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A. Allgemeine und pbysikalische Cliemie.
J. J. van Laar, Ober die Zustandsgleichung {ester Słoffe usw., in  Zusammenhang 

m it dem aUgemeinen Ausdruck fiir die Energie und die Entropie. Einfache Ableitung 
der sogenannien EntropiekonćtarUe. III. (II. vgl. S. 154.) Mathcmat.-physikal. (Kon- 
inkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 403—17. Tavel sur

G. Antonow , Betceis fiir die molekufore, Wechselwirkung in  Ddmpfen \in d  
Fliissigkeiten. (Vgl. Philos. Magazine [6] 50. 265; C. 1926. I. 295.) Vf. dehnt seine 
Unters. auf die Syatemo aus, die aus zwei getrennten Schichten von Fil. bestehen. 
Es ergeben sieli weitgehende Analogien zu den Fl.-Dampf-Systemen, insbesondere 
auoh hinsichtlich des Verh. in der Nahe des krit. Punktes. Audi fiir die neu unter- 
suchten Systemo kann z. B. das Gesetz der geraden Mittellinie angewandt werden. 
Die Temp.-Abhimgigkeitskurven zeigen wieder Unstetigkeiten. In der Nahe des 
krit. Punktes bleibt bei wechselnder Konz. die Zahl der Moll. im Einheitsvolumen 
konstant. Die Unters. des Verli. der Oberflachen bezw. Zwischenflachen ergibt die 
gleiehen t)bereinstimmungen. Ein AnalogiesehluB fiihrt fiir das System Fl.-Dampf 
zu der Forderung d f/M  x  =  3J M  y, wobei df  u. dd bezw. die DD. fiir die fl. u. dampf- 
formige Phase, M  das Mol.-Gew. u. x  u. y  die Assoziationsfaktoren der Fl. bezw. des 
Dampfes sind. Die hiernaeh bereehneten Assoziationsfaktoren zeigen einen selir 
steilen Anstieg bei sinkender Temp. (Philos. Magazine [7] 1. 1121—45.) Lesz.

J. A. Muller und E. Peytral, Ober die pyrogene Zerselzung der Ameisensdure. 
(Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 29. 34; C. 1921. I. 831.) Vff. erganzen ihre 
friiheren Unterss. dureh kinet. Betraehtungen u. dureh die experimentelle Erfassung
kurzcrer Ilk.-Dauer. Die sieh an dio vollstandig verlaufende Rk. HCOOH-----r
COz +  H 2 anschlieBende Rk. C02 +  H 2 ^  CO +  Ę^O verlauft bis zu einem Gleioh- 
gewicht, das die einzelnen Komponenten in etwa aąuimolekularen Mengen enthalt, 
u. das bereits naeh Ablauf 1/100 sec. erreicht ist. (Buli. Soc. Chim. de France [4]

L. B. Pfeil, Der Einflu/3 von eingeschlossenem Wasserstoff auf die Dehnung von 
Eisen. Yf. untersueht die Einw. von Wasserstoff auf die Dehnung von Eisen, das 
kein C, 0:064% Si, 0,034% S, 0,46% Mn u. 0,020% P enthalt. Untersueht werden: 
feinkorniges Eisen (150 Krystalle pro qmm), Einkrystalle u. grobkorniges Eisen 
(Krystalle von einer Lange zwischen 1 u. 2 cm). Die Probestiicke werden mit Hilfe 
des Bucktonapp. gedehnt, wahrend sie sieh ais Kathode in H2S04-Lsg. befinden. 
Wenn die Saureeinw. nicht wahrend des Dehnungsvers. andauert, ist der Effekt 
auBerst sehwaeh. Variiert wurden: die H2S04-Konz., die Stromstiirke, die Zeit 
zwischen Einschalten des Stroms u. Beginn der Dehnung, der Quersehnitt der Probe- 
stucke, die Steigerung der Beanspruchung u. die Vers.-Temp. Aus den \erss. folgt, 
daB der Wasserstoff die interkrystallinen Bindungen lockert, aber auf die Gleitungs- 
Torgange keinen EinfluC hat. Geringe Temp.-Steigerung rermindert den Effekt 
am feinyerteilten Eisen. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 112. 182 95.) Lesz.

C F Elam Dehnungsi-ersuche an gro [len Gold-, Silber• und KupferhrystalUn. 
<Vgl. Philos. Magazine [6] 50. 517; C. 1926. I. 1098.) Vf. miCt die Yerschiebung 
der Krystallachsen bei der Dehnung groCer, nach DAVEY hergestellter Au-, Ag- u.

Clarens.) K. WołfJ

39. 995—1000.) L e s z y n s k i .
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Ctt-Krystalle. Da aus der Lage der Krystallachsen die Gleitebene u. Gleitriehtung 
bestimmt werden kann, kann aus dem Befund, daB die Yerschiebung bei den drei 
Metallen mit der bei Al gemessenen ubereinstimmt, gefolgert werden, daB die ,Ver- 
zerrung bei Dehnung von Al, Au, Ag u. Cu gleiehartig ist. Dies war zu erwarten, 
da es sich in allen vier Fallen um ein flachenzentriertes, kubisches Gitter handelt. 
Vf. leitet Gleitebene u. Gleitriehtung ab u. bereehnet die tangentiale Komponente 
des scherenden Druekes. ■ Die Abhangigkeit der letztgenannten GroCe vom Grade 
der Dehnung zeigt fiir die vier Metalle trotz der Gleichartigkeit der Verzerrung ein 
verschiedenes Bild. Dies wird nieht dureh Yerunreinigungen yerursaclit. Eine 
Zusammenstellung von F., Atomgew., D. u. Dimension der Elementarkórper kann 
auch keine Klarheit schaffen. Aus den Dimensionen der Elementarkórper folgt, 
da(3 der Anstieg der Verfestigung bei Deformation bei denjenigen Metallen atu groBten 
ist, dereń Atome den kleinsten Abstand voneinander haben. (Proc. Royal Soe. London 
Serie A. 112. 289—96. Armourer’s and Brasier’s Research Fellow.) L e s z y n s k i .

T. H. Gronwall und Victor K. La Mer, t)ber die Ausdehnung der Debye-Huckel- 
schen Theorie słarker Elektrolyte auf konzentrierle Losungen. Die von HijcKEL (Physikal. 
Ztschr. 26. 93; C. 1925. I. 1684) vorgeschlagene Methode der Beriicksiehtigung der 
durch das Geloste bewirkten Anderungen der DE. des Losungsm. finden Vff. fur 
nieht korrekt. Sie stellen eine neue Theorie auf, die aus den MeBcrgebnissen (F.- 
Erniedrigung, Kp.-Erhohung, EK., Loslichkeit) den Ionenradius u. die Konzentrations- 
abhangigkeit der DE. zu ermitteln gestattet. Es ergibt sich z. B., daB die Ionen- 
radien von KC1, NaCl, LiCl bei 0° doppelt so groB sind ais bei 20°. Ebenso ist die 
Konzentrationsabhangigkeit der DE. viel starker, ais es bislier angenommen wurde; 
bei mittleren Konzz. erfahrt die DE. ein Minimum u. ist in sehr konz. Lsgg. groBer 
ais in reinem Losungsm. (vgl. W a ld e n , ULICH, W e rn e r ,  Ztschr. f. physik. Cli. 
116. 261; C. 1925. II. 1414). (Science 64. 122. New York, Columbia Univ.) Bkm.

A. Doroszewski, U ber die Yerleilung des Losungsmitlels zwischen den geldsten 
Korpem. Zusammeńfassende Darst. der Ergebnisse fruherer Arbeiten. (Roczniki Chemji
4. 106—16. 1924.) Schonfeld.

W. Sw iętoslaw ski, tjber die graphische Inlerpretalion des Gesetzes von Do
roszewski. Nach dem Gesetz von DOROSZEWSKI (vgl. vorst. Ref.) kann eine 
beliebige physik.-chem. Eigenschaft eines fl. Gemisches, bestehend aus dem Lo- 
sungsm. C u. den Komponent en A u. B  ziemlich genau bereehnet werden; das 
Gesetz besagt, daB das Gemisch aus 2 yoneinander unabhangigen Lsgg. besteht,

N nu. zwar 1. aus der Lse. I, enthaltend «. Mol A  u. -----—— Mol C u. 2. aus der

Lsg. U, enthaltend n2 Słoi’i? u. --- ■-  Mol C. (Vgl. B łaszkow ska, nachst. Ref.).
ni + f i

Dieses Gesetz wird vom Vf. graph. dargestellt. (Roczniki Chemji 4. 117—19. 1924. 
Warschau, Polyt.) SCHONFELD.

H. Błaszkowska, Das Gesetz von Doroszewski und seine Anwendutig fur die 
spezifische Wiirmc ton Gemisćhen wasseriger Losungen. Fiir die Best. der spezif. Warme 
Yerwendete Vf. die von ŚWIETOSŁAWSKI modifizierte Methode von PFAUNDLER 
(vgl. ycrst. Ref.). Nach dem im Original naher beschriebenen Verf. wurden die DD. 
u. spezif. Warmen wss. Lsgg. ton NaCl u. Saccharose in den Konzz. 200, 100, 50 u. 
25 Mole W. fiir 1 Mol gel. Korpers bestimmt. Ferner wurden die DD. u. spezif. Warmen 
der Gemisehe der beiden Lsgg. bestimmt, so die Konzz. wahlend, daB sio den Be- 
dingungen n1 +  n2 =  1 u. N  =  200, 100, 50 u. 25 entsprechen, worin u. n„ == An- 
zahl Mole NaCl u. Zucker, N == Anzahl Mole H20  (Losungsm.) ist. Die Genauigkeit 
der Bestst. der spezif. Warme betrug ̂ 0 ,06% . Es wurde vollkommene tjbereinstimmung 
festgestellt zwischen den gefundenen u. den nach dem Gesetz von DOROSZEWSKI ber. 
Werten. Laut diesem Gesetz vertcilt sich das Losungsm. unter die gel. Kórper ent-
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sprechend der Anzahl g-Mol. der gcl. Korper. Die Abweiehungen betragen fur dio 
spezif. Warnie nicht mehr ais ±0,12% - (Roczniki Chemji 4. 120—48. 1924. Warschau, 
Physik.-chem. Lab. Polyt.) S c h o n f e l d .

John P. Mc Hutchison, Die Temperatur der maximulen Dichte von Alkohol- 
W assergemisćhen. Die Temp. T  der maximalen D. der Gemische von II'. mit ver- 
sehiedenen Mengen von Melhylalkolwl, A., n-Propylalkohol, Isoprapylalkohol u. n-Butyl- 
alkohol werden m it dem App. von W r ig h t  (Journ. Chem. Soc. London 115. 119; 
C. 1919. III. 308) bestimmt. Erniedrigung von T  ist in keinem Fali der Alkoholkonz. 
proportional (Despretzsches Gesetz); A. u. n-Propylalkohol erhóhen F. Fiir reines W. 
wurde T  — 4,00° gefunden. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1898—99. Glasgow, 
Univ.) K r u g e r .

Leslie James Burrage, Gleichgewichtsstudien in Systemen vom Typus Bleihalogenid- 
Kalinmhalogenid-Wasser. Vf. untersucht die Gleichgewichte PbCl2-K C l-)Y P b B rr  
KBr-W . u. PbJr.-K.J- W. bei 25°. Im System PbCl2-KCl-W. werden die Angaben von 
D e m a s s i e u x  (Ann. do Chimie 20. 233; C. 1924. I. 1496) bestatigt; es existieren die 
Verbb. KCl-2 PbCl2, weifle, durchscheinende Nadeln u. KCl- PbCl2 -1/3 II20, gliinzende, 
prismat. Krystalle, dio bei 200° ihr Krystallwasser abgeben. — Im System PbBr2- 
KBr-W. treten die Doppelsalze K B r-2 PbBr2 u. KBr- PbBi\ -1/3 II20  auf. Die von 
W e l l s  )Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 3. 195 [1893]) bcschriebenen Verbb. PbBr2- 
2 KBr • H20  u . PbBr2-KB r’H20  sind wahrscheinlich PbBr2-KBr- */3 H20  mit etwas 
Eis bezw. KBr. PbBr2 u. die Doppelbromide farben sich im Lieht braungriin. — Im 
System P b J2-KJ-W. wird in t)bereinstimmung mit DEMASSIEUX (C. r. d. l,Aead. 
des seiences 177- 51; C. 1924. I. 878) nur die Verb. PbJ2-K.J-2 II20, lange, hellgelbe 
Nadeln, gefunden. (Journ. Chem. Soe. London 1926. 1703—09. London, Univ.) K r .

Leslie James Burrage, Die Loslichkeit von Bleijodid in Natriumchloridlósungen 
bei 25°. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. bestimmt die Loslichkeit von PbJ2 in wss. NaCl-Lsgg. 
verschiedener Konz. Bis zu Lsgg. mit 29,80 g NaCl in 100 g Lsg. — die Loslichkeit 
des P b J2 betragt hier 1,79 g in 100 g Lsg. — ist die feste Phase P b J2, bei hóheren 
NaCl-Konzz. ist sie Cl-haltig. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1896. London, 
U n iv .)  K r u g e r .

F. Bourion uhd E. Rouyer, Bestimmung der Gleichgewichlskonshmte der Komplex- 
bildung aus Quecksilbercyanid auf ebullioskopischem Wege. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des 
seiences 178. 1171; C. 1924. II. 607.) Vff. versuchten, das Gleichgewicht zwischen 
Hg(CN)2 einerseits u. KBr bezw. KCl andererseits durch ebullioskop. Messungen 
in W. zu bestimmen. Die Messungen sind nicht genau genug fiir eine mathemat. 
Behandlung. Es lie(3 sich aber feststellen, dafl in einer molaren Lsg. bei 100° 60% 
des Komplexes Hg(CN)2 KBr u. 70°/o des Kompleses Hg(CN)2 KCl in die 
Einzelsalze zerfallen sind. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 390—92.) B ik e r m a n .

M. W. Porter, Ein Beitrag zum Studium der optischen Eigemchaften von Misch- 
krystallen. (Ztschr. f. Krystallogr. 63. 557—67. — C. 1925. II. 2124.) H aase.

Thomas Edward Green und Cyril Norman Hinshelwood, Die katalytische 
Zersetzung von Stickoxyd an einer Platinoberflache. Vff. untersuchen dio katalyt. Zers. 
von NO an erhitztem Pt-Draht bei 1000—1500°. Die Rk. ist unimolekular in bezug 
auf NO, wird durch 0 2 verz6gert u. durch N , nicht beeinfluCt. Fiir die „scheinbare 
Aktmerungswarme“ E  =  R T--d (log k)/d T  wird ca. 14 000 cal. gefunden. (Journ. 
Chem. Soc. London 1926. 1709—13. Oxford, Balliol Coli. u. Trinity Coli.) K r u g e r .

Eugen Chimoaga, Die kaialytische Zersetzung von Natriumhypochloritloaungen 
durch feinverteilie Metalloxyde. Die katalyt. Zers. von NaClO-Lsgg. durch Co- bezw. 
Ni-Peroxyd erfolgt nach der Gleichung: — d c/d t — k^c^  n; k^ ist in einem weiten 
Bereich der Katalysatoroberflache proportional, mit steigender NaOCI-Konz. fallt 
es erst u. wird dann konstant. — Bei den Verss. mit (nicht ganz i-lkalifreien) CO*Peroxjd 
war l/n . =  0,9, d. h. es gilt annahenid die unimolekulare Gcschwindigkeitsgleichung,
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dio Riibrgeschwindigkeit war in weiten Grenzen ohnc EinfluB ,der Temperaturkoeffizient 
zwischen 40 u. 30° betrug. 2,40. VoIIkommen alkalifreier Katalysator zeigte holiere 
Aktiyitat, l/n . war dabei von 1 crheblicli verschicden. Al2Oa ist unwirksam, in Ge- 
mischen m it Co-Peroxyd (gleichzeitig gefallt) steigert es die katalyt. Aktiyitat bis 
zu einem Optimum bei ca. 26—39% A120 3. — Zusatz von NaCl ist oline EinfluB auf 
die Geschwindigkeit der Zers. durch Ni20 3, NaOH yerringert sie. Der Temperatur
koeffizient zwischen 25 u.- 50° ist im Mittel 2,36; 1/n — 0,4—0,5. Kleiner Gehalt 
(bis ca. 10%) des Ni20 3 an A120 3 erhoht, gróBerer Gehalt emiedrigt die Aktiyitat. 
Gemische von Co- u. Ni-Peroxyd sind bessere Katalysatoren ais die einzelnen Per- 
oxyde; Optimum bei ca. 30% Ni20 3. Hydrat. CuO, Fe20 3, M n02, EgO sind viel 
weniger wirksam; die Zersetzungsgeschwindigkeit des NaOCl unter sonst gleichen 
Bedingungen nimmt in der Reihenfolge Ni >  Co >  Cu >  Fe >  Mn >  Hg ab; in 
jedem einzelnen Falle spielt Herstcllungsart u. Alter des Katalysators eine erhebliche 
Rolle. — Bei Abwesenheit von Katalysatoren erfolgte die Zers. der NaOCl-Łsg. bei 
Zimmertemp. in den ersten 320 Tagen nach der Gleichung — d cjd t — kc, dann nimmt k 
langsam zu. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1693—1703. London, Univ.) K r u g e r .

Erie Keightley Rideal und Winifred Mary Wright, Oxydation an Kohle,- 
oberflachen bei niedriger Temperatur. II. Mitt. Das Verhallen der Kohle in Gegenimrt 
von Beschleunigem. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 1347; C. 1925. II. 903.) 
Durch Yerkohlen von Zucker oder Benzoesaure mit Harnstoff u. FeCl3 werden N-, 
Fe- oder gleichzeitig Fe u. N-haltige Adsorptionskohlcn hergestellt u. ihre spezif. Ober- 
flache u. die katalyt. Wrkg. der gesamten akt. Oberflache u. der mit C-C-, N-C-, Fe-C- 
u. Fe-N-C-Komplexen bedeckten Tcile fur die Oxydation von Oxalsditre bei niedriger 
Temp. (40°) bestimmt. Zu diesem Zweck wird die Adsorptionsisotherme von GN', 
CNS' u. Amyhilkohol bei Oxalsaurekonzz., die der maximalen Oxydationsgeschwindig- 
keit entsprechen, aufgenommen u. die Vergiftung p (%) ais Funktion der von den 
Giften bedeckten Oberflache a  (%) betrachtet. Fur Ń-haltige Kohlen (N =  2,2%) 
ist die a-p-Kurre bei Vergiftung mit KCN bis auf ein selir kurzes, durch einen geringen 
Fe-Gehalt (<  0,02%) bedingtes Stiick eine Gerade, d. h. zwischen der spezif. Aktiyitat 
u. dem Adsorptionsyermogen des C-C- u. C-N-Komplexes besteht kein Unterschied; 
die Vergiftimg ist bei o =  52,4 yollstiindig. Ggw. N-haltiger Substanzen bei der Ver- 
kohlung bewirkt jedoeh eine erhebliche YergroBerung der spezif. Oberflache — u. 
damit hóhere katalyt. Aktiyitlit pro g Kohle — u. eine bessere Ausbeute bei der 
Aktmtatssteigerung durch langes Erhitzen. Bei Fe- u. Fe -j- K-haltigen Kohlen hat 
die Oxydationsgesch'.rindigkeit ais Funktion der Oxalsaurekonz. wieder deutliche 
Maxima (in 0,015-m. Lsg.). Fur erstere weist die ff-p-Kurve bei Yergiftung mit KCN 
einen Klniek bei a =  0,2 u. p =  17 auf; bei a — 44 ist die Vergiftung yollstandig. 
Unter der Annahme, daB die kleine, hochakt., gegen KCN besonders empfindliehe 
Flachę mit Fe-C-Komplexen bedeckt ist, ergibt sich dereń Aktiyitat ca. 50-mal gróBer 
ais diejenige der ubrigen akt. Oberflache bezw. der gewóhnhehen Fe-freien akt. Zucker- 
kohle. Die 0-p-Kuryen Fe -j- N-haltiger Kohlen bei Vergiftung mit KCN u. KCNS 
sind S-formig: KCN u. KCNS werden zuerst an der von Fe-C-Komplexen, dann an 
der yon Fe-C-N-Komplexen, zuletzt an der von C-C- bezw. N-C-Komplesen bedeckten 
Flachę adsorbiert; der 1. Kuryenknick liegt bei a =  ca. 6, der 2. (fur KCNS) bei 
0 =  10,5; fur das Verhaltnis der Aktivitaten der 3 Flachcn wird 50: 800: 1 gefunden. 
Amylalkohol unterscheidet nieht zmschen den yerschiedenen Komplexen, auch die 
Adsorption yon KCNS u. KCN ist nicht yollkommen selektiy. (Journ. Chem. Soc. 
London 1926. 1813—21. Cambridge, Lab. of Physical Chemistry.) K r u g e r .

A j. A tom struktur. R adiochem ie. P hotochem ie.
Fritz Paneth und Kurt Peters, tlber die Yenmndlung ton Wassersloff in Helium. 

