der Zement wiirde CaS enthalten. Die M. wird auf 1400° erliitzt, worauf sie 
zusainmensintert. Man erhiilt bei diesem Vorgang Gase mit einem Gehalt yon 
6—8% S02, wclche entstaubt der Schwefelsduretabńk zugefiihrt werden. Die er- 
haltenen Klinker entsprechen den Yorscliriften fiir Portlandzemcnt. (Umschau 3 0 . 
28—30.) Enszlin.

Wilhelm Hirschkind, Jlerstellung von Salzsdurc aus Chlor. Beschreibung 
einer Anlage fiir die Technik zur Herst. von HC1 aus CL durch Uberleiten des 
letzteren mit II20-Dampf uber gliihenden Koks ahnlich der Herst. von Wassergas. 
Die Rk. yerlauft gemiiB 2 CL -f- II20  -)- CO -J- Ha =  4HC1 -}- C02. Es gelingt glatt 
dic Gewinnung einer Mischung von 76,5 °/0 IICl u. 19 % C02 aus 90%ig. Cl2. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 1071—73. 1925. Pittsburg [Calif.].) Grimme.

A. Thau, Ammoniumsulfałhersłellung und die Verbesserung seiner Beschajfenheit 
sowie andere Ammoniakerzeugnisse. Ausfuhrliche Beschreibung der Gewinnung von 
NHS u. seiner Salze bei der trockenen Dest. von Kohle. Direkte Gewinnung mit 
II2S04, Herst. von yerdichtetem Gaswasser, NH4C1 u. fl. NH3, (NHJ^COg u.
NH4HC03, NH.,C1 nach dem Verf. von Sander mit CaCl2-Lauge, (NII4)3P 0 4 nach 
den Vorschliigen von E. L. Pease (Gas World Coking Section 1923•. 80. 94), von 
Ammoniaksoda sowie Darst. der NH,-Salze aus Gaswasser. Herst. von (NH4)aS04 
nach Feld, B urkiieiser, mit ZnS u. Gips sowie vor allem mit HsS04. Physikal. 
Beschaffenheit des Sulfats (Streufiihigkeit u. Gehalt an freier Siiure), Bauarten der 
offenen u. geschlossenen Siittiger, Yakuumsattiger. Ursachcn der Fiirbung des 
Salzes u. Beseitigung derselben, Nachbehandlung des Sulfats in Zentrifugen, auf 
Abtropfbiihnen, durch Waschen, Zusatz von Trockenmitteln, Lagcrung, Anlagen 
zur kiinstlichen Trocknung in Deutschland u. England, Neutralisierung nach Wey- 
mann u. Forderanlagen. (Gas- u. Wasserfacli 68. 799—805 u. 824—29. 1925. 
Halle a. S.) Wołffram.

Oscar Brunler, Die Jfersłellung von Salpetersuure mit der untergetauchten Brunler- 
flamnie. Ais Nebenprod. bei dem Brenncn einer in Kalkwasser untergetauchten 
Brunlerflamme (vgl. Chem. Trade Journ. 76 . 10; C. 1925. I. 997) kann Ca(N03)2 
gewonnen werden. (Chem. Age 14. 29.) Jung.

Gustay Gaertner, Helium fiir Tauchcr. Es wird die Frage der Verwendbar- 
keit des He an Stelle des N2 fiir Tieftaucher besprochcn. Der N2 ruft bei groBen 
Drucken die Taucherkrankbeit oder Stickstofiembolie hervor, wahrend reiner ()., 
bei hoheren Drucken (iiber 2,5 Atm.) den Lungen zugefiihrt ais rasclies Gift wirkt.
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He ruft die erstere nicht hervor u. ist auBerdem zur Vcrdiinnung des 0 2 gut ge- 
cignet. (Umschau 30. 50—21.) Enszlin.

M. Pappee, Beitrage zur Aufbereitungsfrage der Kalirohsalze. Nach einem 
Uberblick uber die allgemeinen Auf bereitungsmethoden bespricht Vf. die Loseyerff. 
der Kaliindustrie, die Sylvinit-, Hartsalz- u. Carnallitverarbeitung. Die Auf- 
bereitungsprozesse werden naher beleuchtet, der KliirprozeB anschlieBend an den 
LoseprozeB, sowie der Klar- oder ScheideprozeB (Setzyerf.) im AnschluB an ein 
Schlfimmyerf., wie auch die Aufbereitung der kieseritlialtigen Ruckstiinde. Zalil- 
reiche Tabellen u. Abbildungen erlautern das Gesagte.

Yf. berichtet uber groBere Betriebsyerss. (Mitarbeit von Serowy) uber Kali- 
schlammaufbereitung im Carnallitwerk mit Schiittelherd, zum Teil in Kombination 
mit Stromapp. D. R. P. 38') 071. Es zeigt sich bei Verwendung von Verruhrlauge, 
daB MgS04 u. das Unlosliche sich in der II. u. III. Auffangstelle konzentriert. 
CaS04 ist ungefahr gleichmiiBig in allen drei Auffangstellen vertreten. Dagegen 
ist bei den drei Chloriden zwischen den ersten beiden Auffangstellen ein allmah- 
liclies, zwischen den beiden letzten ein rapides Sinken zu konstatieren. Bei 
Yerwendung von Loselauge ais Trag- u. SpUHauge erb iii t man weniger gUnstig 
auslegbare Resultate. Der chem. Zus., der D. u. sicher auch der Ziihigkeit ist nach 
Vf. hier bei den Ersehiitterungen in der diinnen Schicht sicher eine ganz andere 
Rolle zuzumessen, ais beim KliirprozeB, bei hoher Laugensehicht in der Rulie. 
Die MgSO.,-Menge wird also bei spezif. diinneren Laugen mit der Zahl der Auf
fangstellen konzentrierter, beimUnlosliehen u. CaS04 reiBt die anfanglicheKonz. hinter 
der zweiten Auffangstelle gegen Ende des Schuttelherdes wieder ab. — Bei der 
Herdaufbereitung spielt naturgemiiB auch die Kornung eine Rolle. Speziell uber 
die Kieseritkornung fiihrt Vf. eingehende Unterss. aus, die zeigen, daB der Kieserit 
in den einzelnen Prodd. hauptsachlich aus Staubkieserit besteht. Der weitaus 
groBte Prozentsatz des Materials konnte am Ende des Herdes ais solcher auf- 
gefangen werden.

Tabellar. stellt Yf. Versuchsresultate an Proben der Reviere Nord-Hannoyer, 
West-Nord-Magdeburg, StaBfurt u. Umgebung, West-Halle, Sudharz, Werra u. 
West-Nord-Harz zusammen. Die ZweekmiiBigkeit der Vorscheidung ist ais einwand- 
frei bewiesen anzuselien, wahrend die Art der Durehfiihrung eingehende Yerss. an 
Ort u. Stelle erfordert.

Zur Trennung von KC1 u. Kieserit auf dem Schiittelherd bemerkt Vf., daB ais 
Aufgabegut verwendet werden miiBte: Gemische yon besonders hergestelltem KC1, 
Kieserit u. NaCl; k. Kalischlamme aus dem Kaliloseyerf. auf Endlauge oder li. 
Kalisehliimme aus dem IleiBloseyerf. Die Salzgemische sind nach Moglichkeit 
frisch zu yerwenden. Ais Spiillauge kiime in allen genannten Falle eine an KC1, 
JIgS04 u. NaCl k. gesatt. Lsg. in MgCL-Lauge yerschiedener Konz. in Frage. — 
Yf. bringt Richllinien fiir nach lichtig durchgefuhrter Yorsclieidung anzusetzende 
Yersuchsgruppen u. weiterc Yorschlage fiir anzustellende Ver3s. zwecks Ver- 
besserung der gebrauclilichen Aufbereitungsyerff. (Kali 19. 174—79. 217—23. 235 
bis 241. 260—65. 275—81. 300—05. 321—24. 356—64. 402—06. 1925. Grethem.) U l.

H. H ilbert, Die Fabrikation des Dicaldutnphosphates. Das von Deckert (S. 200) 
beschriebene Yerf. ist iiberholt, Rohphosphat ist ein yollwertiges DUngemittel. 
Diealciumpliosphat iibertrifFt im Gehalt an 1I3P 0 4 nicht die anderen II3P 0 4-DUnger.
— Entgegnung yon D eckert. Rohphosphat wird nur yon wenigen Boden ver- 
wertet. (Chem.-Ztg. 50. 21. NeuB a. Rh.) J ung.

„Omega“, Die Glimmerindustrie. Zusammenfassende Abhandlung iiber V., Eigen- 
scliaften u. Yerwendung yon Gliminer. (Chem. Trade Journ. 78. 31—32.) Jung.
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Gewerkschaft Lutz III, Berlin, Yerarbeitung des Sehlackensclnuefels au f 
schwefligsaure bezie, schicefclsaure Gase durch Luft, dad. gek., daB man durch das 
Sehlackenbad hochprozentigen Os oder 0 2-reichere Luft bliist u. die nach der 
Siiuregewiunung iibrigbleibenden 0 2-Gase oder Oa-reichen Gase dem Ilochofen ais 
Gebliisewind zufiihrt. (D. R. P. 423640 KI. 12 i vom 23/1. 1924, ausg. 8/1. 
1926.) Kauscii.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Otto Kurz, Auerbach i. Hessen), Enlarsenieren von Rostgasen fiir das 
Kontaktyerf. in einer elektr. Niederschlagsyorr. nach D. R. P. 368283, dad. gek., 
daB vor der in Ggw. von H2S04 vorgenommenen elektr. Abscheidung der As20 3 
das Gas nach der elektr. Abscheidung des Flugstaubes einer ein Benassen des 
Gasstromes ausschlieBenden Abkiihlung bis zur B. yon Nebeln unterworfen wird, 
aus denen das As^Og ais Staub oder Pulyer trocken elektr. niedergeschlagen wird. 
(D. R. P. 423657 KI. 12i yom 21/3. 1924, ausg. 8/1. 1926. Zus. zu D. R. P. 368283; 
C. 1923. II. 726.) ItAUSCH.

General Chemical Co., New York, ubert. yon: James Ernest Egleaon, Rid- 
ley Park, Peńnśylyan., Absorbieren von Salzsauregas. Man laBt die Absorptionsfl. 
u. den HCl-Gasstrom in einem auBerlich gekiihlten Kolir herabstromen, trennt das 
unabsorbierte Gas von der FI., yerd. die letztere u. bringt sie von neuem mit IIC1- 
Gas in Beruhrung. (A. P. 1563732 vom 7/9. 1922, ausg. 1/12. 1925.) K a u s c ii .

George St. J. Perrott, Pittsburgh, ubert. von: Max Yablick, New York, 
Reinigung ammoniaTchaltiger Luft. Die zu reinigende Luft wird iiber oder durch 
kristallisierte Salze des Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, gegcbenenfalls auch Cd, lig  
oder Cd geleitet, welche zweekmaBig auf StofFen von groBer Oberfliichcnentw., 
wie Tierkohle, Kieselgur, Bimsstein o. dgl. niedergeschlagen sind. Die Menge des 
Salzes in der Mischung soli wenigstens 50% betragen. Die Mischung kann z. B. 
durch Yerteilen des Triigers in einer konz. Losung des Salzes, z. B. CuS04 u. Ab- 
dampfen zur Trockne unter Riihren erhalten werden. (A. P. 1559980 voin 10/1. 
1919, ausg. 3/11. 1925.) K O h ł in g .

Joseph G. Dely, Syracuse, V. St. A., Entfernung von Kohlenoxyd aus einem 
Gasgemisch mit H ilfe einer Kupferammoniaklosung, insbesondere aus einem Gemisch 
von u. IIt , dad. gek., daB die erschopfte Absorptionslsg. mit dem oder den 
Gasen in Beriihrung gebraeht wird, die bei der nachfolgenden Kegenerierung dieser 
Lsg. entwickelt werden. — 2. dad. gek., daB die erschopfte Lsg. stufenweise erhitzt 
wird, wobei das oder die bei den hoheren Tempp. entwickelten Gase mit der Lsg. 
bei einer niedrigeren Temp. in Beruhrung gebraeht werden. — 3. dad. gek., daB 
die erhitzte Lsg. der Wrkg. eines 0 2-lialtigen Gases unterworfen wird u. die wah
rend dieses Vorgangs entwickelten Gase mit der Lsg. vor ihrer Erhitzung in Be
ruhrung gebraeht werden. — 4. dad. gek., daB es kontinuierlich ausgefiihrt wird, 
wobei die rcgenerierte Lsg. abgekiihlt u. mit weiteren Mengen der zu reinigenden 
Gasmischung in Beruhrung gebraeht wird. — 5. dad. gek., daB, nachdem die bei 
der Regenerierung der Lsg. entwickelten Gase mit der erschopften Lsg. in Be
ruhrung gebraeht worden sind, dic yerbleibeuden Gase mit einer NH3 absorbieren- 
den FI. in Beruhrung gebraeht u. dann der Gasmiscliung wieder zugefiihrt werden.
— 6. dad. gek., daB die ammoniakal. Cu-Lsg. mit NII3 aus einer AuBenquelle ver- 
starkt wird. — 7. dad. gek., daB man die Lsg. auf die Gasmischung bei einem 
Druck iiber dem atmosphar. einwirken laBt, worauf der Druck der erschopften 
Lsg. auf ungefiihr atmosphar. reduziert wird, ehe diese Lsg. mit den bei der Re- 
generierung der Lsg. entwickelten Gasen in Beruhrung gebraeht wird. — 8. dad. 
gek., daB dic erschopfte Lsg. ungefiihr bei Atmosphitrendruck durch einen Tunn 
geseliickt wird, wo eine Temp. von etwa 15—25° aufrechterhalten wird, hierauf 
durch Zonen stcigender Tempp. u. durch ein GefaB, in dem sie ihre Hochsttemp.
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(etwa 75°) erreicht, wobei Luft in dieses GcfiiB mit Hilfe eines Luftstcigerohrs ein- 
gcblasen u. die aus der Lsg. in jenen Zonen u. jenem Tank entwickelten Gase zu 
dem genannten Turm zuriłckgebracht werden. (D, R. P. 423543 KI. 12i vom 6/9.
1924, ausg. 7/1. 1926.) Kausch.

Friedrich Noll, Benrath a. Kh., Herstellung von lagerbestandigen Persalzen. 
(D. R. P. 423754 KI. 12i vom 29/8. 1922, ausg. 9/1. 1926. — C. 1924.1. 231.) Ka.

R. Russell, Manchester, Schwefel und Alkalipolysulfi.de. Man erhiilt kolloidale 
Alkalipolysulfide durch Mischen von S oder solche entlialtenden Stoffen mit W., 
einer B-Verb. u. einer Na- oder K-Verb. u. Erhitzen des Gemisclies auf 100—200°. 
Beim Emulgieren der erhaltenen u. verd. Lsg. mit einer Siiure fallt S aus. (E. P. 
243394 vom 23/5. 1924, ausg. 24/12. 1925.) Kausch.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Norwegen, Wasserldsliche 
Alkalisilicate. Man mischt Nitrate oder Nitrite mit hydratisierter Si02 u. erliitzt 
das Gemisch auf Tempp. unterhalb des F. der M. (F. P. 597942 vom 1/5. 1925, 
ausg. 8/12. 1925. N. Priorr. 19/5. u. 8/9. 1924.) Kausch.

Salzbergwerk Neu-StaGfurt, Loderburg b. StaBfurt, Herstellung von gipsfreien 
Salzsolen, 1. dad. gek., daB man dem zur Lsg. von unreinem Rohsalz, insbesondere 
Gips oder Anhydrit enthaltendem Steinsalz, dienenden W. solche Salze zuftigt, die 
die Loslichkcit des Gipses in ihm yermindern. — 2. gek. durch Yerwendung der 
nach dem Versieden in den Pfannen an die Loslichkcit mindernden Salzen an- 
gereicherten Sole. — 3. gek. durcli Verwendung der zur Verminderung der Los- 
lichkeit des Gipses dienenden Salze in fester Form. — 4. dad. gek., daB man die 
Loslichkcit mindernden Salze in die zur Solegewiimung dienenden Sinkwerke, Sole- 
bohrlocher, Berieselungsanlagen usw. einfuhrt. (D. R. P. 423861 KI. 121 vom 26/11.
1924, ausg. 11/1. 1926.) Kausch.

Ges. fur Kohlenteehnik, Dortmund, Natriumbicarbońat. NaHC03 u. NH,C1
werden abwechselnd aus einer ein Na- oder NII4-Thioeyanat enthaltenden Lsg. ge- 
fiillt, (E. P. 243677 vom 21/9. 1925, Auszug yeroff. 20/1. 1926. Prior. 26/11. 1924. 
Zus. zu E. P. 229640; C. 1925. I. 2G48.) Kausch.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining', Ilochst a. M., Ammonium-, 
Alkali- oder Erdalkalisalze. Gemisclie der genannten Salze in fester Form werden 
ausgewaschen, wobei das 11. Salz in Lsg. geht. (E. P. 242975 vom 4/11. 1925, 
Auszug yeroffi 13/1. 1926. Prior. 17/11. 1924.) Kausch.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & B riining, Ilochst a. M., Calciunmitrat. 
Ca(NOsVKrystalle werden bei einer unter dem F. der Krystalle liegenden Temp. mit 
prakt. wasserfrei gemachtem Ca(N03)3 gemischt erhitzt. (E. P. 242990 vom 11/11.
1925, Auszug yeroff. 13/1. 1926. Prior. 11/11. 1924.) Kausch.

F. Rothe, Aachen, und H. Brenek, Porz b. Koln a. Rh., Barium- und Stron-
tiumhydroxyde und -salze. BaSO., oder SrSO, wird in Ggw. von SiOa oder an 
solchem reichcn Materiał (Ba- oder Sr-Metasilicat) durch Erhitzen umgesetzt in eine 
Verb. zwischen BajSi04 u. Ba3Si05 bozw. Sr„Si04 u. SraSi06, die mit HC1, IIN03 usw. 
oder W. in andere Ba- bezw. Sr-Salze oder die Hydrosyde iibergefiihrt werden. 
(E. P. 242996 vom 11/11. 1925, Auszug yeroff. 13/1. 1926. Prior. 12/11. 1924.) Ka.

Rhenania Yerein Chemiseher Fabriken A.-G. Zweigniederlassung Mann
heim und Friedrich Riisberg, Mannheim, Gcwinnung von technisch u>ertvollen 
Produkten aus Schwefelbarimn, 1. dad. gek., daB man Roli-BaS mit geeigneten 
Siiuren oder ahnlich wirkenden Stoffen zers. u. den dabei entstehenden I f2S  auf 
Alkalithiosulfat verarbeitet. — 2, dad. gek., daB man zur Zers. des Roh-BaS 1IC1 
oder verd. HN03 yerwendet u. den entstehenden ILS zwecks Gewinnung yon 
Alkalithiosulfat nach dem Verf. des Pat. 370593 (vgl. C. 1923. II. 898) in einer 
aus Alkalisulfit u. Alkalibisulfit bestehenden Lauge auffangt. (D. B,. P, 423755 
KI. 12 i vom 8/9. 1922, ausg. 9/1. 1926.) Kausch.
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R. Jacobsson, Kagerod, Scliweden, Tonerde. Al20 3-haltigcs Materiał wird mit 
scliwacherer IIaS04 (D. 1,3) beliandelt u. die crlialtcne Al2(S04)3-Lsg. eingcdampft, 
bis beim Kiihlen allea W. ais Krystallwasser gebunden ist. (E. P. 243183 voin 
16/12. 1924, ausg. 17/12. 1925. Zus. zu E. P. 221209; C. 1925. I. 275.) Kausch.

E. L. Rinman, Djursholm, Scliweden, Tonerde. Reines A120 3 wird aus Ton 
o. dgl. dadureh gewonflen, dali zuerst daraus Ala(S04)3 gewonnen u. dieses mit 
Alkalisulfhydrat gcfiillt wird; ea entsteht ein Nd., der FeS enthiilt. Das Ala0 3 
wird in Alkalisulfid gelost u. dann aus der Lsg. reines A120 3 gefiillt mittels H2S. 
(E. P. 243356 vom 18/11. 1925, Auszug verofF. 20/1. 1926. Prior. 22/11. 1924.) K.

John E. Alexander, Port Edward, Wisconsin und E. G. Goodell, Stevens Point, 
Wiseonsin, ubert. von: Alfred H. White, Ann Arbor, Mich., JReduzieren von Sul- 
faten u. dgl. Man erhitzt das Sulfat in Ggw. yon Kohle u. eines Metalloxyds, das 
mit C02 unter Wiirmeentwicklung bei den angewendeten Reduktionstempp. ein 
Metali bilden kann. (A. P. 1565300 vom 18/10. 1924, ausg. 15/12. 1925.) Kausch.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
E. Bottińiy Uber sogcnanntes „kolloidales Phosphat“. Feinstes, fast unfiihlbares, 

kaffeebraunes Pulyer mit W. 4,98%, P 0 4 31,41%j CO, 3,00%, Ca 3,57%. Fc 6,38%, 
Al 26,36%, organ. Substanz 22,47%- Es handelt sich somit um eine Mischung von 
Aluminium- u. Eisenphospliat mit organ. Substanz. Die eingehende physikal. u. 
chem. Priifung ergab, daB nur 9,79% der Ware wirklieh kolloidal ist, daB sich in 
W., C02-haltigem W., verd. Citronensaurelsg. u. Citratlsg. nur Spuren losen. Das 
Prod. ist nicht ais Dungemittel anzuspreclien, seine Wrkg. ist die gleiclie wie 
die gemahlenen Rohphospliats. (Staz. sperim. agrar. ital. 58. 209—16. 1925. 
Turin.) GltlMME.

G. D’Ippolito, Uber die Yerwendung von Rohphosphaten. Feingcmahlene Roh- 
pliosphate konnen unter geeigneten Verhaltnissen eine gewisse Dungerwrkg. zeigen 
u. zur VergrdBerung der PaO0-Reserve des Bodens dienen. Pflanzen, die in der 
Jugend ein ausgesprochenes PaOr,-Bediirfnis zeigen, brauchen 1. Phospbate zur n. 
Entw. (Staz. sperim. agrar. ital. 58. 243—4S. 1925. Modena.) Grimme.

M. Grohs, Sticksło/fdungung und Flaclis. Chile-NaN03 hat nur in trocknen 
Jahren Erfolg, sonst kann yollstandiger Ernteausfall eintreten. (NH4)aS04 hat gc- 
ringen, aber sichern Erfolg. Von der Yerwendung yon KalkstickstofF wird ab- 
geraten. (Faserforschung 5. 37—51. 1925.) SOyern.

Edward W. Harvey, Faktoren, die Riiekgdnge bei vergleielienden Versuchen 
mit Ammonium sulfat wid Natriumnitrat liervorrufen. Vf. gibt eine zusammenfassende 
Darst. des unterschiedlichcn Yerh. von (NlI4)aS04 u. NaNOs. Ais einer der Haupt- 
faktoren wird die Art der Frucht erkannt u. die Bodenaciditat. Es wird an Hand 
yon Verss. mit Kartoffeln, Roggen, Mangold, Hafer, Zwicbeln u. Mohrriiben gezeigt, 
daB bei jeder Frucht eine bestimmte [II’] den Masimalcrtrag liefert. GroB angelegte 
Topf- u. Feldyerss. zeigen, daB (NH4)2S04 u. NaNOs auf die eine Art yon Friiclrtcn 
im giinstigen Simie einwirkt, auf anderc im schlecliten. MaBgebend fiir die Wahl 
der Diingung sei nur die [H'], bei welclicr dic betreffende Frucht den Maximal- 
ertrag liefert. Audi bei der Beurteilung yon Giftwrkg. durch Fc, Al, Zn u. andere 
Metalle sei die [H’j des betrefTenden Bodens u. das Bedttrfnis der Pflanze maB- 
gebend. (Amcr. Fertilizer 63. 30—33. 54—60. 1925. New Brunswick [N. J.], Agric. 
Expt. Stat.) H a a se .

E. G. Doerell, Versuch, durch kiinstliche Diingung die schadlichc Wirkung von 
Fabriks- und IIaldenexhalationen zu mildern. Die Verss. wurden an einer Obst- 
baumallee ausgefiihrL Die Bodenaciditat betrug je nach der Entfernung des in 
der Nalie befindlichen Tagbaubetriebes u. der Sclrleppbahnlokomotiye pH — 4,6, 
5,8, 6,4. Yf. yersuclite durch Anderung der Bodenrk. u. durch Diingung die



1 8 7 0  H v„ . A g r ik u l t u r Ch e m ie ; D O n g e m it t e l ; B o d e n . 1 9 2 6 . I .

Biiume gegen die Exlialationen widerstandsfiihiger zu machen. Mit Hilfe von Atz- 
kalk, Superphosphat, Kali u. Salpeter gelang es Vf., wie aus zahlreiehen Ab- 
bildungen heryorgeht, die Biiumc zu kriiftigen. (Erniihrung d. Pflanze 22. 13—16. 
Prag, Techn. Hochschule.) H a a s e .

Heinrich Walter, Die Wassersattigung der Pflanze und ihre Bedeutung fiir 
das P/lanzenwachstum. Dic bekannte Ersclieinung der Konseryierung organ. Stoffe 
dureh Trockenheit wurde vom Vf. untersucbt, u. zwar besonders die Beziehung 
der relativen DampfspannunK zur Bakterien- u. Seliimmelbildung. Es wurde ge- 
funden, daB organ. Stoffe nieht mehr schimmeln, wenn die relative Dampfspannung 
an ihrer Oberflache 801/0 nicht iibersteigt. Yf. besehreibt ein sehr einfaehes Verf., 
das der Best. der relativen Dampfspannung dient u. einfaclier auszufiihren ist ais 
die Best. des osmot. Druckes. — In einer Tabelle sind dic zum Wachstum der 
Schimmelpilze u. Bakterien notwendigen Feuclitigkcitsminima zusammengestcllt, 
woraus zu crschen ist, daB dic Schimmelpilze schon bei 85% zu wachsen beginnen, 
dic Bakterien dagegen erst bei <95% . In einem weiteren Abschnitt wird die B. 
u. Ausbreitung bekannter Sehimmelpilzarten, sowie dereń Bekampfung durch Zucker- 
bczw. Salzlsgg. besprochen. An Hand einer Zusammenstellung friiherer Arbeiten 
wird die Bedeutung des Sśittigungszustandes an W. bei den hoheren Pflanzen er- 
ortert, u. Vf. kommt zu der Ansicht, daB es fiir die Prasis in vielen Fallen wicli- 
tiger sei, auf den Feldern fur W. zu sorgen ais fiir Diingemittel, da es sich zeigte, 
daB schon ein Mangel an W. von wenigen Prozcnten, wenn auch nicht iiuBerlich 
sichtbar, so doch mcrkliche, innere Schaden hcryorrufe. (Ztschr. f. PflanzenernSlir. 
u. Diingung Abt. A. 6. 65—88. 1925. Heidelberg, Univ.) Haase.

E. Bobko, B. Golubew und A. Tiilin, Zur Frage iiber die schadliche Wirkung 
hoher Kalkgaben. Zu den Verss. dienten 3 Podsolboden von verschieden starker 
Ungesattigtkeit an CaO u. eine Gartcnkomposterdc. Die Kalkungsverss. (0,1 bis 
6% CaC03) wurden teils in GefiiBen aus Ton u. teils aus Glas ausgcfuhrt. Der 
Bodenauszug wurde durch Vcrdrangung der Bodenlsg. mit W. hergestellt u. auf 
die [H'j untersucbt, femer die potentielle Alkalitiit, Ca, NH3, N20 3, N20 6 u. 
KMn04-Verbrauch bestimmt. — Es ergab sich aus den chem. Analysen u. den Yegc- 
tationsyerss., daB liohe (ubermaBige) Kalkgaben nicht nur auf Torfboden, sondern 
auch auf Mincralboden sch&dlich wirkten, besonders durch Stimulierung der Bak- 
terientatigkeit u. der damit yerbundenen Anhiiufung von Kalk, Bicarbonat, Nitrat, 
Nitrit u. Ammoniak. Bei sehwcrcren Boden wurden nicht so groBe Schiidigungcn 
beobachtct, trotz einer [II'] von 10—7,3 bis 10“ 80. Bei Dnrchwascliung des Bodens 
wurden die Hemmungen rechtzeitig bescitigt. Der Kompostboden lieferte keine 
cindeutigen Ergebnisse. Kalk wirkte auch liier hemmend auf das Wachstum. 
(Ztschr. f. Pflanzcnernahr. u. Diingung Abt. A. 6. 128—68. 1925. Moskau, Landw. 
Akademie.) Haase.

E. Bottini, Uber den Grad der Widerstandsfdhigkeit verschiedener Kalksorten 
gegenuber sauren Losungen, welche im Aekcrboden zirkulieren. Sammelbericht iiber 
die Wrkg. von CaO auf Bodenrk., physikal. Eigenschaften des Bodens u. Entw. 
der Pflanzen. Je nach Herkunft u. Zus. der cinzelnen Kalksorten ist die Wrkg. 
griiBer u. geringer. Auf Grund umfangrcicher LSslichkeitsvcrss. kommt Vf. zu dcm 
Kesultate, daB die Loslichkeit in Bodenfłl. mit dem Ansteigen der D. abnimmt. 
Eine Ausnahme macht nur der dolomit. Kalk, bei dcm die Zus. mitspricht. Naheres 
im Original. (Staz. sperim. agrar. ital. 58. 268—87. 1925. Turin.) Grimme.