Zur Durchfuhrung des Grundgedankens der Arbeit, des Nachweises der B. yon He
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aus H, mittels Pd ais Katalysator, gestalteten Vff. zunachst die spektr. Priifung auf 
He so aus, dafi die Grenze der Nachweisbarkeit jetzt bci 10-8 bis 10~9 ccm (entsprechend 
10~12 bis 10~13 g) liegt. Sic entferntcn die leicht kondensierbaren Gase wio liblich durch 
mit fl. Luft gekiihlte Kohle u. Yereinigten dann den Wasserstoff mit uberschiissigem
0 2 dureb Verbrennen an einem Pt- oder Pd-Kontakt. Der Rest an 0 2 wird dureh fl. 
Kohle entfem t u. der minimale Gasrest in eine Glascapillare von 0,1 mm liehter Weite 
gebracht, die auficn mit Drahtelektroden umwickelt ist u. bei ihrer Feinheit direkt 
an Stelle des Spaltes eines Elektroskops treten kann. Besonders giinstig fiir den 
He-Naehweis ist, dafi bei langerer elektr. Erregung in dcm elektrodenlosen Glasrobr 
alle Gase friiher verschivinden ais He u. Ne. Eine Entfernung des Ne ist mit dieser 
Methode nicht beabsichtigt, da das Auftreten von Ne ein wichtiger Fingerzeig dafiir 
ist, dafi atmosphiir. Luft eingedrungen ist. Mit dieser Best.-Methode liefi sich die B. 
von He aus dem aktiten Nd. des Thoriums zeigen. Aus einem Praparat ThB +  ThG 
von 3 mg Ra-Aquivalent konnten 10-7 ccm He nachgewiesen werden. Der He-Gehalt 
von Eiscnmeteoritcn, dereń Ra-Gehalt nur 5 X 10-14 g pro g Substanz betrug, wurde 
von Paul Glinther bestimmt. Diese Altersbest. ergab fiir den Meleoriten Mount 
.Joy ein Minimalalter von 600 Millionen Jahrcn. — Die neue He-Best.-Methode konnte 
von Heinz Gehlen an einigen ccm (statt, wie bisher ndtig, an mehreren 100 ccm) 
Erdgasen durchgefiihrt werden. Die Unters. verschiedcner deutscher Gasquellen 
ergab bei einer derselben 0,19% He, was dem Gehalt der kanad. Quellen (0,33%)> 
aus denen He techn. gewonnen wird, schon nahe kommt.

Verss., die B. von He aus H 2 auf elektr. Wege zu bewerkstelligen, liefien auch 
mit der yerfeinerten Nachweismethode keine Spur von He erkennen. — Die Ent- 
stehung von Helium, liefi sich aber bei der Einw. von Pd auf Wasserstoff nach- 
weisen. Anhaltspunkte dafiir ergab schon das Durchstrómen von H2 durch heifies 
Pd. Eine P r o p o r t io n a l i ta t  zw ischen  E ffe k t u. V e rsu c h s d a u e r  mindestens 
in groben Ziigen zeigte sich aber erst bei Einw. von Pd-Mohr, Pd-Sehwamm u. Pd- 
Asbest (Vergrdfierung der Oberflache) auf H2 bei Zimmertemp. Vff. liefien den H2 
vom Pd absorbicren u. verbrannten ihn mit 0 2 am selben Pd-Praparat. Dadurch 
yereinfachte sich die apparative Anordnung, u. der Luftausschlufi gestaltete sich 
viel leichter. Die Wirksamkeit der Pd-Praparate ist hierbei yerschieden, u. sie sind 
geneigt, dieselbe langsam zu verlieren. In vielen Fallen gelang es, „inaktives“ Pd 
durch Erhitzen in H2 oder 0 2 oder im Vakuum wieder zu aktivieren. — Es zeigte 
sich auch, dafi langere Zeit unbeniitzt bei Zimmertemp. liegen gebliebene Pd- 
Praparate, die ja  stets etwas H 2 gebunden enthalten, relatir bedeutende Mengen 
He enthielten, z. B. gab 1 g eines 50°/oig- Pd-Aebests, der mindestens 2 Jahre 
gelegen hatte, 10-8 ccm He. Dieses besonders heliumaktive Praparat wurde mehrere 
Tage hindurch in der Iuftdichten Apparatur abwechselnd mit H2- u. mit 0 2-Be- 
ladung stehen gelassen u. vor jedem Wechsel der Beladung auf die in ihm ent- 
haltene He-Menge untersucht. Nach 12 Stdn. in Of war kaum He zu finden, naeh 
darauffolgendem 5-std. Stehen in H2 aber die 10—100-fache Menge, welcher Vers. 
dreimal durchgefiihrt werden konnte, wonach dieser Pd-Asbest allmahlich inaktiv 
wurde u. sich auch nicht mehr zur selben Starkę reaktivieren liefi.

Die B. von He geht in geringerem Mafie an P t u. vielleicht auch an Ni vor 
sich. — Vff. diskutieren am Schlufi eingehend die Fehlerąuellen, also ob man d a s  
Auftreten xoa He in der Apparatur n ic h t  d u rc h  sc h o n  Y orhandenes He erklaren 
konne, u. gelangen zu dem Ergebnis, dafi das He seine Entstehung (wohl katal^t.) 
der Einw. des Pd auf H2 verdankt. Die bei der B. von He hóchstwahrscheinlich 
frei werdenden Energiemengen lassen sich bei den geringen hier auftretenden He- 
Mengen nicht ais Warme nachweisen. Es verliefen auch die Verss. negativ, eine 
vielleicht ais Strahlung frei werdende Energie festzustellen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
5 9 . 2039—48. Berlin, Univ., Chem. Inst.) B e h r l e .
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J. E. Lennard- Jones und W. R. Cook, Die ilolekularfelder von Wasserstoff, 
Sticksloff und Neon. (Vgl. Proc. Royal Soo. London Serie A. 109. 584; C. 1926. I. 
1364.) Vff. geben Berechnungen der Konstanten der abstoBenden Kraftc u. der ent- 
sprechenden Durohmesser fiir He, Ne, Ar, Kr, Xe, //2 u. N 2. Die einzelnen Berech
nungen gehen von der Zustandsgleichung, der Viscositat oder von Krystalldaten 
aus. Fur H 2 u. He geniigen die Berechnungen aus der Viscositat u. Zustandsgleichung 
zur Festlegung des Molekelmodells, fiir Ne die Yiscositats- u. Krystalldaten. Bei 
Ar u. N2 fiihrt die Berechnung aus den Eigenschaften der Moll. im gasformigcn Zu- 
stand nicht zu iibereinstimmenden Resultatcn. Eine Klarung gibt die Berechnung 
der Konstanten der anzieherden Kraftc aus der Zustandsgleichung. Diese sind fiir 
die Gase, die zu iibereinstimmenden Resultatcn fiihrten, am kleinsten, so da fi der 
Grund fiir die Diskrepanz bei Ar u. N„ in der Ungiiltigkeit der Viscositatsformeln 
bei hohen, anziehenden Feldern zu liegen scheint. Eine prakt. Anwendung geben 
Vff. in der Berechnung der Kpp. aus den Kraftkonstanten. (Proc. Royal Soc. London 
Serio A. 112. 214—29. Bristol, Univ.) L e s z y n s k i .

J. E. Lennard-Jones und Beryl M. Dent, Die Kra/te zmschen Aiomen und 
Ionen. II. (I. vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A. 109. 584; C. 1926. I. 1364.) 
Eine Erweiterung der friiheren Arbeit fiihrt zur Aufstellung einer Tabelle, die die 
Kraftkonstanten zwischen folgenden Atomen u. Ionen gibt: O—, F~, Ne, Na+, 
Mg++, S  , Cl~, Ar, K+, Ca++, Se— , B r ,  Kr, lib+, Sr++, Te~~, J~, X , Cs+, Ba++. 
Das JlaC der Konstanten ist so gewiihlt, daB ein Einsetzen der Abstande in A zu 
der Kraft in Dynen fiihrt. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 112. 230—34. Bristol, 
Univ.) L e s z y n s k i .

J. Leonhardt, 0 ber den Einflufi non Diiergenz und Konrergenz des Primarstrahls 
auf Form und Gro/Se der Beugungsfleclcen im Lauephotogramm. Die Yerzerrungs- 
erscheinungcn, die an Lauephotogrammen beobachtet werden konnten, die selbst 
von absolut undeformierten Krystallen hergestellt wurden, u. die bereits von B r a g g  
ais die Folgcerscheinung der Venvendung von divergentem Primarlicht gedeutet 
wurde, hat Vf. erneut untersucht, urn die georaetr. Beziehungen an einzelnen aus- 
gezeichneten Fiillen zu fixieren. Naeh der Definierung der fiir die nachfolgende 
Betrachtung notwendigen Faktorcn, -nie kon. Divergenz u. Konrergenz, fiieher- 
formige Dirergenz u. Konvergenz u. ferner Belichtungsfleck werden die 6 moglichen 
Konibinationen diskutiert. Diese 6 Abbildungsmogliohkeiten werden niathem. for- 
muliert u. an Hand von fiir diese Fallc charakterist., konstruierten Aufnahmebildern 
erlautert. Jlan erkennt, daB der Satz: „GroBes Korn gibt groBe u. kleines 
Korn Ideine Flecken“ nur bedingt richtig ist; man kann also erst naeh Klarung der 
Di- u. Konvergenzverhaltnisse Schliisse auf die KorngroBe ziehen. Die meisten 
Verss. wurden an W-Einkrystallen oder Bleclien ausgefiihrt, zur Demonstrierung 
eines speziellen Falles, namlich der strichfórmigcn Abbildung, wurde die Aufnahme 
eines Glimmerplattchens herangezogen. An einigen extremen Fiillen wird gezeigt, 
wie groB der EinfluB des Primarstrahles auf die Abbildung sein kann u. wie wichtig 
es ist, Aufnahmen mit absichtlich geanderten Bedingungen des Primarstrahles zu 
machen, da es von yornherein nicht immer moglich ist, divergenz- u. l<onvergenzfreie 
Primarstrahlen zur Aufnahme zu benutzen. — Im folgenden wird die durch solche 
Yerzerrtc Aufnahmeweise entstandene Symmetrie, vom Vf. Pseudosymmctrie genannt, 
u. der wirkliehe Ordnungseffekt in Photogrammen von kleinkrystallinen Aggregaten 
untersucht. Diese letztere Erscheinung wurde an einem W-Blech, das bei 1600° 
rekrystallisiert worden war, eingehend experimentell u. theoret. betrachtet. Die 
mutmaBliche Erklarung dafiir liegt fiir den Vf. in der Anhaufung gleichgerichteter 
Krystalle bei der Rekrystallisation. (Ztschr. f. ICrystallogr. 63. 478—95. Greifs- 
wald, Univ.) H a a s e .
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Ralph W. G. Wyckoff, Krilerien fur liexagomle Itaumgruppen und die Krystall- 
slruktur von f}-Quarz. Da bisher keinc Struktur der Atomanordnung fiir den fl-Quarz 
angegeben worden ist, unternahm es der Vf., dieses naehzuholen, wozu er zahlreiche 
Aufnahmen sowohl an fi- wie oc-Quarz vornahra. Es wurden sowohl Pulver wie- 
Drehkrystallaufnahmen u. Laueaufnahmen gemaeht. Der Elementarkorper von 
a- Quarz enthalt 3 Moll. Si02 u. hat die GroBe n0 == 4,90 A, c0 — 5,393 A. Der 
Elementarkorper des /?- Quarzcs ist von diesem nieht wesentlich verschieden, so 
daB das leielite Dbergehen der einen Modifikation in die andere verstandlieh ist. Die 
Laueaufnahmen, die 30° u. mehr unter dem Umwandlungspunkte, der boi 575° liegt, 
gemaeht wurden, zeigten, daB bereits bei diesen Tempp. ein Beginnen des Cber- 
ganges festgestellt werden konnte. Die Pulvcraufnahmen an fi- Quarz wurden bis 
zu Tempp. von 750° fortgesetzt. Die Ausmessungen der Photogramme ergaben 
fiir die Kantenlangen der QuarzzeUe die Werte ag =  5,01 A, c0 =  5,47 A. Im 
AnsehluB an diese Unterss. wurden Auswahlkriterien der hexagonalen Raumgruppen 
fiir die allgemeinen u. speziellen Atomlagen in Tabellen angegeben. (Ztsehr. f. 
Krystallogr. 6 3 . 507—37. Washington, Geophys. Lab.) H a a s e .

L. Merle Kirkpatrick und Linus Pauling, Ober die Kryslallstruldur der kuhischen 
Tellursaure. Nach Angabe der Darst. des verwendeten Materials wird der Aufnahme- 
vers., der mit weniger ais 0,3 mm groBen Krystallen, die eine gute Spiegelung zeigten, 
naeh der Drehkrystallmethode unter Anwendung von Mo-K-Stralilung ausgefiihrt 
wurde, beschrieben. Aus den Ergebnissen der Laueaufnahmen wird gefolgert, daB der Ele- 
mentarkórper der kub. Tdlursaure 32 Te(OH)6-Moll. enthalt, was zu einer D. von 3,26 g- 
cm fiihrt; die Kantenlange des Elementarwiirfels ist rfI00 =  15,48 A. Eerner wird dureli 
Auswertung der Reflektionen geschlossen, daB die Krystalle der Raumgruppe 0A8 zu- 
geteilt werden miissen. Zum SehluB wird noeh die gegenseitige Anordnung der Krystalle 
im Raumgitter angegeben. (Ztsehr. f. Krystallogr. 6 3 . 502—06. Pasadena.) H a a s e .

W. L. Bragg und G. B. Brown, Die Struktur des Olimns. Zur Unters. der 
Struktur des Olimns benutzten Vff. nieht ais Vergleiehsmaterial ein Minerał der 
01ivingruppe, sondern eins, daB dieser sehr nahe steht, den Chrysoberyll. Es zeigte 
sieh, daB die Vermutung der Vff., daB der 01ivin u. der Chrysoberyll, die beide zu 
der Raumgruppe F>,18 gehoren, aueh in der Struktur sehr ahnlich sind, sieh bestatigt 
liat. Die Intensit-at31111 terschiede der beiden Aufnahmen konnten dureli die Tat- 
saehe erkliirt werden, daB das leiehte Be-Atom keine oder nur sehwache Reflese zu 
geben imstande ist, wahrend das Si-Atom sehr gut reflektiert. Die Einheitszelle 
des Olimns enthalt 4 Moll. Die Achsenlangen sind a — 4,755 A, b =  10,21 A, 
c =  5,985 A. Die Lagen der Mg, Si u. O-Atome werden festgelegt, sowie die GroBo 
der einzelnen Bereiche ermittelt. Ferner werden die berechneten u. die gefundenen 
Intensitaten miteinander vergliehen. In einer Figur wird die Struktur schemat, dar- 
gestellt u. an Hand dieses Bildes die Struktur er lii u ter t  u. diskutiert. (Ztsehr. f.
Krystallogr. 6 3 . 538—56. Manchester.) H a a s e .

W. F. de Jong, Die Struktur des Tiemannit und Kdoradoit. Tiemannit u. Kolo- 
radoil haben Sphaleritstruktur ( T / )  u. zwar ist a bei ersterem 6,04 A. Der Elementar
korper enthalt 4 Mol. HgSe. Die theoret. D. betragt 8,41. Koloradoit hat die Kanten- 
lange a =  6,43 u. die D. 8,20. Die Entfernung Hg-Se betragt 2,62 A u. Hg-Te 2,78 A. 
was einen Atomwirkungsradius fiir Se von 1,17, fiir Te von 1,33 u. fiir Hg von 1,50 A 
■ergibt. (Ztsehr. f. Krystallogr. 6 3 . 466—72.) EnSŻLTK.

R . O. Herzog. Der krystalline Aufhau von Acetyl- und Nitrocelluhse. Rontgen- 
spektrographische Analysenergebnisse von JslKL (vgl. Diss. Techn. Hochsch. Prag 
1925) von Acetyleellulose (Triacetat) u. Nitrocellulose. (Helv. ehim. Acta 9. 631—32. 
Berlin-Dahlem, K. W. I.) B r a u n S.

E. Ott, Bemerkung zur Arbeit von R. O. Herzog iiber Acetyl- und Nitrocellulose. 
(Vgl. vorst. Ref.) Vf. hat in seiner Arbeit (S. 532) neu gezeigt, daB die Acetyleellulose
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sich bei Róntgenaufnahmen ganz allgemein ais krystallisiert erweist. (Helv. ckim. 
Acta 9 . 633. Ztirich, Techn. Hochsch.) B ra tjn s .

Lord Rayleigh, Weitere speklroskopische Uniersuchungen des leuchtenden, von 
MetaMógen fortdeMlierten Dampfes. (Vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A 108. 
262; C. 1925. II. 884.) Vf. untersucht das Naehleuehten des von Metallbógen fort- 
destillierten Dampfes in einer Anordnung, die das Spektrum eines leuchtenden Dampf- 
strahls frei von gestreutem Bogenlicht aufzunehmen gestattet. Das Auftreten der 
im Bogenspektrum nicht yorhandenen, hoheren Serienglieder kommt dadurch zu- 
stande, dafi diese Linien im Dampfstrahl sehmaler sind ais im Bogen, \vo sie sich 
gegenseitig liberdecken. Die Intensitat der Resonanzlinie 1 S  — 1 p2 des Hg bleibt, 
ebenso wie die der entsprechenden Ca-Linie, relativ langer erlialtcn ais die der anderen 
Hg- u. Ca-Linien. Vf. untersucht ferner die Anregung eines zum leuchtenden Dampf
strahl zugesetzten Dampfes eines anderen Metałls, u. zwar die Anregung von Na, 
Mg, Ca, Zn, Cd u. Hg durch Na, Mg, Zn  oder Hg. In  der Regel, aber nicht ohne 
Ausnahmen, tr i t t  Anregung nur ein, wenn das Ionisationspotential des primaren 
Metalls grofier ist, ais das Anrcgungspotential der betreffenden Linie. (Proc. Royal 
Soc. London Serie A. 112. 14—29.) L e s z y n s k i .

F. H. Newman, Der Natriumbogen im Vakuum. (Vgl. Philos. Magazine [6] 50. 
796; C. 1926. I. 2432.) Vf. untersucht den Yakuumbogen des Na  unter Bcnutzung 
einer Lampe mit einer Anodę aus Fe u. einer Kathode aus metali. Na. Besondere 
Heizung ist nicht erforderlieh, der Na-Dampf wird durch den Bogen selbst erzeugt. 
Bei Beginn des Vers. ist der Na-Dampfdruek noch sehr gering, die emittierte blaB- 
rote Strahlung besteht hauptsachlich aus N-, O- u. H-Linien. Die Entfernung des 
Wasserstoffs erweist sich ais auflerst schwierig. Wenn die Luft vollstandig entfernt 
ist, werden auBer den Na-Linien 5890 u. 5896 vom Wasserstoff die Balmerserien, 
das sekundare Spektrum u. die Fulcherlinien im R ot gefunden. Wenn geniigend Na 
vęrdampft ist, wird das Na-Spektrum vorherrschend u. auf den letzten Aufnalimen 
sind nur die Haupt- u. die zwei Nebenserien des Na vorhanden. Kombinationslinien 
werden nicht beobachtet. Vom Bogen in andere Teile der Apparatur fortdestillierter 
Dampf leuchtet weiter; hierbei wird wohl die D-Resonanzstrahlung vom Bogenlicht 
angeregt. (Philos. Magazine [7 ] 1 . 940—44.) L e s z y n s k i .

Meghnad Saha und Ramani Kanta Sur, Ober den Einflu/3 der Strahlung auf 
das lonisationsglcichgewicht. (Vgl. Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 49; C. 1926. 
I . 305.) Aus den theoret. Formeln fiir den EinfluB der Strahlung auf Ionisations- 
gleichgewichte folgt nicht in jedem Falle die endliche Breite der Absorptionsbanden. 
Diese Formeln sind daher nur ais Naherung zu betrachten, was nicht yerwunderlich 
ist, da die Anwendung der thermodynam. Methoden auf den ProzeB der Lichtabsorption 
nicht einwandsfrei erscheint. (Philos. Magazine [7] 1. 1025—34. Allahabad, 
Univ.) L e s z y n s k i .

J. S. Mc Petrie, Die Verweilzeit von Wasserstoffatomen. Vf. untersucht die Licht-
emission von Kanalstrahlen in einer Anordnung, die die Best. der Yerweilzeit getrennt 
von der Best. der Abklingungszeit gestattet. Die geladenen Atome werden durch 
ein Magnetfeld abgelenkt, u. die Einw. dieser Ablenkung auf die Emission der H$- 
Linie der Balmerserie des Wasserstoffs, die ungeladenen H-Atomen zuzuschreiben 
ist, wird beobachtet. Die Verweilzeit ist im Gcgensatz zu der bisher iiblichen An- 
nahme von der gleichen GróBenordnung wie die Abklingungszeit. Vf. findet fiir sie 
den W ert 10-8 sec. Eine etwas veranderte Yers.-Anordnung ergibt fiir Yerweil- u. 
Abklingungszeit bezw. die Werte 2-10-8 u. 7,5-10-9 sec. Der in diesem Falle etwas 
zu hohe Wert laBt sich aus der Yers.-Anordnung erklaren. (Philos. Magazine [7]
1. 1082—94. Teddington, Nat. Physik. Lab.) LESZYNSKI.

H. Robinson, Rontgenstrahlen — innere Absorplion und ,J?unkenlinien“. Vf. 
untersucht den Yorgang der „inneren“ Absorption eines Róntgenstrahls durch das
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Atom, in dem er angeregfc ist. Sekundare Kath odens trahlen werden dureh ein magnet. 
Feld zerlegt u. ihre Energien gemessen. Die Korpuskularspektren weisen viele Linien 
auf, die von der inneren Absorption der Rontgenfluorescenzstrahlen herriihren. Diese 
Linien nennt Vf. kurz Fluorescenzlinien (Photoclektronen zweiter Art) zum Unter- 
schied von den „normalen“ Linien, die von der auBeren Absorption des primaren 
Rontgenstrahlcs herruhren. Die Photoelektronen stammen aus bereits ionisierten 
Atomen. Naeh W e n t z e l  erzeugen mehrfach ionisierte sogenannto „Funkenlinien“. 
Vf. sohreibt diese der inneren Absorption von Rontgenstrahlen zu. (Naturo 118. 
224. Edinburgh, Uniy.) J o s e p h y .

Arthur Edward Ruark, Die Feinstruktur und der Zeemaneffekt komplexer Queck- 
silberlinien. (Vgl. R u a r k  u. Ch e n a u l t , Philos. Magazine [6 ] 50. 937; C. 1926.
I. 2170.) Die friiheren Arbeiten werden dureh Diskussion der Feinstruktur der II g- 
Linien, sowie des Zeemaneffekts an komplexen Hg-, Cd- u. 2'A-Linien erganzt. (Philos. 
Magazine [7] 1. 977—95.) L f.SZYNSKI.

J. C. Mc Lennan, A. B .M cL ay und H. Grayson Smith, Atomzusiande und 
Spektraltermer Vff. geben eine Tabelle, die fiir samtliehe Elemente die Besetzung 
der auBeren Elektronensclialen sowie die entspreehenden niedrigsten Spektralterme 
enthalt. Die Rechnungen naeh P a u l i ,  H e i s e n b e r g  u . H u n d  werden ais Beispiele 
an C, N, O, Ne, Ti, N i, Zr, Hf, Th, Nd, U u. W durchgefiihrt. (Proc. Royal Soc.
London Serie A. 112. 76—94. Toronto, Univ.) L e s z y n s k i .

J. C. McLennan und A. B. McLay, Ober die Struktur des Bogenspektrums von 
Gold. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. geben eine Analyse des ylw-Bogenspektrums auf Grund 
der Theorie von P a u l i ,  H e i s e n b e r g  u . H u n d .  Fast alle bekannten Linien konnen 
eingeordnet werden. Die wescntlichsten der nieht mit Sicherheit zu ldassifizierenden 
Linien wurden in Absorptionsmessungen naeh der Methode des Unterwasserbogens 
beobachtet. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 112. 95— 110.) L e s z y n s k i .

J. C. Mc Lennan und H. Grayson Smith, Ober die SerienspeJclren des Palladiums. 
(Vgl. vorvorst. Ref.) Einige schwache Linien des Pd-Bogenspektrums im Gebiet kurzerer 
Wellenlangen konnen nieht zum n. Bogenspektrum gehóren. Sie werden einem sekun- 
daren Seriensystem zugeordnet, dessen Terme in einer Anordnung vom Typ (43) eó1 nk 
ihren Ursprung haben. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 112. 110—28. Toronto, 
Univ.) L e s z y n s k i .

N. Schoorl, Die Geschichle der spezifischen Refraktion. Krit. Zusammenstellung 
der Formeln fiir die spezif. Refraktion, ab 1805—1895. Die Formel von E y k m a n , 
wie die von H ib b e r t  kann nieht fiir alle Fil. richtig sein. Vf. zeigt dieses an den 
Temperaturkoeffizienten der spezif. Refraktion der Glieder der homologen'Reihen der 
Paraffin-KW-stoffe, der n. primaren Alkohole u. der n. gesatt. Fettsauren. '(Chem. 
Weekblad 23. 282—83. Utrecht.) K. W o l f .

J. Liąuier, Anderung des Drehungsvermogens von Lósungen der Chininsalze in 
Abhćingigkeit von ihrer Wasserstoffionenkonzentralion. Drehungsi-ermógen des Asparagins 
und Salzwirkung. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1917; C. 1925. II. 1132.) 
Die Drehung des Chininsulfats wurde fiir 0,578, 0,546 u. 0,436 jl bei pii =  2,27 bis 
8,29 gemessen. Bei ph — 2,27 wrar [a] =  —229,74, —261,53, 598,97°, bei Ph — 4,72
war [a] =  —161,02, —187,69, —378,46° bei Ph =  8,29 123,07, 143,58, 269, /4°.
Die Kurve laBt die Existenz des bas. u. des neutralen Chininsulfats erkennen; die 
betreffenden Dissoziationskonstanten errechnen sieh zu 2-10- 6 bezw. 1,8- lO"10. — 
Es wurde das Drehungsvermogen des Asparagins u. die EK. der H-Elektrode bei
3 verschiedenen ph u. in Ggwr. von Na-Borat, Nri-Acelut, NaCl, KCl, Aq«/, C&Cl̂  u. 
K„SOi untersueht. Im Original ist nur die Tabelle fur die KCl-Wrkg. angefiihrt. 
Vf. versucht, die Neutralsalzwrkg. auf die Drehung dureh die Anderung der DE. 
beim Auflosen der Salze zu erklaren. (C. r. d. l’Aead. des sciences 183. 195—98.) Bkm.
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Aa. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
J. A. V. Butler, Das Gleichgewichl in heterogenen System en, die Elektrolyte ent- 

halten. I. Mitt. Fundamentalgleichungen wid Phasenregel. Die Methode von GlBBS 
wird auf heterogene Systeme, die Elektrolyte entlialten, angewandt, wobei ais neue 
Variable das elektr. Potential eingefiihrt wird. Die auf diesem Wege erhaltene modi- 
fizierte Phasenregel wird auf das System Ag | AgN03 | Zn(N03)2 1 Zn angewandt. 
(Proc. Royal Soe. London Serie A. 112. 129—3G. Swansea, Univ. College.) L e s z .

Thomas Alty, Der Ursprung der "lektrischen Ladung Weiner Teilchen in  Wasser. 
Vf. verfolgt nach der friiher (Proc. Royal Soe. London Serie A. 106. 315; C. 1924.
II. 1881) angegebenen Metuode die elektr. Oberflachenladung kleiner Luftblaschen 
in W. von einem Zeitpunkt kurz nach dem Eintreten der Blasehen in die El. an. Die 
Ladung steigt erst bis zu einem Maximum, fallt weiterhin bis auf ca. ein Drittel dieses 
Wertes u. bleibt dann konstant. Wenn dieser Gleichgewichtsziistand erreicht ist, 
ist die Gesamtladung fiir Teilchen mit einem Durchmesser zwischen 2,0 u. 0,2 mm 
unabhangig von der Gro Be des Durchmessers. Die Bewcglichkeit der Teilchen ist 
stets proportional dem angelegten Wechselfeld. Vf. versucht, die Ergebnisse durch 
eine Adsorptionshypothese zu deuten u. schlagt eine neue Methode zur Messung der 
Potentialdifferenz zwischen Oberflaehe u. Innerem einer FI. vor. (Proc. Royal Soc. 
London Serie A. 112. 235—51. Saskatehewan, Univ.) LESZYNSKI.

Ernest Sydney Hedges, Eine Wechselstromzelle. (Vgl. H e d g e s  u . M y e r s ,  Journ. 
Chem. Soc. London 127. 1013; C. 1925. II. 892.) Eine Zelle mit 2 Elektroden aus k. 
gewalztem Cu (Red. der Dicke um mindestens 50%) in einer Lsg. von 25 ccm IIN0 3 
(D. 1,42), 10 ccm HC1 (D. 1,16) u. 70 ccm W. liefert Wechselstrom von ca. 1 Periode 
pro Min.; maximale Differenz der EK. =  0,14 V. Die Periodizitat beginnt, besonders 
bei geringem tlberschuB an H N 03, bisweilen erst nach einiger Zeit. Mit einer Elektrodo 
aus k. gewalztem u. einer aus gegliiktem Cu wurde period, zwischen 0 u. 30 M illi- 
amp. schwankender Gleichstrom erhalten. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1892—93. 
London, Univ.) K r u g e r .

A. J. Allmand und H. C. Cocks, Die Einwirkung eines iiberlagerten ]Yechselstrorns 
auf die pólarisierbare Primarzelle: Zink—Schwefdsaure—Kohle. II. Hochfreguenz- 
strom. (I. vgl. Proc. Royal Soc. London Serio A. 107. 126; C. 1925. I. 1051.) Wahrend 
die Depolarisation durch uberlagerte Niederfreąuenzstrome (20—400 sec-1) in der 
Hauptsache auf einer Einw. auf die Kohleelektrode beruht, wirken Hochfreąuenz- 
strome (12 000 sec-1) depolarisierend durch Einw. auf die Zre-Elektrode. Es kann 
angenommen werden, daB die Wechselstróme in einer so langsam verlaufenden Rk. 
auf die Wasserstoff-Ladung der Kohleelektroden einwirken, daB diese Wrkg. bei 
den hohen Freąuenzen nieht zur Geltung kommt. (Proc. Royal Soc. London Serie A.
112. 252—58.) L e s z y n s k i .

A. J. Allmand und H. C. Cocks, Die Polarisation von Zinhelekiroden in neulralen 
und sauren Zink-Salz-Losungen durch Gleich- und Wechselstróme. I. Mitt. (Vgl. vorst. 
Ref.) Vff. untersuchen die Polarisation von amalgamierten Zn-Elektrodcn in sauren 
u. neutralen ZnS04-Lsgg. u. von reinen Zn-Elektroden in neutraler Lsg. durch Gleich- 
strome, Wechselstróme u. Gleichstrome mit iiberlagerten Wechselstromen. Das um- 
fangreiche Materiał laflt sich noch nieht vollig eindeutig erklaren. (Proc. Royal Soc. 
London Serie A. 112. 259—79.) L e s z y n s k i .

J. H. van Vleck, Magnetische SuscepUbilit/iten und Dielektrizitdtskonstanten in 
der neuen Quantenmechanik. Vf. zeigt, daB in der neuen Quantcnmechanik von 
B o r n ,  H e i s e n b e r g  u . J o r d a n  w . von D i r a c  die raumliche Quantelung relativ 
zum angelegten Feld keinen direkten EinfluB auf die magnet. Susceptibilitat oder 
die DE. hat, u. bereehnet die DE. eines zweiatomigen Gases nach der neuen Quanten- 
mechanik. (Naturę 118. 226—27. Univ. of Minnesota.) JoS E P H Y .
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B. Wwedensky und J. Simanow, t)ber den Parallelismus zwischen den Er- 
scheinungen der Magnetostriktion und der magnetischen Hysteresis in Ntckeł. Die 
Magnetostriktion von reinem Ni-Draht boi yersehiedenen Feldstarken u. seino Hyste- 
resis werden in ihrer Abhangigkeit von der Zugspannung untersucht. Das Verhaltnis 
der GróBe der Magnetostriktion zu der GróBe der Ummngnetisierungsarbeit ist bei 
einer gegebenen Feldstarke von der Zugspannung unabhangig, es waelist weniger 
stark ais proportional der Feldstarke. Der Parallelismus erstreckt sieli nicht auf 
remanente oder masimale Magnetisierung oder auf die Koerzitivkraft. (Ztschr. f.

W. Sucksmith und H. H. Potter, tlber die spezifische Warme ferromagnetischer 
Śtoffe. (Vgl. S u c k s m it h , S. 1248.) Vf. miBt die spezif. Warmen der beiden ferro- 
magnet. Substanzen N i u. Heuslerlegierung (63% Cu, 25% Mn u. 12% Al) bis zu 
Tempp. iiber den krit. Punkten. Yff. benutzen die Methode von N e r n s t  u. E u CKEN, 
die bis zu einer Temp. von 410° ausgedehnt wurde. In den Werten fiir die spezif. 
Warmen wurden keinerlei Diskontinuitaten gefunden. Durch gleichzeitig ausgefiihrte 
magnet. Messungen wurden Beziehungen zwischen den beiden Eigenschaften gesucht. 
Erhitzung der Heuslerlegierung hat eine Herabsetzung der Sattigungsintensitat der 
Magnetisierung zur Folgę, ohne eine gleichzeitige Yerkleinerung der spezif. Warme. 
Verunreinigungen oder unglcichmaBige Temp. kann hierfiir nicht der Grund sein, 
so daB die Resultate nicht in Ubereinstimmung mit der Weissschen Theorie der 
spezif. Warmen ferromagnet. Substanzen stehen. (Proc. Royal Soc. London Serie A.

Franz Simon und Fritz Lange, Zur Frage der Entropie amorpher Substanzen. 
Die spezif. Warmen von Qmrz u. von Glycerin werden zwischen 10° u. 13° abs. neu 
gemessen. Bei krystallisiertem Glycerin wird das Gebiet des 7’3-Gesetzes mit Sicher- 
heit erreicht, bei (Juarzglas annahernd. Die spezif. Warme des amorphen Glycerins 
ist bei 10° noch 80% hoher ais die des krystallisiertcn, so daB die Extrapolation zum 
abs. Nullpunkt weitgehend willkurlich bleibt. Die Entropieunterschiede beim abs. 
Nullpunkt zwischen der unterkuhlten u. der krystallisiertcn Phase werden fiir Quarz 
zu 0,9 i  0,3, fiir Glycerin zu 4,6 ^  0,3 cal/grad pro Mol. angegeben. (Ztsehr. f.
Physik 38. 227—36. Berlin, Univ.) C a s s e l .

E. O. Salant, Die Wannekapazital fester aliphatischer Krystalle. II. (I. vgl.
S. 1381.) Der Vf. beschrankt seine in der ersten Mitt. angegebene Formel zur Be
rechnung der mol. Wiirmekapazitat auf aliphat. Verb. aus C, H u. O unter der An- 
nahme, daB in jedcm Falle ein C-Atom zentral gelagert ist. Damit kommt er zu einer 
Formel, die die mittleren molekularen Schwingungen, die Sehwingungen der C-, 
H- u. O-Atome quer zu den Bindungen u. die Schwingungen der letzteren selbst ent- 
halt u. demnach dereń Kenntnis yoraussetzt. Beim Versuch, die Quantengleichungen 
der Warmekapazitat fester Kórper auf aliphat. Verbb. anzuwenden fand der Vf. 
es notwendig, die mittleren Atomschwingungen in allen Richtungen zu benutzen 
u. diese aus der Koref-Lindemannschen Schmelzpunktsformel zu entnehmen. Immer- 
hin sieht er in der Notwendigkeit, mangels anderer Moglichkeiten die Atomschwin
gungen quer zu den Bindungen aus dieser Formel berechnen zu miissen, die Haupt- 
ąuelle fiir die Irrtumer in seinen Berechnungen. Die mittlere Mol.-Frequenz vm laBt 
sich mangels Messungen der elast. Konstanten bezw. der Warmekapazitat bei so 
tiefen Tempp. (20° K), daB die Einsteinfunktionen zu vernachlassigen sind, fur organ. 
Verbb. nur aus der Schmelzpunktsformel (N f.RXST, Theorie des festen Zustandes, 
§ 12) entnehmen, die derVf. durch die Vereinfachung D =  1 in vm =  3,1 • 1012 TS**M~ " 
(T s =  absol. F., M — Mol.-Gew.) abwandelt. Dadurch wird die Debyeformel fur 
alle diejenigen organ. Verbb. verwertbar, dereń Mol.-Gew. u. F. bekannt ist. Fiir 
die Berechnungen sind die charakterist. Frequenzen von C-H, C-C, C-0 u. O-H er- 
forderlich. Sie werden, unter Benutzung der in der Literatur yeroffentliehten Werte

Physik 38. 202—14. Moskau, Univ.) C a s s e l .

112. 157—76. Bristol, Univ.) L e s z y n s k i .
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fur die Absorptionsbanden der einzelnen Bindungen berechnet. Die h »/jfe-Werte 
dieser Bindungen sind ftir C-H: 2115, C-C: 521, C-O: 503, O-H: 4863. Ais funda- 
mentale C-O-Bande sieht Yf. 29 U an, z u denen die Banden 13,32—15,20 fi bezw. 
14,7 u  bezw. 14,7 u. 15,05 u  bezw. 9,1—9,8 U u. 5,8 tU in Beziehung stehen u. so 
C02, Carbonate, Ketone, Ather, Alkohole, Siiuren u. Ester miteinander yerkniipfen. 
Zn bemerken ist, daB ein Anteil der O-H-Bindung an der Warmekapazitat erst ober- 
halb 347° K merkbar wird. Fur das Carboxyl-(OH) in Ameisen- u. Oxalsaure sind 
die mittleren Schwingungen des H-Atoms in allen Richtungen naeh der Koref-Linde- 
mannsehen Formel berechnet. Die mittlere Atomwarme bei konstantem Vol. be
rechnet Vf. aus seinen Gleichungen, dem E., Mol.-Gew. u. den charakterist. Bindungs- 
freąuenzen; fiir die Berechnung bei konstantem Druok <fip) wurde nach der Nernst- 
Lindemann-Formel cs — c B =  cp2-T -A 0/T s (At  =  0,0214) ( N e r n s t  u . tlNDEMANN, 
Ztschr. f. Elektrochem. 17. 817 [1911]) gearbeitet. Die Tabellen m it den beob- 
achteten u. berechneten Werten fiir ćp fiir Glycerin, Glucose, Methyl-, Athyl- u. n-Butyl- 
alkohol, Acełon, Ameisen- u. Oxalsdure zeigen, besonders bei den niedrigsten Tempp., 
bedeutend bessere tJbcreinstimmung ais in der ersten Mitt., jedoch fiir Glycerin, Glucose 
u. Oxalsaure bei hoheren Tempp. schlechtere. LaBt man jedoch die Annahme einer 
besonderen C-Schwingung fallen, so ist die jetzige Formulierung auch fiir diese Tempp. 
giinstiger. (Proc. National Aead. Se. Washington 1 2 . 370— 74.) H a r m s .

Georg Weissenberger, Richard Henke und Fanny Kawenoki, Zur Kenntnis 
binarer Fliissigkeilsgemische. X X II. Sysłeme mit Nitrobenzol und den Ozynitrobenzoleń. 
(XXI. vgl. S. 1612.) Dampfdruckmessungen u. Best. der Mischungswiirmen 
wurden bei 20° yorgenommen fiir die Systeme Nitrobenzol -f- Bzl., CS2, Chlf., CH3OH, 
A., Aceton oder Athylacetat; o-Nitrophenol +  Bzl., CS2, Chlf., A., Aceton oder Athyl- 
acetat; m-Nitrophenol +  CH3OH, A., Aceton oder Athylacetat; p-Nitrophenol +  A., 
Aceton oder Athylacetat. Mischungen der Oxynitrobenzole mit den iibrigen unter 
Nitrobenzol genamiten Fil. lieBen sich wegen zu geringer Lóslichkeit nicht erzielen, 
wie auch mit den angefiihrten Losungsmm. durchaus nicht alle Konzz. zu erreichen 
waren. Die fiir die Systeme mit Nitrobenzol ais Komponentę u. fiir o-Nitrophenol -{- 
Bzl. berechneten van Laarsehen Dampfdruekkurven zeigten von den linearen Werten 
ganz geringe Abweichungen. łlischungswarme u. Dampfdruckdifferenzen verlaufen 
antibat. Der Warmeverbraueh ist zweifellos einer in der Lsg. geleisteten AbstoBungs- 
arbeit, der Warmezuwaehs einem Arbeitsgewinn durch Molekiilattraktion zuzuschreiben. 
Aus einer Tabelle der Dampfdruckkurven der biniiren Systeme ist zu ersehen, daB 
der NO„-Gruppc eine eigene spezif. Wirksamkeit zukommt. Ferner fiihrt die quan- 
titatiye Priifung der Bindungen zu dem Ergebnis, daB diese Wrkg. nicht auf Ver- 
starkung oder Abschwachung bestehender Restfelder am Benzolkern, sondem auf 
ein selbstandiges Restfeld der Nitrogruppe zuriickzufiihren ist, indem die Intensitat 
der Bindung am Phenolhydroxyl stark yerringert wird. Das NO,-Restfeld hat aber 
ganz andere Eigenschaften ais dasjenige der Phenolhydroxylgruppe. Es reagiert 
nur mehr m it dem Sauerstoff der Ketone u. des Carboxylrestes. Jedoch tr itt  es, 
ahnlich wie die Phenolather, in Beziehung zum Chlf. In den Nitrophenolen kon- 
kurrieren beide Restfelder. Im o-Nitrophenol uberwiegt der EinfluB der N 02-Gruppe 
(A.-Kurye + ,  Chlf.-Kurve —). Wegen der raumlich groBeren Entfemung der beiden 
Gruppen im m- u. p-Nitrophenol zeigen diese Verbb. Doppelcharakter. Die Dampf- 
druckerniedrigungen steigen yon der o- uber die p- zur m-Verb., da durch letztere 
Substitution das Gleichgewicht des Benzolkerns am wenigsten gestort wird. Das 
Yalenzzentrum der N 02-Gruppe liegt wahrscheinlich in den beiden Sauerstoffatomen, 
doch kónnte auch am N ein Kraftfeld bestehen. — In den Yerbb. yon Nitrobenzol 
u. o-Nitrophenol mit Essigester uberwiegt die letztere Komponentę stark. Ein Mol. 
Nitrokórper kann durchschnittlich 3 Moll. des Esters festhalten; dagegen yermag 
Aceton wegen seines starken Restfeldes bis zu 3 Moll. Nitrobenzol anzulagern. Bei
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Chlf. ist das Verhaltnis 1 : 1. Aus der nur anfanglich positiyen Dampfdruckkurve 
Nitrobenzol-Essigsaureathylester ist zu schlieBen, daB zuerst Dissoziationseinflusse 
iiberwiegen, doch ist ans der durchweg positiven Kurve der Mischungswarme ersichtlich, 
daB bereits in diesem Gebiete Yerbb. entstehen. Aus der Kurve der Mischungswarme 
Nitrobenzol-A. ist ebenfalls auf geringe Andeutungen einer Mol.-Attraktion zu schlieBen. 
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 3 . 171—79.) H a r m s .