H. Niklas, H. Poschenrieder und A. Hock, Uber die Verbreitung des Azoło- 
bacter in den Boden Bayerns unter Berueksichtigimg der Bodenreaktion, des Kalk- 
und Phosphorsaurcgehaltes derselben. Die Beziehung zwischen der [H ] u. dem V. 
von Azotobacter in den Boden gestaltet sich yerschieden, je nachdem zur Best. jener 
Ausziigc mit W. (I) oder mit KCl-Lsg. (II) benutzt werden. Bei I fand sich bei
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Pu 5,f) keine, bei 6,0 keine besonders gute, bei 6,5 meist kriiftige Entw. von 
Azotobacter, bei II keine bei 4,5, kriiftige von 6,0 an. Mit steigendem Ca- 
Gehalt nebmen V. u. Wachstum des Azotobacter zu. In Wiesenboden lagen die 
Verhiiltnisse fiir ihu ungiinstiger a!s in Ackerboden. Bei schlechtem Azotobactcr- 
wachstum sclieinen die Mannitoergdrer giinstigere Lebensbcdingungen zu finden. 
In PO.,-bediirftigen Boden kann Azotobacter trotz gtinstiger Rk. u. hohem Kalk- 
gehalt zwar vorkommen, aber nicht entwicklungsfiihig, niimlich nicht imstande zur 
Assimilation von N2 sein. In einigen Boden fehlte er, obwohl die Bedingungen 
bzgl. [II'], CaO u. P 0 4 giinstig waren. Es bleibt zu ltliiren, ob ein Mangel an auf- 
nebmbaren Humusstoffen vorliegt oder noch unbekannte Faktoren dabei wirken. 
(Zentrałblatt f. Bakter. u. Parasitenk., Abt. II. 66. 16—28. 1925. Weihensteplian, 
Hochseli. f. Landwirtsch. u. Brauerei.) Spiegel.

Gustav Gassner, Blausaurebehandlung ais Stimulationsmittel im praldischeu 
P/lanzenbau. (Ygl. Ber. Dtsch. Botan. Ges. 4 3 . 132; C. 1925. I I .  425.) Vf. konnie 
in Siidspanien die Meinung der Plantagenbesitzer bestiitigen, daB die Begasung 
von Apfclsinenbiiumen im Friihjahr nicht nur gewisse Schiidlinge vemiehte, sondern 
auch eine direkte Reizwrkg. auf Belaubung u. Bliitenbildung ausiibe. Treibverss. 
an anderen Pflanzen maehten wahrscbeinlich, daB der giinstige Effekt auf einer 
Treibwrkg. auf ruhende Augen beruht. (Angew. Botanik 7 . 74—79; Ber. ges. Phy
siol. 32 . 248. 1925. Ref. Gleisbicrg.) Spiegel.

Werner Schmidt, Uber Vorqxićllung und Reizbehandlung von Coniferensaatgut. 
Das Tauchen unter W. wirkt auf verschiedene Samen verscliieden. Kiefernsamen 
(I) konnen unter W. iiberliaupt nicht zur Keimung gebracht werden, Buchweizen- 
samen (II) yerzćigert. Bei ]> 24 Stdn. gew3sserten I, deutlicher noch bei ]> 16 Stdn. 
gewiisserten II lieBen sich durch CHJS-Rk. Spuren intramolekularer Atmung naeli- 
weisen. Die keimungsphysiol. Wrkgg. von nicht langfristigen Wiisserungen bei 1 u.
II sind Beschleunigung des Keimablaufs, Erleiehterung der Keimung, Aufhebung 
der Hemmungen bei sonst nicht keimenden Kornern. Mit Popoff-Łsg. IVa (3%oig- 
IiBr-Lsg.). kann die Keimliemmung im Dunkelvers. bei Kiefern u. Lśirchen auf- 
gehoben werden, mit dest. W. nicht. Waclistumsfordernde Wrkg. der PopofFschen 
Salze lieB sich bei vorbehandeltem Kiefern- u. Ficlitensaatgut bisher nicht fest- 
stellen. In Topfverss. mit II wurde Stimulationswrkg. von KBr u. lIaOa festge- 
stellt. (Zell Stimulationsforsch. 1. 355—68; Ber. ges. Physiol. 32. 248. 1925. Ref. 
Gi.eisberg.) Spiegel.

A. Klage3, Uber die Bekampfung von Getreidekranlcheiten durch chemische Mittcl. 
Vortrag iiber die Bekampfung der Getreidekrankheiten durch Chemikalien, ihre 
Entw. u. wirtschaftliche Bedeutung. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 3—10. Magde
burg.) ’ J ung.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
C. 0. Bannister und J. A. Newcombe, Die Priifung von Bronzegerciten. Yfl’. 

haben 2 aus der Bronzezeit stammende Werkzeuge, die in der Niihe von Ilanwood- 
Slirewsbury gefunden wurden, analyt. u. mkr. untersucht. Das eine zeigte noch 
die charakterist. dendrit. Struktur sclinell abgekiihlter Bronze. Der stabile Zustand 
war also hier trotz des Lagerns wiihrend mehrerer Jahrtausendc nicht eingetreten. 
(Naturę 116. 786—89. 1925. London.) LOder.

Carl Muller, Uber sehr diinne, durchsichłige Metallfolien. Vf. besclireibt die 
Gewinnung von sehr diinnen freien Metallfolien aus Ni, Au, Pt, Ag u. Fe vou 
noch etwa lOmal geringerer Dicke ais beim Blattgold erreichbar ist, d. h. bis zu 
einer Starkę von 1 X  10~° cm lierab. Diese Folien besitzen neben einer boeli- 
gesteigerten Durchsichtigkeit gegeniiber dem inhomogenen u. porćisen Blattgold zu-
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gleicli den Vorzug einer weitgehenden GlciehmaBigkeit. An Hand spektrograph. 
Aufnahmen u. spektralphótometr. Messungen wird ein Uberblick iib^r das meehan., 
chem., elektr. u. besonders das opt. Verh. der Folien gegeben. (Naturwissenschaften 
14. 43—46. Umscliau 3 0 . 27. Berlin.) J osephy .

John A. Church jr., Abzugsformeln bei der Bewertung von sich erschdpfenden 
Lagern. Es wird eine mathcniat. Formulierung des Werts eines Bergwerks mit 
fortsehreitendem Abbau angegeben. (Engin. Minning Journ. Press. 121. 8—12.) E nszl.

C. A. Heiland, Instrumenle und Methoden zur Entdeckung von nutzbaren 
Minerallagerstatten. (Engin. Mining Journ. Press 121. 47—58.) E nszlin.

Fred 0. Bond, Die Tiscositat, von Aufbei-eitungslosungen. Mit der Dauer der 
Einw. der Auf bereitungslosuugen auf die Erze werden diese teilweise gelost; die 
Yiseositiit der Lsg. steigt u. ihr Wirkungsfaktor sinkt. Es wird die Best. der Vis- 
eositiit besehrieben u. ihre prakt. Anwendung besprochen. (Mining and Metali 7. 
15—10.) E nszlin .

H. Y. Thnrston, Flotation-Ól-Behalter. Es wird ein Ólbelialter besehrieben, 
der erlaubt, einen konstanten Olstrom fiir Yersuehszweeke zu erhalten, bestehend 
aus einem GefaB mit Uberlauf. Dieses ist mit Ol gefiillt, auf dem ein etwas 
kleineres GefiiB sehwimmt, welches durch W. beschwert wird u. so am Auslauf 
einen regulierbaren Olstrom erzeugt. (Engin. Mining Journ. Press 1 2 0 . 1019. 
1925.) E nszlin .

Clark T. Henderson, Die richtige Anwendung von Kalk zum Alkalisieren von 
Aufbereilungsprodukten. Die Art des Losclicns von CaO spielt bei seinen Eigen- 
schaften eine groBe Rolle. Zu Aufbereitungszwecken wird am besten solcher ver- 
wandt, der mit der 10-faehen theoretischen Menge W. geloscht u. dann zu einer 
Milch angeriilirt worden ist. Fiir die Praxis wird vorgeschlagen, das CaO in einer 
Kugelinuhłe mit der notigen Menge W. zu yersetzen, wobei groBe Stticke gleich
zeitig zerschlagen werden. Das so erhaltene Ca(OH)., setzt sich langsam ab u. 
ist gegen N;l,COu sehr reaktionsfahig. (Engin Mining Journ. Press. 1 2 0 . 1016. 
1925.) E nszlin .

L. S. Longenecker, Feuerfeste Materialien fiir den Siemens-Martinofen. Die 
Arbeit beschaftigt sich mit dem Yersagen eines Magnesitsteines trotz ublicher Ver- 
maueiung u. ublichem Ofenbetrieb. Am 6. Tage nach Inbetriebnahme zeigtc der 
Boden u. die Ruckwand sehr schwere Zerstorungen. Der gesamte innere Teil der 
Steine etwa 11 cm stark wurde angefressen u. senkte sich, u. zwar in solchem 
MaBe, daB Teile yollstiindig in den Ofen fielen. Bei yielen anderen Ausmauerungen 
liatte der Stein zur Zufriedenlieit gearbeitet. Die Unters. ergab, daB die Steine zu 
schwach gebrannt waren, da stark gebrannte — in Grenzen — Steine die langste 
Lebensdauer zeigten. Der Bruehmodul war in yorliegendem Falle das beste Mittel, 
um die fehlerhaft gebrannten Materialien schnell fcstzustellen, wobei Steine unter- 
lialb 1200 lb/sq. in. ais schlecht zu bezeielinen waren. Es werden dann die Kauf- 
bedingungen eines Werkes allgemeinerer Beachtung einpfohlen: Bruehmodul all- 
gemein 1200 lb/sq. in., Zus. iiber 82% MgO, unter 5% CaO, unter 7% Si02, unter 
8% Fe20 3, unter 3% Al-jO-j u. unter 9% Fe90 3 +  A1203. Sclieinbare D.: iiber 3,50. 
Physikal. Eigenschaften: Alle Steine sollen aus gut gemahlenem Materiał bestehen 
u. yon groBeren Stiieken, die ein 4-Masehensieb nicht passieren, frei sein. Nur 
scharfe Ecken, Kanten usw. (Iron Age 116. 1735—38. 1925.) W ilk e .

Radclyffe Furness, Schmdzpraańs im sauren Siemens-Martinofen. Die Haupt- 
merkmale des sauren Ofens werden besehrieben u. erlautert, weshalb der saure Stahl 
dem bas. uberlegen ist. Die Sclimelzcharge wird besprochen u. Methoden zur 
Kontrolle der Elemente im Bad sowie die richtige Zeit fiir die Zusatze angegeben. 
Ebenso wird die Yerarbeitung der Erze erwahnt u. einige Bedingungen zwecks
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Erreichung zufriedenstellcnder Ergebnisse klargelegt. Einen weiteren Rautn nimmt 
dann die Besprecliung der Scblacke ein. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 8. 723 
bis 738. 1925. Midvale Co., Nicetown, Philadelpliia.) W il k e .

E. A. Whitworth, Die basischc Siemens-Mar (inofen-Praxis. Die Arbeit zerfiillt 
in 3 Teile: die Geschiclite des bas. Siemens-Martinofen-Stahls, der Ofen u. die 
Herst. eines hocliwertigen C-Sclimiedeeiscns. Die besten Ergebnisse erhiilt man 
wie folgt: Fiir eine Charge von 250000 lb werden 10 Gew.-% Katkstein, 60% 
reiner Sehrott u. soviel schwerer Schrott wie moglich u. 40% Metali benotigt. Bei 
Roheisen mit 0,90—1,00% Si u. 1,75% Mn, gutem mit 01 gefeuerten Ofen, wird 
gerade der richtige C-Gehalt erreicht, sodaB man nur wenig zu Entkolilen braucht. 
*/2—1 Stde. vor dem Abstich sollte kein Erz mehr zugesetzt werden, damit kein 
FeO im Bad ist. Sobald der richtige C-Gehalt u. dic rechte Temp. errcicht ist, 
werden 2500 lb 10% Si enthaltenes Roheisen zum Bade zugesetzt, naclidem 
eine Probe' zur Analyse entnommen worden ist. Dann wird Ferrosilicium ais 
Desoxydationsm. zugesetzt u. die Scblacke stark bas. (55% CaO MgO) gehalton. 
Vor dem Si-ZliśStz wird die Flamme reduziert, worauf dic Sclilacke abkiihlt, ohne 
das Fe darunter mit stark abzukiihlen. Diese Abkiililung bewirkt eine groBere 
Affinittit der Schlacke zu den Oxyden, besonders zu FeO u. MnO. Inzwischen ist 
das Analysenresultat eingetroflen. Nun wird dic notige Menge Ferromangan 
zugesetzt u. nach 5—7 Min. in die GieBpfanne abgestochen. Wenn die Pfanne zu % 
gefiillt ist, wird die berechnete Menge Si u. dann % lb Al auf 1 t Stalli zugesetzt. 
Dieses Verf. hat sieli sowohl fiir Legierungsstahl ais auch hocliwertigen C-Schmiede- 
stalil bewahrt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treatiug 8. 739—47. 1925. Gathmann 
Engineer. Co., Baltimore.) WlLKE.

—, Neuer Ofcnsćhaclit fiir Ferropliosphor. Kiirzlich wurde ein neuer ITocliofen 
von J. J. G rey  jr., bei der L o u isv ille  & N asuvii.le Rau.hoad z u  Rockdale, Tenn. 
errichtet, der zwar nur einen geringen tiiglichcn Durclisatz hat, aber dcslialb beson- 
deres Interesse erfordert, da er der einzige Ilochofen in dem Lande ist, in dem 
Ferropliosphor erzeugt wird. Er ist rund 21 m hoch, Gestell 3,7 m u. Rast rund 
5 m, der Rastwinkel 78° 41'25". Der Ofenmantel besteht aus 1,3 cm starken Eisen- 
platten mit Ausnahme des Bodens. Wegen der Besonderlieiten bei der Herst. von 
Ferropliosphor u. der notwendigeu Yermeidung von P-Yerlusten wahrend des 
Schmelzens ist der untere Teil des Ofens besonders gebaut u. uuterschcidet sich 
sehr wesentlich von den iibliclien Hocliofen. Der Gesiellmantel besteht aus etwa 
15cm starkem GuBeisen u. zerfullt in 8 Teile; derWindformmantel besteht ebenfalls aus 
8 GuBeisenteilen u. ist mit Wasserkiihlung verseheu. Sowohl der Gestell- wie auch 
WindfornMnantcl werden durch geschiniedete Stahlbander fest zusammengehalten. 
Der Ofen hat eine Beschickungsoberflache von etwa 3,80 m Durchmesser, einem 
groBen YerschluBkegel von etwa 2,00 m Durchmesser u. einen kleinen VerschluB- 
kcgel von etwa 1,25 m Durchmesser. Der grofle VerscliluBkegel ist starr mit Ver- 
schluBkegelstange yerbunden. Um das Gas vom Ofen zu entfernen sind 2 1,20 cni 
starkę nach unten gcrichtete Rohre yorgeselien. Sie sind mit Sehamotte ausgelegt, 
fiihren zu einem Gasfang, der yorreinigt u. dann zu einem Wiischer. Weitere 
wesentliche Einzelheiten fchlen. (Iron Age 116. 1731—32. 1925.) Wii.ke.

C. B. Bellia, Methoden und Apparale fur Warmebehandlung. Die Technik der 
Behandlung besonders von Werkzeugcn wird beschrieben z. B. die Einriclitung zum 
Behandeln von Werkzeug mit einem Pb-Bad, wobei nur das Schneidende behan- 
delt wird, dann folgt die Beschreibung eines elektr. rotierenden Ofens fiir kleine Teile, 
das elektr. Salzbad fiir Steinbolirer u. die ‘Warmebehandlung von "Warzeń, hiervon 
werden 2 ycrschiedene Einrichtungen angefUhrt. Auch die Frage der Warme
behandlung wertyoller Matritzen wird angeschnitten, indem Yf. dasjenige Yerf. fiir
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das bcste liiilt, das — gleicligiiltig wic hoch die Kosten sind — die beslen physikal. 
Eigenschaften bewirkt. (Trans. Amer. Soc. Steel Trcating 8. 837—50. 1925. 
Boston.) W ilk e .

P. Regnauld, Dic Hdrtimg von Stahl. Uniersuchungen und Anwendungen vm  
zwei grundlegenden Gesetzen. Das erste Gesetz behandelt die eigentliehen Spannungen 
im geharteteu Stahl. Bei der kalten Hiirtung ergibt sich folgendes: Ein gehartetes 
Stiick ist nicht im Gleichgewielit, seine Elastizitat ist in den yerschiedenen Rich- 
tungen yerschieden groB. Wird die Hiirtung durch Anwendung einer Kraft in 
einer Hauptrichtung erhalten, so wird die erste Elastizitiitsgrenze im umgekehrten 
Sinn abgeschwiiclit. Das zweite Gesetz behandelt die reguliiren Kriifte, dic per- 
manente Deformation der Metalle, wenn die angewandte Kraft den Wert der Bruch- 
belastung iiberschrittcn hat. Die Bruchbelastung bestelit nach Ansicht des Yf. 
sowohl beim Zug ais auch beim Druck u. kann sich in dem einen oder anderen 
Fali etwas „verschieben.“ Auf die sehr lesenswerte u. reichhaltige Arbeit kann 
hier nur yerwiesen werden. (Rev. de Metallurgie 22. 633—49. 733—-49. 787—808. 
1925.) W ilk e .

F. Kórber und A. Pomp, Neuere Forschungen uber das Yerhalten von Eisen 
und Stahl in der Kalie und Warnie. Vff. berichten uber dic Temp.-Abhiingigkeit 
der Festigkeitseigensehaften yon Eisen u. Stahl (ygl. Stahl u. Eisen 44. 1765;
O. 1925 . I. 1522). (Naturwissenschaften 13. 1024—30. 1925. Dusseldorf.) J osephy .

F. T. Sisco, Stahl aus dem elektrischen O fen. Das bas. Verf. wird bei der 
Ilerst. yon hochwertigem Legierungs- u. Werkzeugstahl benutzt, gelegentlich auch 
fiir GuBstiicke, wśilirend das saure Yerf. nur fur GuB Anwendung findet. Beim 
bas. ProzeB wird der Sclirott unter oxydierenden Einfltissen geschmolzen u. zwar 
mit yollstiindiger, teilweiser oder keiner Oxydation. Schmelzen mit teilweiser 
Osydation liefert unter normalen Bedingungen den besten Stahl. Da keine oxy- 
dierenden Gase im elektr. Ofen sind, muB Eisenoxyd in Form yon Eisenerz, 
Hammersehlag, zugesctzt werden, um den notigen 0 2 zu erlangen. Si u. der groBte 
Teil des Mn wird oxydiert u. entfernt; die Entfernung des P hiiugt yon der Basi- 
zitUt der Sclilacke, einem 0 2-UberschuB u. der relatiy niedrigen Temp. ab. Beim 
Schmelzen mit yollstiindiger Oxydation wird prakt. der gesamte P, bei teilweiser 
Oxydation ein Teil des P  u. ohne Oxydation kein P  entfernt. Dic Oxydation des 
C ist ebcnfalls yon dem Betrag des yorliandenen Os abhiingig u. ist bei holier 
Temp. besonders stark. Ist die Oxydsclilaeke entfernt, danu kann das Metali zuriick- 
gekohlt werden, was z. B. beim ProzeB mit yollstiindiger Oxydation notwendig ist, im 
aligemeinen yermeidet man es jedoch. Dcsoxydation u. Entschwefelung finden zuletzt 
statt u. werden mittels einer stark bas., fl. Sclilacke, die einen UberschuB an C, 
CaCa oder an beiden enthiilt, zu Ende gefuhrt. Die Desoxydation beginnt in der 
Sclilacke, wo dic Fe- u. Mn-Oxyde zu Metallen reduziert werden. Die Desoxydation 
des geschmolzenen Bades findet in der Niihe der Sclilacke statt durch Wanderung 
yon gelostem Ferrooxyd vom Metali zur Schlacke zwecks Wiederherst. des ge- 
storten Gleichgewichts. So wird prakt. das gesamte Eisenoxyd in dem Metali ent
fernt. Ein Teil des Mangauoxyds in dem Bad wird ebenfalls desoxydiert, der Rest 
bleibt im Metali, bis es spater mit zugesetztem Si reagiert. Der Zusatz yon Ferromangan 
wird nach der Desoxydation der Schlacke geinacht. Ferrosilicium wird gebraucht, 
um zu entgasen u. CO zu entfernen. Das Reaktionsprod. Si02 reagiert mit dem 
suspendierten MnO unter B. yon Mangansilicat. Zum SchluB werden die Legierungen 
zugesetzt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 8. 748—81. 869. 1925. Air Seryice, 
W ar Department, Mc Cook Field, Dayton, Ohio.) WlLKE.

Y. N. Krivobok, Warmestorungen und Hekrystallisation in kaltbearbeiteten 
Stahlen. Wenn Metalle — yom 0,50% C-Stahl bis zum Armeo-Eisen herab — bei 
Zimmcrtemp. bearbeitet u. einer therm. Analyse unterworfen werden, so zeigen sic
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alle eine Wiirmeenlwickluug untcrhalb der krit. Zone, die auf der Kurve einen Punkt 
hervorruft, in jeder Hinsieht den bisher bekannten krit. Punkten iihniich ist, nur in 
entgegengesetzter Richtung. Die Lage dieses Punktes, der ais „Ax“-Punkt bezeichnet 
wird, ist nicht konstant u. festgelegt. Er erscheint nach dem ersten Erwiirmen 
des kaltbearbeiteten Stiickes nicht wieder, weshalb man ihn in engen Zusammen- 
hang mit den durch die Kaltbearbeitung hervorgerufenen Eigenschaften bringt. Es 
scheint walirscheinlich, daB der „Ax“-Punkt sowohl Rekrystallisation ais auch Ver- 
minderung der inneren Spannungen anzeigt. Durch Mikrophotographieu kurz vor 
u. nach dem „Ax“-Punkt lconnte auch Anderuug in der Struktur, die beginnende 
Rekrystallisation, nacbgewiesen werden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 8. 
703—20. 1925. CARNEGIE-Inst. of Techn., Pittsburgh.) W ilk e .

H. J. French. und T. G. Digges, Untersuehungen mit Nickel, Tantal, Kobalt 
und Molybdan in Schnelldrehstahlen. Mit Ausnahme eines Cr-Ta-Stahles sind alle 
untersuchten Stahle Abanderungen der hoeh W — uiedrig V — oder niedrig W
— lioch V Artcn, die jetzt im groBen in Gebrauch sind. In einigen Fiillen 
werden Zusiitęe zu den iiblichen Mengen Cr, W  u. V gemacht, wie in den Stahlen, 
die Ni u. Co enthalten, wahrend in anderen Stahlen, wie z. B. in denen, die Mo 
u. Ta enthalten, die Spezialelemente teilweise oder ganz durch ein gewóhnliches 
Element ersetzt werden. Ein Ni-Zusatz vou 3,7% hat keinen besonderen EinfluB 
auf die iiblichen W-V-Stśihle, eine Yerbcsserung in diesem Falle ist stets nur auf 
die Wiirmebehandlung zuriickzufiibren. Mo wirkt nicht giinstig, wenn es W  zum 
groBten Teile oder ganz ersetzt. Von 3 Stiihlen, in denen Ta durch andere Elemente 
ersetzt wurde, zeigte nur einer mit 3,5% Cr, 11,5% W u. 5% Ta an Stelle von 
2% V Hartę bei Rotglut, die anderen schnitten nicht u. einer von ihnen konnte 
nicht einmal gehartet werden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 8. 681—702. 
1925. Bureau of Standards.) W il k e .

J. H. Hruska, Elektrische Chrom-Nickel-Ingots. Die Herst. eines 5 t Ingots 
wird beschrieben. Dazu werden ein 7-t Heroultofen, 3 Kohlenelektroden etwa 
38 cm Durchmesser u. ein Magnesitherd (89,12% MgO, 5,44% FeO, 2,26% CaO,
1,18% Si02 u. 0,60% A120 3) benotigt. Die Charge wird zusammengeset2t aus: 
5300 lb Drehspanen, 6350 lb Schrott (durchschnittlich 2,62% Ni), 472 lb Ferronickel 
(25,7% Ni) u. 145 lb Kalk. Die Schmelztempp. sind gewohnlich nur 100—250° iiber 
dem F. des gegossenen Stahls, nur fiir sehr kleine Ingots nimmt man 250—350° 
iiber den F. Auf die sehr sorgsam angegebenen Einzelheiten sei nur verwiesen. 
(Iron Age 116. 1801. 1845—46. 1925. International Harvester Co., Mc Cormick 
Works, Chicago.) W ilk e .

Joseph W iirSchmidt, Die magnetischen Eigenschaften der Nickelstahle. Fiir 
einen Ni-Stahl bestimmter Zus. u. Wiirmebehandlung lassen sich die magnetischen 
Eigenschaften bei einer beliebigen Temp. nicht voraussagen. (Kruppsche Monats-
hefte 6. 182—84. 226—32. 241—48. 1925.) W. Haas.

Gaston Saint-Paul de Sincay, Vieille-Montagne — ein Pionier in der Zink- 
industrie. Es werden die Unternehmungen der Vieille Montagne Co. (friiher Alten- 
berg) beschrieben. (Engin. Mining Journ. Press. 121. 4 —7.) E n s z l in .

H. Simmich, Entwicklung und Stand der deutschen Niclcelindustrie. Yortrag.
(Ztsehr. f. angew. Ch. 3 8 . 1181—86. 1925. Berlin.) J u n g .

A. N. Campbell, Elektrolytisches Nickel. Faktoren, die eine erfolgreiche Her
stellung rerhindern. Zusamenfassende Besprechung. (Chem. Trade Journ. 78. 42 
bis 43.) J ong.

Edmund R. Thews, Die Behandlung von Metallriickstanden und Schrott. III. 
Die Behandlung von Al-Abfall. (I. vgl. S. 1276). Das Schmelzen der Al-Riickstande 
imterscheidet sich von der Behandlung der meisten anderen Metalle dadureh, daB 
nur Metali yerwendet werden kann, da die Oiydred. ókonom. u. prakt. unmoglich 
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ist. Zuerst werden die 4 meiatens benutzten Ófen — Tiegelofen, FJammofen, elektr. 
Ofen u. Eisen- u. Stahltopfe — u. das Einschmelzen in ihncn u. zum SchluB das Auf- 
arbeiten des Schrotts von Al-Legierungen behandelt. AuBer den elektrolyt. Methoden 
gibt es keinen Weg, das Al aus Legierungen okonom. wiederzugewinnen. Diese 
Verf. benutzen alle die geschmolzene Legierung ais Anodę, die mit einer Kryolith- 
Tonerdemischung uberdeekt wird, wiihrend das gebildete Al ais das spezifisch Leich- 
teste oben sehwimmt u. ais Kathode dient. (Metal Ind. [London] 28. 29—33.) W il .

F. T. Sisco und M. R. Whitmore, Eigenschaften und Struktur ciniger Alumi- 
niumchromlegiencngen. Cr u. Al lassen sieli gut legieren. Der E. der Legierung 
wiichst schnell mit dem Ansteigen des Cr-Gelialtes von 1 auf 5% unter merklicher 
Volumverminderung. Die Reiflfestigkeit steigt, wiihrend die Dehnbarkeit abnimmt. 
Fiir die Praxis sind Al-Cu-Legierungen besser ais solche aus Al Cr. — Cr ver- 
bindet sich mit Al zu AlCr3, welches in Al unl. ist (mkr. Bilder im Original). Aueh 
beim Erhitzen auf 600° findet noch keine Lsg. in Al statt. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 956—58. 1925. Dayton [Ohio].) Gkimme.

01iver Smalley, Untersuchungen iiber Spezial-Nickelniessing I. (Foundry 54. 
14—20. — C. 1926. I. 1275.) W iłk e .

J. Cournot und K. Sasagawa, Beitrag zur Untersuchung der Viscositat der 
Legierungen bei hoheren Temperaturcn. (Rev. de Mśtallurgie 22. 753—63. 1925. —
C. 1926. I. 1027.) W ilk e .

N. T. Belajew, Uber starkvergro/3erte Mikrophotographien. Vf. kommt bei 
Zusammenfassung seiner bisherigen Arbeiten uber dieses Gebiet zu dem Ergebnis, 
daB fiir Reproduktionszwecke die 3000-fache VergroBerung geeigneter ist ais die 
1000-fache. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 8. 861—62. 1925. London.) W ilk e .

Hans Rudolf Karg, Vcrbesserung der Roststdbe durch Bespritzen mit Aluminium. 
Vf. bespricht den Schutz der Roststiibe gegen Abbrand .durch einen Uberzug yon 
Al nach dem Metallspritzyerf. u. iibt Kritik an den Ausfiihrungen B elanis. (Feue- 
rungstechnik 13. 232; C. 1925. II. 1310). (Asphalt- u. Teerindustrie-Ztg. 25. 1025 
bis 1027. 1925. Sep.) J ung.

Hudler, Schwachgas und Starkgas fiir den Betrieb von Gasschmieden, zum 
Sćhiccifien usw. Yf. weist mittelst genauer warmetechn. Berechnungen nach, daB 
infolge der hoheren Anfangstemp. der Starkgase der Abgasverlust nur 56,4% (bei 
Mischgas aus Kohlengas u. Wassergas) bezw. 54,4% (bei Wassergas) gegeniiber 
70,0% (bei Schwachgas: Generatorgas aus Braunkohlenbriketts) des Heizwerts der 
entsprechenden Gase betragt. Die LuftvorwSrmung ergibt dagegen bei Schwach- 
gasen einen relatiy groBeren Gewinn ais bei Starkgasen. (Gas- u. Wasserfach 68. 
812—14. 1925. Murnau a. St.) WoLFFKAM.

Rud. Suhrmann und Klaus Clusius, Uber ein einfaches und sicheres Verfahren 
zur Abdtzung diinnster Wollastondrahte. Das yon Vff. geschilderte Yerf. gestattet 
nicht nur ein schnelles AbStzen von Wollastondraht, sondern schlieBt aueh jede 
ZerreiBgefahr selbst yon 0,002 mm dicken Draliten fast yollig aus. Der Wollaston
draht wird neben eine schmale Pt-Folie an einem Glasrahmen befestigt u. das- 
System in eine KCN-Lsg. getaucht. Das Element ist in sich kurz geschlossen. 
Unter der Einw. des wenigen in der Lsg. befindlichen oder an der Pt-Folie okklu- 
dierten Os, der ais Depolarisator wirkt, geht dann das Ag ais Ag(CN)a— in Lsg. 
(Physikal. Ztschr. 26. 913. 27. 93—94. 1925. Breslau, Techn. Hochsch.) Ulmann.

Heinz Bablik, Methoden zur Bestimmung der Starkę der Zinkiiberziige. Die- 
Gewichtszunahme nach dem Uberziehen mit Zn, besonders im Falle der IieiByer- 
zinkung, ist kein MaB fiir die Starkę des Uberzuges, auBerdem, abgesehen yon der 
Tatsache, daB eine unbekannte Menge Fe im Zn-Bad gelost wird, besteht der Uber
zug aus Schichten von Fe-Zn-Legierungen wie aueh aus reinem Zn u. diese Fe-Zn- 
Legierungen mttssen ebenfalls beriicksichtigt werden, denn sie spielen eine bedeutender
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Rolle bei den Eigenschaften des Uberzuges. Die bekannten Verff. von P a tr ick  
u. W a lk er  (Pb-Aeetat), B auer (I1sS 04 +  Asa0 3) u .  A upperle (konz. HC1 +  Sb2Oa), 
die den Gcwichtsyerlust nach Ablosung des Zn feststellen, wurden naher untersucht. 
Die Methoden B auer u .  A upperle geben nach 15 Min. gute Rcsultate, Fe lost 
sich nicht mit auf, — das Verf. yon P atr ick  ist umstandlich, da nach einiger Zeit 
immer der Pb-Niederschlag entfernt werden muB, was bei den beidcn anderen nicht 
der Fali ist. A. S. Cushmann hat eine Best. ausgearbeitet, in der er dic Gas- 
entw. einer bestimmten Flachę mittels HC1 -J- SbCl3 mifit; diese Methode kommt 
fiir die Praris nicht in Betracht. Da auch die Messung der Erwarmung der losenden 
Saure sowie die H2S 0 4-Permanganat-Methode keine einwandfreien Werte geben, so 
kommen fiir die Praxis die Methoden B auer u .  A upperle allein in Betracht. 
(Metal Ind. [London] 28. 33—35.) W ilk e.

Pipette, Schwierigkeiten beim Verchromen. Chromanoden konnen, trotzdem sie 
teuer sind-, angewandt werden. Benutzt man Pt-Anoden, so ist in bestimmten 
Zeitraumen eine Ergiinzung des Bades notwendig. Diese Erganzung, zusammen 
mit den Kosten fiir besondere GefiiBe, Scliutz der Arbeiter, hohen Stromkosten, 
darauffolgenden Warmebehandlung u. dem Polieren macht dieses Yerf. kostspielig. 
(Metal Ind. [New York] 23. 497—98. 1925.) W ilk e .

H. Tilly, JRoslen und Bosłschutz. Aus der Praxis haben sich folgende Tat- 
sachen ergeben: Ais Kondensleitungen haben Kupferrohre die langste Lebensdauer, 
schweiBeiserne lialten etwa 30 Jahre, wahrend fluBeiserne nach 6—7 Jahren Durch- 
loeherungen an der Rohroberflaehe u. Spongiose zeigen. Warmwasserspeicher, sog. 
Boiler, werden durch einen alljahrlich zu erneuernden Rostschutzanstrich mit 
schellackhaltigen Spezialfarben auf Unterstrich von LeinolfirniB oder durch Teer- 
farbenanstriche konseryiert. Fur Kaltwasserbehalter sind Zementanstriche ais in- 
differentes Materiał besonders geeignet. Kochapp. werden am besten aus Edel- 
metallen wie Rein-Ni u. Al hergestellt. Zu Brunnenfilter wird zweckmaBig Cu be
nutzt u. mit Cu-Tresse uberzogen. Cu ist ebenfalls fiir Wasser- u. SolebehSlter 
sehr gut geeignet. (Gesundheitsingenieur 49. 13—16.) W ilk e .

Hugo Kiihl, Die Korrosion der Mełallrohre und Apparate. 1. Es wird das bis-
her Bekannte uber die Verwendung von Bleirohren besprochen. (Ztschr. f. ges.
Mineralwasser u. Kohlen 32. 21—22. 36—37. 52. Berlin.) W ilk e .

M. U. Schoop, Uber Bostschułzmittel. (Vgl. Swoboda, S. 1032.) Beim Metall- 
spritzverf. kann man bei einer Zn-Schicht von 0,02—0,03 mm einen zuyerlassigen 
Rostschutz yon 18—20 Jahren garantieren. Erwiderung yon Swoboda. (Chem.- 
Ztg. 50. 21.) J ung.

M. Tilgner, Einuńrkwng von Ammoniak enthaltendem Wasser auf Rohrleitungen 
und Kesselbleche. Aus der Praxis sind korrosiye Wrkgg. yon NHs-haltigem W. be- 
kannt. Es wiire wertyoll, Erfahrungen zu sammeln. (Chem.-Ztg. 50. 48. Zaborze,
O.-S.) J ung.

Karl Sturm und Gustay Sturm, Koblenz, Schweiz, Wiedergewinnung von Me- 
iallen aus metallhalłigen Riicksłdnden. Die Ruckstande werden mechan. gereinigt, 
mit z. B. aus CaCl2, NaCl, NaF u. KC1, bestehenden Salzmischungen, einem Re- 
duktionsmittel, z. B. Kohlenstaub u. gegebenenfalls einem Bindemittel gemischt u. 
brikettiert. Die Briketts werden in einen yorerhitzten Ofen gebracht, mit Salz- 
mischung bedeckt, geschmolzen u. yerriilirt. (Schwz. P. 111821 vom 10/12. 1923, 
ausg. 16/9. 1925.) KChling .

General Electric Co., New York, uberL yon: Aladar Pacz, Cleyeland, V.St.A., 
Eisenborlegierungen. Fe, eine Boryerb., wie BaOs, feinst yerteiltes Al u. gegebenen
falls ein Bindemittel, wie Wasserglas, werden innig gemischt u. mittels Geblase- 
flamme entzundet. Die Mengenyerhiiltnisse der Ausgangsstoffe sind so zu wiihlen,
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daB das Erzeugnis neben Fe etwa 17% B enthiilt. Es dient zur Herst. von Stalil- 
legierungen, welehe aufier %—5% B enthalten W, Cr, V, Mn, Si, Ni, Mo, Zr u. 
dgl. Das B ycrtritt in diesen Legierungen einen Teil der letztgenannten Metalle, 
erniedrigt aber zugleich den F. der Legierungen. (A. P. 1562042 vom 3/5. 1919, 
ausg. 17/11. 1925.) KOhling .

General E lectric  Co., New York, iibert. von: A ladar Pacz, Cleveland, V.St.A., 
Metalle und Legierungen. Bei der aluminotherin. Herst. von Metallen u. Legierungen 
wird ein Al-Pulvcr verwendet, welches durch ein Sieb von 80—200 Masehen fiillt 
u. es wird dic Mischung des Pulyers mit der bezw. den zu reduzierenden Metall- 
verbb., gegebenenfalls unter Mityerwendung eines Bindemittels zu Stucken gepreBt. 
Die StUcke konnen ohne Benutzung eines Superosydes durch Erhitzen mit einer 
Geblaseflamme entzundet werden. Die Erzeugnisse sind reiner (sauerstofftirmer) 
ais die in bekannter Weise mittels groberen Aluminiumpulvers u. loser Mischungen 
hergestellten Metalle u. Legierungen u. sind besonders zur Herst. von Stahl-
legierungen, wie Zirkon- bezw. Zirkonsiliciumstahl geeignet. (A. P. 1562041 vom 
26/9. 1918, ausg. 17/11. 1925.) KOhlin g .

Ludwig H erm ann, Wien, Loten mittels Vor- und Hauptlot. Das Vorlot ent- 
halt ein reduzierendes Metali, wie Ti oder V, oder Metalloid, wie Si oder P, das 
Hauptlot 2 oder mehr geeignete Metalle. Z. B. besteht das Yorlot aus 2% P> 75%
Sn, 20% Zn u. 3% Pb, das Hauptlot aus 90% Sn, 5% Zn u. 5% Pb. (Oe. P.
101299 vom 19/5. 1923, ausg. 10/10. 1925.) KOhling .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
K arl Volz, Netzmittel. Die Netzwrkg. von Nekal A, Neomerpin u. Isomerpin, 

Tiirkischrotol, Koloran K, Cykloran M  u. Oleoran, A. u. Glycerin, Perpentol, Pinol, 
Perlano, Tetrakarnit, Oranit u. Bauchol, Fiirbeycrss. mit substantiyen, S-, bas.,
Naphthol A S- u. Kupenfarbstoften, sowio Bleichyerss. unter Zusatz yerschiedener 
Netzmittel werden besehrieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 8—10. 21—23.) SC.

Douglas A rthur Clibbens und B ert Pusey E idge, Vergleich des Farbtons 
von Baumwollen yerschiedener Herkunft, die zusammen in demselben Farbebade ge- 
fćirbt toerden. Abwciehungen im Farbton beruhen nicht auf chem. Unterschieden 
der gebleichten Baumwollen, sondern auf Strukturverschiedenheiten der einzelnen 
Haare. Die feinen Sea Island- u. Sgypt. Sakelbaumwollen gaben die hellsten, die 
groberen amerikan. u. ind. Baumwollen die dunkelsten Tone. Die Dicke der Zell- 
wandungen beeinfluBt nicht allein den Farbton, es latit sich aber aus ihr ein SchluB 
auf das farber. Verh. griinden. Das gilt fiir substantiye, S- u. Kupenfarbstoffe. 
Die abnorm dunnwandige unreife oder tote Baumwolle fiirbt sich im Yerhaltnis zu 
reifer nur sehr heli. Angaben iiber den EintluB der Zwirnung. (Journ. Testile Inst,
16. T  305—10. 1925.) SOyern.

Georg Gaag, Das Farben leichter Halbicoll-, Kammgarn- wid Chcviotstojf'e. Das 
F3rbcn u. Fertigmachen ist eingehend besehrieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 
742—44. 1925.) SOyern.

Foulon, Fiill- und Beschwerungsnńttel. Angaben iiber die Verwendung von 
Ba-, Mg-, Ca-, A1-, Zn-, Pb-, B-, Na- u. NH3-Verbb. sowie organ. Stoffe wie Glu- 
cose u. Glycerin fiir die yerschiedenen Zwecke auch in der Appretur. (Ztschr. f. 
ges. Testilind. 29. 12—13. 25—26.) Suvern .

F. Mayer, Uber die Entwicklung der Farbstoffćhemie im letzten Jahrzelmt. An
gaben uber Yerwcndung substituierter Naphthole zur Herst. yon Kiipenfarbstofien, 
Perylen- u. Benzanthronderiw., Indigosole u. Naphthol AS-Farbstoffo. (Natur- 
wissenschaften 14. 10—12. Frankfurt a. M.) Suyern.

Hans H adert, Die Herstellung von Musivgold. Beschreibung der Herst. auf 
trockenem Wege. (Chem.-Zfg. 50. 7—8. Lcipzig.) Jung.
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Lothar W ohler und J. D ierksen, Die Isomerie des Ghiignetgriins, eine Er- 
scheinung der Korngropc. (Ygl. W ó h łe r u. B ecker, Ztsclir. f. angew. Cli. 24. 
484; C. 1911. I. 1463.) Das Fehlschlagen der Wiederliolung der Vcrss. zur Um- 
wandlung von gefalltem Chromoxydhydrat in Guignetgrim durch Erhitzen unter W. 
im Druckrohr war auf dic Reinheit des Ausgangsmaterials zuriickzufuhren. Bei 
Ggw. von Borsaure, Kieselsiiuregel, Alkalien, Sulfaten u. anderen Salzen wurde 
das grauviolette Chromoxydhydrat in Guignetgrun iibergcfuhrt. Tensionsmessungen 
des W. (Tabellen u. Kurvenbilder im Original) ergaben, daB bei Erhohung der 
Farbbrillanz der W.-Gehalt sich zwar kontinuierlich vermindert wie bei einer 
echten Adsorptionsverb., der Dampfdruck sich aber gleichzeitig erhoht. Ais Ur- 
sache der Farbitnderung ist eine Ober(iiichenverminderung durch Kornyergroberung, 
Konglomeration, anzunehmen. Dadurch wird auch das Guignetgrun in Siiure unl. 
Durch kriiftiges Verreiben der Prodd. im Morser bildet sich das schmutzigyiolette 
Ausgangsprod. zuriick. Im Einklang mit der unyeriinderten amorphen Natur steht 
seiue geringe Deckkraft. Die Debye-Scherreraufnahme bietet beim Guignetgrun 
u. beim gefiillten Chromosydhydrat keine Mogliclikeit der Annahme einer Gitter- 
struktur, wiilirend das durch Deckkraft ausgezeichnete BleiweiB u. ZinkweiB klass. 
Gitterspektren (Aufnahmen von L eh m a n n , Hamburg) geben. (Ztsehr. f. angew. 
Ch. 39. 13—16. Darmstadt.) J un g .

J. Kurbatow, Die naturlichen Eisenfarben, ihre chemisch-mineralische Zusammen- 
setzung und technischen Eigenschaften. Es werden die naturlichen Eisenfarben 
analyt. untersuclit u. die mineralog. Struktur derselben ermittelt. Ein roter Farbstoff 
ist ein wasserarmes Hydrat des Fe111 in disperser Form, ein gelber enthiilt dagegen 
yerscliiedene Eisenoxydliydrate, hiiufig zusammen mit Huinusstoffen. Komplcxe 
Kieseleisensiiuren konnten nie nachgewiesen werden. Die fitrbende Kraft ist pro- 
portional den molekularcn Mengeu dispersen Fe20 3, die Deckkraft den an Fe20 34-A]20 3. 
Es lassen sich die techn. Eigenschaften der Farben nacli dem analyt. Befund 
zahlenmiiBig angeben. (Verh. des Inst. fiir okonom. Min. u. Petr. [Lithogaea] No. 14. 
Moskau.- 1925. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 255—56. Ref. J. K ur
batow.) E nszlin .

W. W . Lewers und A lexander Łowy, Yergleichende Untersuchung von mit 
H-Saurc und Acetyl-H-Saure dargestellten Azofarben. Es wurden 33 neue Farb- 
stoffe neben schon bekannten durch Kuppelung der beiden SSuren mit Diazoyerbb. 
hergestellt. Die Yerbb., die diazotiert wurden, waren p-Toluidin, p-Chloranilin, 
p-Bromanilin, p-Jodanilin, p-Nitranilin, p-Aminophenol, Sulfanilsaure, p-Aminoazo- 
benzol, p-Aminoacetopkenon, 4-Aminodiphenylamin, p-Plienetidin, o-CIdoranilin, o-Ani- 
sidin, o-Phenetidin, Anthranilsaure, Metanilsaure, 3-Ami7iotoluol-4-sulfosaure, 4-Amino- 
toluol-2-sulfosaure, l-Amino-3,4-dimethylbenzol, Benzidin, o-Tolidin (beide tetrazotiert), 
a ~ u. fi-Naplithylamin, Naphthionsaure, 2 -Aminonaphthalin-1 -sulfosaure, Amino- 
G-saure, Laurentsche Siiure, y-Sdure, H-Saure, l-Aminonaphthalin-3fi,8-trisulfosaure, 
Primulin, Magenta (tridiazotiert), (i-Aminoanthrachinon. In tabellar. Form werden 
angegeben die Ausbeuten an Farbstoffen, ihre Farbę, diejenige der Ausfiirbung auf 
Wolle, diejenige der wss. Lsgg. u. die Yer&nderungen, welche Reagenzien (IlCl, 
I12S04, NaOH) darin hervorrufen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1289—90. 1925. 
Pittsburgh [PA.], Uniy. of Pittsburgh.) SPIEGEL.

H erm ann Jager, Reibechtheit von Naphthol AS-Rot. Angaben iiber die Naeh- 
behandlung der entwiekelten Naphtholrotfiirbungen. (Ztsehr. f. Textilind. 6. 704 
bis 705. 1925.) SttVERN.

-r., Die gelben Teerfarblacke in der modernen Farbenfabńkation. Die aus sauren 
u. bas. Farbstoffen herstellbaren Lacke werden ihren Eigenschaften u. ihrer Ver- 
wendbarkeit nach besprochen. (Farben-Ztg. 31. 805—6. 861—63. 918—19.) SCvern.
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Hans W agner, Die Lichłechtheit der Korper farben und dereń Bestimmung in 
natiirlicher und kiinstlicłier Liehtąuelle. Beim Farbpriifer System Hanau muB yon 
quantitativen Ruckschlussen auf das Verh. in der Sonne abgesehen werden. Aus 
einer kurzdauernden Parallelsonnenbelichtung zusammen mit einer bis zu Ende 
durchgefiihrten Uviolbelichtung kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit auf das 
Verh. in der Sonne scblieBen. Fiir wissenschaftliclie u. Normzwecke bat die Uviol- 
beliebtung nur Yergleiebswert. Die Best. der Lichteehtheit eines Farbstoffes nach 
dem Yerb. innerhalb einer bestimmten Belichtungsfrist oder nach dem oft nicht 
genau zu bestimmenden Ausbleichungsendpunkt fflhrt zu MiBerfolgen. Erst die 
graph. Darst. gibt AutschluB iiber das Verh. (Beispiele im Original). Die Farb- 
angabe erfolgt nach der Ostwaldschen Normierung. Geht mit dem Ausblciehen 
eine Schwiirzung vor sich, ist es zweckmiiBig, der Kurve eine Dreiecksdarst. bei- 
zugeben, auf der sich der opt. Belichtungsvcrlauf ohne Beriicksichtigung der Zeit 
darstellen laBt. — Im Gegensatz zu E ibner  konnte Vf. auBer bei Pariserblau kein 
unterschiedliches Verh. yon Zink- u. KremserweiB feststellen. — Mit dem opt. Verh. 
der Bindemittel geht das Verh. bei der Belichtung parallel. Je groBer das Brechunga- 
yermogen ist, desto groBer ist der opt. Unterscliied eines eben wischfest u. eines 
Uberschiissig angeriebenen Farbstoffs, desto groBer ist auch die Differenz der Licht- 
echtheit der Anstriche. Der Olaufstrich stellt also fiir die Lichtechtheit den giin- 
stigsten, der Leimaufstrich mit Innehaltung der Adsorptionsgrenze den ungiinstigsten 
Fali dar. Aus der prakt. Probe ergibt sich folgende Reihe fiir die Einw. des 
Bindemittels auf die Lichtechtheit:

Ungiinstigster Fali.
1. Pflanzenleime u. Starkekleister
2. Pflanzenemulsionen
3. Tierleim
4. Casein
5. Leim u. Caseinemulsioneh 
5a. Casemliarzpraparate
6. Bitumenemulsionen.

Die linksstehenden geben Deckaufstriche auch mit lasierenden Farben. Bei 
den rechtsstehenden wss. Bindemitteln fallen opt. Wrkg. u. Lichtechtheit eines mit 
iiberschussigem Bindemittel angeriebenen Pigments mit denen der Olanreibung zu- 
sammen; die Anreibung mit Innehaltung der Absorptionsgrenze yerhalt sich wie 
die mit den linksstehenden Bindemitteln. Emulsionen yerhalten sich im wesent
lichen wie die Emulsionstrager. Um die VerSnderung eines Farbstoffs durch das 
Bindemittel auszudriicken, geniigt es, das Verh. im Pflanzenleim u. Ólanstrieh graph. 
festzulegen. Da die Differenz im Parbdreieck ungefiihr bei der Belichtung bestehen 
bleibt, kann man sich fUr techn. Zwecke mit der Feststellung der Farbtondifferenz 
u. der Best. des Belichtungsverlaufs im Leimaufstrich allein begniigen. Zur exakten 
Best. muB man beide Belichtungen ausfiihren, wobei der Olaufstrich durch einen 
konz. Dextrinaufstrich ersetzt werden kann. Das Verh. der Bindemittel im Uyiol- 
licht ist yollig analog. Nur wirkt es zerstorend auf wss. Bindemittel. Bei Handels- 
aufstrichen in 01 trat einigemale rasehe Zerstorung der Farbę ein. Die Ausfiihrung 
iiber die Einw. der Bindemittel auf die Lichtechtheit darf man nicht auf das Nach- 
dunkeln deckender Mineralfarben iibertragen. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1191—95. 
1925. Stuttgart.) J ung.

E m il Mundorf, Aachen, Yerfahren und Vorriehtung zum Waschen, Walken 
und Farben von Geweben u. dgł. in Strangform, 1. dad. gek., daB die Ware ais ein 
durch schraubenlinienartiges Winden der Ware entstandener sclilauchformiger 
Strang behandelt (gewaschen, gewalkt oder gefiirbt) wird, in welchem die Kett- u.

Giinstigster Fali.
7. Dextrin u. Gummi arabicum
8. Ol u. Lack, Emulsionen mit 81igem

Dispersionsmittel.
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SchuBfąden in einem spitzen Winkel zur Forderriclitung des schlauchformigen 
Warenstranges yerlaufen; — 2. Einriehtung zur B. eines schlauchformigen Waren- 
stranges gemaB Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB das auf einer Rolle auf- 
gewiekelte Gewebe in Riehtung der oder in schrager Richtung zur Wickelachse 
abgezogen u. auf einen Aachen, in einer durch die Achse der Wickelrolle gehen- 
den Ebene liegenden Aachen Rahmen aufgezogen wird, wobei sich die Ware in 
der Schriigrichtung entsprechenden Schraubenwindungen fortlaufend um die Ober- 
u. Unterseite des Rahmens legt. — Bei dieser Arbeitsweise werden die Kett- u. 
SchuBfąden gleichmiiBig behandelt. (D. Ł. P. 422070 KI. 8a yom 21/5. 1924, ausg. 
25/11. 1925. F. P. 598713 vom 8/5. 1925, ausg. 23/12. 1925. D. Prior. 20/5.
1924.) F ranz.

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (ErAnder: K arl Holzacb, 
Mannheim), Echte Farbungen auf der Fas er. (3). R. P. 422466 KI. 8m vom 8/5.
1923, ausg. 2/12. 1925. — C. 1925. II. 351.) F ranz.

Chemische F ab rik  vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Vorbehandeln und Farben
uon Faserstoffęn. Mercerisierte Baumwolle, Kupferoxydammoniakcelluloseseide, 
Viscoseseid'e werden nach der Alkalisierung mit esteriAzierend wirkenden Mitteln, 
wie aromat. Carbonsiiure- oder Sulfonsaurechloriden, Benzoylehlorid, o- oder p-Nitro- 
toluolsulfochlorid behandelt; die so behandelten Faserstoffe werden von substantiyen 
Farbstoffen nicht mehr angefarbt, dagegen besitzen sie AfAnitat fiir bas. Farbstoffe, 
Chrombeizenfarbstoffe, Gallocyanine. (E. P. 241854 vom 9/1. 1925, Auszug yeroff. 
16/12. 1925. Prior. 24/10. 1924.) F ranz.

Durand & H uguenin A.-G., Schweiz, Erzeugung von echten Farbungen und 
Drucken auf der Faser. Man triinkt die Faser mit der Lsg. eines Estersalzea der 
Leukoverb. eines Ktipenfarbstoffes u. einer Siiure, nach dem Abąuetschen geht man 
ohne yorheriges Troeknen in ein Oxydationsbad, z. B. Alkalinitritlsg., nach dem 
Spiilen u. Seifen wird getrocknet, bei Anwendung der Estersalze von leuko-Indigo 
erhalt man farbstarke, rotliche Indigofarbungen, noch rotlichere Farbungen erhalt 
man, wenn man dem Impriignierungsbad Anilin zusetzt. (F. P. 29843 vom 1/12.
1924, ausg. 9/11. 1925. Zus. zu F. P. 571264; C. 1925. I. 3030.) F ranz.

Leopold Cassella & Co. Gr. m. b. H., Frankfurt a. M. (ErAnder: F erd inand
Kohl, Fechenheim a. M.), Farben von Ledern anderer Gerbungsarten ais Glaceleder, 
dad. gek., daB die Leder entweder unmittelbar vor dem Farben mit alkal. ab- 
gestumpften Gerbmitteln behandelt u. dann gefarbt oder diese in einem Bade, das 
neben dem Farbstoff die alkal. abgestumpften Gerbmittel enthalt, gefarbt werden. 
Hierbei wird die urspriingliche Gerbung wenig yerandert u. eine gleichmSBige 
Fixierung der Farbstoffe gefordert. (D. E . P. 422465 KI. 8 m yom 6/12. 1923, ausg. 
2/12. 1925.) F ranz.

E m ile Alphonse Y erge, Paris, Bedrucken von Gewebe im Spritzverfahren. 
Auf einem mit gleichformiger Geschwindigkeit hin u. her bewegbaren Schlitten ist 
eine durch PreBluft betriebene Farbspritzyorr. angeordnet, welche wahrend der 
Schlittenbewegung Schwingungen yon einstellbarer Amplitudę ausfuhrt; man erhalt 
hiermit ebenso gute Drucke wie bei der Handarbeit. (0e. P. 101302 yom 6/11.
1923, ausg. 26/10. 1925.) F ranz.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (ErAnder: Hans 
KrzikaUa, Mannheim), Fnłwicklungssalze, bestehend aus wasserfreien Mischungen 
von mineralsauren Salzen aromat., diazotierbarer, nicht nitrierter u. nicht sulAerter 
Aminę u. salpetrigsauren Salzen, denen gegebenenfalls noch saure Prodd. oder 
auch indifferente Salze zugesetzt sind. — Die Mischungen liefern beim Auflosen 
in k. W. sofort eine gebrauchsfertige Diazolsg., die zur Erzeugung von Farbungen 
auf der Faser yerwendet werden kann. (D. R. P. 421837 KI. 8m yom 16/8. 1924, 
ausg. 20/11. 1925.) F ranz.
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Farbw erke vorm. M eister Lucius & B nin ing , Ilochst a. M. (Erfinder 
R ichard  B ieling und K urt Jochum , Frankfurt a. M.), Gewinnung der fiir die 
Fiihrung der Indigogamngskilpe dienenden Bcikterien. (D. R. P. 422764 KI. 8m vom 
24/10. 1922, ausg. 11/12. 1925. — C. 1924. I. 1109.) F ranz.

Chemische F ab rik  G riesheim -Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: H erm ann 
W agner, Hochst a. M.), Azofarbstoffe. (D. R. P. 421205 KI. 22a vom 25/3. 1921, 
ausg. 7/11. 1925. — C. 1923. IV. 210.) F ranz.

Farbw erke vorm. M eister Lucius & Bnining, Hochst a. M. (Erfinder: K arl 
Thiess, Hochst-Sindlingen), Monoazofarbstoffe. (D. R. P. 422214 KI. 22 a vom 27/4.
1923, ausg. 26/11. 1925. Zus. zu D. R. P. 409563; C. 1925. I. 2661. — C. 1924. II. 
2502.) F ranz.

F arbw erke vorm. M eister Luciu3 & Bruning, Hochst a. M., (Erfinder: 
H erm ann W agner, Bad Soden a. Ta., W erner Langbein, K arl Beck, Hochst 
a. M. und K arl Thiess, Hochst.-Sindlingen), Azofarbstoffe.- (D. R. P. 423394 
KI. 22 a vom 9/2. 1924, ausg. 4/1. 1926. — C. 1925. I. 2602.) F ranz.