Georg Weissenberger und Fritz Schuster, Zur Kennlnis binarer Fliissigkeits- 
gemische. X X III. Betrachtungen iiber den Dampfdruck. (XXII. vgl. vorst. Ref.) 
Da die Kremann-Dolezalekschc Methode der Ermittlung des Dissoziationsgrades 
von Yerbb. im SehmelzfluB, auf binare Fl.-Gemische ubertragen, nieht befriedigt, 
stellen die Yff. folgende tlberlegungen an. Unmittelbar nach der Mischung, aber 
vor E intritt einer eventuellen Rk., sei in 1 Mol. des binaren Fl.-Gemisches die Mol.- 
Konz. der Komponenten xA +  xB =  1. Die naeh der Rk. A  -j- B (A, B) sieh 
einstellenden Molkonzz. seien a, b, y. Dann ist a -J- b +  y  =  1. Es gelte nun 
J>\ — P \  ■ u u. Pb =  Pa ■ b. Folglich, nach Substitution aus obigen Gleichungen,
V — A  a /P a +  A s/P a -  Die Molkonz. der Yerb. ware also der Summę der reduzierten 
Differenzen gleichzusetzen. Die Werte fiir y  mussen beim Molyt-rhaltnis der Zus. 
der Verb. am gróBten sein, aber unabhangig davon, ivo das Masimum der Abweichungen 
fiir die einzelnen Komponenten liegt. Diese Forderung wird in dem System Chlf.- 
Aceton auch tatsachlich erfiillt. Leichte Asymmetrien der Kurve werden aus der 
Assoziation des Aeetons erklart. Auf die von den Yff. untersuchten biniiren Systeme 
laBt sieh die Formel, wegen des sehr kleinen Dampfdrucks der einen Komponente, 
jedoch nieht anwenden. Fiir die allgemeine Berechnung von y  ist der Totaldruck 
maBgebend, dessen Zerlegung in Partialtensionen von anderen Gesetzen beherrscht 
■wird, ais D o le z a le k  annahm. Die von den Vff. untersuchten Systeme stellen Grenz- 
falle der allgemeinen Gleichungen dar, da sieh Partial- u. Totaldampfdruck iden- 
tifizieren u. die GesetzmaBigkeiten aus dem Partialdruck bereehnet werden konnen. — 
Andererseits ist mit einer Mol.-Assoziation eine Steigerung des Binnendrncks ver- 
bunden, der bei normalem Verh. normaler Komponenten sieh in bezug auf die Mol- 
briiche additiy verhalten soli. Ubertragt man die Methode der Berechnung des 
Binnendrucks auf Gemische, so muB man, da der krit. Druck ein Totaldruck ist, auch 
den Dampfdruck, ohne Riicksicht auf Partialtensionen, ais Totaldruck einsetzen. 
Die starkste Assoziation, die dann zu erwarten ist, wenn die Zus. des Gemisches der- 
jenigen der Mol.-Verb. entspricht, wird den am meisten den theoret. Wert iiber- 
steigenden Binnendruck ergeben u. damit die starkste Erniedrigung des Totaldampf- 
druckes. H at ntm eine Komponente einen sehr kleinen Dampfdruck, so fallen Partial- 
u. Totaldampfdruck prakt. zusammen, so daB aus der Lage der starksten Totaldampf- 
druckemiedrigung auf die Zus. der Yerb. zu schlieBen ist. (Journ. f. prakt. Ch. [2]
1 1 3 . 180—84. Wien, Univ.) H a r m s .

A j .  K olloidchem ie. Capillarchemie.
P. P. von Weimam, Vber die Thomas Grahamsdie Charakłeristik des Kottoid- 

zustandes. Yf. belegt durch Zitate aus G r a h a Ms Werken, daB dieser den Kolloid- 
zustand zwar ais einen besonderen, aber doch sehr allgemein verbreiteten Zustand 
der Materie angesehen hat. (Kolloid-Ztschr. 3 9 . 172 73.) W u r s t e r .

P. P. von Weimam, Studien uber dispersoide SyrUKese des Góldes. III. (H. vgl. 
Kolloid-Ztschr. 3 6 . 1 ; C. 1 9 2 5 . L 2152.) Dispersoide Au-Lsgg. in Glycerin ais Dis- 
persionsmedium lassen sieh infolge der weiten Temperaturgrenzen von -j-290° bis 
—200°, in denen man mit Glycerin arbeiten kann, in besonders groBer Yarietat der 
Farbungen u. Nuaneen herstellen. Die nach der Citrat- u. Tartratmethode hergestellten 
Lsgg. sind sehr stabil u. werden im Gegensatz zu den nach der Phosphormethode her
gestellten von Pilzen nieht zerstort. — Gemischter Mundspeichel eines Menschen



1738 A,. K o i.i .o id c h e m ie . C a p il l a r c h e m ie . 1926. II.

liefert m it stark verd. Au-Salzlsgg. ebenfalls sehr stabile rote dispersoidc Systeme; 
dieso gcben beim Verdunsten ringformige dispergierbare Ndd. von roter Farbę (Abb. 
im Original). Die „Liesegangsehen Ringe beim Verdunsten“ stchen also den „Liese- 
gangsehen Ringeu bei chem. Rkk. in Gallerten“ nicht nacli. Bei langerem Stehcn 
scheiden sich aus den vermittels Speichel erhaltenen Lsgg. voluminose Flocken ab, 
doch bleibt die Farbo der Lsg. rot. (Kolloid-Ztschr. 39. 166—72. Osaka, Univ., Kyoto, 
Techn. Forschungsinst.) W URSTER.

A. Steigmann, Zur KemUnis des kolloidalen Goldoxyduls. Beobachtungen bei der 
Goldtonung photographischer Entmcklungspapicre. Vf. erhielt durch Losen einer 
schwerl. Au-Ag-Legierung in Konigswasser u. Neutralisieren m it Na2C03 eine intensiv 
blaue Lsg. Aus ihrem Verli. vermutet Vf., daC es sich um kolloides Goldoxydul handelt. 
(Chem.-Ztg. 50. 595.) J u n g .

A. B outaric und G. Perreau, Ober die Existenz ziceier instabiler Zonen bei der 
Flockung einiger Suspensionen durch Elektrolyte mit zwei- und dreiwertigen Kationem. 
(Vgl. S. 173.) Vff. untersuchen die Ausflockung von Oummigutt-Solen durch AlCl3. 
Die Kurve fiir die Abhiingigkeit der Flockungszeit eines 0,0435% Sols von der [A1C13] 
zeigt nur zwei voneinander getrennte Gebiete, in denen die Flockung eintritt. Diese 
beiden Gebiete nahern sieli fiir starker konz. Sole mehr u. mehr, bis sie ineinander iiber- 
gehen. Sie verengern sich fur gleiehe Gummigutt-Konzz. mit wachsender Teilchen- 
groBe. Durch Zusatz von II2S 0 lt HCl, KCl, BaCU u. KOII verschieben sieli die beiden 
Zonen in verschiedener, im Original angegebener Weise. Die Flockung von Gummigutt- 
Solen durch Ce-, Crm -, Fem - u. T/j-Salze, sowie die.Flockung von J/asitzsolen durch 
diesclben Salze ergibt ein analoges Bild. (C. r. d. l’Acad. des sciences 183. 205 
bis 207.) LESZYNSKI.

T. M oran, Das Gefrieren ton Gelaline-Gel. Vf. untersucht das Verh. von 12 bis 
40% Gelatine-Gelen beim Frieren u. Auftauen. Aus mkr. Beobachtungen folgt, daB 
bei —3° das Frieren nur von der Oberflache ausgeht, bei stiirkerer Unterkiihlung 
dagegen auch von Zentren im Innern. Vf. miBt dilatometr. (Paraffin ais verdrangte 
FI.) die reversible Volumenanderung beim Frieren u. Auftauen u. bestimmt die Menge 
des frei werdenden Eises. Die Verss. bei —3° fiihren zur Best. des Phasengleichgewiclits 
zwischen Eis u. Gel. Aus der pH-Abhiingigkeit folgt, daC der Betrag des freien W. 
am isoelektr. Punkt am groCten ist. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 112. 30—46. 
Cambridge.) L e s z y n s k i .

Sir W illiam  B. H ardy, Eine mikroslcopische Untersuchung des Frierens von Gelen. 
Im AnschluB an die vorstchende Arbeit gibt Vf. eine eingehendere mkr. Unters. des 
Verh. von Gelatine-Gelen beim Einfrieren. Es sind drei Typen des Einfrierens zu 
unterscheiden: 1. schalenformig, 2. strahlehfórmig u. 3. das Auftreten zahlreicher, 
iiber das ganze Gel zerstreuter, kleiner Krystalle. Der letzte Fali tr itt  stets auf bei 
Gelen unter 2% Gelatinegehalt u. bei —19° bei 15—40% Gelen. Hierbei bestehen 
die Krystalle aus reinem Eis. Bei 2—40% Gelen tr itt  zwischen — 6 u. —13,5° inter- 
mittierendes Einfrieren der 1. oder 2. Art auf. Es entsteht dabei eine feste Lsg. von 
Eis u. Gelatine, die von ca. 0,5 // dieken Membranen aus konz. Gel durchsetzt ist. 
Die nach dem Auftauen beobachtete schwammige Struktur wird nicht durch Eis- 
krystallc, sondern durch die Entmischung der beim Frieren gebildeten festen Lsg. 
hervorgerufcn. Beim Schmelzen von reinen Eiskrystallen wird das W. sogleich vom 
umgebenden Gel ■nieder absorbiert. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 112. 47—61. 
Cambridge.) LESZYNSKI.

Sir W illiam  H ardy und M illicent Nottage, Adhusionsstudien. I. (Vgl. vorst. 
Ref.) Vf. miBt die notwendige Kraft zur momentanen Hebung eines Zylinders von 
einer P latte desselben oder eines anderen Materials, die mit einer der nachfolgenden 
Fil. bedeckt ist: Octan, Athyl-, Butyl-, Undecyl- u. Octylalkohol, Heptyl- u. Capryl- 
iiiure, Cyclohemn, Undecan, Nonadecan, Teirakosan, Methylathylketon, p-Cymol,
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Acetophenon, Cyclohezanon, {l,3)-Methylcydohexanon, (l,4)-Methylcj/clohexanon, Benzyl- 
alkóhol, (1,2)-Methylcydohexanol, m-Kresol, Cariacrol, Cyclohexanol, Glykol u. Glycerin. 
Ais Materiał fiir Zylinder u. Platte wurden Stahl, Kupfcr u. Glas yerwandt. Um 
vergleichbare Werte zu erhalten, wurde die Messung erst dann vorgenommcn, wenn 
der Druck zwischen Zylinder u. Platte im Gleichgewieht mit dem Lesliedruck stand. 
Die zur Brreiehung dieses Gleichgewichts notwendige Zeit kann durch Hebung bezw. 
Senkung des Zylinders in der Fl. oder durch Orientierung der Fl.-Moll. bedingt crklart 
werden. Die erhaltenen Werte sind eine Funktion der chem. Zus. der Fl. u. der festen 
Korper, des Drucks zwischen Zylinder u. Platte u. der Temp. Fur die Reihe der n. 
Alkohole 11. fiir die der n. Paraffine steigen die Werte linear mit dem Mol.-Gew. 
(Proc. Royal Soc. London Serie A. 1 1 2 . 62—75.) L e s z y n s k i .

Sam Lenher, Die Adsorption von Wasserdampf auf einer ebenen Oberfldche ron 
geschmolzenem (Juan. Die isosleren Adsorptionswarmen von Wasser an Quarz und 
Platin. (Vgl. L e n h e r  u. M c H a ff ie , Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 1559; C. 1 9 2 6 . 
I. 330.) Vf. bestimmt die Adsorption yon W.-Dampf an einer sorgfaltig gereinigten 
Oberflache von geschmolzenem Quarz nahe beim Siittigungsdruck bei Tempp. von
290,8—313° absol. nach der friiher beschriebenen Methode u. berechneto die die Ad
sorption begleitende Abnahme der freien Energie. Die Adsorption wird erst nahe 
beim Siittigungsdruck erheblich, sie steigt, wenn Druck u. Temp. gleichzeitig wachsen. 
Wird fiir gleiche Tempp. die Dicke ■& der adsorbierten Schicht gegen den Druck p 
aufgetragen, so sehneiden die Kurven die p-Achse; d. h. fiir jede Temp. existiert ein 
bestimmter Druck, unter dem diese Art der Adsorption nicht mehr eintritt. Vf. nimmt 
an, daB auf einer vollkommen W.-freien Oberflache bei sehr geringem Druck mit 
wachsendem p  erst eine unimolckulare ,,Gasschicht“ cntsteht, die sieh bei einem 
bestimmten p-Wert verfliissigt — {} wachst dann bei konstantem p  — ; nach Be- 
endigung dieses Vorganges erfolgt das in der yorliegenden Mitt. gemessene Steigen 
yon {} mit p. Die nach der Gleichung L$ — Ii T2 d log p$ /d T  (pa =  Gleichgcwichts- 
druck bei T° fiir {} adsorbierte Molekelschichten) fiir yerschiedene Werte yon & u. T  
berechnete isostere molekularc Adsorptionswarme L,y yon W.-Dampf bei konstantem 
Druck ergibt sich an Quarz u . an P t  (vg l. L e n h e r  u. Mc H a f f ie ,  1. c.) =  9000 bis 
11000 cal pro Mol., d. h. nahe der Kondensationswarme, entsprechend dem liohcn 
Gleichgewichtsdruck der multimolekularen W.-Filme; die Adsorptionswarme der 
unimolekularen primaren Schicht ist wahrscheinlich bedeutend groCer. (Journ. Chem. 
Soc. London 1 9 2 6 . 1785—92. London, Univ.) K r u g e r .

Andre Charriou, Erperimentaluntersuchungen iiber die Adsorption geloster KOrper. 
I. Mitt. Untersuchung einiger Adsorptionserscheinungen. Deckt sich zum Teil inhalt- 
lich mit friiheren Jlitteilungen (ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 1 7 6 . 679. 1 7 9 . 206; 
C. 1 9 2 3 . II. 1098. 1 9 2 4 . II. 1505). Nachzutragen ist die Vorschrift zur Fallung von 
Sesquioxyden bei Gg^v. yon Ca- oder Mg-Salzen: Man fallt Fe u. Al aus salpetersaurer 
Lsg. in Ggw. yon NH4N 03 durch moglichst wenig NH3, trocknet den Nd. bei 150° 
u . wascht mit sd. W. aus. (Journ. de Chim. physique 2 3 . 621—47.) B i k e r j i a n .

Albert Sprague Coolidge, Die Deutung von AdsorpUonsisothermen und -isosteren. 
(Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 596; C. 1 9 2 4 . I. 2674.) Bei Adsorptionen wird 
die Sattigung immer ganz plótzlich erreicht, so daC man daraus auf das Erscheinen 
einer neuen Phase schlieBen kann. Diese Deutung weicht indessen yon den meisten 
Adsorptionstheorien ab. Vf. findet, daC die Theorie der „Capillarkondensation“ den 
Beobaehtungen nicht gerecht wird, im besonderen sind die nach ihr zu erwartenden 
Temperaturkoeffizienten yiel groBer ais die beobachteten. Es muB daher angenommen 
werden, dafi alle adsorbierten Moll. direkt yom Adsorbens angezogen werden. Die in den 
Adsorptionsisothermen bei der Sattigung auftretenden Bruche werden dadurch erklart, 
daB die Krafte, welche stetige Funktionen der Entfernung sind, trotzdem Potentialo 
erzeugen, die unstetige Fiinktionen des Vol. sind, das yom adsorbierten Gas ein-
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genommen wird. Fcrner wird die thermodynam. Beziehung zwischen Adsorptions- 
warme u. der Neigung der Isosteren diskutiert. Die gegen die Gleichung von CLAUSIUS 
u. C l a p e y r o n  erhobenen Einwande erweisen sich naeh experimenteller Priifung 
ais ungiiitig. Die Gleichung gilt innerhalb weniger % . Die gefundenen Abweichungen 
werden durch den EinfluB der Ggw. von Luft bei den Warmemessungen erklart. Naeh 
Ansicht des Vf. ist die friihere Auffassung der Adsorptionswarme ais Kompressions- 
warme (vgl. Lamb u . C o o l i d g e ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1146; C. 1920. III. 
682) im allgemeinen doch nicht riehtig; sie kann mir fiir cin gesatt. System gultig 
sein. Fiir ein ungesatt. System stellt die Verdampfungswarme im wesentlichen die 
Arbeit, die durch die Anziehung des Adsorbens geleistet wird, plus der gewohnlichen 
latenten Kondensationswaime dar. — Fiir eine adsorbierte FI. muB man annehmen, 
daB sich ihr Zustand fundamental geandert hat wie im Fali der gewohnlichen Lsgg. 
Es werden die Vorteile bei der Behandlung der Adsorption ais spczielle Art von Lsg. 
behandelt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1795—1814. Cambridge [Mass.], Harvard 
Coli.) J o s e p h y .

S. Liepatoff, Zwr Lehre der Adsorption. IV. Sorptio7iserscheinungen und chemiscke 
Yorgdnge. (III. ygl. S. 363.) Verss. des Vf. mit 3 Sorbenten, Starkę, Nitroalizarin 
u. MnO, gegeniiber Sauren (HC1, H 2S04, CH3COOH), Basen (NaOH, KOH, 
Ba(OH)2) u. Salzen (Cu[CH3COO]2, CuCl2, KC1, BaCl2) fiihren zu einer rein chem., 
nieht mechan. Erklarung der Sorptionserscheinungen u. ihrer GesetzmiiBigkoiten. 
Jc  naeh ihrer Natur verhalten sich die Sorbenten verschieden zu Elektrolytlsgg: so 
sorbiert Mn02-Gel freie Basen u. Basen aus Salzen mit organ, oder anorgan. Anion, 
wahrend die Sauren mit ihm Verbb. von konstanter Zus. geben. N 02-Alizarin sorbiert 
nur Basen aus Salzen mit organ. Anion, aber keine Sauren u. Salze starker anorgan. 
Sauren, wahrend Basen Yerbb. mit ihm bilden. Starkę sorbiert nur Laugen, keine
Sauren u. Salze. Die Sorptionsgesehwindigkeit ist vom Losungsm., der Yerteilung
des Adsorbenten u. von der Temp. abliangig. Erhóhtes Dispergieren des Sorbenten 
vergróBert die Sorption, ebenso Temp.-Erhohung. Die Sorptionsgesehwindigkeit ist 
eine Diffusionsgeschwindigkeit u. es ist demnach die Sorptionsldnetik mit der Diffusious- 
theorie von N e r n s t  z u  erklaren. Die Basensoiption aus Salzen ist ais eine Basen- 
vertcilung zwischen 2 Sauren, namlich dem Sorbenten u. der in Lsg. bleibenden Saure

1 M
anzusehen. Yf. leitet eine Sorptionsgleiehung W K  — — In — -----—— ab, dereńCq J\1 r r Cj
Bichtigkeit durch die beschriebenen Yerss. u. durch Vergleich mit Experimenten
anderer Forscher gepriift u. bewiesen wird. (Kolloid-Ztschr. 39. 127-—40. Moskau, 
Fabrik vorm. E. Z uN D E L .) W u r s t e r .

J. Huebner und K. Venkataraman, Das Verhalten von verschiedemn Starken 
gegeniiber Farbstoffen und Jod. I. Vff. untersuehen Mais-, Reis-, Kartoffel-, Sago-, 
Tapioka- u. Weizenstarke auf ihr Verh. gegen Farbstoffe. Eine Priifung auf EiweiB 
ergibt, daB Mais- u. Reisstarke mit MlLLONS Reagens deutlich EiweiB zeigen, K ar
toffel-, Sago- u. Weizenstarke nur Spuren, wahrend Tapioka kein EiweiB enthalten. 
Sie bestimmen ferner den Feuchtigkeits- u. Asehengehalt u. den Alkalitatsgrad der 
letzteren. Dieser ist besonders bei der Mais- u. Reisstarke hoch (2,43 u. 4,99%). 
Zur Best. des Farbstoffs wurde fiir die verdiinnten Lsgg. die colorimetr. Methode, 
fur die starkeren (1 g im Liter) die Titanelilorid-, fiir Indigocarmin die Permanganat- 
titrationsmethode benutzt. Bei den Yerss. wurde eine bestimmte Menge Starkę mit 
200—250 ccm einer 0,02%ig- Farbstofflsg. geschiittelt, 24 Stdn. absitzen gelassen 
u. der Farbstoffgehalt der iiberstehenden Lsg. bestimmt. Ferner wurde die Echtheit 
der gefarbten Starken u. das Masimum der Absorption von bas. u. sauren Farbstoffen 
bestimmt. Es wurde weiter das Verh. des Methylenblaus zu den Yersehiedenen Starken, 
der EinfluB von Salzen u. die Absorption aus Gemischen von W. u. A. untersucht. 
Aus den Yerss. geht hervor, daB die untersuchten Starken groBere Mengen bas. Farb-
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stoff ais saure u. substantive Farbstoffe absorbieren. Der Verlauf der Absorption 
ist aus zahlreichen Kurven crsichtlich. Zum SohluC besprcchen Vff. noch Verss. 
uber die Absorption von anorgan. Salzcn u. Tannin dureh Starkę u. uber das Verh. 
von Inulin zu Farbstoffen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 110—21.) B r a u n s .