Toch Brothers, Inc., New York, iibert. von: R ichard  C. M iller, Winfield, 
Long Island, New York, Azofarbstoffe. Man yereinigt die Diazoyerb. des Amino- 
azoxylols mit einer j§-Oxynaphtlioesaure; der Farbstoff aus der Diazoyerb. des 
p-Aminoazoxylols u. der 2,3-Oxynaplitlwcsmre ist unl. in W., er lost sich in Olen, 
Wachsen usw. mit roter Farbę. (A. P. 1557265 vom 29/11. 1924, ausg. 13/10. 
1925.) F ranz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Schweiz, Losliche Zinksalze 
von Azofarbstoffen. Man behandelt die Reduktionsprodd. der Azofarbstoffe aus 
nitrierten Diazoverbb. der l-Amino-2-oxynaphtlialin-d-sulfonsdure u. Naphtholen 
mit einer Lsg. von ZnCl. in Atzalkalien oder einer ammoniakal. Lsg. von ZnCl2 
oder Zn(OII)2; die Zinkverbb. fiirben Wolle in yioletten bis braunschwarzen Tonen, 
die beim Nachchromieren grau bis schwarz werden. (E. P. 241572 vom 15/10. 
1925, Auszug yeroff. 16/12. 1925. Prior. vom 16/10. 1924.) F ranz.

B ritiah  Synthetics Ltd. und E rie  B erkeley H iggins, England, Azofarbstoffe 
und Zwischenprodukte. Zur Herst. von Azofarbstoffen u. zur Erzeugung von echten 
Farbungen auf der Faser yerwendet man 2,3-Oxynaphthoesaurearylide, in denen 
das H-Atom in der Carbonsaurearylamidgruppe durch einen quaternśiren Ammo- 
niumrest ersetzt ist, die hiermit erhaltenen Farbungen sind reibccht. Man yersetzt 
eine sd. Lsg. des Dikalium- oder Dinatriumsalzes des 2,3-ChcynaphthoesaureanUids 
in A. allmahlicli mit einer Lsg. yon Methylpyridinjodid in A., nach Beendigung 
der Rk. gieBt man in k. W. u. filtriert, Krj^stalle aus A., F. 230°, unl. in A., lc. W.,
1. in A., Aceton, Eg., sil. in Pyridin; o-Acetylnaphthoesaureanilid, erhalten aus
2.3-Oxynaphthoesaureanilid u. Acetylchlorid, liefert mit Pyridin die Acetyherb. der
2.3-Oxynaphthocsmrcpyridiniumve>-b., gelbe Krystalle, F. 237°, unl. in k. W., 1. in 
Toluol, Eg., sd. Aceton, sil. in Pyridin; die Pyridinverbb. kann man durch Einw. 
der molekularen Mengen von 2,3-Oxynaphthoesiiureanilid u. Pyridin erhalten. Zur 
Erzeugung von Drucken auf Baumwolle yerwendet man Gemisehe yon Nitrosaminen 
aromat. Basen mit den genannten Verbb. u. dampft feucht. (F. P. 594777 yom 
18/12. 1924, ausg. 18/9. 1925. E. Priorr. 19/12. 1923 u. 16/9. 1924.) F ranz.

Chemische F ab rik  G riesheim -Elektron, Frankfurt a. M., Monoazofarbstoffe. 
Man yereinigt diazotiertes 2,5-Dichloranilin mit 2,3-Oxynaphthoylaminohydrochinon- 
dimethylathcr, auf der Faser erzeugt erhiilt man braune, sehr lichtechte Farbungen. 
(HoU. P. 13811 vom 8/11. 1923, ausg. 15/10. 1925. A. Prior. 8/ 1. 1923.) F ranz.

Chemische F ab rik  G riesheim -Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold 
Laska und F ritz  W eber, Offenbach a. M.), Darstellung yon Polyazofarbstoffen, 
darin bestehend, daB man zuerst 1 Mol. einer Tetrazoyerb., von z. B. Benzidin, in 
mineralsaurcr Lsg. mit l,8-Aminonaphthol-3,6-disulf(msaure kombiniert u. dann das
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gebildete Zwischenprod. in iibliclier Weisc mit einer Monodiazoyerb. u. 1,8- oder
1,5-Naphihylendiamin vereinigt. — Die Farbstoffc eignen sich besonders zum Farb en 
von gemischten Geweben aus Wolle u. Baumwolle. (D. R. P. 423092 KI. 22 a 
vom 16/11. 1924, ausg. 18/12. 1925.) F ranz.

Farbenfabriken vorm. F ried r. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., 
ITerstellung von Trisazo farbstoff en. Man yereinigt die Diazoverbb. von primaren 
Disazofarbstoffen, die in Endstellung eine l-Amino-2-naphtholiither-6-sulfonsaure 
enthalten, mit 2- Amino-S-naphthol-7-sulfonsaure oder 2-Arylamino-5-naphthol-7-sulfon- 
siiure oder ihren Deriw. in Ggw. von Pyridin oder seinen D eriw .; die Farbstoffe 
fiirben Baumwollc in reinen griinstichig blauen, lichtechten Tonen; man yereinigt 
z. B. die Diazoyerb. des Disazofarbstoffes aus Anilin-3,6-disulfonsaure, 1-Naphthyl- 
amin u. l-Amino-2-naphtholiither-6-sulfonsiiure in Ggw. von Pyridin mit 2-Phenyl- 
amino-5-naphthol-7-sulfonsaure. (F. P. 598894 yom 28/5. 1925, ausg. 28/12. 1925.
D. Prior. 13/6. 1924.) F ranz.

Farbenfabriken vorm. F ried r. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. (Er- 
finder: R obert Em m anuel Schm idt, Elberfcld), Darstellung von l,2,3,d-Tctraoxy- 
anthrachinori, darin bestehend, daB man Alizarin in konz. H2S04 bei Ggw. von 
Borsiiure mit geeignetcn Oxydationsmittcln, wie z. B. Braunstein, Bleisuperoxyd 
usw., behandelt. — Das Verf. ycrlauft sehr glatt, Purpurin entsteht hierbei nicht. 
(D. R. P. 421235 KI. 22b vom 7/2. 1924, ausg. 7/11. 1925.) F ranz.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: A rthur 
L iittringhaus und F ilip  Kaćer, Mannheim), Anthraddnonjciipen farbstoffe. (D. R. P. 
421236 KI. 22 b vom 25/7. 1922, ausg. 7/11. 1925. — C. 1924. II. 2504.) F ranz.

Farbw erke vorm. M eister Lucius & B riining, Ilochst a. M. (Erfinder: 
Georg Kranzlein, M artin  Corell und R obert Sedlmayr, Hochst a. M.), Konden- 
sationsprodukte der Anthrachinonreihc. (D. R. P. 423283 KI. 22b vom 19/9. 1923, 
ausg. 24/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 412053; C. 1925. I. 2663. — C. 1925. I. 1657 
[E.P. 222125.) F ranz.

Gesejlachaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Eupenfarb- 
stoff der Anthrachinonreilie. (D.R. P. 423311 KI. 22b yom 30/11. 1923, ausg. 24/12. 
1925. Schwz. Priorr. 23/12. 1922, 7/3., 9/3. u. 26/7. 1923. — C. 1925. I. 1135.) F r.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rli., iibert. von: H einrich 
K eresheim er, Kiipenfarbstoffc der Dibenzanthronreihe. Man behandelt Dibenz- 
anthrone, gegebenenfalls in Ggw. von Verdiinnungsmitteln, mit Chloriden, die in 
eine niedrigerc Wertigkcitstufe uberzugehen yerintigen, oder man behandelt Dibenz- 
anthron mit Chlor in Ggw. von Trichlorbenzol bei 40—50°; die so erhaltenen 
Chlordibenzanthrone fiirben Baumwolle aus der Kiipe in sehr lichtechten yiolett- 
blauen Tonen; man behandelt Dibenzanthron, z. B. in TrichlorbeDzol mit SbCl6 
oder wasserfreien FeCl3. (A. P. 1562468 yom 11/11. 1924, ausg. 24/11. 1925.) F r.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Farb- 
stoffen der Dibenzanthronreihe. Man liifit auf Aminodibenzanthrone unter milden 
Bedingungen acidylierende Mittcl einwirken, z. B. in Ggw. yon Verdiinnungsmitteln, 
die so erhaltenen Aeidylderiw. konnen dann noch alkyliert oder aralkyliert werden; 
man lg_Bt z. B. Benzoylchlorid in Nitrobenzol auf Aminodibenzanthron einwirken, 
der erlialtene Farbstoff, wl. in Trichlorbenzol, fiirbt Baumwolle aus der Kupę blau, 
die Fiirbungen gehen bei starkem Chloren in Grau iiber; Amino-i-dibenzanthron liefert 
einen yiołett fiirben den Kiipenfarbstoff; beim Behandeln des durch Ein w. von 
o-CIdorbenzoylclilorid auf Aminodibenzanthron erhaltenen Farbstoffs mit Toluolsulfon- 
siiuremethylester in Nitrobenzol entsteht ein Baumwolle in chlorechten blauen Tonen 
fiirbender Kiipenfarbstoff; der Farbstoff aus Aminodibenzanthron u. Toluolsidfo- 
chlorid in Nitrobenzol fiirbt Baumwolle griinstichigblau, durch Behandeln mit Toluol- 
sulfonsiiuremethylester geht er in einen Farbstoff, Krystalle aus Trichlorbenzol,
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iiber, der Baumwolle ebenfalls griinstichigblau fiirbt. (F. P. 598752 vom 25/5. 
1925, ausg. 24/12. 1925. D. Prior. 11/8. 1924.) F ranz.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh. (Erfinder: Georg 
K ranzlein, Hochst a. M., Pani N aw iasky, Ludwigshafen a. Eh., M artin  Corell, 
Hochst a. M., Max A lbert Kunz, Mannheim, und Franz Schiitz, Hochst a. M.), 
Ohlorechte N-Dihydro-l££’,l'-anthrach.inonazinfarbstoffc. (D. R. P. 421206 KI. 22b
vom 5/8. 1921, ausg. 7/11. 1925. — C. 1922. IV. 1173.) F ranz.

Societe Anonyme des Mati&res Colorantes e t Prodnits Chimiąues de 
Saint-Denis, Paris, Andre W ahl, Enghien, und R obert Lantz, Paris, Phenyl- 
rosindulin. (D. R. P. 422119 KI. 22e vom 21/11. 1922, ausg. 24/11. 1925. — 
C. 1923. IV. 949.) F ranz.

Farbw erke vorm. M eister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: K arl 
Schirm acher und W ilhelm  Eckert), Kiipenfarbsioffe der Perylenreihe. (D.R. P.
420146 KI. 22b vom 6/10. 1923, ausg. 24/10. 1925. — C. 1926. I. 1052.) F ranz.

Farbenfabriken vorm. F ried r. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. 
(Erfinder: F ritz  B allanf, F ried rich  M uth und A lbert Schm elzer, Elberfeld), 
Chlorechłe Kiipenfarbstoffe. (D. R. P. 422168 KI. 22 d vom 25/1. 1924, ausg. 26/11. 
1925. — C. 1926. I. 247.) F ranz.

Chemische F ab rik  G riesheim -Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: B enedikt 
Schafer, Offenbach a. M.), Verbesserung der Lichtechiheil tton au f der Faser erzeugten 
unloslichen Farbstoffen aus 2,3-Oxynaphthoesdurearylide7i, die im Farbstofftnolekiil 
Oxyallcylgruppen enthalten, dad. gek., daB man solche Fiirbungen bei Tempp. iiber 
100° durch Erhitzen unter Druck mit den Lsgg. yon Metallsalzen nachbehandelt. — 
Man erhitzt die gefiirbte Baumwolle ’/i Stde. bei etwa 1 at Druck mit Lsgg., die 
etwa 2—3 g  Cu-, Zn-, Ni-usw. Sulfat im Liter enthalten. (D.R. P. 422468 KI. 8m 
vom 3/7. 1924, ausg. 2/12. 1925.) F ranz.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. yon: Joseph
O. D inwiddie, Penns Groye, New Jersey, Indigoide Kiipenfarbstoffe. Man konden- 

CO CO CH aiert ein Dilialogenisatinchlorid mit
einem IIalogenmethyloxythionaph- 

| I  | /C — C^ | | ni then; der Farbstoff aus JDibrom-
isatinchlorid u. Methylchloroxythio-
naphthen (I) fiirbt Baumwolle aus 
der Kiipe in lebhaften yioletten

licht-, wasch- u. chlorechten Tonen. (A. P. 1558252 vom 8/1. 1925, ausg. 20/10. 
1925.) F ranz.

Gesellachaft fur Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Indigoide
Farbsto/fe. Durch Kondensation von 2,l-Naphthioindoxyl mit Thionaphthenchinon, 
in welchem das a-Ketonsauerstoffatom durch ein abspaltbares Radikal, wie Halogen 
oder die Arylidogruppe ersetzt ist, erhalt man einen braunrot, mit 5,7-Dibromisatin- 
chlorid einen gelblich bordeauirot, mit cc-Isatinchlorid einen rotgrau farbenden 
Kiipenfarbstoff, der letztere liefert nach dem Bromieren einen yiolett farbenden 
Kupenfarbstoff. (Schwz. PP. 105150 vom 23/1. 1923, 105151, 105152 u. 105153 
vom 5/2. 1923, ausg. 2/6. 1924. Zus.-Patt. zu Schwz. P. 100 705.) F ranz.

Gesellschaft fur Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Indigoide
Farbstoffe. Durch Kondensation yon 1,2-Naphthioindoxyl mit a-Isatinanilid erhalt 
man einen Baumwolle aus der Kiipe yiolettgrau, von 2,3-Naphthioindoxyl mit 5,7-Di- 
bromisatin einen yiolett, von 7-Chlor-2,l-naphthioindoxyl mit Acenaphthenchinon einen 
orange, von 5- Chlor-l,2-7iaphthioindoxyl mit a-Isatinanilid einen blauyiolett farbenden 
Kupenfarbstoff, der letztere liefert nach dem Bromieren einen rotyiolett farbenden 
Kupenfarbstoff. (Schwz. PP. 105656 vom 10/4. 1923, ausg. 1/7. 1924, 105398 yom
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vom 29/3. 1923, 105399 vom 19/5. 1923, 105400 u. 105401 vom 19/5. 1923, ausg. 
16/6. 1924. Zus.-Patt. ziTSchwz. P. 100 705.) F ranz.

F arbenfabriken  vorm. F ried r. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Eh. 
(Erfinder: Max W eiler, Elberfeld), Her stellung naehchromierbarer Farbstoffe der 
Pyronreihe. (D. E. P. 423093 KI. 22b vom 28/2. 1923, ausg. 21/12. 1925. — 
C. 1925. II. 352.) F ranz.

F arbw erke vorm. M eiater lu c in s  & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: Otto 
S taehlin, Hochst a. M.), Leicht losliche blaugrilne Farbstoffe. (D. E . P. 423319 
KI. 22 e vom 20/5. 1924, ausg. 24/12. 1925. — C. 1926. I. 248.) F ranz.

Farbw erke vorm. M eister Lucins & Briining, Hochst a. M., Feiiwerteilte 
Farbstoffe und Pigmente. In W. suspendierte organ, oder anorgan. Farbstoffe oder 
Pigmente werden mit Harzen oder festen Fettsduren yermischt. Man vermischt z. B. 
eine wss. Farbstoffpaste mit einer alkal. Lsg. von Harzen oder festen Fettsśiuren 
u. siiuert dann an ; oder man schmilzt die Stoffe zusammen u. mahlt dann in einer 
KoUoidmuhle, man kann auch alkal. Lsgg. von Kunstharzen yerwenden, an Stelle 
der alkal. Lsgg;-konnen auch alkohol. Lsgg. von Harzen oder Fettsiiuren benutzt 
werden, vor dem Gebrauch konnen die Zusatzstoffe durch Behandeln mit Losungsmm. 
entfernt werden, ohne daB die feine Verteilung der Farbstoffe darunter leidet. 
(E. P. 240852 yom 1/10. 1925, Auszug yeroff. 25/11. 1925. Prior. 1/10. 1924.) F ranz.

Clairbom e-Beno Co., Des Moines, Jowa, iibert. von: Charles F. Clairborne, 
Des Moines, Jowa, V. St. A., Anstrichentfemungsmittel bestehend aus einem fein 
pulyerisierten Mehl, einem den Anstrich durchdringenden und zerteilenden Mittel u. 
NaOH, sowie einem fluehtigen Lacklosungsm. (Can. P. 250056 vom 25/6. 1924, 
ausg. 26/5. 1925.) Kausch.

XV. Garungsgewerbe.
W. W indisch, P. Kolbach und E. W entzell, Uber die Verćinderungen des 

Dispersitatsgrades der EiweiBstoffe der Gerste beim Malzen, Maischen wid bei der 
Garung. Die dazu angestellten Verss. werden im einzelnen beschrieben u. die 
Ergebnisse in Tabellen u. Schaubildern zusammengcfaBt. Die Ycriinderungen des 
Dispersitatsgrades der EiweiBstoffe der Gerste wurden mittels fraktionierter Ultra- 
filtration beim Malzen, beim Maischen, beim Hopfenkochen, bei der Garung u. 
beim Kochen der yergorenen Wurzen bestimmt. Beim Malzen nehmen die fein 
dispersen EiweiBstoffe im VerhSltnis stfirker zu ais die grob dispersen, beim Darren 
nimmt die Menge der grob dispersen, nicht ultrafiltrierbaren u. auch der fein dis
persen EiweiBstoffe ab. Das Hopfenkochen erhoht die Menge der gerade noch 1. 
EiweiBstoffe auf Kosten der mitteldispersen. Bei der Garung stellt sich das durch 
das Hopfenkochen gestorte Gleichgewicht zwischen den EiweiBstoffen ver- 
schiedener Dispersitatsgrade wieder ein. Der Hopfen stabilisiert yorubergehend 
die fein dispersen EiweiBstoffe. Beim Lagern einer auf pn  des Bieres gebrachten 
Wiirze gehen groBere Veranderungen in der Dispersitat vor sich ais bei nicht auf 
pn des Bieres gebrachter Wiirze; bei jener koaguliert insbesondere eine groBc 
Menge EiweiB. Die bei der Garung sich iiberlagemden Vorgange der EiweiB- 
assimilation u. -koagulation machen eine Best. des assimilierten N unmoglich. Beim 
Kochen der yergorenen Wurzen gehen anscheinend hauptsachlich Veranderungen 
der nicht ultrafiltrierbaren EiweiBstoffe vor sich; beim Kochen der nicht yergorenen, 
gelagerten Wurzen erfolgt eine Zunahme ultrafiltrierbarer N-Yerbb. (Wchschr. f. 
Brauerei. 42. 287—88. 295-97. 303—06. 313—17. 323—25. 333—35. 1925.) Rtt.

G ottfried Jakob, Bis zu welćhem Mindestextrakt soli der letzte Nachgufi unter 
den heutigen Yerhaltnissen in den Hopfenkessel laufen? Yf. erortert die Berechnung 
der Mindestestraktgrenze unter der Einwirkung der heutigen yeranderten wirt-
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schaftlichen, insbesondere steuerliclien Yerlialtnisse. (Wchschr. f. Brauerei 42. 264 
bis 265. 1925. Perłach bei Mtinchen.) ROh le .

H. Lloyd. Hind, Die Koagulation da- Proteina im Kocher (coppcr). Yf. erortert 
daa Weaen der Koagulation, das aus zwei Stufen, der Denaturierung u. dem Aua- 
flocken, besteht u. wendet die hieriiber gewonnenen Erkenntnisse u. Erfahrungen 
zur ErklSrung der Art der Koagulation der Proteine im Kocher beim Kochen der 
Wiirze an (B. des „Brucha“ im Kocher), weleher Yorgang noch bei weitem nicht 
geklśirt ist. (Brewers Journ. 61. 506. 1925.) R u i i l e .

Itfagel, Die Verarbeitung von Bofikastanien in der Lufthefcfabrikation. Vf. er
ortert, wie u. iu welchcn Mengen Bo/ikastanien, die starkę Hefegifte enthalten, doch 
bei Einhaltung gewiaaer Bedingungen, die besprochen werden, ohne jeden Nachteil 
zur Herst. von PreBhefe yerwendet werden konnen. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 
48. 400. 1925.) ROhle.

F. Stockhausen und E. S tege, Beiirdge zur Kenntnis der Sarcina. FAnflufi 
der Wasserstoffionenkonzentration und der Ilopfenbitterstoffe a u f die Fhitwicklung 
verschiedener Sarcinaarten. Die Anstellung. der Verss. u. die Ergebnisse der 
Unterss. werden eingehend besprochen. Die Ergebnisse fiihren einen Schritt weiter 
zu einem hinsichtlieli der antisept. Wrkg. des Hopfens bestwirkenden Ilopfungs- 
verf. unter Beriicksichtigung der geschmacklichen Beeinflussung der yerschiedenen 
Bieraorten, dereń jede ein anderes Optimum yerlangen wurde. Zuyor muBte aber 
die Anpasaungafahigkeit der Sarcina an steigende Hopfengaben festgestellt werden. 
(Wchschr. f. Brauerei 42. 240—44. 253—57. 261—63. 268—72.) ROh le .

D ietrich  W iegm ann, Hopfen der Ernte 1925. Es ist eine groBerc Anzahl 
auf Waaaer- u. Bitterstoffgehalt untersucht worden. Die Ergebnisae sind in einer 
Tabelle zusammengefaBt; jener achwankt zwiachen 11,7 u. 14,5%, dieser zwischen 
13,2 u. 16,6% (wasserfrei). (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 65. 1479—81. Weilien- 
stephan.) ROhle.

E. N iem czyk, Sehwarze und K ettlitz, Uber die VernrbeUung der Gersten der 
Ernte 1925. I—III. Drei Berichte, aus denen heryorgeht, daB die Gersten der 
Ernte 1925 sich gut yerarbeiten lassen u. gute Malze liefern. (Wchschr. f. Brauerei 
43. 7—10.) H esse .

Georg F ries, Uber die wiehtigsten Bieriypen und dereń Herslellung. Yortrag, 
aus dem nachstehende Einzelheiten zu erwalmen sind. — Wenn auch die Er- 
fahruug, daB Biere vom Miinchener Typus ein liartes W. bediirfen (man hat durch 
Zusatz von MgCO- zu weiehen Wassern Erfolge erzielt) yielfach zu Recht besteht, 
so sielit Yf. doch ais Hauptursache fur das MiBlingen solcher Biere Feliler bei der 
Herst. der Malze an. Es wird vor allem dayor gewarnt, die Blattkeimentw. u. 
Auflosung zu friih zu unterbrechen, um holie Malzausbeuten zu erzielen, Gerade 
die gute Entw. des Blattkeimes u. die weit yorgeschrittene Auflosung sind fiir 
Herst. dunkler yollmundiger Biere wichtig. Piir das Darren empfiehlt Yf., daB 
16—17 Stdn. auf der unteren Hordę bei 50—52° (unter dem Hordenblech gemessen) 
geschwelkt wird u. dann rasch in etwa 2 Stdn. die Abdarrtemp. von 106—112° (je 
nach der Darre) erreicht wird. Durch das lange Schwelken wird der Wassergehalt 
des Malzes so niedrig, daB die Fermente beim rasehen Erhitzen auf Abdarrtemp. 
keinen Sehaden leiden. Das Grunmalz soli, wenn es yon der oberen auf die untere 
Hordę lcommt, uoch etwa 20% W. enthalten; hierdurch wird Farbę u. Aroma 
giinstig beeinfluBt. Beim Ausdarren sollen die angegebenen Tempp. lange gehalten 
u. nicht uberschritten werden. Bei Farbmalz soli der Mehlkorper nicht hellbraun 
sondern sehwarzbraun gefarbt sein. Fiir dunkle Biere empfiehlt sich stets das 
Dreimaischyerf., wobei die zwei Dickmaischen kraftig u. lange gekocht werden 
sollen. Der Hopfen (etwa 1 Pfund pro Zentner Malz entsprecliend 200 g pro 
Hektoliter Bier) soli lange gekocht werden. 12—I3%ig. Biere sollen einen schein-
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baren Vergiirungsgrad von 63—64% u. einen scheinbaren Endyergiirungsgrad von 
67—68% haben. — Fur lielle Biere vom Pilsencr Typ u a ist weiches W. (Trocken- 
riickstand 6,40, Gesamthiirte 1,41 deutsche Grade, Carbonathiirte 0,56, bleibende 
Hiirte 0,85). Beim Miilzen wichtig ist knappe Weiehe, diinne Haufen, haufig um- 
ackern; Blattkeimentw. bei 45% dreiyiertel Kornlange, bei 40% zweidrittel u. beim 
Best halbe Kornlange. Kurzes Darren bei yerhiiltnismiiBig hohen Tempp., dabei 
aber gut Ausdarren u. das Malz mit geringem Wassergehalt auf die untere Hordę 
bringen. Angewandt wird das Dreimaischyerf. mit dunnen Maisehen; der Hopfen 
(pro Hektoliter Bier 430 g) wird lange u. kriiftig in kupfernen Aachen Pfannen ge- 
kocht. Giirkeller soli 5° haben; die Giirung dauert bis zu 16 Tagen; der End- 
vergarungsgrad betriigt etwa 50%- Der selieinbare Yergiirungsgrad betriigt 70,3°/o, 
der scheinbare Endyergiirungsgrad 75,1%. Hartes W. muB also enthiirtet werden, 
am einfachsten durch Zusatz yon Kalk in der Kiilte. — Dortmunder Bier wird 
mit hartem W. (Trockenriickstand 75,60; Gesamthiirte 33,16, Carbonathiirte 14,98, 
bleibende Hiirte 18,18 deutsche Grade; 4,5 g Cl je Hektoliter W.). Die Malze 
zeigen Blattkeimentw. von 22% zu dreiyiertel, 38% z u zweidrittel, Best zu halber 
Kornlange. Die StammwUrze der hellen Biere Pilsener Art hat 12%, die der 
Exportbiere 14%. In dem Bier nach Pilsener Art sind 430 g Hopfen je Hektoliter; 
die Biere sind aber infolge des Carbonatgehaltes bedeutend bitterer ais echte 
Pilsener Biere. Die Garung bei 5—9° dauert 9—10 Tage. — Bier vom Wiener 
Typus (Brauerei Klein-Schwechat) wird mit sehr hartem W. (Trockenriickstand 50,0; 
Gesamthiirte 23,47; Carbonathiirte 17,22, bleibende Hiirte 6,25 deutsche Grade) her- 
gestellt. Abdarrtemp. 76°. Lagerbier wrird bei —% bis +0° gelagert. Die Hopfeu- 
gabe betriigt 320 g je Hektoliter. (Wchschr. f. Brauerei 43. 1—7. Munchen, Wiss. 
Stat. f. Brauerei.) Hesse .

Wm. CoUins, Die Behandlung des Bieres in Fassern. Erorterung der | Be
handlung des FaBbieres u. der Fiisser selbst in der Brauerei u. im Handel u. Ver- 
kehre. (Brewers Journ. 61. 499—500. 1925.) EOhle .

H. Aśtruc und G. Chevalier, Die Weine der Genossenschafłskellereien des 
Weinbaugebietes der unteren Rhnne. Beschaffenheitsangaben. u. Analysenergebnisse 
fiir Weine aus 1923 u. 1924. (Ann. des Falsifications 18. 536—46. 1925. Station 
Oenologique du Gard.) G ro szfeld .

Fonzes Diacon, Die anormalen Weine. Ihre Unterscheidung von gewćisserten 
Weinen. Fiir anormale, aber natiirliche Beschaffenheit spricht, wenn die Summę 
(Nichtfluchtige Sauren -(- A.) 12, die Weinstcinzahl 1, Gesamt-KaO ais Wein-
stein 4, fliichtige Siiuren 1 g/l betragen. — Durch anormale Giirungen wird 
yorwiegend Weinsiiure yerbraucht. (Ann. de Falsifications 18. 532—36. 1925. 
Montpellier, Faculte de Pharmacie.) Groszfeld.

H einrich  F rings, Der Grofiraum-Fssigbildner, System Frings. Die einzelnen 
Essigbildner der alten Systeme werden durch einen einzigen grofien yiereckigen 
Behiilter (6 X  8 X 6 m) aus Eisenbeton ersetzt, dessen Innenwiinde zum Sehutze 
gegen den AngrifF der Siiure mit einer siiurefesten Auskleidung yersehen sind. 
Dic innere Einrichtung des Bildners u. die Betriebsfuhrung wird an Hand von 
Abbildungen eingehend erliiutert. Speise-, Sammel- u. Maischbottich sind in den 
Bildner hineingebaut. Die wesentlichen Yorteile des Bildners sind neben anderen: 
Regelung der AufguBmenge u. des Luftstromes durch die Luftanalyse, yorzugliche 
Ausbeute, erliohte Betriebssieherlieit u. Verbesserung der Giite des Essigs. (Dtsch. 
Essigind. 29. 391—94. 1925. Bonn a. Eh.) ROhle .