A. Fodor, Die Auflósun-g der Silbermicellen dureh Wasserstoffperozyd. Ein Beitrag 
zur Kenntnis der adsorpliven Bindungen der astóchiomelrischen Verbindungen bei Silber- 
solen und Niedersckldgen. Vf. hat bei seinen Verss. gefunden, daB nieht nur Silber- 
sole sieh dureh Peroxyd auflosen lassen, sondern auch grobdisperses, z. B. naeh der 
Methode von C a r e y -L e a  mit Scignettesalz u. FeS04 gewonnenes Ag. Bei einem naeh 
der Dextrinmethodc gewonncnen Sol lósen sieh die weniger grobdispersen Teilehen 
auf Zusatz von mit BaC03 entsauertem H20 2 auf, wahrend sieh die gróberen Teilehen 
erst auf Zusatz von Ammoniak oder Sauren, z. B. Leuein auflosen. Die Erklarung 
findet Vf. in der primaren Oxydation der Silbermicellen zu AgOH, das sieh dann sekundar 
in Saure auflost. Diese kann naeh 3 Móglichkeiten dargeboten werden: 1 . die Saure 
ist adsorptiy an der Oberflache der Ag-Teilchen gebunden. Wenn z. B. naeh der Dextrin- 
methode gewonnenes dialysiertes Ag-Sol mit saurem H 20 2 versetzt wird, so hellt es 
sieh unter Oa-Entwicklung auf. Beim Eindampfen erlialt man ein hochlichtempfindliches 
Silbersalz. Das Sol ist negativ geladen, was Vf. dem Anion einer „Dextrinsaurt“, 
dio bei der Darst. des Sols aus dcm Dextrin gebildet wurde, zuschreibt. Diese bringt 
das intermediar gebildete AgOH in Lósung. Bei einem Seignettesalz-FeS04-Sol lost 
sieh die feindisperse Fraktion auf Zusatz von entsauertem H 20 2, die grobdisperse 
erst auf Zusatz von Saure auf. Vf. nimmt an, daB die feine Fraktion reicher an ad- 
sorbierter Saure ist ais dio grobere. Infolge der groBeren Adsorptionsaffinitat des 
H ’-Ions einer Saure gegenuber der ilires Anions muB eine solche Suspension kathod. 
wandern, was aueh zutrifft. — 2. Die Saure befindet sieh auf der Oberflache eines 
zweiten Kolloids, dessen Lsg. dem Ag-Sol zugesetzt wird. Fugt man zu einem Ag-Sol, 
das mit H 20 2 sieh nieht aufhellt, Eisenhydroxydsol, so tr itt  Aufhellung ein unter B. 
eines Fe u. Ag enthaltenden Nd. ein. Die Rolle der fremdadsorbierten Saure ist in 
diesem Fali noch nieht erklarbar. — 3. Die Saure wird der Lsg. zugesetzt. Es geniigen 
schon sehr schwache Sauren, z. B. Benzaldehyd mit Spuren Benzoesaure, um Auf
hellung heryorzurufen. Der Untersehied im Verh. der fein- u. grobdispersen Partikel 
liegt also in der Menge der adsorbierten Sauremenge, die nur bei den feinen Teilehen 
zur Auflósung ausreichen. Da der Ag-Gehalt dieser ca. 95% betragt, muB die adsorbierte 
Saure ein niederes Mol.-Gew. haben, wofiir nur die bei der Entsauerung des H20 2 von 
der Lsg. absorbierte C02 in Frage kommt. Vf. zieht aus seinen Verss. den SchluB, 
daB das dialysierte Ag-Sol keine freie adsorbierte Saure, sondern nur das Salz einer 
solchen enthalt, die dann dureh Zusatz fremder Saure in Freiheit gesetzt wird u. eine 
das Ag-Salz der organ. Saure enthaltende Lsg. liefert. (Kolloid-Ztschr. 39. 173—78. 
Jerusalem, Ilebr. Univ.) WURSTEE.

B. Anorganische Chemie.
Erie John Baxter Willey und Erie Keightley Rideal, Uber aldiven Slickstoff.

I. Mitt. Seine Natur und Bildungswarme. Vff. stellen dureh Einw. starker elektr. 
Entladungcn akt. Sticksłoff her u. bestimmen seinen Energieinhalt naeh 2 Methoden.
1. Akt. Stickstoff u. NO werden zusammen in ein Calorimeter u. dann in ein mit Glas- 
wolle gefiilltes, von fl. Luft umgebenes U-Rohr geleitet u. die an das Calorimeter ab- 
gegebene Warme sowie die gleichzeitig im L-Rohr gebildete Menge N 02 bestimmt. Die 
Rk. yerlauft wahrscheinlich in folgenden Stufen (I) N2 (akt.) +  N O ----y  NO (akt.) +  N2,
(II) NO (akt.) +  N O ---- ->-N, +  0 2 +  E +  43120 cal (E =  Aktivierungswarme des N2);
(III) 2NO +  0 2 ----y  2N 02; (I) u. (II) yerlaufen im Calorimeter, (III) erst im U-Robr.
Es ergibt sieh E  =  43800 cal pro Mol. 2. Der akt, Stickstoff wird im Calorimeter

VIII. 2. 114
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s ta tt mit NO mit Luft zusammcngebraeht. Dann ist A DJA i).. =  (E -f- 43120)/E  
(#i =  Temperaturerhohung beim Ubergang des akt. Stiokstoffs in die aquivalente 
Menge N 02; [}2 =  Temperaturerhohung beim katalyt. Zerfall in Ggw. von 0 2). Vff, 
finden E — 41200 cal pro Mol. — Vff. schlieBen, daB akt. Stiekstoff aus mctastabilen 
Moll., dic auf ca. 2 V. angcregt sind, besteht. Das Auftreten einiger Banden mit 
Kópfcn bei hoheren Energieniveaus im Spektrum des akt. Stickstoffs wird auf bi- u. 
multimolekulare ZusammonstoBe zwischen angeregten Moll. zuruckgcfiihrt. Der 
Zerfall des akt. Stickstoffs crfolgt wahrscheinlich nach dem Schema

2N2 (akt.) +  N2---- ->- 3NS.
Dic Annahme, daB der Energieinhalt des akt. Stickstoffs zwischen 40000 u. 90000 cal 
pro Mol liegt, wird durch Zusammenstellung der Aktivierungsenergien von Stoffen 
(NH3, 0 2, J j ,  NO, H2), die seine Fluorescenz auslóschen, aber sich nicht mit ihm zu 
merklich exothermen Verbb. vereinigen, gestutzt. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 
1804—12. Cambridge, Lab. of Physical Chemistry.) K r u g e r .

E. Briner, Ch. Meiner und A. Rothen, Versuche iiber die thermische Zersetzung 
des N 20  und des NO. (Journ. de Chim. physiąue 23. 609—20. — C. 1926. I. 1625.
II. 368.) E n s z l i n .

Alfons Klemenc und Alfred Nagel, Zur Kenntnis der Salpetersaure. III . Die 
Parłialdrucke wdpriger Salpetersdurelósungen bei 12,5 und 30°. — Einige Tensionen 
der Salzsaure bei 12,5°. (II. vgl. S. 1377.) Mit Verwendung der Messungsergebnisse 
von F. Molisch, R. Stroschneider u. R. Fischmann. Vff. messen die Tensionen 
nach der dynam. Methode, indem sie eine gemessene Menge N2 durch die wss. Lsg. 
hindurchleiten. Die mitgefuhrtc Salpetersaure wurde in Laugc absorbiert, u. die To tal- 
gewichtszunahme des AbsorptionsgefaBes ergab in einfacher Weise dann die Wasscr- 
tension. Der App. ist im Original eingehend beschrieben u. gezeichnet. Die Konz. 
der H N 03-Lsg. wurde zwischen 1,52-n. u. 16,35-n. variiert. Die Ergcbnisse sind tabcllar. 
angegeben. Eine 1,00-n. IIN 0 3 zeigtc bei 12,5° prakt. auch nach dem Durchsenden 
von mehr ais 801N2 keine PiiNOs-Tension. Die Wassertension pn2o =  10,44 ( i  0,04) mm. 
Bei 30° zeigte eine 1,00-n. H N 03 nach Durchleiten von 40 1 N2 keine Sauretension. 
PHsO — 30,72 mm. Zuin Vergleich bestimmen Vff. auch die Tensionen von 1,95 bis 
6,34-n. HCl bei 12,5°. Die Salzsaure, die bei hoheren Konzz. einen viel groBeren Saure- 
partialdruek besitzt ais die Salpetersaure gleicher Normalitat, verhalt sich in verdiinn- 
terer Lsg. entgegengesetzt. HCl erreicht friiher den „Nulhvert“ der Pnci-Tension 
ais die H N 03 den der PHNO.r ^ension. Aus diesem Verh. wird geschlossen, dafi von
4,8-n. abwarts in wss. Lsg. bei 12,5° HCl lóslicher ist ais H N 03, oberhalb 4,8-n. ist 
HN 03 lóslicher. In 4,8-n. Lsg. haben bei 12,5° H N 03 u. HCl numer, den gleichen 
Saurepartialdruck von 2,10 (J; 0,3)-10-2 mm Hg. Dieser Unterschicd im Verh. beider 
Sauren wird auf die B. der Hydrate der Salpetersaure zuruckgefiihrt. Von den Hydraten 
wird durch die Dampfdruekkurve nur das 2-Hydrat bei etwa 14-n. durch ein rapides 
Ansteigcn angezeigt. Bei 18-n. ist das Monohydrat kaum noch deutlich bemerkbar. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 155. 257—68. Wien, Univ.) JOSEPHY.

Alexander Smith Russell, Derek Curtis Evans und Sydney William Rowell, 
Die JReihenfolge der Entfemung von Mangan, Chrom, Eisen, Kobalt und Nickel aus 
Amalgamen. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 2221; C. 1926 .1. 1459.) Vff. stellen 
l° /o ig . Amalgame von Zn, Cd, Tl, Sn, Pb, Bi, Mn, Cr, Fe, Co, N i u. Cu ller u. be- 
stimmen die Reihenfolge, in der die Metalle durch Oxydationsmittel aus dem Amalgam 
entfem t werden, indem sie Mischungen je zweier Amalgame mit einer oxyd. Lsg. 
(Vio'n - KMnOj, Vi0-n. Fe2(S04)3 bezw. 1/10-n. U 0 2(N03)2 in 2-n. H 2S04) schutteln u. 
die erlialtene Lsg. auf die beiden Metalle qualitativ priifen. Mn wurde bei 24-std. 
Elektrolyse (Hg-Kathode) einer JInCl2-Lsg. (125 ecni), zu der 6 Tropfen konz. HCl u. 
5 ccm A. zugesetzt worden waren, quantitativ ais Amalgam erhalten; Spuren von Zn 
verhindern die Oxydation von Mn- u. Cr-Amalgam durch Luft. Die Reihenfolge, in
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der die Metalle durch die KMnO.,-Lsg. cntfcrnt werden, ist: Zn, Cd, Mn, Tl, Sn,
Pb, Cu, Cr, Fe, Bi, Co, Hg u. Ni; bei der FcjfSO^-Łsg. erscheinen Sn u. Pb 
gleichzeitig; im iibrigen ist die Rcihenfolge bei allen Oxydationsmitteln dieselbe. 
Verss. mit den Amalgamen von Zn, Cd, Mn, Tl, Sn, Pb, Cu, Fe u. Bi u. 1/10-n. 
Lsgg. von CrVI, Vv, Cu", Ti!V, Sn'1 bei Ggw. von 2-n. H 2S04 bestutigen, daB 
keine Anomalien auftreten; kein Amalgam reduziert ein im allgemeinen schwerer 
reduzierbares łon vor einem leiehter reduzierbaren. Vergleich der beobaehteten 
Reihenfolgc m it der Reihe. der Normalpotentiale zeigt, daB in Hg Mn, Cr, Fe, Co u. Ni, 
d. h. die Metalle, die im freien Zustand Passivitiitscrscheinungen goben, nach der 
edlen Seite verschoben sind; ihre Stellung zueinander ist dieselbe. Vff. nehmen an, 
daB die Passivitat eine fundamentale, durch die Elektronenstruktur bedingte Eigen- 
schaft des Atoms ist u. die B. von Oxydfilmen u. dgl. hóchstens sekundiir eine Rolie 
spielt. Passivein Mn, Cr, Fe, Co, Ni wird die Klektronenverteilung 2, 8, *—11,1 
(x — Atomnummer) in den 1-, 2-, 3- u. 4-Quantenringen zugeschrieben, gegeniibcr 
der Yerteilung 2, 8, x—12,2 bei den akt. Metallen. Die Tatsache, daB die Differenz 
der Normalpotentiale im akt. u. passiven Zustand von derselben GróBenordnung ist — 
scheinbar regelmaBiges Ansteigen von den uncdleren zu den edleren Metallen — laBt 
schlieaen, daB die zur Umwandlung in den akt. Zustand, d. h. zur Uberfiihrung eines 
Elektrons aus dem 3- inden 4- Quantenring erforderliclio Arbeit anniihernd dieselbe ist. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 1872—81. Oxford, Christ Church, Dr. L e e s  Lab.) K r.

Alexander Smith Russell und Sydney William Rowell, Die Stellung von 
Wolfram und Mólyhdań in der' Normalpotentialreihe. (Vgl. vorst. Ref.) Beim Schiitteln 
einer wss. Lsg. von 10 mg Natriumwolframat (78% W 03) mit 200 g l% ig. Zn-Amalgam 
u. 50 ccm 2-n. H2S04 werden geringe Mengen W auf dem Amalgam abgesehieden; 
die Ggw. des W gibt sich durch Beschleunigung der H 2-Entw. zu erkennen. Diese 
Rk. — 30 Sek. langes Schiitteln einer W-haltigen, an H 2S04 2-n. Lsg. mit l% ig. 
Zn-Amalgam, AusgieBen in eine Schale u. nach 1 Min. Vergleich der Menge der Gas- 
blasen an der Amalgamoberflache mit derjenigen bei einem Kontrollvers. ohne W — 
kann zum qualitativen Nachweis von W dienen; Empfindlicbkeit 10-4 g W in 200 ccm; 
Mo, Au u. die Platinmetalle storen. Durch Elcktrolyse nach der von S m it h  (Eleetro- 
analysis 1919. 172) fiir Mo angegebenen Methode, werden unwagbare, aber an der 
katalyt. Wrkg. festzustellende Mengen W abgesehieden. Vff. untersuchen die katalyt. 
Wrkg. von in l% ig. Zn-Amalgam gel. Cu, Fe, Co, Mn, Pd, Cr, Pt, Mo, W auf dio
Rk. 2 H ---- y  / / ,  in verschiedenen Sauren, indem sie die minimale Saurekonz. ermitteln,
bei der 30 Sek. nach AufgieBen auf das Amalgam Gasblasen sichtbar sind; Cr, Pt, 
Mo u. W sind am wirksamsten u. untereinander fast gleich. Die Loslichkeit von Cr, 
Mn, Co in Hg bei 15° betragt 1—5 g auf 105 g Hg. diejenige von Mo u. W ist noch viel 
geringer. Mo kann iihnlich wie W auf Zn-Amalgam abgesehieden werden (Schiitteln 
einer Lsg. von 10 mg Natriummolybdat mit 200 g l% ig. Zn-Amalgam u. 50 ccm 
2-n. H 2SOj), ferner elektrolyt. aus saurer Lsg. mit Hg-Kathode. Die Stellung von W 
u. Mo in der Potentialreihe wird nach 2 Verff. bestimmt. 1. Durch Best. des am 
wenigsten reaktionsfahigen Metalles, auf dem W bezw. Mo abgesehieden werden kann, 
wenn ein Amalgam des Metalls mit der Lsg. einer W- bezw. Mo-Verb. geschiittelt wird;
2. durch Best. der Reihenfolge in bezug auf Metalle von bekanntem Normalpotential, 
in der W bezw. Mo durch Óxydationsmittel aus ihren Amalgamen entfemt werden. 
Es ergibt sich: W zwischen Bi u. Hg, Mo etwas edlcr ais Hg. Dieser edlc Zustand 
beider Metalle ais Elemente u. ais Ionen ist der n. Zahlreiche Griinde sprechen dafur, 
daB W u. Mo ais Elemente u. vielleicht auch ais Ionen auch in einer aktiveren Form 
auftreten konnen. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 1881—92. Oxford, Christ Church, 
Dr. L e e s  Lab.) K r u g e r .

Heinz Muller und Albert James Bradley, Kupferhydrid und seinc Krystall- 
struktnr. Vff. stel len ziemlich reines Kupferhydrid, CuH (Cu: H =  1: 0,97) nach

114*
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folgendem Verf. her: 3 g  CuSO., • 5H20  werden in 100 ccm 0 2-freiem W. gel., Gg 
30%ig- H ,P 0 2 zugesetzt, in einer H2-Atmosphare langsam auf 50—55° erhitzt u. nach 
der B. des braunen Hydrids mit Eiswnsser gekiihlt; Abfiltrieren, Waschen (mit W., 
A. u. A.) u. Trooknen in H2-Atmosphare; Ausbeute sehlecht. Das CuH zers. sieh an 
der Luft u. im evakuierten Exsiccator spontan. Rontgenograph. Unters. nach der 
Debyeschen Methode ergab bei den reinsten Praparaten nur ein der Atomanordnung 
des Hydrids entspreeliendfes Spektrum, wahrend nach W URTZ (C. r. d. 1'Acad. des 
sciences 1 8 . 702 [1844]) hergestellte Prodd. (°/0 H =  1,0—1,3) auBerdem die Cu-Linien 
liefertcn. Das Gitter des Cu im CuH kann ais dasjenige hexagonal dicht gepackter 
Kugeln angesehen werden, die um 2,2% in der Richtung der c-Achse komprimiert 
sind; Achsenverlialtnis 1,59—1,60; Seitenlange des Elementarrhombus 2,89A.; D. 6,38; 
der T o n  einem H-Atom eingenommene Raum betragt 5,1 A.3. Bei der Elektrolyse 
von 1/20—7ioo"n- CuS04-Lsgg. u. Pt-Kathode wurden ca. 25% CuH erhaltcn; die 
hydridreichsten Prodd. sind schwarz; schon schwaehe Oxydationsmittel, z. B. NH4N 03, 
verhindern die elektrolyt. B. von CuH. — Das von B a r t l e t t  u . M e r r i l l  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 1 7 . 185 [1895]) besehriebene CuH2 ist wahrscheinlich ein Gemisch 
von feinverteiltem Cu u. Cu20 ; rontgenograph. Unterss. der nach ihren Angaben 
durch Red. yon CuO u. CuS04 mit H 3P 0 2 bezw. von CuO mit H 2 gewonnenen Praparate 
ergaben die Cuprit- u. die Cu-Linien bezw. nur letztere. Durch vorsichtige Red. von 
CuO mit H3P 0 2 bei 50—70° laBt sieh reines Cu20  herstellen. (Journ. Chem. Soc. 
London 1 9 2 6 . 1669—73. Manchester, Univ.) K r u g e r .

George Fowles, Untersuchung der basischen Kupfersulfale. Vf. untersucht die 
aus CuS04-Lsgg. durch Hydrolyse oder Einw. von Basen gebildeten bas. Cu-Sulfate u. 
weist die Existenz folgender definierter Yerbb. nach: CuSOt -2Cv{OH),, (Antlerit), 
Cu504-3Cu(0fl)2 (Brochantit), .5CuSOi -0Cu{OH)„-2H2O, 2Cu,S0t -Cu(0H)2-4H20, 
2CuSOt -3Cu(OH)2. — Durch kurzes Sicden von CuS04-Lsgg. wird das Salz, 5CuS04- 
.9Cu(0H)2-2H20 , erhaltcn; heli blaugriin, mikrokrystallin; unl. u. bestandig in W. 
Bei Entfernung der hydrolyt. abgespaltenen Saure aus der CuS04-Lsg. durch Zusatz 
von N aN 02 oder Chinolin entsteht das Salz in reichlicher Menge; seine Zus. ist von 
der CuS04-Konz. in weiten Grenzen unabhiingig u. wird durch Extraktion mit v »  -n. 
H 2S04 nieht- verandert; durch langeres Kochen mit starker CuS04-Lsg. geht es in 
die Yerb. CuS04-2Cu(0H)2 uber. — CuS04-2Cu(0H)2 ist das Endprod. der Hj’drolyse 
ungesatt. CuS04-Lsgg.; heli blaugriin, mikrokrystallin; unl. u. bestandig in W., 
bestandig in h. starker CuS04-Lsg. Es bildet sieh ferner bei langerem Erhitzen von CuO 
in starken CuS04-Lsgg. auf 50° oder durch sehr langc Einw. von starker CuS04-Lsg. 
auf CuO in der Kalte, sowie stets bei der Rk. zwisehen CuS04 u. 1. Basen, wenn ersteres 
im tlberschufl, d. h. die Lsg. sauer ist. Nachrechnen der Daten von Y o u n g  u. S t e r n  
(Joiurn. Americ. Chem. Soc. 38. 1947; C. 1 9 1 7 . I. 166) u. Wiederholung ihrer Verss. 
bei 50° zeigt, daB bei ihnen die feste Phase stets CuSO,-2Cu(OH)2 war. — Bei der 
Hydrolyse von gesatt. sd. CuS04-Lsgg. (104°) in Ggw. von festem CuS04 fallt das 
noch nieht besehriebene, nur in einem kleinen Bereich von Temp. u. Konz. bestandige 
Salz, 2CuS04-Cu(0H)2-4H20, aus; griine rhomb. Tafeln; durch ein k. Gemisch von 
Glycerin u. Methylalkohol nieht yerandert, durch k. W. (bis 40°) im Sinne der Gleichung 
3[2CuS04-Cu(0H)2] =  CuS04-3Cu(0H)2 +  5CuS04 zers.; m it h. W. (95°) entstehen 
weniger bas. Prodd. — Der durch Cu(OH)2 aus uberschiissiger CuS04-Lsg. abgeschiedene 
Nd. ist ein Gemisch von CuS04-3Cu(0H)2 mit etwas CuS04-2Cu(0H)2. Die ver- 
schiedenen Ergebnisse m it CuO u. Cu(OH)2 sind auf dereń versehiedene Loslichkeit 
zuruckzufiihren. CuS04-3Cu(0H )2 ist metastabil u. tr itt  in verschiedenen Formen 
auf; die durch Fallung in der Hitze erhaltene, hellgriine, mikrokrystalline Form ist 
auBerordentlich bestandig, kann aber durch 24-std. Kochen mit starker CuS04-Lsg. 
yollstandig in CuS04-2Cu(0H)2 iibergefuiirt werden. Bei Zusatz von Cu(OH)2 zu 
CuS04-Lsg. rerlaufen wahrscheinlich folgende Rkk. nebeneinander: Neutralisation
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der hydrolyt. abgespaltenen Saure unter Fallung von CuSO.,-2Cu(OH)2; direkte Ver- 
einigung zu CuS04-3Cu(0H)2; Umwandlung beider Salzc in weniger 1. u. weniger 
reaktionsfahige Formen; Ubergang von CuS04-3Cu(0H)2 in CuS04-2Cu(0H)2 unter 
Wrkg. des CuS04. Die B . von CuS04-3Cu(0H)2 wird durch niedrige CuS04-Konzz. u. 
niedrige Temp., diejenige von CuS04-2Cu(0H)2 durch hohe Konz. u. hohe Temp. 
begunstigt. Durch Behandlung von Cu(OH)2 mit k. gesatt. (NH4)2S04-Lsg. erhielt Vf. 
ausschlieBlich blaugrtines, hydrat. CuS04-3Cu(0H),, das nach Erhitzen auf 160° griin, 
frei von Krystallwasser u. mit dem Minerał Brochantil ident. ist. Die Behauptung von 
B r i t t o n  (Journ. Chem. Soc. London 127. 2796; C. 1926.1. 2425) u. B e l l  u . M u r p i iy  
(S. 1004), daB CuS04-3Cu(0II)2 das einzige bei ihren Bedingungen bestandigc Salz ist, 
beruht darauf, daB das Gleichgewicht nicht erreicht u. die Existenz von 2CuS04- 
Cu(OH)2 nicht beachtet wurde. — Wird zu uberschiissiger, k. gesatt. CuS04-Lsg. 
NaN02 u. Hamstoff zugesetzt, so entsteht nach einigen Tagen bei gewohnlicher Temp. 
oder nach einigen Stdn. bei 30° S e b a t i e r s  Salz (C. r. d. 1’Acad. des sciences 125. 101 
[1897]), 2CuS04-3Cu(0H)2; hellblau, in k. starker CuS04-Lsg. bestandig; fast unl. 
in einem Gemisch gleicher Teile von Glycerin u. Methylalkohol; durch W. in CuS04, 
CuS04-2Cu(0H)2 u . CuS04-3Cu(0H)2 zers. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1845 
bis 58. Hammersmith, La tym er Upper School.) K r u g e r .