F ried rich  Schrank, FAne Luftvermischungs- und Kuhlanlage fur Essigbildner. 
Beschreibung eines zum Patent angemeldeten u. im Original abgebildetęn App., der 
dadurch gekennzeichnet ist, daB ein Luftzirkulationsyerf. angewandt wird, derart,
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daB dieselbe Luft wiederholt durch den Osydationskorper hindurchgepreBt oder 
gesaugt u. ■wenn notig in einer besonderen Leitung gekuhlt wird, wobei nur so 
viel frische Luft selbsttatig eingesaugt u. wieder nach auBen gedruckt wird, ais 
zur Erhaltung eines gewissen Sauerstoffprozentsatzes in der zirkulierenden Luft 
zur Aufreehterhaltung der Essiggarung erforderlich ist. (Dtsch. Essigind. 30. 
19—20. Wiesbaden.) H esse.

Pani Hassack, Uber Packung von Essigbildnern. Beim Yergleich yon Essig- 
bildnern, welche mit Koks bezw. mit Maiskolben ais Packmaterial beschickt waren, 
zeigten die letzten eine um etwa 30% geringere Leistung. — Yf. beschreibt dann 
Erfahrungen beim Bau der gróBten Spritessigfabrik der Welt in Curtis Bay, Md., 
welche 1000 Bildner von 3 m Durchmesser u. 5 m Hohe u. 200 App. von 7,75 m 
Durchmesser u. 6 m Hohe besitzt. Hier muBte in die Bildner aus Mangel an 
Buchenholzspanen Koks in NuB- u. EigroBe unter Verwendung von Lattenrosten 
in 2 Etagen gefullt werden, wiihrend im oberen Teil Buchenholzapane benutzt 
werden. Die Bildner arbeiten trotz der groBen Abmessungen vorziiglich. Die 
durch Losen von Fe aus dem Koks bedingte anfangliche Gelbfarbung des Essigs 
verschwindet nach 3—5 Monaten. Andere Farbungs- u. Geschmacksfehler ver- 
schwinden ebenfalls bald, so daB nach einer gewissen Zeit auch Tafelessig fabriziert 
werden kann. — Vf. empfiehlt ais noch besser geeignet Bimssłein in leichten 
mittelgroBen Stiieken von groBer Porositiit. Der Essig ist yon Anfang an ais 
Tafelessig geeignet. — Ais Ersatz fiir Bimsstein wird ein amerikan. Obsidian, der 
yulkan. Ursprunges ist, empfohlen. (Dtsch. Essigind. 29. 475—77. 1925. Ch. E.- 
Weehawken, N. J.) H esse.

E. Manceau, Kontrolle der entnommenen Garprobe durch die Dichte. Ein Kon- 
stantbleiben der D. zeigt das Ende der Garung an. (Ann. des Falsifications 18. 
547. 1925. Epernay, Station Oenologiąue.) Groszfeld.

Samuel Levinson, Nachweis von Diathglphthalat. 10 ccm der Probe werden 
unter Zugabe von etwas Sn auf freier Flamme abgedampft, zugeben von 1 g Bor- 
saure u. trocknen. Nach Zusatz yon 1 g Resorem abermals zur Trockne erliitzen. 
Nach dem Erkalten in 50 ccm w. W. gel. u. in Glaszylinder mit NaOH alkalisieren. 
Fluorescenz zeigt die Anwesenheit von DiathylphthalaL (Ind. and Engin. Chem. 
17. 929. 1925. Brooklyn [N. Y.].) Grimme.

E rich  W alte r, Chetnische Grundlagen in der Essiguntersuchung. Erorterung 
der Best. des A. mit der Spindel oder dem Pyknometer sowie der Best. der Essig- 
siiure durch Titration gegen Phenolphthalein. (Dtsch. Essigind. 29. 460—61. 486. 
1925.) H esse .

A. C. R ó ttinger, Uber die Bestimmung des Eztraktes. Eine neue Mikro-Methode. 
Die Unzulanglichkeit zweier bisher zur Best. des Trockenruckstandes von Spirituosen, 
Essig, zuckerhalligen Fil. usw. gebriiuchlicher Methoden wird dargelegt. Bei der 
neuen „Halb-Mikromethode“ werden die zu untersuchenden Fil. in diinner Schicht 
auf porosęr Unterlage ausgebreitet u. die fliichtigen Stoffe bei 100° u. 20 mm Hg- 
Druck entfernt. Einwage 0,05—0,2 g. Die zu untersuchenden Fil. miissen min- 
destens 5% Ertrakt enthalten. Fehlermax: 0,2%. (Ósterr. Chem.-Ztg. 29. 1—4. 
Wien.) R. Schmidt.

Gk Reif, Uber ein neues Nachweismittel fiir Gerbsaure im Garungsessig. (Dtsch. 
Essigind. 30. 1—3. — C. 1926. I. 1315.) H esse.

Maurice Kahn, E lian  Le Breton und Georges Schaeffer, Frankreich, Gc- 
mischte Autoheterolyse tierischer und pflanzlicher Stoffe. Bierhefe wird ohne Zusatz 
eines antiseptischen Mittels autolysiert u. das dabei erhaltene Gemisch yon cellulose- 
haltigem Riickstand u. stickstoff haltigem Autolysat wird mit tierischen oder pflanz-
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lichen EiweiBstofFen gemischt. Man erhśilt dann Peptonc oder Aminosauren. 
(F. P. 595398 vom 17/6. 1924, augg. 1/10. 1925.) Kausch.

F e lix  Eugene S au tie r, Frankreich (Loire), Entwassern von Alkoholem. Die 
Alkohole, insbesondcre A., CII3.OH u. Glycerin, werden mit Metallearbiden, wie 
Caleium- u. Aluminiumcarbid beliandelt. (F. P. 598060 yom 16/8. 1924, ausg. 
5/12. 1925.) Oelker .

K urt M eier, Rheineek (St. Gallen, Schweiz), Sterilisalion von unvergorenen, 
sowie teilweise vergorenen Obsł- und Traubensaften. Die Fil. werden mittels des 
elektr. Stromes behandelt, wobei den Elektroden Strom von gewohnlicher Spannung 
zugefiihrt wird, zum Zwecke, durch die mit einer Temperaturerhohung der Fl. yer- 
bundene Erzeugung von H, O u. C08 die Faliigkeit der Mikroorganismen zu unter- 
binden. — Ais Strom kann Gleich- oder Wechselstrom von den in den Yerteil- 
leitungen ublichen Spannungen, d. h. 65—550 Yolt verwendet werden. (Schwz. P.
100930 voin 14/10. 1922, ausg. 1/10. 1923.) Oelker .

Josef F u rre r , Zug (Schweiz), Erhitzung von alkoholfreien Saften behufs Kon- 
servierung dersełben. Zur Erhitzung der Safte, z. B. Obst- oder Traubensafte, wird 
ein Brennkessel einer Brennereieinrichtung verwendet, wodurch z. B. Mostereien, 
die meist auch eine Tresterbreunerei besitzen, in die Lage yersetzt werden, ohne 
komplizierte Neuanlagen die Sterilisation der Safte yorzunehmen. Letztere werden 
dabei nicht direkt in dem Brennkessel, sondern in einem doppelwandigen, in den 
Brennkessel einzusetzenden GefaB durch Dampf erhitzt. (Schwz. P. 112205 yom 
12/1. 1925, ausg. 16/10. 1925.) Oelker .

XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Futtermittel.
Th. Sabalitschka und K. R. D ietrich, Uber das Yerhalten von Mikroorganismen 

im luftverdunntcn Raum. Verss. ergaben, daB eine Luftyerdunnung auf 70 mm bei 
Zimmertemp. auf B. coli u. Sarcina flava uberhaupt keine, yon Penicillium glaucum 
u. Mia-ococcus candidans nur eine geringe Hemmung unter den bestehenden Be- 
dingungen austtbt. Eine Verhinderung der Zers. yon Nahrungsmitteln durch niedere 
Organismen erreicht man so nicht. Hierfur scheint das Verf. yon Huch u. Berger 
(F. P. 576243; C. 1925.1. 1143) gegeniiber den bisherigen den Vorzug einer groBeren 
Frische, eines ausgepragteren Aromas u. bessere Farbę der Konseryen zu bieten. 
(Apoth.-Ztg. 41. 68—69. Nahrmittelfabrik J. P enner  A.-G, Berlin.) Groszfeld.

L. W eil, Schleimsaure fiir Nahrungsmittel. Praparate amerikan. Herkunft ent- 
hielten groBe Mengen Oxalsaure, gekennzeichnet durch hohe Losliehkeit in W. 
(Ann. des Falsifications 18. 529—31. 1925. StraBburg.) Groszfeld.

E. Inihder, Ist die Brotalkoholgcwituiung nach Andrusiani etwas Neues? Es 
wird die Patentschrift des F. P. 491637 yom 9/9. 1918, ausg. 10/6. 1919 (ygl. E. P. 
168180; C. 1922. IV. 506) abgedruckt, in der J. K rizek einen App. zur Gewinnung 
von A. beim Brotbacken beschreibt. Die Erfindung von Andrusiani (ygl. F ornet, 
S. 1316) ist also nicht neu. Vf. hiilt sie auch fiir praktiseh nicht yerwertbar. 
(Ztsehr. f. Spiritusindustrie 48. 387—88. 1925.) H esse.

M. P. Neumann, Untersuchungen iiber die Backfahigkeit der Weizen. VIII. 
Sortenpriifung 1924. Nach den Verss. kommt den einzelnen Weizensorten ein ganz 
yerschiedener Grad yon Backfahigkeit (Gewichts- u. Volumenausbeute, Besehaffen- 
heit des Gebiickes) zu. In absol. Wertung lieB die Backfahigkeit zu wiinschen 
iibrig, 1/3 der Proben geniigte nicht, nur */s war ganz einwandfrei. Es lieBen sich 
Beziehungen der Backfahigkeit zur D., zum Hektolitergewicht u. zum N-Gehalte 
ableiten. (Landw. Jahrb. d. Schweiz 63. 129—44. Berlin, Versuchs- u. Forschungs- 
anstalt fiir Getreideyerarbeitung u. Futteryeredelung.) Groszfeld.

K arl F r. T ó llner, Uber Honig und Fenchelhonig. Fiir guten Fenchelhonig 
kommt nur yon gewissenhaften Imkem bezogener Leck- oder PreBhonig in Frage^
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kein erhitzt gewesener (auslandischer) Honig, weil in letzterem die wirksamen u. 
heilkr&ftigen Enzyme u. Vitamine melir oder weniger zerstort sind. (Pharm. Ztg. 
70. 1560—61. 1925.) Groszfeld.

K urt Taufel, Sludien iiber die Beziehungen zwischen dcm chemischen Aufbau 
und dem Geschmack sii/i schtneckender Stoffe (Zuckerarten, Alkohole). Die Ermittlung 
des SiiBungsgrades einer Anzahl Zueker u. Polyalkohole nach der „Konstanz- 
methode" ergibt, daB zwar der SiiBungsgrad gleicher Mengen (SG) bei Fructose 
groBer ist ais bei Saccharose, daB diese aber im molekularen SiiBungsgrad (MSG) 
allen anderen bisher untersuchten naturlichen SiiBstoffen uberlegen ist. Diese 
lassen im Gegensatz zu dem kiinstlichen Saccharin u. Dulcin (vgl. P aul, Ztsehr. f. 
Elektrochem. 28. 435; C. 1923. I. 377) keine Anderung des SG bei wechselnder 
Konz. der Lsgg. erkennen. Dagegen findet auch bei jeneu Addition des siiBeu 
Geschmackes in Gemischen statt. Bei Verb. von Glueose u. Fructose zu Saccharose 
nimmt die Intensitat des siiBen Geschmackes um ca. 25% zu, die B. von Maltose 
u. Lactose aus den entspreclienden Monosen fiihrt dagegen zu einem Ruckgang, 
der bei B. des Trisaeeharids Baffinose bis zum yolligen Yerschwinden fortschreitet. 
Dies weist, wie auch andere Tatsaclien, auf andersartige Yerknupfung der Bau- 
steine in der Saccharose hin. Bei den 2- bis 6-wertigen Alkoholen steigt MSG mit 
der Wertigkeit. Mannit, Sorbit u. Dulcit zeigen geringe Unterscliiede. Sorbit u. 
Glueose sind etwa gleich, Galaktose ist weniger siiB ais Dulcit. (Biochem. Ztsehr. 
165. 96—101. 1925. Miinehen, Dtsch. Forschungsanst. f. Lebensmittelchemie.) Sp.

K urt Taufel und B ernhard Klemm, Untersuehungen iiber natiirliche und kiinst- 
liche Sii/istoffe. I. Studien iiber den Siifmngsgrad von Saccharin und Dulcin. (Ygl. 
vorst. Ref.). Die Abhangigkeit des SiiBungsgrades dieser beiden kiinstlicheu SiiB- 
stoffe von ilirer Konz. wird in wss. u. alkoh.-wss. Lsg. erneut festgestellt. Aus 
den Beobachtungen werden Interpolationsformeln fiir diese Abhangigkeit abgeleitet, 
die eine mathemat. Bereehnung der „ausgezeichneten Gcmische“ ermoglichen. 
(Ztsehr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 264—73. 1925. Miinehen, Dtseli. 
Forschungsanst. f. Lebensmittelchemie.) Spieg el .

E. 0. Neumann, Wird die Ausnutzung des Nahrungseiweifses durch Saccharin 
beeinflufit? Mit Riicksicht auf die Angaben von U glow (Arch. f. Hyg. 92. 331; 
C. 1924. II. 1004) wurden in Nachpriifung eigener friihcrer Verss., aber mit noch 
groBeren Tagesgaben von Saccharin wabTend Hingerer Perioden Ausnutzungsverss. 
angestellt. Bis zu 3 g Saccharin taglich war auch jetzt keinerlei EinfluB festzustcllen 
u. auch bei 4 g nicht mit Sicherheit. Erst bei 5 g zeigte sich eine geringe Wrkg., 
Herabsetzung der EiweiBausnutzung um 0,63% im Mittel. Von Nierenreizung, die 
U glow angibt, verspiirte Yf. nichts. (Arch. f. Hyg. 96. 265—76. 1925. Hamburg, 
Hyg. Staatsinst.) Spieg el .

Constantin P y rik i, Studien iiber „Avgotarachon“. Die aus Griecbenland 
kommende Delikatesse besteht aus den ganzen, gesalzenen, an der Sonne ge- 
trockneten u. mit einer dunnen Schicht Bienenwachs uberzogenen Eiersehlauchen 
nebst eingeschlossenen Rogen der Fiscliarten Cephalos (Mugil, Stachelflosser, Meer- 
aschen) u. Lefkirios. Erster Fisch liefert die beste Qualit;it. (Ztsehr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 366 — 71. 1925. Dresden, Staatl. Landesstelle fiir 
offentliche Gesundheitspflege.) Groszfeld.

R. H am burger, Welche Anfordenmgen sollen wir an die Sduglingsmilch, be- 
sonders an ihrm Yitamingehalt, stellen? Die iibliche Behandlung der Handelsmilch 
fiihrt gewohnlich zur mehr oder weniger yollstandigen Vernichtung der Yitamine. 
Empfohlen wird die kiinstliehe Zufiihrung des Yitaminbedarfs durch Citronen-, 
Apfelsinen- oder Tomatensaft u. durch Lebertran. (Volksernahrung 1. 84—86. 
Berlin, Uuiyersitutskinderklinik.) Groszfeld.
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E. C; van Leersum , Der Yitamin-C-Gehalt ton roher und jpasleurisierter Milch. 
Verss. mit gewohnlicher HSndlermilch u. Milch von der Muster-Milehwirtschaft 
Oud-Bussem ergaben, daB erstere uberhaupt kein Vitamin-C melir enthielt, Ietztere 
nicht melir nach Durchleiten von Luft; am raseliesten erfolgt diese Zerstorung des 
Yitamins in der Warme; ais eigentliche Ursache ist aber stets eine Osyation, nicht 
die Warme an sich, anzunehmen. Ais Mittel gegen Vitaminverluste empfehlen sich 
Anwendung der Melkmaseliine beim Melken, yollstandiges Fiillen der Kannen, 
rasches Abkuhlen u. schnelle Abfuhr der Milchmengen. Sehr schiidlich ist die 
ubliche Rieselung der Milch iiber Kiihlrohre. (Nederl. Tijdselir. Geneeskunde 70.
I. 338—48. Amsterdam.) Groszfeld.

E. Leśne und H. V agliano, Die Vitamine der Milch. Zusammenhiingende 
Bcpprechung. (Le Lait 5. 955—64. 1925. Trousseau, Hopital u. Athen, med. Fakult. 
d. Univ.) Groszfeld.

0. R. Overman und E. R. Sanman, Wirlcung einer Yerwundwig auf die Zu- 
sammensetzung der Kulimilch. Eine Bruchstelle verbunden mit einer Geschwulst 
von 15—20 cm 'Durclimesser rechts vor dem Euter bewirkte ein Fallen folgender 
Kennzahlen der Milch: D. 1,0289 auf 1,0244, Fett 4,00 auf 2,44°/0, Laetose 3,72 
auf 2,50°/0, Trockenmasse 11,55 auf 8,86%- (Ann. des Falsifieations 18. 531—32. 
1925. Uniy. d’Illinois-Urbana.) Groszfeld.

C. B. Morison, Die Probenahme von Mehl. Angabe einer genauen yon R unkel 
zuerst empfohlenen Vorschrift. Wegen der Unterschiede im Wassergehalte soli bei 
Sacken der Probestecher yon seitlicli oben nach der Sackmitte hin gefuhrt 
werden. Die ProbegefśiBe sind dicht zu schlieBen. (Baking Technology 4. 3(36—68. 
1925.) Groszfeld.

W ilhelm  M uller, Wąsserbestimmung im Honig mit dem Eintauchrefrdktometer. 
Das Veyf. yon Beiire  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 43. 24; C. 1922.
IV. 67) fiir Kunsthonig bewalirte sich auch fiir Naturhonige. Heryorzuheben ist 
die groBe Zeitersparnis. (Mitt. Lebensmittelunters. u. ITyg. 16. 261—65. 1925. 
Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) Groszfeld.

Cath. H. K operberg, Bestimmung von Kahaoschalen in Kakao. Best. durch 
Auszśihlung der in 2 mg Kakao enthaltenen Sclialenfragmente (von Steinzellen). 
2'>/„ Schalen entsprechen 16 Fragmenten, 5% 36 Fragmenten. AufschluB der Sub
stanz: 2 mg Kakao 1 Min. mit 2 ccm 10%'g- HN03 kochen, im TROMMSDORF-Rohrchen 
mit W. auf 10 ccm bringen, abschleudern, abgieBen, nochmals mit 10 ccm W. ab- 
sclileudern, abgieBen, dann 1 Min. im Reagcnsglase mit 2 ccm 5%'g. KOH kochen, 
abermals sclileudern, schlieBlich in Glycerin mkr. auszahlen. Bei Handelskakao 
sind hoclistens 10 Fragmente in 2 mg zu gestatten. (Chem. Weekblad 23. 64—66. 
Amsterdam, Keuringsdienst yan Waren.) Groszfeld.

Hans B undshagen, Zur Bestimmung des Nicotins in Tabaken. Zur Best. des 
Nicotins in Tabaken benutzt Vf. das etwas abgeanderte Verf. yon TÓTH. Statt des 
direkten Abpipettierens des Losungsm. wird filtriert; triibe Lsgg. werden yorher 
mit Gips gekliirt. Zur Vermeidung yon Storungen durch Harze u. Fette werden 
die Alkaloide durch Ca(OH)a in Freiheit gesetzt. Nach dem Tóthschen Original- 
verf. werden zu liohe Werte erhalten. (Chem.-Ztg. 50. 42. Hamburg.) JcNG.

Gunner Jorgensen, Die Bestimmung der Saccharose in der konzentrierten Milch 
und der Schokolade. Zur Berucksichtigung des Vol. des Unloslichen werden yom 
Drehungswerte abhiingige korrigierte Zahlenwerte angegeben u. die iibliehen Arbeits- 
yerff. krit. besprochen. (Ann. des Falsifieations 18. 517—29. 1925. Copenhagen, 
Lab. de V. St ein .) Groszfeld.

B. Hock, Kurze Mitteilung Uber das Fioderen von Milchproben u. dgl. fiir An- 
schauungszwecke und zur Demonstration. Empfohlen wird die Milch (10 ccm) mit

VIII. 1. 122
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0,5 ccm Vio'n- NaOH u. bei 40° mit 1—2 eem Gelatinelsg. (10 g in 30 ccm W.), 
darauf mit 1 ccm Formalin zu mischen u. dann abzukiihlen, wodurch die Masse 
erstarrt u. haltbar wird. Aueb die Darst. yerschiedener Schichten auf diese Weise 
fiir Sehaustellungen wird empfohlen. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 36. 116. 
Berlin.) Geoszfeld .

Th. M ojonnier, Einigc Beschreibungen vcm Apparaten. II. Ein Apparat zur 
Analgse der Milch und der Milchprodukte. Hinweis auf die Bedeutung des App. 
von Vf. zur Best. von Fett u. Trockensubstanz in genannten Nahrungsmitteln, 
(Le Lait 5. 997—1000. 1925.) Groszfeld.

S. Goy und J. Jan isch , Mir Milcliuntersuchungen nach Gerber unbrauchbarer
Amylalkoliol. Der Amylalkoliol (2 Proben) enthielt petroleumartiges Mineralol u. 
tSuschte bei Milchfettunterss. 0,4 bezw. 0,6% zuyiel Milchfett vor. (Ztschr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 373. 1925. Konigsberg, Landwirtschaftl. Yersuclis- 
statiou.) Geoszfeld .

J. Kuhlmann und J. GrolJfeld, Uber Milchfettbestimmung in Nahrungsmitteln. 
Bei Anwendung geringerer Milchfettmengen erhalt man bei der Best. wie bei der 
Reichert-MeiBlschen Zahl (RMZ.) auf die Fetteinheit hohere Titrationswerte. Der 
Anteil der nichtfliichtigen Fettsauren wirkt aber erniedrigend, so daB in Gemischen 
von Milchfett mit anderen, an fluchtigen Fettsauren armen Fetten sich beide Ein- 
fliisse ungefiihr aufheben. In solchen Fettgcmischen ist also die BMZ. dem Milch - 
fettgehalte prakt. proportional. Angabe einer Tabelle zur Berećhnung des Milch- 
fettgehaltes aus RMZ. Bei Cocosfett liegt der EinfluB yon Fettmenge auf das Er- 
gebnis in gleieher Richtung, ebenso der EinfluB der nichtfliichtigen Sauren, ersterer 
ist aber stiirker. Kleine Cocosfettmengen wirken also bedeutend stiirker erhohend 
auf die RMZ. ais ihrer Menge entspricht. Bei Cocosfett enthaltenden Fettgemischen 
ist die Differenz (VZ.-RMZ.-200) ungcfahr dem Gehalte an Cocosfett proportional, 
wenn man fiir den erhohenden EinfluB des Cocosfottes auf die RMZ. eine geeignete 
Korrektur einsetzt. Bestimmten Werten genannter Differenz entsprechen bestimmte 
Einfliisse auf dic RMZ.; zieht man diese ab, so erhalt man eine der Milchfettmenge 
entsprechende Zahl u. daraus die Milchfettmenge selbst, bis auf etwa +  5% des 
Gemisches. Zur Berećhnung der Milchfettmenge aus dem mit weniger ais 5 g Fett 
ermittelten Titrationswerte eine weitere Tabelle in der Quelle. Fiir genaue Be- 
stimmungen des Gehaltes an Milchfett u. Cocosfett empfielilt sich vor allem das Verf. 
von Beetram, Bos u. Veeiiagen (Chem. Weekblad 20. 610; C. 1924. II. 562). Zur 
bequemen Ablesung des Cocos- u. Milchfettgehaltes aus A-Zahl u. B-Zahl werden 
statt der graph. Darst. Tabellen angegeben. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuB
mittel 50. 329—46. 1925. Recklinghausen.) Groszfeld.

J. Kuhlmann und J. GroBfeld, Zur Untersuehung von Milch- und Bahm- 
zuckerwaren. Die ąuantitatiye AbtrenDung des Fettes aus Milch- u. Rahmzueker- 
waren gelingt durch Losen der Substanz in W., Koagulation mit CuS04-Lsg., Fil- 
tration u. Ausziehung des getrockneten Koagulates mit Fettlosungsmitteln. Zur 
Best. des Milchfełtes (ygl. vorst. Ref.!) dienen je nach vorhandener Fettmenge der 
Titrationswert der wasserloslichen Fettsauren, die RMZ., die VZ. u. in Zweifels- 
fallen die A-Zahl u. B-Zahl nach Bertram, Bos u. Verhagen. Eine Anzahl yon 
Milch- u. Rahmzuckerwaren des Handels enthielt neben Milchfett auch hiiufig 
sonstige Fette u. entspraeh meist nicht den Verkehrsbestst. (Ztschr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 346—51. 1925. Recklinghausen.) Groszfeld.

Augnst Hartm ann-Burgin, Basel, Vorrichtung zum Entluften von Konsemen- 
gefafien. (Schwz. P. 102264 vom 12/2. 1923, ausg. 16/11. 1923.) Oelker .

P. B allantine & Sons, Newark, iibert. yon: Gilbert R. Potta, Conyent, N. J., 
Y. St. A., Hefendhrmittel, welches in der Weise erhalten wird, daB man einen
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Auszug aua Malz u. Hopfen bis zur Sirupkonsistenz cindampft u. dann Maltose 
hinzufiigt. (Can. P. 248853 vom 30/6. 1924, ausg. 21/4. 1925.) Oelker .

Irek s  Akt.-Ges. K ulm bach, Kulmbach, Herstellung von WeifSgebcick. Der 
Hefezusatz zum Teig wird im Vergleich zum n. Hefezusatz vcrringert u. auBerdem 
werden Hefescliutzmittel u. garfordernde Stoffe zugesetzt, was bewirkt, daB das 
Ganze einer lśingeren Zeit bis zur Fei-tiggarung bedarf. — Es wird dadurch er- 
reicht, daB der am Abend angewirkte Teig am naehsten Morgen sehr bald nach 
Arbeitsbeginn yerbacken werden kann. (Schwz. P. 112203 vom 14/4. 1924, ausg. 
16/10. 1925. D. Prior. 10/9. 1923.) Oelker .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
P. Taradoire, Die rasche Oxydation der irocknenden Ole und die Antioxyge7ie. 

Ein Baumwollappen, der mit einem trocknenden Ol, Terpentin, u. einem Trocken- 
mittel getriinkt ist, erhitzt sich an der Luft bis zum Flammpunkt u. zwar nimmt 
die Dauer bis zur Entflammung mit steigender Jodzahl des Óles ab. Es tritt Oxy- 
dation ein, welche die Temp. an einzelnen Punkten der M. bis 300° steigern kann. 
Die hier verwandte Baumwolle entziindet sich bei 220—30°. Unter dem EinfluB 
dieser exothermen Rk. kommt er zum Brennen. Am wirksamsten von den Trocken- 
mitteln ist harzsaures Mn. Diese Bk. kann yerzogert werden, wenn der Baum
wolle in der Konz. 1 :100 zugesetzt werden: Phenol, fi-Naphthol, Hydrochinon, wah- 
rend Guąjacol, a-Naphthol, Anilin, Dimethylanilin, Diphenylamin, Chinhydron u. 
IIexamethylentetramin eine Entflammung yerhindern. Diese Korper werden „Anti- 
oxygcne“ genannt. Mit der Menge der Nitrogruppen im Mol. fallt die yerzogernde 
Wrkg. dieser Stofie. S  in einer Konz. 2 :100 verhindert die spontane Entflammung, 
aber die M. erhitzt sieh auf etwa 100°, dann geht die Temp. langsam zuriiek. Mit 
steigender Temp. wiichst also die antioxygene Wrkg. des S. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 182. 61—63.) E nszlin.

W alte r E. F lem ing , Nicht absetzende Schwefelkohlenstoffemulsion. Zu einer 
Lsg. von' 13,5 g KOH in 193 ccm A. gibt man der Reihe nach 77 ccm Olsaure, 
700 ccm CSa u. 30 ccm Baumwollsaatol. Das Prod. entmiseht sich nicht u. ist mit 
W. in jedcm YerhSiltnisse mischbar. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1087. 1925. Kiyerton 
[N. Y.].) G rim m e .

H. Kolln, Einigcs von der IIólzblverarbeilung. Die Herst. harzfreier Dickole 
in Verb. mit Leinol, die Verarbeitung mit Ilarzester oder gehartetem Harz, die 
Herst. reinen Holzoldickols u. das Eindicken mit einem Losungsm. wird besprochen. 
Das Praparieren zu einem Ol in der naturliehen Konsistenz zur Beseitigung des 
ungleichmiiBigen Auftrocknens u. dic gefahrlose Herst. eines Holzolstandols in 
yerschiedensten Konsistenzgraden ist bisher restlos noch nicht gelungen. (Farben- 
Ztg. 31. 920—21.) SOvern .

C. Stiepel, Sind Neutralfette mit Wasserdanipf destillierbar? Entsprechend 
ihrem Dampfdruek destillieren Neutralfette bei 250° u. in Ggw. von uberhitztem 
W.-Dampf. Verss. des Vf. zeigen, daB es sich aber in jedem Fali um nur geringe 
Mengen handelt. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 765—66. 1925. Berlin.) H e ll .

J. B ecker, Yerdnderungen der Fluorescenzstralilung von Olen durch Quarzlicht- 
einuńrkung. Bei Unters. der Fluorescenzstrahlung yerschiedener Ole u. Fette mit 
der Analysencjuarzlampe der Quarzlampengesellschaft Hanau konnte Vf. feststellen, 
daB Lebertran u. Butter ein besonders gelbes Fluorescenzlicht aussenden, wiihrend 
Oliven6lt Sesamol u. andere yegetabil. Ole weiBlich, reine Mineralole intensiy weiB 
fluoreszieren. Nach Bestrahlung der yegetabil. Ole mit ungefiltertem Quarzlicht 
schlug die Fluorescenzstrahlung unter der Analysenlampe aus einem matten WeiB 
in ein lebhaftes Gelb, iihnlich dem des Lebertrans u. der Butter um. Kontrollen

1 2 2 *
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zeigten, daB diese Farbiinderung durch die Stralilung der Quarzlampe, nicht aber 
durch das von ihr gebildete Ozon oder die Wiirme heryorgerufen wird. Die Starkę 
der Yeriinderung ist ferner von der Dauer der Bestrahlung abhiingig. (Miinch. med. 
Wchschr. 73. 99. Bonn, Univ.) F rank.

Alexandre Leys, Untersuchungen iiber Ćandelillawaehs und vegetabilische Wachse. 
(Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 321—26. 1925. — C. 1925. II. 1110.) Groszfeld .

H. Gabler, Wdrmeschutz in Seifenfabriken. Beschreibung der gebrauchlichsten 
Wiirmeschutzstoffe u. ihrer Wrkg. An rechner. Beispielen wird die Bedeutung
guter Isolierungen gezeigt. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 717—19. 1925.
Helmstedt i. Br.) H eller .

G. A. Krause, Tallol-Schmierseifen. Nach Dest. mit iiberhitztem W.-Dampf 
lieB sich Tallol mit KOH zu 48,5°/0ig. Schmierseife yersieden, dereń Schaumkraft 
jedoch sclilecht war. Yf. gibt weitere seifensieder. Einzelheiten aus seiner Praxis. 
Fiir Riegelseifen kommt Tallol wegen Nachdunkelns u. wegen seines Duftes, fiir 
Seifenpulyer wegen des hohen Harzsiiuregehaltes nur bedingt in Frage. (Allg. 01- 
u. Fett-Ztg. 23. 3—4.) H eller .

G. Baier, Ilaltbare Basierseife. Auf k. oder halbwarmem Wege hergestellte
iiberfettete Seifen werden ranzig, wenn techn. Talge im Ansatz yerwendet wurden. 
Die Analyse einer sehr haltharen Rasierseife ergab, daB sie yorwiegend aus gesatt. 
Glyceriden (90% PreBtalg, 10°/0 Kokosol) gewonnen wird. Die hohere Geschmeidig- 
keit wird yorteilhaft durch ein Mehr yon KOH erzielt. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fett
ind. 45. 722—23. 1925.) H eller .

H. Pomeranz, Uber das Yerhalten wasseriger Scifenlosungen gegen Elekirolyten.
Je leichter 1. ein Kolloid ist, um so schwieriger liiBt es sich aussalzen. Kurze 
Bemerkungen iiber dic yerschiedenen Wege, Salzbestandigkeit yon Seifen zu er- 
reichen. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 23. 4—5.) H eller ,

Josef Grosser, Uber Aułoklavenverseifung. G egen die neuerdings empfohlene
Druckyerseifung sprechen nach Vf. folgende Umstande: Fttllen u. Entleeren des 
Autoklaven dauert ebensolange wie beim offnen Kessel; in diesem tritt Verseifung 
schon beim ZufluB der Materialien ein; Abrichtung des Autoklayeninhaltes schwie
riger; Kosten u. Betrieb groBer Autoklayen sind teuer. (Ztschr. Dtsch. 01- u. 
Fettind. 46. 17—18. Neratowitz a. E.) H eller .

E. 0. B-asser, Glycerinersatzprodukte. Eigenschaften, Yerwendung u. Unters. 
des Glycerins sowie des Glykols. (Der Ólmarkt 7. Nr. 51/52. 1—3. 1925.) H eller .

W . Normann, Zur Wasserbestimmung in Ulen und anderen Sto/fen. (Vgl. Ztschr. 
f. angew. Ch. 38. 592; C. 1925. II. 1112.) Der App. wird von der Firma StrOh - 
LEIN & Co., Dusseldorf, in den Handel gebracht, (Chem.-Ztg. 50. 49.) J ung.

J. Kuhlmann und J. GroBfeld, Der Nachweis und die Besiimmung von Cocos- 
fett und Milchfełt in Kakaofetł. Die A-Zahl nach Bertrasi, Bos u. Verhagen 
betrug fiir Kakaofett 0,05—0,12. Ein Wert yon 0,2 u. dariiber scheint also Cocosfett 
anzuzeigen. Verbesserte Arbeitsvorsclirift (ygl. Chem. Weekblad 20. 610; C. 1924.
II. 562): In gewogenem 700 cem-Kolben 20 g Fett, 30 g Glycerin, 8 ccm KOH (1 :1) 
yerseifen, Inhalt mit W. auf 409 g bringen, bei 80° mit 103 ccm MgS04-Lsg. von 
80° fiillen, abkuhlen, bei 20° filtrieren, dann weiter wie friiher, A-Zahl in 200 ccm, 
B-Zahl im Best des Filtrates u. Umrechnung auf 200 ccm. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 
24—26. Eecklinghausen.) ___________ _____ Groszfeld.

Jamea B,olph, jr., iibert. yon: Otis Johnson, San Francisco, Calif., Behandlung 
von Sojabohnm. Man yermischt gemahlene Sojabohnen mit w. W., trennt die FI. 
yon den festen Stoffen, extrahiert das Ol aus der FI., setzt dieser ein Gerinnungs- 
mittel hinzu, laBt die ausgefallten EiweiBstoSe absitzen, trennt sie von der FI. u. 
trocknet sie. (Can. P. 249938 yom 30/5. 1924, ausg. 19/5. 1925.) Oelker .
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H enri Leroudier, Frańfereiich (Rhóne), Herstellung von Margarine. Man fijgt 
zu einer Grundmargarine, d. li. einer Emulsion von reinen Fetten mit wenig W. 
(z. B. 5%), eine selir stark wasserhaltige Emulsion von Fetten u. Ólen, welche 
fliissiger sind ais die oben erwiihnte Grundmasse. — Es soli eine Margarine von 
gleichm&Bigerer Beschaffenheit erhalten werden. (F. P. 598548 vom 14/5. 1925,
ausg. 18/12. 1925.) Oelker .

Solidifled N aphta Corp., Chicago, ubert. von: Otto E. Ritzmann, Chicago, 
Reinigungsmittel bestehend aus einem Gemiscli yon Uberschiissigem (60%) leichtem 
KW-stoff yom Petroleumcharakter u. einer Fettsaure, das erliitzt u. nach Zusatz 
einer Alkalilsg. bis zur gewiinschten Viscositiit gekocht worden ist. (Can. P. 249915
vom 30/5. 1924, ausg. 19/5. 1925.) Kausch.

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

B,. 0. Herzog, Fortschritte in der Erforschung der Faserstoffe. Angaben uber 
das Bestehen der faserigen Strukturelemente aus Krystiillchen, die Ergebnisse der 
Unters. mit Rontgenstrahlen, Anordnung der Krystallite in der Elementarfibrille, 
uber Kleinheit der Molekulargewichte von Polysacchariden u. Proteinen, Defor- 
mationsvorgiinge bei den Faserstoffen. (Umschau 29. 1030—33. 1925.) Suvern .

Frederick Denny Farrow und Sidney M aurice N eale, Benełzen von Baum
wolle. Benetzcn roher Baumwolle durch heifsc Starkepaslen. Der EinfluB der Ober- 
flaclienspanung u. von Stoffen, welche die Oberflachenspannung lierabsetzen, sowie 
der Temp. wird erortert. (Journ. Textile Inst. 16. T 209—22. 1925.) S0v e rn .

Mary A lesandra Calvert und Frederick  Summers, Das Quellen der 
Haare roher Baumwolle beim Mercerisieren ohne Spannung. Mercerisiert man mit 
starkeren NaOlI-Lsgg. ais 15,8%j so tritt eine starkere Schwellung der Baum- 
wollhaare nicht auf. Aus Querschnitten geht heryor, daB die groBte Breite 
erreicht wird, wenn das geąuollene Haar so dick ist, wie es in der Fruchtkapsel 
vor dem Zusammenfallen war. Die Cuticula des Haares zieht sich in der Lange 
zusammen u. folgt der Langenverkiirzung des Haares in der Mercerisierflussigkeit. 
(Journ. Testile Inst. 16. T233—68. 1925.) SUyern .

Frederick  Summers, Einige oft vorkomtnende Fehler in Baumwollicaren. Un- 
gleichmaBigkeiten, Yerfiirbungen u. a. m. beruhen yielfacli nicht auf Fehlern bei 
der Yerarbeitung, sondem auf UngleichmaBigkeiten im Rohstoff. Die mkr. Unters. 
ist notwendig. (Journ. Testile Inst. 16. T323—37. 1925.) S0v e rn .

J. Arthur Harris, W . F. Hoffmann und John V. law ren ce , Unłerschiedliche 
Adsorption von Anionen durch verschiedene Sorłen Baumwolle. In Ubereinstimmung 
mit den festgestellten physikal.-cliem. Unterschieden zweier Baumwollsorten (vgl. 
Science 111. 65; C. 1925. I. 1748) wird uber den Unterschied der Adsorption von 
Chloriden u. Sulfaten durch beide Sorten (Pima Egyptian- u. Lone Star Upland- 
Baumwolle) berichtet. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 350. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 32. 9. 1925. Washington, Bur. of plant ind. U. S. dep. of agricult. 
lief. R e it st ó t t e r .) Op p e n h e im e r .

Friedr. von HoBle, Bayerisclie Papiergeschichte. (Forts. zu S. 536.) (Papierfabr. 
23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 652—55. 671—74. 816 
bis 824. 1925.) SOyern .

R. N. M iller, Die Beziehung zwischen Kochbedingungen, Ausbeułe u. Beschaffen
heit ton Sulfitholzstoff. Zur Erzielung guter Ergebnisse wird empfohlen, alles IIolz 
zu kochen, mit starkster Saure zu arbeiten u. sie moglichst langsam unter Druck 
zu bringen, die Temp. gut zu iiberwachen, die Digestoren langsam Bich bewegen



1 9 0 2 HITTII. F a s e r - u . Sp in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1 9 2 6 . I .

zu lassen, zu Anfang die Temp. mogliclist niedrig u. stets verfiigbares NaHS03 ia 
der Kochlauge zu lialten. (Paper Trade Journ. 81. No. 23. 55—59. 1925.) SUv.

Sigurd Smith, Der Stofficmlauf im Hollander. Die Yerhaltnisse werden unter- 
sucht, die den Stoffumlauf im gewohnlichcn offenen Hollander beeinflussen, u. zwar 
sowohl die auf den Stoff wirkenden treibenden Kriifte ais aucb die Widerstande 
gegen die Bewegung. Dabei wird die Transportfahigkeit des Troges u. die der 
Walze fiir sich untersucht u. es wird nachgewiesen, daB die Yerhiiltnisse beim 
Eindringen des Stoffs in die Walzenmesserzellen in einem richtig konstruierten 
Holliinder fiir die Umlaufgeschwindigkeit bestimmend sind. Die schiidliche Einw. 
des Spuckens auf die Zellenfiillung u. die Mahlleistung wird nachgewiesen u. 
Mittel zur Yerliutung des Spuckens werden angegeben. (Papierfabr. 23. Verein 
der Zellstoff- u. Papier-Cheraiker u. -Ingenieure 777—81. 802—06. 1925.) S0vern .

E. B elan i, Salz und Zellstoff. Angaben iiber Gewinnung u. Reinigung der 
zur clektrolyt. Bleiclilaugenerzeugung dienenden Salzsole. (Papierfabr. 23. Yerein 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 825—26. 1925. Yillach.) SCvern.

Ed. W . A lbrecht, Die Entfernung der Druckerschicarze von Altpapier. Die 
Vorgeschlagenen Yerff. sind zur Einfiihrung in die Praxis zu teuer. Ein Bediirfnis 
liegt auBerdem nicht vor, weil bedrucktes Altpapier zur Herst. dunkler Papiersorten 
Verwendung findet. (Chem.-Ztg. 50. 33. Pirna a. E.) Jung.

Paul Krais, Der Aufsehlufi pflanzlicher Bohstoffe mittels Salpetersdure nach dem 
Verfahren des Tcxtilforschungsinstiiuts Dresden. Das Verfahren der D. R. P. 
391713, 395191 u. 395192 (C. 1924. II. 2622) u. dreier weiterer Anmeldungen hat 
sich fiir Schilf, Stroh, Schiilspiihne, Hackspiihne, Zuckerrohr, Bambus, Bananen, 
Agaven, Buchen-, Pappel- u. anderes Laubholz bewahrt. Bedenken hinsichtlich 
Betriebssicherheit u. Ungefiihrlichkeit bestelien nicht. (Papierfabr. 23. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 797—99. Wchbl. f. Papierfabr. 56. 
1513—16. 1925.) S(Jvern.

George Ernest Collins, TJntersuchungen iiber das Quellen von Baumwollcellulose. 
Baumicollhaare in Losungen von Lithium-, Rubidium- und Caesiumhydroxyden. 
(Vgl. S. 1328). Die Kontraktion der Haare in Li-, Rb- u. Cs-Hydroxyd ist viel ge- 
ringer ais in KOH u. NaOH, nur in sehr konz. Lsgg. von CsOH debnen die Haare 
sich. Bei NaOH-Lsgg. wiichst der Durchmesser um 55°/0) bei den anderen Hydr- 
oxyden um hochstens 30°/0. Bei den Hydroxyden von Li, Na, K u. Rb tritt die 
groBte Quellung ein bei Lsgg. mit yoll hydratisierten Ionen. Die groBte Quellung 
fallt mit der groBten elektr. Leitfahigkeit nicht zusammen. (Journ. Textile Inst. 16. 
T 123—26. 1925.) S0vern .

E. Wurtz, Die kiinstliche Seide. Die einzelnen Kunstseiden werden besprochen. 
Eingehend geschildert ist die Herst. von Viscoseseide, die verwendete Apparatur 
ist abgebildet. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 1581—88. 1925. Ratingen.) SOvern.

E. Belani, Das Triibungsvermogen der Fiillstoffe. Zur Best. auch der feinsten 
Unterschiede im TrUbungsyermogen dient das Halbschattenphotometer nach 
Olszewski-RosenmOllep., dessen Anwendung beschrieben wird. (Zellstoff u. Papier
5. 481—82. 1925. Villach.) SOvern .

L eslie  V incent Lecomber und Maurice Ernest Probert, Die chemische 
Analyse von Baumwolle. Die Wachse von Baumwollen verschiedener ITerkunft und 
ihre Kennzeichen. Wahrend fiir amerikan., agypt., sudamerikan., Sea Island- u. 
austral. Baumwollen die FF., Saure-, Verseifungs- u. J-Zahlen u. die Zahlen fiir 
Unyerseifbares keine erheblichen Unterschiede aufweisen, weichen diese Zahlen 
fiir ind. Baumwollen erheblich ab. Die Wachse ind. Baumwollen schmelzen 
niedriger, Saure- u. J-Zahlen sind hoher, der Wert fiir Unyerseifbares ist niedriger. 
(Journ. Textile Inst. 16. T 338—44. 1925.) SttYERN.
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Leslie V incent Lecomber und M aurice E rnest P robert, Die chemische 
Analyse von Ba/umwoUe, Identifiziemng der Fettsto/fe in geschlichteter Ware. Un- 
geschlichtete u. unter Yerwendung von Talg, Japanwachs, Spermaceti, Ricinusol, 
Paraffinwachs oder Mischungen dieser Stoffe geschlichtete Ware wurde mit CC14 
extrahiert u. der Extrakt untersueht. Aus Tabellen ist ersiehtlicli, daB die analyt. 
ermittelten Kennzeichen der Fettstoffe gut ubereinstimmen mit den sonst allgemein 
giiltigen. (Journ. Textile Inst. 16. T  345—51. 1925.) S 0 v e r n .

A. M atzner, Fin Beitrag zur Alkalibestimmung in Sulfatschwarzlaugen. Die 
organ. Stoffe u. farbenden Korper lassen sich durch AusfSllen mittels NaCl in der 
Siedehitze entfernen, die gereinigte FI. laBt sich scharf titrieren. (Wehbl. f. Papier- 
fabr. 56. 1556. 1925. Kalety.) SOvern .

Korn, TJnterscheidung von Sułfił- und Natronzellstoff in Papier. Daa Yerf. nach 
L o f t o n  u. M e r r it t  (Wchbl. f. Papierfabr. 54. 1993; C. 1923 . IV. 680) gibt eine 
etarkere Rotfarbung des Sulfitstoffs ais die Blaufarbung des Natronstoffs ist. Besser 
geeignet sind die Farbungen, die sich nach der Abanderung von W is b a r  (a. a. O.) 
ergcben. Bei*. dem Verf. nach A l e x a n d e r  (Paper, The Magazine of the Paper 
Industry 33 . 138) geben alle Sulfitzellstoffe, sowie die Natronzcllstoffe yon Laub- 
liolzern, Stroh, Esparto u. Schilf auch gebleicht die charakterist. Fiirbung, wiihrend 
die Natronzellstoffe mancher Nadelholzer, besonders aus Kiefernholz, haufig nicht 
mit Sicherheit yon Sulfitzellstoff zu unterscheiden sind. Das Yerf. kann durch 
Wegfall der Ausfarbung mit Congorot-u. Anwendung einer starkeren Ca(N03)s-Lsg. 
yereinfacht werden. (Zellstoff u. Papier 5. 473—75; Papierfabr. 2 3 . Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingeniere 781—83. 1925. Berlin-Dahlem.) SOvern\

Chemische F ab rik  von Heyden, Radebeul-Dresden, iibert. von: Curt Philipp , 
R ichard  Feibelm ann, Eadebeul, und R obert H aller, GroBenhain, Deutschland, 
Bleiclien von pfłanzlichen, iierischen und kiinstlichen Fasern. Man behandelt die 
Faser mit wss. Lsgg. der Alkalisalze eines aromat. Sulfohalogenamids, wie Natrium- 
salz des p-Toluolsulfochloramids, erforderlichenfalls bei erhohter Temp. u. unter 
Druck; man kann auch bcdruckte Rohware mit den Lsgg. des Natriumsalzes des 
p-Toluolsulfochloramids bleiclien, ferner kann man ge.fdrbtc Gewebe weiB iitzen. 
(A. P. 1554461 vom 3/1. 1925, ausg. 22/9. 1925.) F ranz.

E arl B. P u tt, H erm an Theaman und M aurice B luhm , New York, Palueri- 
sieren vegetabilischer Fasern. Die Fasern werden in Mineralsaure (II2S04) gebracht 
u. erhitzt, bis die Fasern sich absetzen, worauf man letztere abfiltriert, wascht, 
trocknet u. pulyerisiert. (A. P. 1565864 vom 15/7. 1925, ausg. 15/12. 1925.) K.

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Beschweren von 
Seide nach D. R. P. 320783, dad. gek., daB man statt der Stannisalze Zirkonsalze, 
z. B. Zirkonylnitrat, yerwendet. — Man behandelt die Seide mit einer Lsg. von 
Zirkonylnitrat von 25° Bś, schleudert ab u. behandelt dann mit Ammoniakgas, da3 
mit indifferenten Gasen yerdunnt sein kann. (D. R. P. 422097 KI. 8m vom 17/10. 
1917, ausg. 23/11. 1925. Zus. *u D. R. P. 320 783; C. 1920. IV. 195.) F ranz.

Farbenfabriken  vorm. F ried r. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. (Er
finder: Georg Rudolph, Koln-Mulheim), Herstellung von Effektfaden aus tierischen 
Fasern, dad. gek., daB man hier an Stelle von Ameisensaure Formaldehyd in Ggw. 
geringer Mengen Zinnsalze yerwendet. — Das Verf. liefert sehr reine Effekte. 
(D. R. P. 422464 KI. 8m yom 26/2. 1924, ausg. 2/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 407834;
C. 1925. I. 1016.) F ranz.

S. Toda, Fukui, Japan, Kunstseide. Eine Anzahl frisch gefallter FSden werden 
gebundelt durch eine Leimungsfl. gefiihrt, so daB ein dem naturl., ungczwirnten 
Seidengarn ahnliches Prod. entsteht. (E. P. 2 4 3 0 0 9  yom 13/11. 1925, Auszug 
yeroff. 13/1. 1926. Prior. 14/11. 1924.) K ausch.
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Societe pour la  Fabrication de la  Soie Ehodiaseta, Frankreich, Kunstseide. 
Man spinnt eine Celluloseaeetatlsg. oder die Lsg. eines anderen Cellulosederivats 
oder ein Gemisch dieser in einem Losungsm. u. fUhrt den Cellulosefaden in eine 
bereits mit dem Dampf der fliichtigen Losungsmm. beladene Verdampfungsatmo- 
sphiire. (F. P. 598081 vom 22/8. 1924, ausg. 5/12. 1925.) K ausch .

A. E icheugriin , Charlottenburg, Kunstseide, liofihaar u. dgl. In Aceton 1. 
Celluloseacetate oder Gemisehe solcher gegebenenfalls mit in CtICJ3 1. Aeetaten 
werden mit Methylcnehlorid beliandelt u. dann bei kurzer Spinnstrecke versponnen. 
(E. P. 243350 vom 17/11. 1925, Auszug yeroff. 20/1. 1926. Prior. 20/11. 1924.) K.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
G. Stadników , Karl En gier. Nachruf. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 8.

409—10. 1925.) B ik er m a n .
P. E osin , Kennzeichnung von Kohlenstaubmiihlen. Die Kennzeichnung von 

Kohlenstaubmiihlen durch Feststellung des Gesamtarbeitsbedarfes, der formelmafiig 
abgeleitet wird aus Leerlaufkraftbedarf, Normalleistung, Zusatzkraft fiir wechselnde 
Mahlfeinheit usw. (Arch. f. Wiirmewirtsch. 6. 289—94. 1925. Dresden.) B ie l .

H, F. Sm ith und W . C. Ebaugh, Die Yerbrennung von Kohlensto/f. I. Yff. haben
die Oxydations- u. Eeduktionsyorgiinge im Gaserzeuger in zwei getrennte Zonen 
zerlegt, dadurch, daB sie Generatorgas mit der entsprechenden Luftmenge verbrenneu 
unter einer Schicht gekornten feuerfesten Materials. Die CO-freien Gase passierten 
die durch die Yerbrennungswiirme gliihend gewordene Schamotteschicht u. darauf 
eine ebenfalls gluhende Schicht von Holzkohle. Die Eeduktion yon CO_, war hierbei 
unyollkommen, selbst bei Anwendung yon dickcn Schichten von Holzkohle. Wurde 
statt der COa-haltigen Verbrennungsgase Luft yerwendet, so stieg der CO-Gehalt 
der Abgase, selbst bei Yerwendung diinner Ilolzkohleschichten. Vff. schlieBen 
hieraus, daB die Oxydationszone, in der C02 gebildet wird, nur geringe Ausdehnung 
haben kann, daB yielmehr im wesentlichen CO gebildet wird. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 694—95. 1925. Dayson, Ohio, Gas Kesearch Co.) B ielenberg .

K. Domkę, Untcrmchung von Braunkohlenbriketts auf Bruchfestigkeit. Es wird 
ein App. zur Best. der Bruchfestigkeit beschrieben. Ferner wird gezeigt, daB 
Briketts, die infolge ihrer Form fur die Unters. schlecht geeignet sind, bezw. an 
die Stabilitat des App. zu hohe Anforderungen stellen wurden, durch Zerlegung 
mittels Kreissage in passende Stiicke gebracht werden konnen, u. daB die mittlere 
Bruchfestigkeit dieser Stiicke der der Briketts entspricht. (Braunkohlenarchiy 1925. 
107—16. Freiberg i. Sa., Bergtechn. Abt. d. Braunkohlenforschgs.-Inst.) Bielenberg .

F. W . Sperr jr ., Koksausbeuten bei Tief- und Hochtemperaturvcrkokung. Ent- 
gegnung auf die Abhandlung von MORREŁL u. EGLOFF (vgl. Ind. and Engin. Chem. 
17. 473; C. 1925. II. 701). (Ind. and Engin. Chem. 17. 763—64. 1925. The K oppers 
Comp. Lab, Pittsburgh.) B ielenberg .

Jacque C. M orrell und Gustaw E gloff, Koksausbeuten bei Tief- und Hocli- 
temperaturverkoku))g. Erwiderung an S p e r r  (vgl. yorst. Eef.) (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 764. 1925. Uniyersal Oil Prod. Co., Chicago.) B i e l e n b e r g .

Herbert Greger, Beitrage zur Kenntnis des Verkokungsvorganges von Stein- 
kohlen. Der Erweichungsyorgang backender Kohlen wurde in einer naher be- 
schriebenen Apparatur untcrsucht. Die Methode ist dad. gek., daB eine Dralit- 
schlinge durch festgestampftes Kohlepulyer gedruckt wird; der bei den yerschiedenen 
Ternpp, notige Druck, der eine bestimmte Einsinktiefe pro Zeiteinheit bewirkt, 
wird gemessen. Er nimmt mit steigender Temp. zunachst ab, um schlieBlich wieder 
zu wachsen. Die so erhiiltlichen Erweichungskuryen sind fiir die einzelnen Kohlen 
yerschieden, sowohl hinsichtlich ihres Maximums ais auch ihrer flaclienhaften Aus
dehnung. Yerschieden lange Yorerhitzung bei yerschiedenen Tempp. bewirkt Yer-
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iinderungen der Kuryen; gleichzeitig iindert sieli das Aussehen des Ticgelkokses. 
Die yorerhitzten Kohleu biiBten beim Lagern unter LuftabschluC an Back- u. Bliih- 
faliigkeit ein; die entspreehenden Erweichungskuryen unterseheiden sieli ebenfalls 
von den friilier gewonnenen. (Braunkolilenarchiy 1925. 67— 101. Freiberg i. Sa., 
Chem. Abt. d. Braunkohlenforschgs.-Inst.) B ie l e n b e r g .

H. Kuhn, Neuere Messungsergebnisse bei Slill-Koksofen. Ausfiihrliehe Be- 
sehreibung der Bauart des Still-Koksofens. Heizwand-Tempp. der Still-Batterien 
der Kokswerke & Chemische Fabriken A.-G. in Gleiwitz O. S. u. der Powell DuSryn 
Steam Coal Co. Ltd. in Bargoed (England). — Zusammenhang der GasuberscliuB- 
zahl mit Feuchtigkeit u. Gasgchalt der Kokskohle sowie Heizwert des Gases. Ge
naue Ergebnisse der Unters. uber die Erzeugung u. den Verbrauch an Gas bei 
der Still-Batterie yon 50 Begeneratiy-Koksofen zu Bargoed, South-Wales. (Gas u. 
Wasserfach 69. 5—11. Recklingbausen.) W olffram.

Franz Fischer, Die backenden und blahenden Bestandteile der Kohle. Inhalt 
deckt sich im wesentlichen mit dem friilicrer Mitteilungen (vgl. F is c h e r , B r o c u e  
u. Str a u c u ., Brennstoffchemie 6. 33; C. 1925. II. 1642). (Ind. and Engin. Chem.
17. 707—11-. 1925. Miilheim, Kaiser W iLHELM -Inst. f. Kohlenforschung.) B ie l e n b e r g .

B. Binaghi und D. Bomoli-Venturi, Uber sardinische Brennstoffe mit besonderer 
Beriicksiclitigung des Beckens von Gonnesa (Iglesias). Geolog. Beschreibung der 
Gegend an der Hand instruktiyer Bilder. Die ausgefiihrten Verss. im Laboratorium 
u. im Grofien reehtfertigen den SehluB, daB die Kohlcn aus dem Becken von Gonnesa 
sich vor allem zur Dest. bei niedrigen Tempp. eignen. (Annali Chim. Appl. 15. 
397—410. 1925. Cagliari.) Grimme.

P. Haas, Pflanzenasche und ihre Beziehung zu den anorganischen Bestandteilen 
der Kohle. Vf. bespricht Natur u. Ursprung der Bestandteile der Pflanzenasche, 
ihre funktionelle Bedeutung usw. u. kommt zu dem SehluB, daB eine genaue 
Kenntnis der Zus. der Aschen der einzelnen Pflanzen unter Umstiinden eine ge- 
wisse Auswertung der Zus. der Asche einer Kohle hinsichtlicli ihres pfliinzlichen 
Urmaterials ermoglichen kann. (Fuel 4. 424—29. 1925. The Botanical Dep., Uniy. 
Coli. London.) B ie l e n b e r g .