W. Ipatjew und A. Andrejewski, Verdrangung des Platins durch Wasserstoff 
unter hohem Druck. (Vgl. I p a t i e w , S. 1624.) Wss. PtClt-Lsgg. werden durch H2 unter 
Druck zum Pt-Metall reduziert. Die reduzierte Menge nimmt zu mit steigender Yerd. 
(30—3% PtCl4), mit Druckerhóhung (3—50 at.), mit wachsender Temp. (20—100°), 
mit der Zeit (3—40 Stdn.). 100%ig. Ausbeuten an P t werden erhalten z. B. in 5%ig. 
PtCl4-Lsg. bei 20°, 30 at. in 24 Stdn., in 15%ig. PtCl4-Lsg. bei 30°, 40 at., in 40 Stdn. 
Dio Ggw. von HC1, H 2S04, FeCl3 beeinfluBt den Yerdrangungsyorgang nur wenig. 
Bei Red. verdunnterer PtCl4-Lsgg. (0,01—1,0%) spielen die Zusatze eine gróBere Rolle. 
Sie (FeCl3, HC1, NiCl2, H N 03, H 2S04) erschweren die Vcrdrangung u. zwar um so 
starker, je verdiinnter dic Lsg. ist. Die Fe-haltigen Lsgg. sind, falls Pt-Ausscheidung 
etattgefunden hat, farblos, falls keine Red. erfolgt ist, gefarbt. (C. r. d. FAcad. des 
sciences 183. 51—53.) B ik e r m a n .

C. Mineralogisclie und geologisciie Chemie.
Felix Machatschki, Mineralogische Notizcn. Die Berylle u. ihre Zersetzungs- 

prodd., eine grune, crdige M., welche hauptsaehlich aus Beryli, Muskovit, Quarz, 
Feldspat u. Bcrtrandit besteht, sowie die Feldspale des Piseker Pegmatits, primarer 
M uskońt zweiter Generation aus dem Turmalinpegmatit von Hora6tovic u. Andalusit 
von Rosenberg in Bohmen wurden untersucht. (Ztschr. f. Krystallogr. 63. 457—65. 
Graz, Mineralog. Inst. der Univ.) E n s z l in .

L. Tokody, KrystaUographische Monographie der ungarischen Cerussite. Die 
Formen u. ihre Haufigkeit bei den Cerussiten werden untersucht u. beschrieben. 
(Ztschr. f. Krystallogr. 63. 385—456. Budapest, Mineralog. Inst, d. Techn. Hoch- 
schule.) E n s z l in .

W. M. Myers, Die Mineralogie einiger IJanddsgranate. Die physikal. Eigensehaften 
u. die chem. Zus. einiger zu Schmuckwaren yerwendbarcr Granate werden veróffent- 
licht. (Amer. Journ. Science, SlLLlMAN [5] 12. 115—18. New Brunswick, Bureau of 
Mines.) E n s z l in .

P. Tosa, Die Entstehung der Schu-efellagerstatlen von Sizilien nach W. Hunt. Aus- 
einandersetzung uber die sedimentare B. der Sehwefellagerstatten von Sizilien mit 
W. H u n t . Die reduzierenden KW-stoffe wirken auf den vorhandenen Gips ein, wo- 
durch die Sehwefellagerstatten, wie dies auch der Fali ist, gangartige Form annehmen. 
Ein Zeichen fur den nahen Zusammenhang der Lagerstatten mit KW-stoffemanationen
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bilden die heute noch in groBeren Tiefen auftretendcn soblagenden Wetter. (Boli. del R. 
Comitato-Geol. d 'Italia 1916. 283—90. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. B. 1926. I. 221 
bis 22. Ref. K. W lLLM ANN.) EN 8ZLIN .

Percy A. Wagner, Die Mutue Fides Stavoren Zinnfdder. Die Zinnfeldcr sind an 
Granite, Granophyre u. (Juarzite gebunden. Die ersteren sind die reicbsten. Sic cnt- 
balten bia 80°/0 Zinnerze. Daneben trcten noch Pyrit, Arsenkics, Kupferkies, Molybdiin- 
glanz, Zinkblende, Wolfrarait u. Bleiglanz auf. Topas u. Turmalin feblen ganz. Die B. 
bei den hoclisten Tempp. finden sieh im Granit, die bei den niedrigsten in dem vom 
Granit entfernten Schiefer. Die Zinnerze haben sieli wahrend der pneumatolit. Pliase 
gebildet. (Union of South Africa. Gcol. Suryey Mcm. Nr. 16. 1921. 192p. N. Jahrb. 
f. Minerał. Abt. B. 1926. I. 225. Ref. A. C is s a r z .) E n s z l i n .

A. Stella, Uber eine Chromitlagerstalte im Argentierałal bei Zioną (Oberes Yaratal). 
Der Chromit ist eine niagmat. Ausscheidung u. komint in der Serpentinrandzone in 
Form von Nestern u. Schwiirmen vor. Die Aufbereitung des Erzes ist nieht schwierig. 
(Boli. soc. Geol. It. 43. 182—88. 1924. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. B. 1926.' I. 223—24. 
Ref. K. W i l i ,m a n n .) E n s z l i n .

Fr. Ahlfeld, Zinnerzfuhrende Pegmatite in der Cordillera Real, Bolivien. Metali 
u. Erz 23. 420—24. Oruro [Bolivien].) L u d e r .

W. A. Tarr, Ist die Kreide ein chemisclies Sediment ? Vf. ist der Ansicht, daB die 
Kreide Englands chem. Ursprungs ist. Ihre B. ist dureh Nd. des Ca(HC03)2 unter Ent- 
weichen von C02 dureh Verdunstung unter wahrscheinlicher Mitwrkg. von Bakterien 
geschehen. (Geol. Mag. 62. 252—64. 1925. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. B. 1926. I. 263. 
Ref. Jo n . Boh.u .)  E n s z l i n .

L. H. Adams und R. E. Gibson, Die Kompressibilitat von Dunit und Basaltglas 
und ihr Einflufi auf die Zusammensetzung der Erde. Die Kompressibilitat des Dunits 
betragt bei 2000 Megabar (1 Megabar =  1,02 atm.) 0,84-10_c bei 10000 Megabar
0,79-10~6 pro Megabar. Die Kompressibilitat des Basaltglases ist groBer. Sie betragt 
1,45-10-6 pro Megabar. Die Geschwindigkeit, mit der sieh Erdbebenwellen im Dunit 
bei 2000 Megabar fortpflanzen, berechnet sieh zu 7,9 km/sec. u. 8,4 km/sec. bei 17000 Me
gabar. Fiir Gabbro betragen dieselben Werte 6,9 u. 7,3 km/sec. In einer Tiefe von 
60 km iindert sieh die Fortpflanzungsgeschwindigkeit longitudinaler Wellen plotzlich 
von 6 auf 8 km/sec., woraus der SehluB gezogen wird, daB dort bas. dunitartige Gesteine 
beginnen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 12. 275—83. Washington, Carncgie- 
Inst.) E n s z l i n .

S. Goy und W. Rudolph, Uber das Vorkommen von Arsen in ostpreufiischen Ge- 
wassem. Zur Aufklarung uber das Wesen der Haffkrankheit wurden die ostpreuB. 
Gewiisscr einer Unters. auf ihren Gehalt an As unterzogen. Es enthielten an As ais 
As20 3 berechnet das Ostseewasser zwischen Kolberg u. Pillau 1—2, Wasser des frischen 
Haff 5— 10, Wasser des kur. Haff 1,1—3 Millionstcl g pro Liter. Wesentlich holier 
ist der Gehalt an As der Sedimente. 1 kg Scblamm enthielt an As20 3 auf Trocken- 
substanz berechnet im frischen Haff 5.1—30, in den Zufliissen desselben 2,1—6,3, im 
kur. Haff 5,6—14,5 u. in den Zufliissen des letzteren 3,3—9,3 Tausendstel g. AsH3 
ais Anzeichen fiir die Selbstreinigung des Schlammes konnte in den Schlamnigasen 
nieht nachgcwiesen werden. („Agrikulturchemie u. Landwirtschaft“, Denkschrift zum 
50-jahrigen Bestehen der landw. Yersuchsstation u. des Nahrungsniitteluntersuchungs- 
amts der Landwirtschaftskammer fiir die Provinz OstpreuBen in Konigsberg in Pr. 1925. 
74—80. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. B. 1926. I. 232. Ref. K. A n d r e e .) E n s z l i n .

Pouget und Choucłiack, Radioaktimłdt und chemische Zusammensetzung der 
Mineralwasser von Hammam des Ouled Ali. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 181- 
921; C. 1926. I. 1790.) Zwei Quellen (Source eaptee u. Source du Moulin) werden 
untersueht. Es liandelt sieh um C02-haltige, heiBe Sulfatquellen mit einem Salzgehalt 
(180°) von 1,264 bezw. 1,220 g im Liter. Die Tempp. betragen 44,5° bezw. 52,0°.
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Dic Radioaktivitat entspricht 28,2 bezw. 5,4 Millimikrocurie Ra. Der Salzgehalfc 
besteht zum gróBten Teil aus S04, Ca, C03 usw. Die freie C02 betragt 0,103 bezw.
0,174 g/Liter. (C. r. d. FAcad. des seienees 1 8 2 . 1480—81.) EłfSZLIN'.

Charles Moureu imd Adolphe Lepape, Gehalt der atmosphatwchen Luft an Krypton 
und Xenon. Yff. bestimmen spektrophotometr. den Gelialt des Rohargons u. damit 
den Gehalt der Luft an Kr u. X. Die Methode fuhrt zu genaueren Werten ais die Tren- 
nungsmethode von R a m s a y . Vff. finden 1,0-10-6 Vol.-% Kr u. 9 -10-8 Vol.-% X 
in der atmosphiir. Luft, also ca. das 20-fache der bisher angenommenen Werte. (C. r. 
<1. l’Acad. des seienees 1 8 3 . 171—75.) L e s z y n s k i .

C. Palache, Bemerkungen iiber neue oder unwllstandig beschriebene Meteorite aus dem 
viineralogischen Museum der Harvard-Universitdt. Ein rotbrauner Pallasit von Ollague, 
Provinz Polosi, Bolivia, besteht zu 35°/0 aus 01ivin u. zu G5% aus Fe. Die Olivinkrystallo 
sind bis 2 eem groB. Ein Eisenmeleorit yon Sierra Sandon, Taltal, Chile ist durch langes 
Liegen in der Wiisto stark verwittert. Sein Gewieht betragt noch 6,320 kg. Ein Eisen- 
meteorit von Cumpas, Sonora, Mexiko ist mit einer braunen Limonitkruste uberzogen. 
Es ist ein Oktaedrit, dessen Fe 11. in HN 03 ist u. der unregelmaBige Widmanstiittsche 
Figuren zeigt. Er enthalt Kamazit Troilitknollen u. wenig Taenit. Sclireibersit fehlt. 
E r besteht aus 93,837% Fe; 6,001% Ni, 0,093% Co, 0,010% Cu, 0,014% S u. 0,148% P. 
Ein Meteorit von Mount Ouray, Chaffee Co, Col., ist ebenfalls ein Oktaedrit mit der 
Zus. 0,05 Unl., 90,78 Fe, 7,97 Ni, 0,11 Co, 0,02 Cu, 0,02 S u. 0,38 P. Ein neuer Eisen- 
meteorit yon Gun Creek, Gila Co, Arizona ist ebenfalls ein Oktaedrit mit gut ausgebildeten 
Widmanstattensehen Figuren. Er hat die Zus. 0,02 Unl., 92,13 Fe, 6,50 Ni, 0,04 Co,
0,005 Cu, 0,01 S u. 0,47 P. Dann werden noch der bereits beschriebene Colorado River 
Meteorit u. der Anderson oder prdhistor. Pallasit besproehen. (Amer. Journ. Science, 
SlLLIMAN [5] 1 2 . 136—50. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Enszlin '.

D. Organische Chemie.
Max H. Hey, Krystallographische Untersuchungen einiger Derimte der Diphenyl- 

essigsaure uńd des Diphenyldthers. Die Angaben fiir Diphenylessigsaure sind: F. 146°; 
K p-25 195°; D . 15j 5 1,258, triklin zentrosymmetr. (holoedr.) ausgesprochen pseudo- 
ąuadrat. Habitus, positive Doppelbrechung. Diphenylessigsdureathylester, F. 59"; 
K p.2j 195°; D. 1,186; Symmetrieklasse orthorhomb.-pyramidal (rhomb.-hemimorph). 
Die einzelnen Achsenwinkel sind fiir rotes, gelbes, griines u. blaues Licht angegeben. — 
Diphenylessigsduremethylester, F. 59°; D. 1,204. Monokline Tafeln, selten Zwillinge. 
Die Krystalle zeigen gute Spaltbarkeit, die erste Mittellinie bildet mit der c-Achse 
einen Winkel von 20°; horizontale Dispersion schwach, Doppelbrechung sehr stark. — 
Diphenylather, (C6H 5)20 ,  F. 28°; Kp. 557°; D.1915 1,187; orthorhomb. Krystalle aus 
Lg., meist Tafeln, oft auch Prismen. Doppelbrechung mittelgroB. — Weniger genau 
sind die Daten von Diphenylessigsdureanilid, monokline, kleine Krystalle, u. Di- 
phenylessigsdureamid, sechsseitige Platten, wahrscheinlich monoklin, haufig Zinllings- 
erseheinungen. (Ztscln'. f. Krystallogr. 63 . 496—501. Oxford, Lniv.) H a a s e .

C. N. Cameron, Die Wirkung von Anilin auf Glykose in essigsaurer Losting. I. 
Werden 1,5 g Glykose in 50 ccm A. mit 0,775 g frisch destilliertem Anilin u. 0,5 g 
Essigsaure versetzt, so wird die Lsg. bei 24—25° in 2 lagen leieht gelb, in 12 Tagen 
orange, in 18 Tagen rot u. in 34 Tagen braun. Eine Vergleichslsg., die nur Glykose 
u. Anilin enthalt, wird in 32 Tagen leieht gelb u. in 112 Tagen braun. Die Ggw. der 
Saure beeinfluBt die Rk. katalytisch. In den sauren Lsgg. bleibt die braune Farbę 
bestehen, u. nach 90 Tagen reduzieren sie Fehlingsche Lsg. nicht mehr, so daB also 
weder Glykose noch Glykoseanilid ais solche zugegen sind. Wird die alkoh. Lsg. hierauf 
mit 400 ccm W. verdunnt, so scheidet sich ein gefarbtes Materia! (0,35 g) ab, das nach 
dem Troeknen im Yakuum bei 85° sinterte, bei ca. 116° schwarz u. glasig wurde u. sich
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bei 141° zersetzte. IRV IN E u . GlLMOUR (Journ. Chem. Soc. London 9 3 . 1429. [1908]) 
fanden bei der polarimetr. TJnters. von alkoh. Glykoselsgg., die einen UbcrschuB an 
Anilin enthielten, daB die anfangliche Rechtsdrehung der Lsgg. zunachst anwachst 
u. dann allmahlich sinkt, um konstant zu werden, wenn eine bestimmte Linksdrehung 
erreieht ist. Das anfangliche Anwachscn der Rechtsdrehung ist auf die B. des reohts- 
drehenden a-Glylcoseanilids zuriickzufiihren, das Absinken der Drehung auf die B. 
des fl-lsomeren. Diese Autoren fanden ferner, daB a-Glykoseanilid durch Spuren von 
Saure in das /S-Isomere iibergefuhrt wird. Die B. des /S-Glykoscanilids muBte denmach 
in saurer Lsg. beschleunigt werden, was der Vf. durch polarimetr. Messungen be- 
statigen konnte. DaB Glykoseanilid in saurer Lsg. gebildet wird, wurde durch Aus- 
fallen mit einem Gemisch von A. +  Bzl. siehergestellt. Das gereinigte Prod. batte 
F. 146° u .  [< x ]d 23 =  — 51,6° in 3%ig. methylalkohol. Lsg. DaB das Glykoseanilid 
fiir die Farbung der sauren Lsgg. von Glykose u. Anilin rerantwortlich ist, geht daraus 
hervor, daB sich die Verb. in A. farbt, u. daB Essigsaure diesen Vorgang beschleunigt. 
Beim Yerdunnen solcher gefarbten Lsgg. des Glykoseanilids mit W. wurde ein ahnlich 
gefarbtes Prod. wie aus den sauren Glykoseanilinlsgg. erhalten. SchlieBlich studierte 
der Yf. noch die Wrkg. einer Anderung der Konzentration des Anilins u. der Essigsaure 
auf die Rk. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2233—38. Saskatoon, Saskatehowan, 
Univ.) K i n d s c h e r .

Józef Hawliczek, Neue Methoden zur Ozydaiion von Ferrocyaniden zu Ferri- 
cyaniden. In  Anbetracht der Schwierigkeiten bei der Darst. von reinen Ferricyaniden 
untersuchte Vf., ob diese nicht auf dem Wege iiber die Ammonsalze der Ferrocyan- 
wasserstoffsaure behoben werden konnen. Vf. untersuchte das Verh. von (jV//4).,- 
Fe(CN)e, fest u. in Lsg., gegen Osydationsmittel, u. ob bei der Oxydation von NU,, • 
K aFe(CN)e u. (NHi )2K2{CN)e reine Ferricyanidlsgg. zu erhalten sind. — (ATjtf4)4Fe* 
(CiY),, wurde erhalten durch Zers. von Pariserblau mit NH3 bei 80° oder aus K 1Fe(CN)s 
u. (NH1)2S01 u. Fallen mit A. Gelbes Pulver, verliert an der Luft u. am Lichte lang- 
sam NH3. Aus dem Vergleich des Verh. der Substanz in Luft u. indifferentcn Gasen 
folgt, daB die Tension des ]SfH3 bei hoherer Temp. klein ist, u. daB durch bloBe Tem- 
peraturerhohung eine Zers. der Verb. in NH3 u. (NH4)3HFe(CN)6 usw. sehwierig zu 
erreichen ware. Das Gleichgew. (NH4)4Fe(CN)„ (NH4)3HFe(CN)6 +  NH3 ist 
bei 100° naeh links Yerschoben, bei noch hoherer Temp. erfolgt Zers. u. Abspaltung 
von HCN. O fuhrte dagegen (NH4)3HFe(CN)6 sofort in Ferricyanid iiber u. verwandelte 
so das gesamte (NH4)4Fe(CN)6 in das Ferricyanid. Die Konz. des NH3 in dem Streich- 
gas iibt auf die Geschwindigkeit der NH3-Entw. einen groBen (verlangsamenden) 
EinfluB aus. Eine Erholiung der O-Konz. ist ohne EinfluB auf die Rk. Wasserdampf 
verlangsamt die Oxydation des (NH4)3HFe(CN)e. — Vf. untersuchte die Rkk.:

1. CaK2Fe(CN)6 -)- (NH4)2C03 — K 2(NH4)2Fe(CN)e +  CaC03 u.
2. 2 NH4K 3Fe(CN)6 + 0  =  2 K 3Fe(CN)9 +  2 NH» +  H 20.

Die Rk. 1 verlauft leiehter in verd. Lsgg.; ein tJberschuB an C02 ist schadlieh. Die 
Rk. 2 wurde sowohl mit Luft-O, wie mit P b0 2 ais Oxydationsmittel durehgefuhrt. 
Zum Ziele fiihrten nur die Verss. mit P b 0 2, also mit atomarem O; es wurden reine 
Krystalle von K3Fe(CN)6 erhalten mit fast theoret. Ausbeute. (Przemyśl Chemiczny
10. 1—17.) SCHONFELD.

E. C. Gilbert, Der Schmdzpunkt des 4-Chlor-2,6-dibromanilins. Die Verb. wurde 
durch Bromieren von reinem j>-Chbranilin (F. 71—72°) in wss. Lsg. u. in Eg. erhalten 
u. aus verd. A., absol. A. u. Eg. umkrystallisiert. Der F. wurde zu 92,9°, korr. ge- 
funden u. wurde durch viermaliges Umkrystallisieren nicht yerandert. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48. 2242. Corvallis, Oregon, Agrie. Coli.). K in d s c h e r .