D. G. Skinner und J. Ivon Graham, Die Hydrierung und Yerfliissigung der 
Kohle. III. Die Hydrierung von Braunkohle, von Deuonshire-Lignit und von Halb- 
koks aus Devonshire-Lignit. (II. ygl. SnATWELL u. Bo wen, Fuel 4. 252; C. 1925.
II. 1402.) Die Verss. wurden in der friilier geschilderten Weise durchgefiihrt; 
einmal in N,-, ein anderes Mai in H2-Atmosph;ire bei gleichen Maximaldrucken. 
Die angewandte Braunkohle stammte von der Grube Fortuna bei Koln; der Ilalb- 
koks aus Lignit war bei ca. 440° gewonnen; schlieBlich wurde noch ein jiingerer 
Lignit u. dessen Halbkoks yerwendet. Die weitestgehende Verflussigung bezw. 
Hydrierung erfolgte bei der Braunkohle, weniger beim Deyonshire-Lignit, noch 
schlechter bei dem jiingeren Lignit; die Halbkokse waren weniger gut zu hydrieren 
ais die zugehorigen Lignite. Dieser Gegensatz zu den Befunden F. FlSCHERS u. 
seiner Mitarbeiter findet nach Vff. eine teilweise Erkliirung darin, daB sie geringere 
Drucke angewandt haben. Die sclilechten Erfolge bei den Ligniten konnen ihre 
Ursache darin haben, daB moglicherweise gebildete saure Prodd. bei der Entfernung 
des ais Losungsm. dienenden Phenols yerloren gehen konnten. Die Druckbehand- 
lungen mit Na-Atmosphare lieferten durehgehend schlechtere Ausbeuten ais die 
Hydrierung. — Vff. geben weiter eine Ubersicht iiber die Versehiebung der 
Elemente bei den einzelnen Unterss. (Fuel 4. 474—85. 1925. Univ. of Birming
ham.) B ielenberg.

J. C. Morrell und Gustav EglofF, iiber das Cracken von Urteer und die 
dabei anfallenden Produkte. (Brennstoffchemie 6. 336—40. 1925. — C. 1925. II. 
701.) B ie l e n b e r g .
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B. von Walther und W. Bielenberg, Entkreosotierung non Teeren und Teer- 
olen mittels festem Calciuinhydroxyd. Vff. haben gefunden, daB festes Calciumhydr- 
oxyd eine weitgehendc Entkreosotierung von Teeren u. Teerolcn herbeifiihrt, Ge- 
wisse Beste, die bei yerschiedenen Teeren yersehicden groB waren, lieBen sich 
jedoch auch trotz Anwendung groBer Mengen von Ca(OH)s nicht entfernen. V£F. 
haben zwecks beąuemeren Arbeitens mit Teerlsgg. gearbeitet. Ais Losungsm. be- 
wShrte sich PAe. u. Bzn.; mit Bzl. bezw. A. konnte nur miiBige Entfernung der 
Kreosote erzielt werden; der Grund hierfiir ist nicht bekannt. (Braunkohlenarchiy 
1925. 64—66. Freiberg i. Sa., Chem. Abt. d. Braunkohlenforschgs.-Inst.) Bielenberg.

Friedrich Plenz, Ablaufregler fiir Gassammelgefafie. Um bei der Aufsamm- 
lung von Gasdurchsclinittsprobcn eine stets gleichbleibende Menge in der Zeit- 
einheit abzusaugen, ist es erforderlich, die Standhohe bezw. die AbfluBmenge der 
die Saugung bewirkenden FI. stets genau gleich zu halten. Vf. beschreibt eine 
Anzahl hierfiir zweckdienlicher bezw. besonders geeigneter Vorrichtungen. (Gas
ił. Wasscrfach 68. 810—12. 1925. Gasinstitut Karlsruhe.) W o l f f r a m .

F. Plenz, Die Verbrennungsvorgange ais Grundlage der gewerblichen Gasner- 
wendung. Ausfuhrliche Erorterung der zweckmiiBigen Verwendung des Gases ais 
WSrmeąuellc in der Industrie bei niedrigen (bis 300°), mittleren (bis 600°) u. hohen 
Tempp. (uber 600°). EinfluB der Entzundungsgeschwindigkeit bei der Oberflachen- 
yerbrennung, Erzielung besonders hoher Tempp., chem. Einw. des Leuchtgases, 
Einhaltung einer bestimmten Warmemengc, Luftmangel, Schadlicbkeit der Prodd. 
der Yerbrennung’, besprochen an Hand von EinzelfSllen. — Zur Entw. hoher 
Tempp. ist durch Einstellung des rechner. Gemisches sowohl Gas- wie Luft-Uber- 
schuB zu yermeiden. Ha-haltige Gase geben im allgemeinen die hochsten Flammen- 
Tempp., erfordern aber wegen der hohen Entzundungsgeschwindigkeit sorgfiiltige 
Brennerbauarten mit groBer Ausstromungsgeschwindigkeit. Zur Vermeidung yon 
Storungen an bestehenden Feuerstiittcn ist gleichmiiBige Gasbeschaffcnheit, be
sonders bzgl. Heizwert u. D ., sowie gleiclibleibender u. ausreichender Gasdruck 
unbedingt zu fordem. (Gas- u. Wasserfach 69. 1—4. Karlsruhe i. B.) W o l f f r a m .

D. Stavorinus, Mischung von Gasen. Wichtigkeit der yollkommenen MiscliUDg 
von Giisen yerschiedener D., z. B. yon Gas u. Erstluft im Brenner, wie sie durch 
bestimmte Hilfsmittel im „Meker“-, „Yisseaux“-, „Olso“-Brenner erfolgt u. trotz 
Yorhergehender Beifiigung fast der gesamten erforderlichen Luftmenge eine nahezu 
gerauschlos brennende Flamme ermćiglicht. — Ausfuhrliche Beschreibung der von 
W eigeler auf dem Gaswerk in Detroit im groBen ausgefuhrtcn Verss. mit Koblen- 
gas u. carburiertem Wassergas, die folgendes ergaben: Bei Zufiihrung von carbur. 
Wassergas in ziemlich starkem Strome zu im Behalter befindlichem Kohlengas 
bleibt das schwerere Gas zum groBten Teile in der unteren Schicht, im umgekehrten 
Falle ist die Mischung wesentlich giiustiger, wahrend bei gleichzeitiger Zufiihrung 
beider Gase eine nahezu yollstandige Vermengung erfolgt. (Het Gas 46. 39—42. 
Amsterdam, Westergasfabriek.) W olffram.

Gerhard, Koksverbesseruitg im Gaswerksbetriebe. Bisherige Verarbeitung der 
Kohlen; Auswahl der Sorten u. dereń Verh. bei der Entgasung; Kohlenmisehung, 
Anordnung der Misch- u. Mahlanlagen. Gemischyerarbeitung bei Kohlenbriinden. 
Bedienung der Anlagen. Wassergehalt des Koks, Bediirfnisse u. Anforderungen 
der Yerbraucher, Industriekoks. (Gas- u. Wasserfach 68. 699—703. 1925. Konigs- 
berg i. Pr.) W olffram.

Franz Kleemann, Uber Leistungsve>-suche an den Yertikalofen mit 24-stiindiger 
Ausstchzeit im Gaswerk Sannover. Anordnung u. Ergebnisse der vom Gasinstitut 
Karlsruhe ausgefuhrten Abnahmeyerss. (Gas- u. Wasserfach 68. 747—48.1925.) W f m .

H. B.. Trenkler, Die mechanische Beeinflussung des Brennstoffes im Gaserzeugtr. 
Die chem. Grundlagen der Yergasung yon BrennstofFen. Geschichtliche Entw. der
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yerschiedenen Bauarten yon Gascrzeugcm. Beeinflussung der Vorgange im Gas- 
erzeuger durch die Bauart (Querschnittyerhaltnisse, Luft- u. Gasgeschwindigkeiten). 
Mechan. Grundlagen der yerschiedenen Bauarten: Drehbare Teller, Schiiclite u. 
Roste. Folgerungen: Der drehbare Teller bewegt den ganzen Querschnitt der 
untersten Brennstoffschicht, zur Austragung der Asche sind besondere, der an 
dieser Stelle herrschenden Glut auagesetzte Riiumer erforderlich; wiraschenswert ist 
gleichzeitige Mitbewegung der Windhaube zur Yermeidung geneigter Trennfliichen 
zwischen bewegtem u. ruhendem Brenngut. Bei bewegtem Mantel bleibt der Kern 
der Brennstoffsaule in Rulie, aueh hier sind besondere Asehenraumer yorzusehen. 
Der Drehrost bewegt die gesamte Brennstoffsaule bis 0,5 m iiber dem Rost u. 
bewirkt Abwartsbewegung der ganzen Beschickung sowie Yorschub der Asche 
unter dem unteren Mantelrande hinweg, so daB nur noch Staubleehe zum Hoch- 
heben der Asche iiber den Schiisselrand notig sind. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 
1554—56. 1925. Bcrlin-Steglitz.) WOLFFRAM.

Sier.p, Die Yerwertung der Abiudsser zur Gasgcwinnung, Die Gewinnung yon 
Gas durch-trockne Dest. des Klarschlamms hat sich bei dem hohen HsO-Gehalt 
desselben infolge des Kostenaufwandes fiir die Trocknung ais unwirtschaftlich er- 
wiesen. Dauemde Steigerung erfahrt dagegen die Yerwertung der beim Faulen 
des Schlamms in Absitzbecken entwickelten Gase. Dieselben enthalten 5—35% 
C02, 65—95% CH4, bis 8% N, selten II2 u. Spuren II,S. Die B. yon CH4, des 
eigentlich wertyollen Bestandteils, erfolgt durch Garung mit Hilfe von Bakterien, 
dereń Anreicherung durch Behandeln mit CaC3H3Oa-L8g. moglich, bisher aber im 
GroBbetriebe noch zu teuer ist. Der Heizwert des Gases betriigt 7500—8200 WE. 
Die Bedingungen u. Einrichtungen fiir die Gewinnung des Gases werden ausfiihr- 
lich beschrieben. Das Gas wird bereits yielfach, meist nach yorheriger Reinigung, 
insbesondere Entfernung der CO,, stadtischen Gasyersorgungsleitungen zugefiihrt 
oder, auf 150 Atm. yerdichtet, in Stahlflaschen in den Handel gebracht (Gas u. 
Waaserfach 68. 772—776. 1925. Ruhryerband Essen.) W olffram.

Helmut Wolter, 100 Jahre Benzol. Uberaicht uber die Gewinnung u. Yer
wertung des Bzl. wie seiner zahllosen Abkommlinge yon seiner Erfindung durch 
Faraday bezw. Mitscherlich iiber yon Hofmann, P erkin, WOhler, Laden- 
bueg, Thiele u. F ittig bis zu Kćkulżs genialer Theorie, den D ebye-Scherrer- 
Diagrammen u. Rontgenstrahlen-Beugungsbildern. (Gas- u. Wasserfaeh 68. 778 
bis 779. 1925. Duisburg.) W olffram.

Stayoriuus, Die Erzeugung von neułralem Ammonsulfat im Gaswerksbetrieb. 
Die Erzeugung yon neutralem (NH4)2S04 kann erfolgen: 1. Durch yollstiindige 
Neutralisation im SSttiger selbst. 2. Durch Auswaschen oder Decken des frisch 
gesehopften Salzes mit W. oder NH3-Lsg. 3. Durch Nachbehandlung des saure- 
haltigen Salzes mit gasformigem NH3. 4. Durch Mischen des Salzes mit einer festen 
alkal. Substanz. Die meist mit Behandlung des Salzes in mcchan. Trocknern yer- 
bundenen Verff. 3 u. 4 werden kurz besprochen, die Arbeitsweise nach 1 u. 2 
entsprechend ihrer prakt. Handhabung auf den Amsterdamer Gaswerken Siid bezw. 
West ausfiihrlich geschildert. (Gas- u. Waaserfach 68. 776—78. 1925. Amster
dam.) W olffram.

P. Mahlo, Berieseler fiir Wasch- und Absorptionsłurme. Beschreibung einer 
Berieselungsyorrichtung der Firma 'Adolf Ott in Recklinghausen, welche mittels 
besonderer ringformiger Yerteilungskorper mit yerstellbaren Tellern durch Richtungs- 
anderung u. StoBwirkung weitgehende Zerstaubung der Waschfl. gestattet u. die 
Anpassung der radialen Flugweite der Tropfchen an die yerschiedensten Apparat- 
ąuerschnitte ermoglicht. Eine durch die FI. gehobene Kugel schlieBt beim Still- 
stand der Forderpumpe den Apparat gegen die AuBenluft ab u. yerhindert Gaa- 
aastritt. (Gas- u. Wasserfaeh 68. 791. 1925. Recklinghausen.) W olffkam.
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A. Schmalenbach, Dic Benzolgewinnung aus dem Steinkohlengas. Kurze tjber- 
sicht uber die Absorption des Benzols mit fl. Wasehmitteln. Ausfuhrliche Erorterung 
der Trennung der Benzol-KW-stoffe vom Absorptionsmittel mittels der Wasser- 
dampf- u. der Yakuumdest. Die warmetechn. u. durch die Zus. des erzielbaren 
Vorprod. bedingten Vorteile des Vakuumverf. werden heryorgehoben u. die von 
Bar u. ROhl aufgestellten gegenteiligen SchluBfolgerungen ais unrichtig zuriick- 
gewiesen. (Gliickauf 62. 45—50. Essen.) Wolffram.

Thau, Die Entschwefelung grofier Gasmengen. Beschreibung des neuen Verf. 
von Raffloer zur trockenen Reinigung des Kohlengases von Schwefelyerbb. 
auf mechan. Wege. In einem Turm wird dem Gas im Gegenstrom durch einen 
Yentilator mittels DUse fein zerstaubtes Fc2(OH)3 zugefiihrt, in einem weiteren 
zylindr. Behiilter passiert das Gas ebenfalls im Gegenstrom Schichten von lagern- 
dem frischem Fe2(OII),j zwecks Entfernung letzter Reste u. etwa mitgerissenen 
Staubes. Im Turm kann zwecks gleichzeitiger Regeneration Luft in genau regel- 
barer Menge mitangesaugt werden. Dem zweiten App. wird die Reinigungsmasse 
durch Hiingebahnwagen mit Bodenentleerung zugebracht u. rutscht nach Dureh- 
gang u. Óffnung einer Klappe auf einer Schurre zu dem am Boden des Turmes 
befindlichen Ventilator. Die ausgebrauchte M. kann am Boden des Turmes auf 
einer mit Schleuse yerselienen Schurre nach Bedarf abgezogen werden. Bedienung 
ist nur bei yollstiindiger Erneuerung der M. erforderlich. (Gliickauf 62. 85 
bis 8G.) W olffram.

GL Weisaenberger, R. Henke und E. Sperling, Neuc Wegc der Gaswaschung.
V. Studien mit Hilfe von Beladungskicrben. (IV. vgl. S. 1335.) Priifung der Ab- 
sorptionsfiihigkeit von Dekalin, Hydroterpin (eines Gemisches yon hydrierten 
Terpen-KW-stoffen u. Tetralin) u. Braunkohlenteerwaschol im Vergleich zu Tetralin 
mit Hilfe der Beladungskuryen. Dekalin kommt hochstens in besonderen Fallen 
fiir CjIIjOH u. C9H6 in Frage. Hydroterpin ist unter Umstanden fiir Bzn. brauch- 
bar; zumal sein in groBer Verdiinnung angenehmer Gerucli sich den gewonnenen 
Prodd. mitteilt. Braunkohlenteerwaschol ist fiir Braunkohlenrohbenzin ungiinstiger ais 
Tetralin. — Ermittlung der Natur eines unbekannten Losungsm. fiir Acetylcellulose 
mittels der Beladungskuryen. — Fcststellung des giinstigsten SchutzstofFes zur Ver- 
hinderung der Yerdickung von Holzteerolen bei der Auswaschung von fliichtigen 
Stoffen der Holz-Dest. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1161—64. 1925. Wien, II. Chem. 
Inst. d. Univ.) WOLFFRAM.

H. L ininger, Die Gewinnung und Vericcrtung des Erdgases in Siebenburgen. 
Geschichtlicher Riickblick auf das Vork. von Erdgas. Entstehung, Vork. u. Zus. des 
Erdgases. Bohranlagen, Quellenfassung, Druckregelung, MeBvorr. u. Leitungen. 
Verwendung in Siebenburgen im Haushalt (yerbesserter Bunsenbrenner nach Moll) 
zum Kochen u. zur Beleuchtung, in der Industrie fiir Motoren u. zur Feuerung, 
insbesondere yon Dampfkesseln mittels flammenloser Oberfliiehenyerbrennung. Be- 
echrcibung solcher Anlagen, in denen bis 10 kg Dampf je cbm Gas u. 10% CO, 
in den Abgasen (theoret. 11%) erreicht werden. Der Bunsenbrenner ist nach Fest- 
stellungen des Vf3. eine chines. Erfindung. (Ztschr. Ver. Gas- u. Wasserfachmanner

Eugen K arpati, Uberfiihrwig des Braunkohlenleerkreosots in technisch wichtige 
Pi-odukle durch Druckoxydation. Nach den Verss. des Vf. eignet sich die Druck- 
oxydation zur Reinigung der niedrig sd. Phenole bis etwa 230° Kp. u. zur Umwand- 
lung der fl. kreosotreichen Teerprodd. in feste Kondensationsprodd. yon hoher 
elektr. Isolierfiihigkeit. (Chem. Rundschau Mitteleuropa u. Bałkan 3. 3—5. Buda- 
pest.) J ung.

R. von 'W alther, H. Steinbrecher und W. B ielenberg, Studien uber die Auf- 
arbeitung des Braunkohlenurteeres okne Destillation. II. Vff. haben ihre Yerss. (I.

Ost. 65. 184—91. 1925.) W olffram.
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ygl. Brauńkohlenarchiy 8. 50; C. 1924. II. 2306) fortgesetzt u. den EinfluB von 
W.-Dampf u. Yakuumdest. auf dio Konstanten zweier Urteere untersuclit. Es hat 
sich auch hier wieder gezeigt, daB trotz sehonendster Dest.-Bedingungen der 
Charakter des Teeres wesentlicli yerandert wird. (Braunkohlenarchiy 1925. 59—63. 
Freiberg i. Sa., Chem. Abt. d. Braunkohlenforschgs.-Inst.) BlELENBERG.

G. Stadników, P. Mehl und W. Putzilo, I&instliches Nachtrochien des Torfes. 
Der mit kolloidaler Fe(OH)3-Lsg. koagulierte Ilydrotorf ist gegen 0 2 empfindliclier 
ais der Naturtorf. VfF. haben deshalb die Yeranderungen beim Nachtrocknen 
studiert. Hierbei ergab sich, daB der koagulierte Torf starkere Einw. zeigt. Die 
Estraktausbeute mit A. ging zuriick, selbst im C02-Strom; SZ. u. JZ. nahmen ab. 
Diese Erscheinungen traten auch bei Naturtorf, jedocli in geringerem MaBe, ein. — 
Eine weitere Versuchsreihe mit koaguliertem Torf u. Unters. der Bzl.- bezw. 
A.-Extrakte ergab die gleichen Resultate. Die Mengen Extrakt mit Bzl. waren 
durcłischnittlich geringcr ais mit A. Bei dieser Yersuchsreihe wurde ein Teil der 
Probe lufttrocken (25—30% W.), ein anderer Teil abgepreBt (ca. 65% W.) zur 
Nachtrockming ins Rohr gebracht. Bei einein abgepreBten Torf zeigte sich bei 
145° Zers.; mit dem entweiclienden W.-Dampf gingen Prodd. uber, die sich in der 
Yorlage in weiBen Schuppen absetztcn; bei der lufttrockenen Probe wurde dies 
nicht beobachtet. Nach der Trocknung der abgepreBten Proben waren SZ., VZ. 
u. JZ. hoher ais nach der Trocknung der lufttrockenen Proben. Vff. schlieBen 
daraus auch auf hydrolyt. Yorgiinge. (Brennstoffchemie 6. 333—36. 1925. Wissensch.- 
Techn. Lab. d. Ilydrotorfs.) B ielenberg.

G. Stadników und E. Iwanowski, Umwandlung der Fettsiiuren in Kohlen- 
wasserstoffe. Im Zusammenhang mit dem Problem der Entsteliung yon Erdolen 
(ygl. Stadników, Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 8. 52; C. 1925. II. 14) unter- 
suchten Vff. die Zers. der alipliat. Siiuren bei Uberleiten iiber auf Asbest yerteiltes 
Eisen bei 400°. 940 g Ausgangsmaterial (Sauren aus dem Leinol, SZ. 188, Jod- 
zahl 179) gaben ein hauptsachlieh aus COa neben wenig CO u. Athylen-KW-stoffen 
besteheńdes Gasgemiscli u. 720 g fl. Destillat. Der mit Wasserdampf fliichtige An- 
tcil des Destillats (Kp. 50—250°) wurde zuerst hydriert, dann iiber Ni dehydriert, 
um nach Zelinski die etwa yorhandenen bydroaromat. KW-stoffe in die aromat, 
umzuwandeln. Es ergab sich aber, daB in der Fl. fast ausschlieBlich aliphat. 
KW-stoffe yorhanden waren. In einem anderen Vers. wurde der mit Wasserdampf 
fliichtige Anteil mit Jodzahl 139 durch KMn04 oxydiert; man fand neben den un- 
yeriinderten KW-stoffen (wiederum iiberwiegend der Methanreihe) wenig FettsSuren 
(bis Buttersaure oder Valeriansaure) u. Bemsteinsiiure; der groBere Teil wurde 
offenbar zu C02 oxydiert. — Die Naphthenerdole konnen also schwerlich aus den 
Fetten entstanden sein. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 8. 470—76. 1925.) B ik .

P. G. Nntting, Chemisehe Probleme bei der Austreibimg von Petroleum aus Ol- 
sand durch Wasser. SiO._, in Kontakt mit W. fiihrt mit der Zeit zur B. yon SiOOH- 
Verbb., welche mit KW-stoffen reagieren konnen. Diese neuen Verbb. konnen ge- 
gebenenfalls die Austreibung von Petroleum aus Olsand yerhindern. Zusatze yon 
Salzen starker Basen mit schwachen Sauren fuhren zur Ausflockung von HsSi03, 
wodurch dio Austreibungskraft des W. wieder belebt wird. Die besten Resultate 
gab NajC03. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1035—36. 1925. Washington [D. C.].) Gm.

R. E. Wilson, H. V. Atwell, E. P. Brown und G. W. Chenicek, Verhinderung 
roii Verdampfungsverlusten bei Gasolinbehaltern. Die Verss. ergaben, daB sich die 
Verdampfungsverluste auf ein Minimum yerringern lassen durch Vorschaltung yon 
Windkesseln. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1030—35. 1925. Whiting [Ind.].) Griji.ME.

L. Gurwitsch, Uber die Abscheidung und Reinigung von Naphthensduren. Vff. 
ersetzt die Abscheidung der Naphthensauren aus ihren alkal. Lsgg. mittels H2S04, 
die wertloses NajS04 liefert, durch eine solche mittels S03. Hierbei gebildetes
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NajSOg bezw. NaHSOa wird mit Kalk zu NaOIl regeneriert. Es ist eiu groBer 
IJbersehuB an S02 notig; die Abscheidung der Naphthensauren ist unvollkommen. 
Etwa 40% der Naphthensiiuren bleiben unzersetzt. Diese im Verein mit den freien 
Sauren konnen nach Ansicht des Vfs. mit Vorteil zur Seifenfabrikation yerwendet 
werden. — Die Eeinigung der Naphthensauren bat Vf. mit rauehender HsS04 
(12% SOa) in der Weise yorgenommen, daB zunSchst mit der angegebenen H2S04 
ycrsetzt wird; nach %—1 Stde. wird H20  zugegeben (bestes Kesultat: 20 Teile H ,0 
auf 100 Teile IIsS04); hierbei scbeidet sich die Siiure ais leichtfl. Goudron ab. Die 
Behandlung bewirkt Aufhellung der Farbę u. Abschwachen des Geruehes der 
Naphthensauren. (Brennstoffcliemie 6. 322 — 23. 1925. Moskau, Warmetechn. 
Inst.) B ielenberg.

L. Gurwitsch, I. Polsik und N. Tschernoshukow, Uber die G-ewinnung der 
Naphthensauren aus Solardestillaten. Naphthensauren werden aus dem Solardestillat 
durch Behandlung mit Natronlauge gewonnen. Dabei gehen aber in die Lauge 
nicht nur die Siiuren, sondern auch neutrale Ole, teils emulgiert, teils echt gel. 
iiber. Der emulgierte Anteil nimmt mit steigender Konz. der Lauge ab, der echt 
gel. zu; am giinstigsten ist die Konz. von 2—2,5% NaOH u. die Temp. von 90°. 
Die entstandenen Naphthenseifen werden durch SOa zerlegt, wobei aber ein Teil 
der Seife durch ausgeschiedeue Siiuren mitgerissen wird u. der Hydrolysc entgeht. 
Man regeneriert das NaHS03 bezw. NjljS03 mittels Atzkalk. Die Naphthensauren 
werden zur Entfiirbung mit rauehender H3S04 u. 30 Min. spater mit W. yersetzt, 
worauf sich dic FI. entschichtet u. die harzigen Bestandteile sich in der sauren 
Schicht anhSufen. Der Grad der Entfiirbung hangt sehr von der zugesetzten 
Wassermenge ab. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 8. 456—59. 1925.) Bikerjian.

A. Ssachanow und A. ParscMn, Uber die Zusammensetzung der Asphalte von 
Syzran. Die bituminosen Sandsteine aus der Umgebung von Syzran enthalten ca. 
15% Bitumen, die Kalksteine ca. 10%. Die D. des mit Chlf. ausgezogenen Bitumens 
betriigt 1,043 (28°) bezw. 1,09—1,10 (25°), die Erweichungstemp. 50 bezw. iiber 100°. 
In PAe. unl. sind (Asphaltene) 15,3 bezw. 61,2% des Bitumens, durch Silicagel 
werden 21,9 bezw. 20,8% adsorbiert (Harze), das ubrige entfiillt auf Ole. Die 
Asphaltene sind 1. in CC14, D. ca. 1,14. Die Harze sind 1. in Bzn., D. 1,040 bezw.
1,078. Die D. der Ole betriigt 0,98 bezw. 1,02. Die trockene Dest. des Bitumens 
aus dem Sandstein ergab 61,5% fl. Ol u. 36,7% Koks. Das Bitumen enthiilt 0,4% 
Paraffin, 4,5% S. — Der Reichtum des Bitumens aus dem Kalkstein an Asphaltenen 
legt seine Anwendung ais Lack nahe. (Neftjanoe i slanceyoe. Chozjajstyo 8. 467 
bis 469. 1925.) B ikerman.

N. Tschernoshukow, Uber die Adsorption der Sarze durch Paraffine und iiber 
die Erstarrung der paraffmhaltigen Produkte. Der E. der paraffin- u. harzbaltigen 
Masute hangt von einer yorangegangenen liingeren Erwarmung der Substanz ab 
(vgl. T ytschinin, Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 5. 620; C. 1924. II. 262). Vf. 
untersuchte (mit Gramenitzki) einen Masut, dessen masimaler E. (nach Erwarmung 
bei 60°) 25°, minimaler E. (nach Erwarmung bei 100°) —2° betrug. Durch Entfernung 
der Harze wurde der E. auf 25—27° (fast unabhSngig yon der Vorbehandlung) ge- 
steigert, duich Entfernung eines groBen Teils von Ozokerit um 2—15° erniedrigt, 
wobei aber die Abhiingigkeit von der Vorerwiirmung nicht yerscliwand, durch Ent
fernung der Harze u. der hoehmolekularen Paraffine auf 14° (von der therm. Bc- 
handlung unabhiingig) gebracht. — Yf. untersuchte. colorimetr. die Aufnahme der 
Harze aus mit Paraffin gesiitt. Kerosin durch Paraffine. Dic Adsorption steigt mit 
steigendem F. des festen Paraffins. Mit der Temp. andert sich die adsorbierte 
Menge, im selben Sinne, wie der E. des paraffin- u. harzbaltigen Prod., wenn auch 
nicht so steil, was dadurch erkliirt wird, daB die ausscheidenden Paraffinkrystalle 
unterhalb des hochsten E. um so kleiner sind, je hoher die Temp., oberhalb des
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hochsten E. um so groBer, je hoher die Temp. Bei diesen Verss. war anfangs kein 
festes Paraffin auwesend. — Zum SehluB gibt Vf. eine Erklarung fiir die Ab- 
hSngigkeit des E. von der Vorerwarmung, wonach die Adsorption der Harze am 
Paraffin die Hauptrolle spiele. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 8. 640—46. 
1925.) B ikerman.

David R. Merrill, Festiglceitskontrolle bei der Herstellung von Lagerfett. Lager- 
fett ist ein konsistentes Sehmierfett, bestehend aus Mineralól, welchem Calciumseife, 
oftmals auch Natriumseife, zugesetzt ist. In einer Tabelle sind die Zusammenhiinge 
zwischen Seifengehalt u. Konsistenz bei 77° F. mitgeteilt. Dic Priifungen wurden 
mit dem Iionsistometer von Abraham ausgefiihrt. Wiehtig ist es, die Abkiihlung 
des geschmolzenen Gemisches langsam (3—5 Tage) vor sich gehen zu lassen. (Ind. 
and Engin. Chem. 17. 1068—71. 1925. Oleum [Calif.].) Grimme.

A. W. Schorger, Aceton bei der Destillation von Holz mit Ealk. Verss. mit 
yerschiedenen Holzern u. Cellulosen ergaben, daB bei dereń Dest. mit Ca(0H)2 
rund 2% Aceton entstehen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 944. 1925. Madison 
[Wisc.].) Grimme.

P. Wiegleb, Dic Hochleistungs-Halbgas-Feucrungcn. Beschreibung der ver- 
schiedenen Systeme. (Chem.-Ztg. 50. 17—18. 46—48. Schwerin, Mecklbg.) J ung.

Wilhelm Gumz, Dic Brennslofjuntersuchung im Rahrnen des Dampfkessel- 
betriebes. (Arch. f. Wiirmewirtsch. 6. 295—98. 1925. Charlottenburg.) B ielenberg .

E. R. Franz, Bitumen und bituminose Kohlen. Begriffsbestimmungen. Vf. hat
zahlreiche in der Literatur gegebene Definitionen zusammengestellt. (Fuel 4. 494 
bis 497. 1925.) B ielenberg .

— , Praktische Ileifidestillation. Beschreibung u. Arbeitsergebnisse einer muster- 
haften Versuchsanlage zur Priifung von Kohlen auf ihre Eignung zur Dest. usw. 
mit geneigter drehbarer Retorte u. yollkommenen MeB- u. Unters.-Einrichtungen 
(„L. & N.“ Process) in Barugh in England. (Gas Journ. 177. 654—56. 1925.) Wfm.

F. C. Wirtz, Mitteilung des Reichsinstituts fiir Brennstoffwirtschaft. Bestimmung
des Gelialts an fliichtigen Stoffen in Steinkohle. Zeichnung u. genaue Beschreibung 
der Apparatur sowie ausfiihrliche Arbeitsyorschrift fiir die in Holland maBgebende 
Ausfiihrung der Best. der fliichtigen Stoffe in Steinkohle auf Grund der Beschliisse 
einer fiir diesen Zweck eingesetzten, aus dem Reichsinst. u. einigen Fachchemikern 
bestelienden Kommission. (Het Gas 45. 388—90. 1925. Haag, Holland.) W fm .

T. G. Woolhonse, Dic Powell- und Parrmethode zur Bestimmung von Scliwefel- 
verbindungen in Kohle. Nachpriifung der Methode von P o w e ll u . P a r r  zur Er- 
mittlung des Pyrit- u. Sulfatscbwefels aus dem Unterschied der in HN03 bezw. in 
HC1 von bestimmter Stiirke losliclien Mengen yon S u. Fe. — Folgerungen: Die 
yorgeschriebeue verd. HN03 lost die in der Kohle yorhandenen Fe-Verbb. voll- 
stiindig, da im Riickstand nur ausnahmsweise Spuren Fe nachweisbar waren. Fiir 
den Pyritschwefel werden unter Umstiinden zu geringe Werte gefunden, dessen 
Formel muB daher zwischen FeS u. FeS2 liegen. Zu hohe Werte kennzeichnen, 
daB der yorliandene organ. Schwefel teilweise mit in Lsg. gegangen ist. Zur Er- 
zielung genauerer Werte miissen die gelosten Mengen von Fe stets ebenfalls be- 
stimmt werden. Die Natur der HC1-1. Fe-Verbb. wecliselt mit der Kohlensorte u. 
umfaBt sowohl Oxydul- wie IIydroxyd- u. Oxydyerbb. (Fuel 4. 454—56. 1925. 
Department of Fuel Technology, Sheffield, Uniy.) W olffbam .

G. Stadników und S. Mehl, Colorimetrische Methode zur Bestimmung des 
Huniinifikationsgrades des Torfes. Vff. beriehten iiber ihre Erfahrungen mit der 
von Blacher (ygl. Brennstoffchemie 6. 49; C. 1925. II. 1000) angegebenen Methode; 
sie stelien an Hand zahlreicher Verss. mehrere Fehlerquellen fest. Vff. stimmen 
mit Blacher darin iiberein, daB die Methode einer weiteren Priifung bedarf, wenn 
man sie ais exakte analyt. Methode betrachten will; fiir eine yergleichende Schiitzung
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des Iluminifikationsgrades an yerschiedenen Stellen u. Tiefen desselben Moores ist 
sie nach Ansicht der Vff. ausreichend. (Brennstoffchemie 6. 317—22. 1925. Moskau, 
Wissensch.-Techn. Lab. d. Ilydrotorfs.) B ielenberg.

J. W. Whitaker, Bemerkungen zur Gasanalyse mit besonderer Beriicksichtigung 
der Analyse von Grubenluft. AusfUhrliclie Beschreibung u. Arbeitsyorschrift fiir 
eine neue Apparatur, in welcher nnter Yerwendung eines Pt-Drahtes von 0,15 mm 
Durclimesser u. sorgfiiltiger Einlialtung bestimmter Glutfarben die fraktionierte 
Verbrennung von Hs, CO u. CII4 mit einer Genauigkeit bis zu 0,005% durchgefiihrt 
werden kann. (Fuel 4. 450—54. 1925. Department of Mining, Nottingham, Univ. 
Coli.) ________  WOLFFRAM.

Siluminite Insulator Co., Ltd., London, iibert, von: Walter Edwin Windsor 
Richarda, Ealing, County of London, Behandlung von Kolilenteer oder Gasteer. 
Man erhitzt den Teer auf etwa 100°, gibt eine kleine Mcnge H2S04 hinzu, blast 
Luft durch die h. Mischung, unterbricht die Erliitzung u. fiihrt mit dem Blasen 
fort, bis die Mischung dick geworden ist. Iiierauf uberliiBt man die M. der lluhe, 
wobei sich zwei Schichten bilden, yon denen man die obere der Dest. unterwirft. — 
Es wird dabei ein 1. peeliartiger Riickstand erhalten. (Can. P. 249386 vom 11/2.
1924, ausg. 5/5. 1925.) Oelker.

Śociete Anttayme pour l’Exploitation des Procedes Gane, Paris, Frank
reich, Yerfaliren zur Umwandlung von Gemischen aus niedrig siedenden Kohlenwasser
stoffen wid hoch siedenden in Gemische mit erhohtcm Gehalt an niedrig siedenden 
Kohlenwasserstoffen. Man erhitzt eine Mischung von leichten u. schweren KW-stoffen 
unter Druck u. dest. dann, die Ausbeute an niedrig sd. KW-stoffen kann erbóht 
werden, wenn das Erhitzen in Ggw. eines hydrierend wirkenden Katalysators vor- 
genommen wird. (Schwz. P. 105487 vom 15/9. 1923, ausg. 1/7. 1924. F. Prior. 
26/10. 1922.) F ranz.

H. Wolf, Bad Homburg, Spalten von Kohlenwasserstoffen. Beim Cracken von 
KW-stoffen dureli Erhitzen unter Druck u. oberlialb 390° liegenden Tempp. werden 
die Prodd. unmittelbar bei der Expansion durch gekiihlte Riickstandsprodd., Riick- 
fluBkondensate oder Rohole gekiihlt. Die Temp. wird dabei unter 250°, yorzugs- 
weise bis auf 100—150", gebracht, so daB die leichtfluchtigen Prodd. entweichen 
konnen. (E. P. 242223 yom 14/5. 1925. Ausz. yeroff. 31/12. 1925. Prior. 3/11.
1924.) Oelker. 

Knud Yaldemar Nielsen, Danemark, Serstellung von kautschukalmlichen
Massen aus schiceren Ólen oder Asphaltpechen. Man yermischt das erwarmte 01 
oder Pech mit 1% Magnesiumsuperosyd u. geringen Mengen HN03, die Mischung 
wird dann in fein yerteiltem Zustand der Einw. yon Luft ausgesetzt; da3 erhaltene 
Prod. ist nicht klebrig u. besitzt kautschukiihnliche Eigenschaften, es eignet sich 
zur Herst. von StraBendecken, Fliesen usw. (F. P. 593730 yom 21/2. 1925, ausg. 
29/8. 1925. Dan. Prior. 22/2. 1924.) F ranz.

Asphalt Cold Mix Ltd., England, Bituminose Anstrichmittel, Uberzugs- und 
Impragniermittel. Man mischt eine wss., bituminose Emulsion mit einem Losungsm. 
fiir das Bitumen (Naphtha, Bzn. usw.) u. riihrt um, bis die urspriingliehe Emulsion 
zerstort u. eine neue Emulsion gebildet ist. (E. P. 598020 yom 30/1. 1925, ausg. 
4/12. 1925. E. Prior. 1/1. 1925.) Kausch.

V. L. Oil Processes Ltd., Westminster, Engl., Crackm von Mineralolen. (D.B..P. 
422953 KI. 23b vom 23/10. 1923, ausg. 16/12. 1925. E. Prior. 26/4. 1923. — C.
1925. I. 1037.) Oelker.

Sun Oil Company, Philadelphia, Destillieren von Mineralol. (D. R. P. 423 049
KI. 23b yom 17/3. 1925, ausg. 18/12. 1925. A. Prior. 17/3. 1924. — C. 1925. n. 
1722.) Oelker.
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Standard Oil Co., San Francisco, Calif., Kontinuierliche Spallung von schweren 
Mincralolen durcli Druckerhitzung in einem gesclilossenen System, dad. gck., daB 
zusammen mit dem zu spaltenden Ol ein Losungsmittel im Kreislauf durch das 
System geleitet wird, so daB dic sich bei der Spaltung bildenden tcerigen u. kolilen- 
stoffreichen Substanzen von demselben aufgenommen u. stiindig abgefUhrt werden 
konnen. (Oe. P. 101319 vom 9/12. 1921, ausg. 26/10. 1925.) Oelker.

Jolin C. Black, Destrelian, Louisiana, iibert. yon: James W. Weir, Fillmore, 
Californien, Beinigen von Schmierdlen. Man behandelt das Ol mit Il2SO<, lsBt ab- 
sitzen u. entfernt den groBten Teil des abgeschiedcnen Schlammes, gibt dann einen 
absorbierend wirkenden Stoff hinzu, erhitzt die Mischung auf eine Temp., welche 
ausreicht, den zurtickgebliebenen Sehlamm zu zers. u. S02 in Freiheit zu setzen,
u. trennt hierauf das Ol durch Filtration von dem Absorptionsmittel u. den mit 
diesem ausgeschiedenen Stoffen. (A. P. 1564501 vom 21/3. 1922, ausg. 8/12. 
1925.) . Oelker.

Gustay Grisard, Basel, Schweiz, Ersatzsłoff fiir Harzol zur Schmierfettfabrikaiion. 
Man erhitzt Kolophonium solange, bis 5—7% seines Gewichte3 abdestilliert sind, 
der Buckstand wird an Stelle von Harzol zur Schmierfcttfabrikation Tcrwendet. 
(Sehwz. P. 102281 vom 6/2. 1923, ausg. 1/3. 1924.) F rank.

Montan, Inc., Boston, Massachusetts, iibert. von: Joseph B. Coolidge, Brookline, 
Massachusetts, V. St. A., Verfahren zur Holzimpragnienmg. Das noch feuchte Holz 
wird unter Druck in ein h. Gemisch yon bei Tempp. unterlialb 55° festen, bei 120’ 
fl. waclisartigen Stoffen, wic Montan- oder Carnaubawachs, u. Kreosotol getaucht, 
das uberschussige W. unter gleichzeitigem Erhitzen ausgetrieben u. hierauf der 
Druck erhoht, bis die Poren des Holzes gefiillt sind. — Dem Impragnicrmittcl 
lassen sich ollosliche Farbstoffe oder feuersichermachende Stoffe, wie Na-Diborat 
oder NHjCl, zusetzen. Das Verf. ermoglieht die Verarbeitung billiger Hólzer, wie 
Tanne, Buche, Birke, Ahorn u. Akazie, ais Ersatz fiir teucrere Holzer, wie Kastanie, 
Mahagoni, WalnuB oder Zcdernholz zu Telegraphenstangen, Furnieren u. dgl. (A. P.
1556570 vom 2/2. 1925, ausg. 6/10. 1925.) Schottlander.

Joseph Eandolph Coolidge, Brookline, Massachusetts, V. St, A., Verfahren 
zur Holzimpragnienmg. (F. P. 597380 vom 23/4. 1925, ausg. 19/11. 1925. — 
Yorst. Eef.) Schottlander.

Clarence P. Byrnes, Sewickly, Pennsylyania, iibert. von: Joseph Hidy James, 
Pittsburgh, Pennsylyania, V. St. A., Verfahren zur Holzkonseroierung. Das Holz 
wird mit einer durch teilweise Osydation yon Petroleum-KW-stoffcn erhaltlichen 
Fi. in der iiblichen Weise impragniert. — Zur Herst. des Oxydationsprod. leitet 
man Mineraloldiimpfe, wie Pennsyluaniagasol, mit Luft, u. gegebenenfalls Wasser- 
dampf, bei 230—500° iiber einen blaues Mo30 8 enthaltenden Katalysator. Beim Kon- 
densieren der austretenden Diimpfe wird eine Alkohole, aliphat. Aldehyde u. Aide- 
hy do fettsauren entlialtendc Fl. gewonnen. Diese in W. unl. Fl. dringt in das Holz 
gut ein, ist nicht fliichtig u. wird aus dem impragnierten Holz nicht ausgewaschen. 
In Konzz. oberlialb 1,5% verhindert sic das Wachstum holzzerstorendcr Pilze, wie 
Formes Amosus Fr., yollstiindig. Gegebenenfalls kann man die Aldehydosauren 
aus der Fl. durch Ycrseifung entfernen. (A. P. 1561164 vom 19/12. 1921, ausg. 
10/11. 1925.) Schottlander.

Ellis-Foster Company, Montclair, New Jersey, iibert. von: Augnstus E. Maze, 
East Orange, New Jersey, V. St. A., Ilerstellung eines geruchlosen Losungsmittels fiir 
Nitrocellulose aus Holzteerolen. Eohes Ilolzteerol wird dest. u. die Fraktion vom 
Kp. ca. 130° mit CaCl2 getrocknet. Hierauf wird die Fraktion mit festem Ca(0Clj2 
unter maBigem Erwiirmcn behandelt, das oxydierte 01 abgetrennt u. erneut dest. — 
Man erhalt so ein nahezu geruchloscs, schwach gefarbtes oder wasserhelles 01, das 
gutes Losungsyermogen fiir Nitrocellulose besitzt, nicht naehdunkelt u. nicht ver-
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harzt. Es findet zur Herst. von Lacken Yerwcndung. (A. P. 1558446 vom 27/3.
1924, ausg. 20/10. 1925.) Schottlander.

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, iibert. von: Ben
jamin T. Brooks, Bayside, New York, Motortreibmittel. Man unterwirft Pctroleum- 
prodd., wic Rohpetroleum oder desscn Dcstillate oder Petroleumriickstiinde einem 
CrackprozeB unter solchen Bedingungen, daB ein an Olefinen reiches Materiał ent
steht, behandelt dieses mit II2S04, trennt das Ol von dem Schlamm etc., u. dest. 
es nach Behandlung mit Alkali. (A. P. 1563012 vom 1/5. 1918, ausg. 24/11.
1925.) Oelker. 

General Motors Corporation, Detroit, Michigan, V. St. A., Motorbrennsloff,
wie Kerosin, dad. gek., daB er eine yerhaltnismaBig geringe Menge eines fl. NH2- 
Deriyates eines aromat. KW-stoffs, yorzugsweise etwa 3‘/*-VoL % CaH5NH2 ent- 
halt. — Der kritische Verdichtungsdruck wird dadurch wesentlich gesteigert. 
(D. R. P. 422701 KI. 46d vom 30/5. 1920, ausg. 9/12. 1925. A. Prior. 10/3. 
1919.) Oelker.

Badische Anilin- & Soda-Pabrik, Deutschland, Eisencarbonylgeniisehe, be- 
stehend in Lsgg. von mindestens 10% Eisencarbonyl enthaltenden KW-stoffen, 
denen gegebenenfalls ein Stabilisator (1,4-Di-p-toluidoanthrachinon) u. gcl. Farb
stoffe zugesetzt sind. Die Lsgg. stellen Motortreibmittel dar. (F. P. 597517 vom 
1/5. 1925, ausg. 23/11. 1925. D. Prior. 5/12. 1924.) K ausch.

Badische Anilin- & Soda-Pabrik, Ludwigshafen a. Rh., Ausscheiden von Eisen
carbonyl aus Gasen, indem man letztere im Gemisch mit 0 2, Cl2, HCl-Gas, C0C12 
oder anderen des Carbonyl zersetzenden Gasen Uber porosc, aktive Stoffe (Kohle) 
leitet. (P. P. 598751 vom 25/5. 1925, ausg. 24/12. 1925. D. Prior. 16/6. 1924.) K.

Fritz Hostettler, Bern, Herstellung eines Treibmittels fiir Explosionsmotoren, 
dad. gek., daB das rohe Erdol unter allfSlligem Zusatz von rohen Teerolen ohne 
Fraktionierung einer Dest. unterworfen u. das erhaltene Gesamtdestillat olinc weitere 
chemische Behandlung in an sich bekannter Weise mit Aceton o. dgl. organ. 
Losungsm. versetzt u. filtriert wird. (Oe. P. 101320 vom 14/1. 1922, ausg. 26/10.
1925.) Oelker.

John Bird, Camden, Maine, Mittel zum Entfernen ausgeschiedenen Kolilenstoffs 
aus Verbrennungsmaschi7ien, bestehend aus einer Tablette aus (NH4)aC03 u. gepul- 
vertem CI()H8. (A. P. 1565779 vom 4/6. 1925, ausg. 15/12. 1925.) K ausch.

Societe Anonyme des Produits Chimiqnes, Geneve-Vernier, Mittel zum 
Entfcrncn der Riickstande aus Explosionsmotorcylindern. Man yerwendet eine 
Mischung yon mindestens 50% Bzl., Aceton u. geringen Mengen Paraffin, der 
Mischung kann man auBerdem noch Mineralol, A. u. A. zusetzen. (Schwz. P. 
103434 vom 7/4. 1923, ausg. 16/5. 1924.) Franz.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Angust Ecke, Die Verwendung kiinstlichcr Edltc in Gelatine- und Lcimfabriken. 

Diese gestattet, sieli unabhiingig zu maehen yon den Schwankungen der Temp. u. 
Feuchtigkeit der Atmosphare. Die zum Trocknen der Gelatinegallerte yerwendete 
Luft wird durch Abkiihlen auf 0° mittels Kaltemasehinen yom W. groBtenteils bc- 
freit, dann auf 25° aufgewarmt u. iiber das Trockengut geleitet. Es genugt ca. 
50% der Feuchtigkeit zu entfernen; die weitere Trocknung erfolgt in Kiihlraumen 
bei +10°. Auf diese Weise wird die Trockendauer reduziert u. Faulnis yermieden. 
(Chem. Rundschau Mitteleuropa u. Bałkan 2. 268—69. 1925.) Riess.

G. Malcolm Dyson, Die Chemie von Klebsto/fen. Besprechung der Herst. yon 
Haut-, Knochen- u. Fischleim, ihrer Eigenschaften u. Priifung. Bei pIX 4,5—4,7 
zeigt sich neben geringer Yiscositiit aueh geringe Bindekraft; bei pI( 3,5 u. 9 sollen 
Optima der Qualitiit liegen. Besonderer Wert wird auf die Schmelzpunktsbest. im
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Cambonseheu Fusiometer gelegt, nur geringer auf die GallertfestigkeitsprUfung. 
Die engl. Standards fur die Fugenfestigkeit, die bei aeronaut. Materiał gefordert 
werden, siud fiir Propellerleim: Bruchlast 1100 lb/sq in. (ca. 76,5 kg/qem); I. Klasse 
Leim: 1000 lb/sq in. (ca. 69 kg/qcm); II. Klasse Leim: 900 lb/sq in. (ca. 62 kg qcm). 
Auch die Prufung der Festigkeit durcli Impriignierung yon Papierstreifen mit Kleb- 
stoffen u. ZerreiBen im Scbopperapp. wird erwahnt. Besprecliung der Casein- 
gewinnung aus Milcli mit organ., anorgan. Sauren u. Lab. 1 °/0 Fett macht das 
Casein fur Klebzweckc unbraucbbar. Fiir Fettbest. wird die Methode nach P ołenske 
(Behandlung mit 30°/oig- H2SO., vor der Extraktion) empfolilen. Mitteilungen uber 
Gewinnung, Veredlung u. Erkennung von Klebstoffen aus Dextrin u. pflanzlicliem 
Gumrni. Trockuen des Destrins bewirkt eine Erhohung seiner Bindekraft. (Chem. 
Age 13. 488—90. 512—14. 1925.) Gerngross.

R udolf Kessler, Elberfeld, Verfahren zum Aufkleben von Tapeten, Borden u. dgl., 
welche mit _ einer pech- und leimlialtigen Trockenklebeschicht uberzogen sind, nach
D. R. P. 396 506, dad. gek., daB unmittelbar vor dem Aufkleben eine hauchdunne 
Schieht von Sprit, Bzn. oder Bzl. aut die Trockenklebeschicht durch Aufspritzen 
aufgetragen wird, welche man alsdann so weit wieder abdunsten laBt, bis die 
Schicht wieder klebfrisch ist. — Hierdurch wird das Aufkleben erheblicli beschleunigt. 
(D. R. P. 421213 KI. 81 vom 14/12. 1924, ausg. 7/11. 1925. Zus. zu D. R. P. 396506;
C. 1924. II. 1644.) F ranz.

B ergm iiller & Co., (Erfinder: F ritz  "Wolf, Vailiingen a. Fildern), Leim- 
zubcreiturtgsapparat, bei welchem der zu loscnde Leim der unmittelbarcn Wirkung 
von Wasserdampf ausgesetzt wird, dad. gek., daB die Dampfzufiihrung in der Weise 
erfolgt, daB der Dampf erst nach Abfiihrung des ICondensw. durch den siebformig 
ausgebildeten Kesselboden in das Innere des Losungskessels gelangt. — Durch 
diese Anordnung wird yermieden, daB die anfallende Leimbriihc durch Kondensw. 
unnotig verd. wird. (D .R .P . 420252 KI. 22i yom 19/8. 1924, ausg. 24/10.
1925.) ROhmer.

Egon M eier, Friedberg (Hessen), Vorbereitung von aldehtjdgaren und mit Zu
satz von Formaldehyd gegerbten Chromlederabfallen fur die Lcimbereitung. Man be
handelt dic Abfólle nacheinander oder gleichzeitig mit Alkalilauge u. Atzkalk. 
(Sctwz. P. 112400 yom 8/8. 1924, ausg. 16/10. 1925.) Oelker.

Eugfeue R iedw eg, Seine, Frankreich, Plastische Massen aus Gelatine. Man 
yermischt 10—15 Teile Gelatine in warmer wss. Lsg. mit 80—85 Teilen eines 
inerten Fullstoffes, wie gepulyerten Ziegel, Glas, Bimsstein, Sand, Infusorienerde, 
Holzmehl, u. formt; die so erhaltenen Formlinge schrumpfen nicht beim Trocknen. 
(P .P . 592415 yom 1/4. 1924, ausg. 3/8. 1925.) Franz.

R obert Arnot, Richmond House, Engl., Herstellung von Klebstoffen, K it ten und 
plastischen Massen, dad. gek., daB man die ais Kunstharze bczeichneten Konden- 
sationsprodd. aus Stoffen, welche mit Aldehyden oder Aldehyd abspaltenden Korpern 
harzartige Verbb. liefern, mit hydrolysierenden Proteiden oder hydrolyaierten Pro- 
teoiden oder mit Gemischen von beiden misebt, oder daB man die genannten Kon- 
densationsprodd. bei Anwendung von nicht hydrolysierten Proteiden oder nicht 
hydrolysierten Proteoiden mit Zuhilfenahme von Schutzkolloiden oder Ol- bezw. 
Fettemulsionen mischt. — 2. dad. gek., daB Kondensationsprodd. yerwendet werden, 
welche aus Phenol oder dessen Deriyy., Aldehyd u. Chlorkalk hergestellt sind. —
3. dad. gek., daB Proteoide zur Yerwend. gelangen, welche unter Druck bei Ggw. yon 
katalyt. wirkenden Stoffen hydrolysiert sind. — 4. dad. gek., daB auBerdem noch 
niedrig sd. organ. Fil. (z. B. Aceton) zugesetzt werden. — 5. dad. gek., daB Pro- 
teide in einer wss. Harnstofflsg. aufgelost werden. — 6. dad. gek., daB man wahrend
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der Herst.-Verff. in einer beliebigen Arbeitsstufe dcm Gemiscli an sieli bekannte 
Flammensehutzmittel zusetzt. (D.R.P. 418732 KI. 22i vom 17/8. 1924, ausg. 12/9.
1925.) ROumer.

William R. Long, St. Louis, Missouri, Klebmitłel. Zur Herst. desselben ver- 
misclit man Maisstfirke mit HCl u. W., liiBt die M. 24—48 Stdn. stelien, erhitzt sie 
darauf in einem Autoklayen mit Dampf unter Druck, neutralisiert mit NaOH u. 
kiihlt sie alsdaun ab. — Das Prod. bildet eine liarzartige M., welche sich in w. 
W. zu einer leimiihnliclien Fl. anflost. (A. P. 1564970 vom 24/9. 1924, ausg. 
8/12. 1925.) Oelker.

Helmuth Bloch, Augsburg, JTersłellung eines Klebmittels. Cclluloid wird unter 
Zusatz geringer Mengen von Essig- oder Ameisensiiure in Aceton gel. (Schwz. P. 
99956 vom 11/10. 1922, ausg. 16/11. 1923.) KOhling.

William W. Marlett, Glendale, Y. St. A., Bindemittel. Eine Mischung yon 
Harz, Kolilenteerpech u. Leinol wird zum Kochen erhitzt u. yulkanisierter Kaut- 
scliuk darin gel. Dann wird die M. auf etwa 45° abgekiihlt u. mit Gasolin ver- 
mischt. (A. P. 1561095 vom 12/9. 1924, ausg. 10/11. 1925.) KOiiling.

Prodor Fabriąue de Produits Organiąnea, Soc. an. und Marcel Leyy, 
Genf, Bindemittel. Ein organ. StofF, welcher nicht unter 50° erweicht, z. B. Pech, 
Bitumen, Koloplionium, Schwefel o. dgl. wird geschmolzen, die Schmelze mit Fiill- 
stoffen, wie Kies, Sand, Bimsstein, Sandstein, Steinklein o. dgl. oder melireren 
dieser Stoffe innig gemischt u. in Formen gegossen. (Schwz. P. 98982 vom 16/11. 
1921, ausg. 1/6. 1923.) KOhling.

Consortium fur elektrochemische Industrie, G.m. b. H., Munchcn, Ver- 
fahren zum Kitten und Kleben. Es werden evtl. gefarbte u. mit Fttllstoffen ver- 
setzte, durch Polymerisation oder Kondensation yon Aldehyden erhiiltlichc Kunst- 
liarze oder dereń Lsgg. yerwendet. (Schw. P. 111998 yom 12/8. 1924, ausg. 1/10.
1925. D. Prior. 20/8. 1923.) Oelker.

National Carbon Co., Inc., New York, ttbcrt. yon: Frauk Alois Adamski, 
Fremont, Ohio, Diehtungsmittel, bestchend aus einem faserigem Materiał u. einem 
tlberschuB yon S. (A. P. 1557231 yom 24/2. 1923, ausg. 13/10. 1925.) Kauscii.

X X n i. Tinte; Wichse; Bołmermassen usw.
J. Frere, Schreibtinten, Schreibmaschincnbdnder und Kohlepapiere. Vf. berichtet 

iiber die Normalisation in Amerika an der Hand des Rundsclireibens Nr. 95 des 
Bureau of Standards. (Rey. des produits chim. 28. 793—99. 1925.) J ung.

R. Mellet und M. A. Bischoff, Erlddrung des Phanomens der Farbung bei 
dem Wiedersichtbarmachen rericascheher Schńft. Zur Sichtbarmachung einer durch 
Oxydationsmittel entfernten Schrift schlagcn Yff. folgendes Yerf. vor. Das Papier 
wird mit einem Farbstoff wie Fluorescein oder Eosin angefiirbt, worauf bei der 
Beleuchtung mit ultrayiolcttem Licht die entfernte Schrift deutlich sichtbar wird. 
Diese Erscheinung beruht darauf, daB dic Cellulose durch die Behandlung mit 
Osydationsmitteln u. Siiure osydiert wird. Nur an der beschriebencn Stelle bleibt 
sie geschutzt. Durch die Farbstoffe tritt yerschiedene AuffSrbung ein, welche im 
ultrayioletten Licht sichtbar wird. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 181. 868—69.
1925.) Enszlin.

Aufrecht, Uber giftige Schuhputz>nittel. Ein amerikan. Putzmittel fiir Silber-
u. Brokatschuhe bestand aus einer 0,5°/0ig. Lsg. yon Kaliumsilbercyanur mit einem 
OberschuB yon KCN; eines fiir schwarze Schuhe enthielt Methylalkohol, Fuselol
u. Pyridin. (Chem.-Ztg. 50. 8. Berlin.) J ung.
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