H. G. Tanner und Percy A. Lasselle, Darstdlung und Eigenschafłen von 
o-Toluidin. Vff. stellten voin p-Isomeren freies o-Toluidin folgendermaBen her: Phthal- 
saureanhydrid wurde mit NH3 in Phthalimid u. dieses naeh R e is s e r t  (Ber. Dtsch.
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Chem. Ges. 4 6 . 1484 [1913]) in Phłhalid iibergefiihrt. Letzteres lieferte mit H J  o-Toluyl- 
suure u. diese bei 120° mit PC15 das Siiurechlorid (Ausbeute ca. 75°/0). Dos o-Toluyl- 
saureehlorid wurde mit NHj-Carbonat in o-Toluylamid (F. 140° aus h. W.) ubergefiihrt 
(Ausbeute 50%). Die Umwandlung des Saureamids in o-Toluidin crfolgte nach dem 
Verf. von Ho FM ANN mit NaOBr. Das iiber das Hydrochlorid gercinigte o-Toluidin 
vom K p .751>6 200,5—200,7° (D.2°20 1,0053, no20 =  1,56 88) gab bei der Behandlung 
m it K-Dichromat einen schwarzgriinen Nd. u. beim Abfiltrieren desselben ein blaulich- 
rotes Filtrat, dessen Farbo prakt. ident. mit derjenigen war, die p-Toluidin bei der 
gleichen Behandlung liefert. Die von SCHOEN (Chem.-Ztg. 1 2 . 494) vorgeschlagene 
Methode zur colorimetr. Best. von jp-Toluidin im o-Isomeren kann daher nur angenaherte 
Werte liefern, die mit zuehmender Reinheit des o-Toluidins immer ungenauer werden. 
(Journ. Amerie. Chem. Soc. 4 8 . 2163—66. Eugene, Oregon, Univ.) K i n d s c i i e r .

Andre Job und Antoine Cassal, DarsteUung eines Chromcarbonyls mit Hilfe 
einer Organomagnesiumverbindung. (Vgl. S. 1410.) Man laOt in CO-Atmosphare 
eine iith. Lsg. von C6H5MgBr in eine benzol-ath. Suspension von Chromichlorid ein- 
tropfen, wobei die Temp. unterhalb 10° bleiben muB, hydrolysiert das Reaktionsprod. 
u. dest. den A. im Vakuum ab: An den GefaBwanden erscheinen weiBe rhomb. Krystalle 
des Chromcarbonyls. Ihre Zus. entspricht der Formel Cr[CO)e; die Yerb. hat also 
18 Elektronen in der AuBenschale, wie Krypton." Sie ist 1. in Chlf., CC14, swl. in A., 
A., Eg., Bzu. Sublimiert bereits bei Zimmertemp. Zera. sich auf dem Maąuenne- 
schen Błock bei 210°. Brennt mit heller Flamme. Ist gegen Alkalien, Br, HC1 u. 
H 2S04 bestandig. Wird durch rauchende HN 03 sofort oxydiert. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 1 8 3 . 392—94.) B ik e r m a n .

Charles A. Kraus und Ralph H. Bullard, tfber Alhylzinnverbindungen. I. Einige 
Stannoathane. II. Trimethylbenzylslannan. Die Elemente der 4. Gruppe des period. 
Systems bilden, auBer Ti, Verbb. vom Typus R3M-MR3, in denen die Stabilitat der Bin- 
dung zwischen den Atomen M des Elements von der Natur desselben u. der Art des 
Substituenten R  abhiingig ist. Allgemein ist die M-M-Bindung um so betandiger, je 
elektronegatirer das Element ist. Im Gegensatz zu den C-Yerbb. ist in den Sn-Verbb. 
die Sn-Sn-Bindung bestiindiger, wenn die Substituenten Aryl-, ais wenn sie Alkyl- 
gruppen sind. Vff. stellten einige Verbb. vom Typus R3'Sn-SnR3" auf folgenden 
Wegen her:

1. Rj'SnNa +  BrSnR3"  =  NaBr +  R3'Sn-SnR,"
2. R3"SnNa +  BrSnR3' =  NaBr +  R3"Sn- SnR3'

Im Falle der Trimethylzinn- u. Triphenylzinngruppen Terlauft die eino Rk. 
quantitativ, die andere aber fiihrt zu einem Gemisch von Stannoathanen. Die Verbb. 
R3'Sn-SnR" reagieren in Benzol bei hoheren Tempp. unter B. von Yerbb. vom Typus 
(R3'Sn )2 u. (R3"Sn)2.

V e r s u c h e .  Hezamelhylstannoathan, (CH3)3Sn-Sn(CH3)3. Durch Red. von 
Trimethylzinnbromid mit Na in fl. NH3. Ausbeute 84%. Mol.-Gew. in Bzl. 327,4. — 
Trimełhyltriathylstannoalhan, (CH3)3Sn ■ Sn(C2H5)3. Herst. nach den Rkk. 1. u. 2. 
DaB nicht etwa ein Gemisch von Hexamethyl- mit Hexaathylstannoathan vorliegt, 
wurde durch Yergloich der Eigensehaften der erhaltencn Verb. mit denen der Mischungen 
der beiden Stannoathane sichergestellt. — Tripkenyltrimethylstannodihan, (C6Hj)3- 
SnSn(CH3)3. Herst. nach Rk. 1. u. 2., wobei aber die Rk. Na-Trimelhylzinn u. Tri- 
phenylzinnbrcnnid nicht quantitativ Yerlauft. W ahrscheinlich entstehen hierbei auch 
Heiamethyl-u. Hezaphenylstanrwalhan. F. 106°, Mol.-Gew. 511,2. Oxydiert sich im Gegen
satz zu Trimethylzinn nicht an der Luft. -— rituethylbtiizylsUnmun, (CH3)3 * Sn • CH2C6Hj. 
Durch Behandeln von Na-Trimethylzinn mit Benzylchlorid in fl. NH3. Fl. vom Zers.- 
Punkt 215°, Mol.-Gew. 254,6. Beim Bromieren in A. unter Kuhlen mit fl. NH3 entsteht 
ein Gemisch von Trimethylzinnbromid u. Benzylbromid. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 
4 8 . 2131—36. Proyidence, Rhode Island.) K in d s c h e r .
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D. Twiss, Die chemischen Eigenschaften des Caproylresorcins und einiger śeiner 
Derivate. Aoylresorcino konnen durch Kondensation der Fettsaureester init Resorem 
erhalten werden, wobei ZnCl2 ais Kondensationsniittel besser wirkt ais lf2SO.t, P205, 
A1C13 oder Mischungen von ZnCl2 u. A1C13. So wurde Caproylresorcin aus Athylcaproat 
u. Resorem gewonnen. Verss., dieses Resorcylamylketon partiell zu reduzieren, um zum 
Resorcylamylcarbinol zu gelangen, fiihrten mit verechicdenen Red.-Mitteln nieht zu posi- 
tiyen Ergebnissen., So versagte Al-Amalgam in saurer, alkal. u. neutraler Lsg., Zn-Staub 
u. alkoh. NaOH. Red. mit Na in absol. A. lieferte ein Prod. mit hohemMol.-Gew., welehes 
sich in NaOH mit roter Farbę loste. Hexylresorein u. Caproylresorcin verhalten sich 
chem. ganz Y ersch ieden . Dies hat seinen Grund 1. im Unterschied in der Intensitiit 
der sterisch-hindernden Wrkg. zwischen der Hexyl- u. Caproylgruppe auf die ortho- 
standige Hydroxylgruppe u. 2. in der starker stabilisierenden Wrkg. der negativen 
Caproylgruppe auf den Bzl.-Ring. So liefert Caproylresorcin nur einen Monomethyl- 
ather, selbst wenn mit einem ObersehuB von Dimethylsulfat oder Metliyljodid methy- 
liert wird, Hexylresorcin liingegen einen Mono- oder Dimethylather. Der Monomethyl- 
ather des Ketons bildet beim Schiitteln mit konz. wss. NaOH ein unl., weiBes, floekiges 
Na-Salz, wahrend der Monoinethylather des Red.-Prod. in NaOH 1. ist. Beim Be- 
handeln mit Aeetylchlorid liefert das Keton ein Monoacetat, He\}’lresorein ein Diacetat. 
Die verschiedene stabilisierende Wrkg. ergibt sich aus dem verschiedenen Verh. bei der 
Nitrierung oder Bromierung. Caproylresorcin gibt eine krystalline Mononitroverb., 
Hexylresorcin wird durch H N 03 vollstiindig zerstort. Bromierung des Ketons gibt 
ein krystallines Dibromprod., walirend Hexylresorein eine olige Dibromverb. liefert, 
die beim Stehen HBr abspaltet. Fiir die Konstitution der Caproylresorcinderiw. 
nimmt der \ ’f. folgendes an:

Wird Caproylresorcin mit Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat behandelt, so konnte 
keine Cumarinbildung beobaclitet werden. Hexylresorein liefert mit Acetessigester 
ein substituiertes Cumarin (IV). Sowohl Caproyl ais Hexylresorcin zeigen abnormales 
kryoskopisches Verh. u. bilden mit Bzl. u. Nitrohenzol yerschiedene Additionsprodd.

V e r s u e h e. Caproylresorcin, C12H160 3. Darst. durch Koclien von Resorcin 
u. Athylcaproat in Ggw. yon ZnCl2; Ausbeute C0°/o. WeiBe Krystalle, F. 56—57°, 
Kp.u  217—218°, Kp. 343—345°, 1. in Alkali, Na2C03, Borax u. den gewóhnlichen 
organ. Losungsmitteln, Unl. in PAe. Mit FeCI3 Rotfarbung. — Monomcthyldther, 
C13H 180 3 (1). Durch Methylieren des Ketons mit Dimethylsulfat in NaOH. Farbloses 
Ol, K p .12_13 189—192°. Gibt m it FeCl3 Rotfarbimg. Unl. in verd. NaOH; mit konz, 
NaOH entsteht das unl., weiBc, flockige Na-Salz. Kryoskopisches Verhalten in Bzl. 
normal; Mol.-Gew. 221, 226. Neben dem Monoinethylather entstehen in sehr geringen 
Mengen weifie Krystalle vom F. 35—36°, die mit FeCl3 keine Farbung gebęn u. wahr- 
seheinlich den Dimelhylather des Caproylresorcins darstellen. — Oxim, C,2Hj_03N. 
Aus Caproylresorcin u. Hydroxylaminhydrochlorid. WeiBe Krystalle aus 50°/oig.
A., F. 190—191° unter Zers. Unl. in W. Gibt in A. mit FeCl3 kraftige blauviolctte 
Farbung. — p-Nitrobenzoylester, C19HI90 6N. Aus Caproylresorcin u. y-Aitrobenzoyl- 
ehlorid. BlaBgelbe Krystalle aus A., F. 89—91°. — Monoacetat, C14H1R0 4. Aus dem 
Keton u. Aeetylchlorid. Farbloses Ol, K p .14 213—215°. Gibt in A. mit FeCl3 Rot- 
fiirbung. Ein festes Oxim konnte nieht erhalten werden. — Diacetat. Durch Kochen 
des Ketons mit W.-freiem Na-Acetat u. Essigsaureanhydrid in schlechter Ausbeute. 
Dickes gelbes Ol, Kp .13 229—232° unter Zers. Mit alkoh. NaOH wird das Keton zuriick-

OH OH CH3
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crhalten. — Mononilroverb., Cj2H150 5N (III). Durch Behandeln des Ketons mit H N 03 
(D. 1,4). WeiBe, glitzernde Blattphen aus A., F. 73—74°, 1. in k. A., in NaOH mit 
gelber Farbę; gibt mit FeCl3 in A. Rotfarbung. — Dibronwerb., C12H140 3Br2 (II). Durch 
Bromieren des Ketons in Eg. Schwachgelbe Nadeln aus A., F. 102—103°. — Hexyl- 
resorcin, C12Hla0 2. Durch Red. des Caproylresorcins mit amalgamiertem Zn u. HC1 
bei Siedetemp.; Ausbeute 76°/o- WeiBe Nadeln aus Bzl., weiBe Bliittchen aus Lg.,
F. 67—68°, K p .13_14 198—200°, Kp. 333—335° unter Zers., 1. in den gewóhnlichen 
organ. Losungsmm., unl. in PAe., 1. in Alkali, Na2C03, Borax u. konz. H2S04 unter 
Sulfonierung beim langen Stehen. Loslichkeit in W. 1: 2000. Gibt in A. mit FeCl3 
Griinfarbung. — Dimęthylałher, CjjHjjC^. Durch Methylieren des Carbinols mit 
Dimethylsulfat u. NaOH. Farbloses Ol, Ivp.12 164—165°, Mol.-Gew. in Bzl., 216, 214. 
Unl. in Alkali. Gibt mit FeCl3 keine Farbung. — MonoinethyliUher. Durch Methylieren 
des Carbinols mit der berechneten Mengc Dimethylsulfat. — Diacelał, C16H220 4. Aus 
Hexylresorcin u. Aeetylchlorid. Farbloses Ol, Kp .,5 19S—199°. — Cumarin, C16H20O3
(IV). Aus Hexylrcsorcin, Acetessigestcr u. H2S04. F. 165°. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 48. 2206—12. Baltimore, Maryland, Univ.) K in d s c h e r .

H. O. Nicholas und J. L. E. Erickson, Substituierte Amidę. I. Darstdlung von 
substiluierten Acetamiden und der enlsprechenden primaren Aminę. Bei der Behandlung 
von Acetamid mit Benzylchlorid'entsUihen neben kleinen Mengen Benzylacetainid groBe 
Mengen Ammoniumchlorid. Nach Verss. der Vff. scheinen Alkylhalide mit Acet
amid folgendermaBcn zu reagieren:

CH3CONH2 +  RBr =  CH3CONHR +  HBr
2 CH3CONH2 +  HBr == CH3CONIICOCH3 +  NH4Br.

V e r  s u ch e. Benzylacetamid, C9Hn ON. Aus Benzylbromid u. W.-frciem Acet
amid bei 3- bis 6-std. Erhitzen auf 200—220° im Olbad; Ausbeute 80%. Kp.2 157°.
— [)-Phenylalhylacetamid, C10H13ON. Aus fl-Phenylathylhromid u. Acetamid bei 
200—220°; Ausbeute 40%- Kp.2 154°. — Athylacetamid, C4H,ON. Durch 20- bis 
30-stiindiges Erhitzen von Athylbromid mit Acetamid auf 220° im geschlossenen Rohr; 
Ausbeute 66%. Kp. 206°. — n-Propylacetamid, C5H uON. Darst. entsprechend der 
Athylyerb., Ausbeute 70%• Kp. 225°. — n-Butylacetamid, C'6H 13ON. Darst. ent- 
spreehend der Athylverb.; Ausbeute 66%. Kp. 229°. — Isoamylacetamid, C,H15ON. 
Darst. entsprechend der Athylverb.; Ausbeute 42%. Kp. 232. — Aus diesen sub- 
stituierten Acetamiden wurden durch Hydrolyse mit konz. HC1 die entsprechenden 
primaren Aminę mit einer Ausbeute von 80—90% erhalten. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 48. 2174—76. Houston, Texas, Rice Institutc.) K in d sc h e r.

Elmer B. Vliet und Roger Adams, Beziehungen zwischen der Wasserstoffionen- 
konzentration und der chemischen Konstitution bei beslimmten Lolcalanastheiicis. G r o s  
(Arch. f. exp. Path. Pharmakol. 63. 80. 67. 127.'130) fand, daB die Wirksamkeit der 
Lokalanasthetica mit fallender [H'] deutlich anwachst. Yff. bestimmten die [H'] 
aquimolekularcr Łsgg. der Hydroehloride von p-Aminobenzoesaureestern yom T jtu s  
(p)N H 2-C6H4-COO(CH2)x-N-R-R' in 0,02-n. wss. Lsgg., bezogen auf die zugrundc- 
liegende Base, mittels der H- u. Kalomelclektrode. Aus den Ergebnissen wurde die 
Basizitatskonstante nach C l a r k  berechnet. Es ergab sieli eine erstaunliche Gleich- 
maBigkeit in der Beziehung zwischen der [H ] u. der Struktur. Die Basizitiit 
fallt mit zunehmender GroBe von R u. R'. Hierbei nehmen die Dimethylamino- 
verbb., die etwas weniger basisch ais die Diathylaminoverbb. sind, eine Ausnahme- 
stellung ein. Wahrend die Diisopropylaminoverbb. etwas basischer ais die Di-n- 
propvlaminoverbb. sind u. die Basizit-at von Di-n- u. Diisoamylamino\erbb. nahezu 
gleich ist, macht sieh ein deutlicher Abfall in der Basizitat der Diisobutylaminorerbb. 
gegenuber ihren n- u. sek. Butylisomeren bemerkbar. Die Basizitat der Piperid%l- u. 
der M-ButylallyIaminoverbb. fallt zwischen die der Di-n-propylamino- u. Di-n-butyl- 
aminoderivv. Ein Anwachsen der Zahl der C-Atome zwischen O u. N hat die ent-
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gegengesetzte Wirkung ais die wach sen do Gro Be der R- u. R'-Gruppen, solange es sich 
um normale Ketten handelt. Is t die C-Kette hingegen verzweigt, so fallt die Basizitat 
wieder. Sitzt der Cyclohexanring zwischen O u. N, so wirkt dics in der Weise, ais’wenn 
O u. N durch zw.-i unverzweigte C-Ketten miteinander verbunden waren, wobei die 
kiirzere Kette die Basizitat bestimmt. Die Salze schwacherer Sauren (Acetate, Borate) 
des fi-Diathylaminmthyl- u. y-Diatbylaminopropyl-p-aminobenzoats sind in Lsg. be
standig u. zeigen hohere pn-Werte ais die Hydrochloride. Die Borate von y-Di-n-bulyl- 
aminopropyl- u. fl-n- Butylallylaminoathi/l-p-aminobenzoat sind in Lsg. nicht bestandig, 
sondern hydrolysieren schnell unter Abscheidung der freien Base. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48. 2158—62. Urbana [Ul.], Univ.) K i n d s c h e r .

S. M. Mc Elvan, Piperidinderivałe. II . u. III . Mitt. II. l-Alkyl-3-carbathoxy- 
4-piperidyIbenzoate. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1721; C. 1924. II. 1197.) 
Dio l-Alkyl-3-carbathoxy-4-piperidylbenzoate wurden auf folgendem Wege hergestellt: 
p,fj'-Dicarbdthoxydidthylalkylamine (I) wurden mit Na in l-Alkyl-3-carbalhoxy- 
4-piperidmie (II) iibergefiihrt, die bei der katalyt. Red. die entsprechenden -l-Oxy- 
piperidine (III) lieferten. Durch Benzoylierung letzterer Yerbb. wurden die Benzoate 
(IV) erhalten.

CHa • CH,C00C 2Hs 
R—N I

ÓIL-CEL-COOCJL

CH2—CH • COOCjHj 
R—Ń II  CO 

C E L -Ć h .

CH2 

R—N 
CH2

-CH-COOC2H6 

CHOII III  
-CH.

IV
CH2- C H -0000,115 

ÓHOCOCJLR— N
CH.,—CH,

Clij
I

R—N

-CII-COOCJI, 
I

C H O C O / \ NIL
1

CHj— CHS
Y e r s u c h e .  fl,f}'-Dicarbathoxydidthylalkylamine (I) wurden aus den primaren 

Alkylaminen u. Athyl-fj-brompropionat in Ggw. von Ag20  gewonnen. Ausbeute 65 
bis 75%. Folgende Yerbb. wurden hergestellt u. analysiert:

Alkylgruppe (R) Formel Kp.j d20,,

Athyl
n-Propyl
Isopropyl
n-Butyl
Isobutyl
sek. Butyl
n-Amyl
Isoam y l

C„H ss0 4N 
C 
C 
C
Cj4H27 0 4N 
'  ~ A N

i$Hj504N
'i$HS50 4N

h „ o 4n

1,0058 
0,9951 
0,9960 
0,9804 
0,9766 
0,9861 
0,9669 
0,9689

l-Alkyl-3-carbdthoxy-4-piperidońhydrochloride (n). Durch Erwarmen

c i4h,.. . 
c 15h !do 4n  
c 15h 8904n

126—128°
132—134°
128—130°
154—156°
153—156°
145—148°
164—168°
160—164°

1,4385
1,4393
1,4388
1,4400
1,4384
1,4415
1,4375
1,4370

von I
Xylol m it gcpulvertem Na u. Oberfuhren der erhaltenen Prodd. in die Hydrochloride. 
Es wurden analysiert die Verbb. mit R =  Athyl, Cj0H 18O3NC1, F. 143—145°; n-Propyl, 
G^HjoOjNCI, F. 138—140°; Isopropyl, CI1H 20O3NCl, F. 144—146°; n-Butyl, C,2II22• 
0 3NC1, F. 127—129°; Isobutyl, C12H 220 3NC1, F. 124—126°; sek. Butyl, C12H220 3NC1, 
nicht krystallin.; n-Amyl, C13H240 3NC1, F. 141—143°; Isoamyl, C13H210 3NC1, F. 153 
bis 155°. — l-Alkyl-3-carbathoxy-4-oxypiperidine (III). Aus II durch katalyt. Red. 
in A. Da die Hydrochloride nicht krystallisierten, wurde die freien Basen isoliert. 
Ausbeute ca. 70%. Naher wurden untersucht folgende Yerbb.

Alkylgruppe (R) Formel Kp.2 dsoao

A t h y l ......................... C10H l9O.N ' 130—132° 1,0754 1,4712
n - P r o p y l .................... c u h 11o 3n 132—133° 1,0502 1,4680
Isopropyl . . . . . Cn H210 3N 128—130° 1,0522 1,4695
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Salze der l-Alkyl-3-carbdthoxy-4-jńp&ridylbenzoate (IV). Dureh Erhitzen der 
Hydrochloride von III  mit Benzoylchlorid auf 160—170°. Die erhaltenen Hydro- 
ehloride wurden aus A.-A.-Gemisch umkrystallisiert. Da die Hydrochloride der sek. 
Butyl- u. Isopropylverb. nieht krystallisierten, wurden die Hydrobromide dargestellt. 
Untersueht wurden die Verbb. mit R =  Ałhyl, Hydrochlorid, C17HM0 4NC1, F. 214 
bis 216°; 7i-Propyl, Hydrochlorid, C18H260 4NC1, F. 208—210°; Isoprcrpyl, Ilydrobromid, 
C18H 20O4NBr, F. 161—162°; n-Butyl, Hydróbromid, Ci9H 2S0 4NBr, F. 194—196°; 
n-Butyl, Hydrochlorid, C^H^OjNCl, F. 175—177°; Isobutyl, Hydrochlorid, ClfrH280 4NCl,
F. 197—199°; sek. Butyl, Hydrobromid, Cj„H2S0 4NCl, F. 162—164°; n-Amyl, Hydro- 
cMorid, CoijHjoOjNC!, F. 164—166°; Isoamyl, Hydrochlorid, C20H300 4NC1, F. 179—181°.
— Die anasthet. Wirksamkeit dieser Salze der l-Alkyl-3-carbathoxy-4-pipcridyl- 
benzoate wurde unter Verwendung einer 2°/0ig. Lsg. naeh dem Verf. von ScHMITZ u. 
L o e v e n h a r t  (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 24. 159; C. 1924. II. 2410) 
an der Kaninchenhornhaut gepruft. Die Toxizitat wurde dureh subcutane Injektion 
nahe der Schwanzwurzel weiCer Miiuse bestimmt. Die Symptome ahnelten den dureh 
Cocain hervorgebrachten. Exophthalmus wurde in der Mehrzakl der Falle beobachtet. 
Es ergab sieh, daB die Toxizitat der Isopropylverb. betrachtlich hoher ais die des 
ra-Propylderivats ist, u. daB die sek. Butylverb. vicl giftiger ais die anderen Butyl- 
derivato ist. Dies wird teilweise dadureh crklart, daB Hydrobromide rerwendet wurden; 
denn beim n-Butylderivat ergab es sieh, daB diese Salze eine hóhere Toxizitat ais 
die entsprechenden Hydrochloride zeigten. Bemerkenswert ist das Fallen der Toxizitat 
mit zunchmender Grófie der an das N-Atom gebundenen Alkylgruppe. Die Amyl- 
deriw . zeigen ca. 1/t der Toxizitat des Procains oder 1/30 der Toxizitiit des Cocains. 
Dabei ist die anasthetisehe Wrkg. betrachtlich gróBer ais beim Cocain. Die Lsgg. der 
Salze reagieren gegen Lackmus sauer, beim Neutralisieren fiillt die freie Base aus. 
Diese saure Rk. bewirkte Hyperamie u. deutliehe Reizung u. fiihrte moglicherweise 
zu einer Verkiirzung der Anilsthesie wegen der ubermaCigen Tranenbildung.

III. l-Alkyl-3-carbałhoxy-4-piperidyl-p-aminobenzoat. Die l-Alkyl-3-carbathoxy- 
4-piperidylbenzoate zeigten die unangenehme Eigenschaft, daB ihre halogenwasscr- 
stoffsauren Salze in wss. Lsg. gegen Lackmus sauer reagieren. Da anzunehmen war, 
daB die l-AlkylS-carbathozy-d-piperidyl-p-aminobenzoate in Form ihrer Monohydro- 
chloride diese Eigenschaft nieht zeigen wurden, so wurde eine Reihe Verbb. vo in  
Typus (V) dureh Acylierung des l-A lkyl‘3-carbathoxy-4-oxypiperidins mit p-Nitro- 
benzoylchlorid u. Red. der Nitroyerb. hergestellt. Die R e d . wurde e r s t  mit Fe u . HC1 
bewirkt; da dieses Verf. aber schlechte A u sb e u te n  iieferte, so wurde spater zur katalyt. 
Red. mit A d a m s  Platinoxyd-Platinschwarzkatalysator ubergegangen. Folgende Verbb. 
wurden hergestellt u. analysiert.

Alkylgruppe F. des Hydro- 
chlorids

F.d.Dihydro-
chlorids

Alkylgruppe
(B>

F. des Hydro- 
chlorids

F.d.Dihydro-
chlorids

Methyl . . 
A łh y l. . . 
n-Propyl 
Isopropyl .

193—195°
214—216°
206—208°
203—205°

190—192°
204—206°
221—223°
196—198°

n-Butyl . . 
Isobutyl . . 
Isoamyl . .

192—194° 
204--206° 
167-169°

228—230°
230—232°
213-215°

Die pharmakolog. Prtifung der Monohydrochloride ergab, daB in der Reihe die- 
selben Anderungcn der physiolog. Wrkg. auftreten, wie sie bei den l-Methyl-3-carb- 
athoxy-4-piperidylbenzoaten beobachtet wurden. In bciden Fallen yerursacht ein 
Anwaćhsen in der GroBe der an N gebundenen Alkylgruppe ein Anwachsen der Dauer 
der Anasthesie u. ein Fallen der Toxizitat. Die Glieder der p-Aminobenzoatreihe 
zeigen aber eine entschieden gróBere Dauer der Anasthesie u. hohere Toxizitat, ais 
die entsprechenden Benzoate. Das Anwachsen der Anasthesie wirdjjwahrscheinlich teil
weise dureh die Tatsache erklart, daB die Lsgg. der Monohydrochloride der p-Amino-
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benzoate gegen Lackmus neutral reagieren u. keine Reizung oder Hyperamie der 
Kaninehcnhornhaut verursachen. t)ber die Griindc des Anwachsens der Toxizitiit 
besteht noch Unklarheit. l-Isoaniyl-3-carbathoxy-4-pipcridyl-p-aminobenzoat zeigt eine 
21/2-mal b o  grofie rnasthesiercnde Wrkg. u. etwa 1/.1 der Toxizitat des Coeains. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 48. 2179—85. 2239—42. Madison, Wiseonsin Univ.) K lN D SCH ER.

J. P. Wibaut, tjbcr die Struktur der beiden C-[y.-PyridyT]-pyrrole und der von 
ihnen abgeleiteten-a.-Nicotyrme. Vf. klart die Konst. der C-[a-Pyridyl]-pyrrolc von 
W i b a u t  u . D i n g e m a n s e  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42 . 1033; C. 1924. 1. 1032) durch 
Synthe.se eines der beiden auf. Aus der Na-Verb. des Athylesters der Picoloylessig- 
saure (I) (Darst. naeh P i n n e p ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 4235 [1902]) erhalt er mit 
NH3 u. /?./?'-Dichlorat!)ylathcr bezw. Chloracetaldehyd(hydrat) u. Verseifen des Rk.- 
Prod. m it alkoh. KOH die cf.-[a.'-Pyridyl]-pyrrol-fi-carbonsdure, C10H6O2N2 (II), weiBe 
Nadeln erst aus A., dann aus Eg. F. 247—248° (Gasentw.). Da die Ausbeute gering 
war, wurden gróBere Mengen erzielt, wenn das Rk.-Prod. ans I, NH3 u. Diehlorather

in A. aufgenommen u. Pikrinsaure 
zugefiigt wurde, unter B. des Pi- 
krats des v.-[& -Pyridyiypyrrol-fi-car- 
honsaiireatliylestcrs, C18Hł50 9N5, gelbe 
Nadeln aus A., beginnen bei 197 bis 
200° zu schmelzen, die Hauptmenge 
hat den F. 203—205°. Ais Nebenprod. 

konnte einmal ein Prod. yon der Zus. des Pikrats des a-[a! - Pyridyiyfuran-fl-carbon- 
sduredlhylesters, Cj,HnO:lN ,C6T!2(OH)(N02).„ F. 87—89°, erhalten werden. Die B. eines 
Goldsalzes C12Hn 0 3N,HAuCl4, aus h. W., F. 144—145°, maeht die Konst. ais Furan- 
deriv. weiterhin wahrseheinlich. — Aus seinem Pikrat wurde gewonnen der a.-[a!-Pyri- 
dyl]-pyrrol-/}-carbonsaureathylester, C12Hi20 2N2, der aus Lg. mit dem F. 40—41° kry- 
stallisiert. Daneben wurde eine zweite Modifikation vom F. ca. 50°, aber nur im Ge- 
misch mit der niedriger schm. Form, erhalten. — Aus dem auf sehwache Rotglut er- 
hitzten Ca-Salz von II entstand ~Pyridyl]-pyrrol, aus Lg. F. 87,5—88°, ident.
mit dem C-[a-Pyridyl]-pyrrol vom F. 90° (1. c.). Dadurch ist das Isomere vom F. 132° 
ais /?-[«'-PyridylJ-pyrrol, das a-Nicotyrin vom Kp. 273° ais l-Methyl-2-[2'-pyridyl]- 
pyrrol u. das isomere a-Nicotyrin vom F. 43,5—44,5° ais l-Metliyl-3-[2'-pyridyl]-pyrrol 
festgestellt. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35 . 
552—60. Amsterdam, Univ.) B e h r l e .

Hanns John, Bctrifjt die Bemerkungen des H m . CL. Zullner zur Abhandlung: H a n n s  
J o h n :  Chinolinderimte, I I :  Synthese des [f}-(2-Phenyl-4-chinolyl)-athyl\-amins und des 
[/3-(2-Phenyl-6-methoxy-4-chinolyl)-dthyl]-amins. Der fiir diese Synthesen heran- 
gezogene Weg ist in der seit 2/6. 1924 vorliegenden Dissertation (Prag, Dtsch. Techn. 
Hochsch.) von F r .  N o z i c z k a  beschrieben. Die von Z o l l n e r  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 59 . 509; C. 1926. I. 2587) beanstandete Abhandlung ist Auszug einer seit 1/9. 
1925 vorliegenden Dissertation von V. G r o s z m a n n ,  bei der Redaktion der „Berichte“ 
eingegangen 4/11. 1925, wahrend von dem am 5/11. 1925 erteilten D. R .P. 421 087 
Vf. erst im Februar 1926 Kenntnis erhielt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1141. Prag, 
Dtsch. Hyg. Inst.) S p i e g e l .

Pariselle, U ber die Tartrate des Pyridins und des Chinolins. Das Drehungs- 
vermogen u. die Rotationsdispersion der d-Weinsaure andert sieli beim Alkalizusatz 
durchaus stetig, bis die Zus. des neutralen Tartrats erreieht ist, so daB auf die Nicht- 
existenz von sauren Tartraten in Lsg. geschlossen werden darf. Ebenso wird das 
molekulare Drehungsvermogen der d-Weinsaure in W. durch Pyridinzusatz allmahlich 
auf 6,7° (gelbe Hg-Linie) erhóht, wenn auf 1 Mol. Saure 2 Moll. Base entfallen. Bei 
weiterem Pyridinzusatz ist die Steigerung von [3/] viel langsamer; das Masimum 
(7,3°) wird bei 57% Pyridin erreieht. In Pyridin betragt [Jtf] 3,5°. Die Dispersion
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erfahrt ein flaches Maximum bei mittleręn Pyridinkonzz. u. nimmt mit steigcndem 
Pyridingehalt nur oberhalb 05% ab; in reinem Pyridin ist sie 1,17 (blauc u. gelbc 
Hg-Linien). Das neutrale Pyridintartrat konnte in festem Zustande nicht gewonnen 
werden, weil stcts das in der Lsg. nicht existenzfahige saure Pyridintartrat ausfiel, 
Krystalle, F. ca. 150°. Sein [ii/] in W.: 4,G—5,1°, Rotationsdispersion 1,67. In 
Kresol betragt sein [ii/] 7,5°, die Dispersion 1,8. — Dic Anderung der Drehung beim 
Chinolinzusatz weist auf das Yorhandensein eines neutralen Chinolintartrats in der 
Lsg., das aber nicht vollkommen dissoziiert ist, weil scine Drehung die der anderen 
Salze nicht erreicht. In  Chinolinlsg. dreht die d-Weinsaure nach links (—1,7°). Im 
festen Zustande konnte wieder nur das saure Chinolintartrat isoliert werden, Krystalle,
F. ca. 122°, wl. in W. Scine Drehung in W. ist 3,9°, im Kresol 9,7°. (C. r. d. 1’Acad. 
des seienees 1 8 3 . 210—11.) B ik e r m a n .

E. Biochemie.
Hugo Kalio, Das Verhalten der Pflanzenzelle gegen Salze. Die Kationen haben 

eine entquellende Wrkg. u. setzen daher die Permeabilitat, u. zwar in der Reihe 
K <  Na <C Li <C Mg <! Ba <  Ca herab; dic Anioncn wirken quellend u. steigern 
die Permeabilitat in der Reihe J  >  Br >  N 03 >  Cl >  Tartrat >  S04, Citrat. Die 
Gesamtwrkg. eines Salzes oder Salzgemisches ist dann durch die algebraische Summę der 
einzelnen Faktoren gegeben. (Ergebn. d. Biol. 1. 380—406; Ber. ges. Physiol. 36 . 
45—46. Ref. A r n b e c k .) O p p e n h e i m e r .

J. Runnstróm, U ber den Einflufl des Kaliummangels auf das Seeigelei. Experi- 
mentelle Beitrdge zur Kenntnis des Plasinabaues, der Teilung und der Determination des 
Eies. K-Mange! fuhrt zur Entquellung der Plasmakolloide u. infolgedessen zu ent- 
spreclienden mkr. Yeriinderungen der Zellstruktur. H-, Ca-, Li- oder Mg-Ionenver- 
mchrung vermindert die Schadlichkeit des K-Mangels, aber nur bis zu einer gewissen 
Konz. Durch radioaktive Stoffe laBt sich Iv nicht ersetzen. (PubbI. d. staż. zool. di 
Napoli 6. 1—200 u. I—IX. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 603—04. Stockholm, Univ. 
Zool. Inst. Ref. R u n n s t r o m .) O p p e n h e i m e r .

E j. Pflanzenchem łe.
0. A. Beath, Das natiirliche Vorlcommen von Aconitsdure und iliren Isomeren. 

(Vgl. S. 265.) Ais Ausgangsmaterial dienten dem Vf. 6 Delphiniumarten (Geyeri, 
Barbeyi, cuculatum, Nelsonii, bicolor, glauceseens), 2 Sorten Aconitum u. ein ais 
Aconitsaure bezeichnctes Handelsprod. Das lufttrockene Materiał wurde in jedem Falle 
einen Tag mit W. kalt ausgezogcn, u. der Extrakt mit bas. Pb-Acetat behandelt. Das 
Pb wurde dann mit H2S entfemt u. die Behandiung mit Pb nochmals wiederholt. 
Die nunmehr farblose Losung wurde vorsichtig konzentriert u. mit W.-freiem A. ge- 
schiittelt. Der A.-Riickstand wurde mit moglichst wenig heifiem Aceton aufgenommen 
vi. mit einem DberschuC von W.-freiem Chlf. yersetzt. Beim Kiihlen seheidet sich dio 
Saure in warzenartigen Gebilden ab. Sie wird durch Umkrystallisieren aus absol. A. 
gereinigt. Alle Ausgangsmaterialien gaben in dieser Weise die Saure vom F. 172—173°, 
so daB die in der Literatur beschriebenen naturlichen Aconitsauren mit wechselndem
F. (167 bis 191°) wahrscheinlich Gemische der Saure mit ihren Isomeren sind. Die 
erhaltene Saure scheint mit der von B l a u d  u . T h o r p e  (Journ. Chem. Soc. London 
1 0 1 . 1490 [1912]) hergestellten Verb. identisch zu sein. Verss. des Vf., einen Phen- 
aeylester herzustellen, wie ihn R a t h e r  u . R eid  (Arkansas Exptl. Sta. Buli. 1 5 6 )  
aus to-Aconitsaure mit einem F. 90—91° erhalten hatten, schlugen fehl, so daB also 
eine isomere Siiure vorliegen muB. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 8 . 2155—58. Laramie, 
Wyoming, Univ.) KlNDSCHER.

Charles D. Bali. jr., Eine Unlersuchung iiber Weizeniil. Der Gesamtgehalt des 
Weizenkornes an Ol betragt etwa 2% ; die Kleie enthalt etwa 5,6%, der Keim 12,5%
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(Weizcnól), das innere Endosperin 0,75% (Weizenmehlól). Diese dreierlei Ole unter- 
scheiden sich in ihren Kennzahlen voncinander; das Kleieól (das Ol der Aleuronzellen) 
ist noch wenig untersucht; gewonnen werden die Ole durch Ausziehen mit Lósuugsinm., 
wie A. oder PAc. Vf. gibt zunachst einen geschichtlichen Oberblick iiber bisherige 
Arbeiten iiber Gramineenóle (Weizen, Hafer u. a.) u. berichtet dann iiber seine Unterss., 
die den Zweek hatten, die Zus. des ath. Auszuges des Keimes u. des Mehles von Weizen 
zu vergleichen, u. einige der Eigensehaften der sich aus Weizenmehlól abscheidenden 
Stoffe zu bestimmen. Einige der Kennzahlen von Keimol u. von Weizenmehlól (in 
Klammern) waren: D.25! 0,92 485 (D.28Ł 0,96 729—0,97 145), Refraktionsindex bei 
17,5° 1,4686 (1,4714), VZ. .184,13 (160,86), Jodzahl 123,64 (105,43), Unverseifbares
з,66% (2,51%), SZ. frisehes Ol 21,48, Hehnersehe Zahl 93,71, Reichert-Meifilsche 
Zahl 0,475, Polenskesche Zahl 0,25. Das Keimol bildete nach einigen Wochen Stehen 
einen kleinen Nd., das Weizenmehlól lieB sofort einen betriichthchen Nd. fallen; ersterer 
gab nach dem Umkrystallisieren F. 131,5— 132,0°, sein Acetat gab F. 125,5—126° 
(unkorrigiert); dio Rkk. wiesen auf Vorliegen eines Phytosterins hin. Der Nd. aus 
dem Weizenmehlól hat F. 96—97° (unkorr.); er gibt die Sterolrkk., ist aber kein Alkohol, 
sondern vermutlich ein Sitosterolester. — Durch hohen Druek aus Weizenkeimen 
erhaltenes Ol hat eine etwas hóhere Jodzahl (127,69) ais das daraus durch Ausziehen 
mit A. erhaltene Ol. (Cereal Chemistry 3. 19—39. East Lansing [Mich.].) R uh le .

E. Parisi und c. Masetti-Zannini, Die Proleinsiibslanzen der Leguminosen- 
knoUchen. Die Yerss. wurden ausgefiihrt mit Knbllchen von kleinen Pferdebohnen
и. von Lupinen. Bei Pferdebohnen ergab sich der hóchste, jemals gefundene Gehalt 
an Gesamt-N, Lupinen enthielten bedeutend weniger. Pferdebohnen enthalten 
ziemliche Mengen Nichtprotein-N, Lupinen fast gar nichts. Die gefundenen Werte sind:

Gesamt-N Protein-N Nichtprotein-N 
Pferdebohnen . . . 7,28 6,06 1,09
L u p i n e n .........................................  4,17 4,10 0,07

Sowohl in den Knóllehen der Pferdebohnen wie in denen der Lupinen ist wenig in W.
1. Protein (Albumin), sehr wenig in NaCl 1. Protein (Globulin), reichlich in verd. KOH
1. Protein. Durch Hydrolyse entsteht aus den Proteinen der Pferdebohnenknóllchen 
reichlich Humin-N u. NH3. Aus den Lupinenknóllchen lieB sich aus der Alkalifraktion 
ein Prod. mit nur 9,20% N isolieren, 1. in Alkali, fallbar mit Saure. Die Proteinę 
sind in hohem MaBe an Kohlenhydrate gebunden, deshalb reduzieren die wss. Knóllehen- 
ausziige sehr stark Fehlingsche Lsg. Kohlenhydrate u. freie Aminosauren scheinen 
groBcn Anteil an der Proteinsynthese in der lebcnden Pflanze zu haben. (Staz. sperim. 
agrar. ital. 59. 207—28. Bologna.) Gb im m e .

E. Parisi und c. Bruni, Das Anthocyan der „Fogarina“-Trcmbe. Nach den 
Unterss. W lLLSTA TTERs unterscheidet sich das Anthocyan der europaischen Trauben 
Bcharf von dem der amerikan. Trauben. Erstere enthalten Oenin, eine Verb. aus 1 Mol. 
Glucose u. 1 Mol. Onidin, einem Dimethylderiv. des Delphinidins, wahrend die der 
Gattung Ampelopsis angehórige amerikan. Traube Ampelopsin, eine Verb. aus je 
1 Mol. Glucose u. Ampelopsidin, einem Monomethylderiv. des Delphinidins, enthalt. 
Die von Vitis riparia abstammende andere amerikan. Traubenart enthalt ein Antho
cyan, welches in Glucose u. ein spezielles Anthocyanidin, ein Isomeres des Ampelop- 
sidins, spaltbar ist u. sich von letzterem durch die Stellung der Methylgruppe unter
scheidet. Es soli ident. sein mit Myrtillidin. — Vff. haben aus der „Fogarina“-Traube 
das Anthocyan isoliert. 15 kg Traubenschalen wurden 24 Stdn. mit 20 1 0,5%ig. 
HC1 dirigiert, 10 1 F iltrat wurden gelinde erwarmt u. mit 200 g Pikrinsaure versetzt. 
Die FI. wird blutrot u. trube. Nd. nach 24 Stdn. abfiltrieren. Pikrat aus wenig W . 
umkrystallisiert karminrote Krystallnadeln, bei 205° sich zers. N-Gehalt 5,66%. 
Zur Uberfuhrung des Pikrats in das Chlorid yersetzt rnan unter Schiitteln 10 g P ikrat 
in 200 ccm CH3OH mit 50 ccm 20%ig. HC1 in CHjOH. Yom Ungel. abfiltrieren, mit
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der 8-fachen Menge A. yersetzen. Braunen flookigen Nd. abfiltrieren u. mit A.-CH3OH 
frei waschen. Zur Reinigung gel. in 15 ccm CH3OH, zugeben yon 35 ccm A. (96%) +  
15 ccm 10%ig. HC1. An der Luft eindampfen. Es fallt das Chlorid ais braune M. 
mit griingoldenem Glanz. Klcino Krystalle, F. 178° u. Zors. Die wss. Lsg. gibt mit 
FeCl3 eine tiefvioletto Fiirbung, ontsprechcnd dem Anthocyan von Yitis riparia, 
dcsgl. m it CuSOj. Pb-Acetat fallt tiefblau. Diese Rk. gibt auch Onin. Nach dom 
Entfarben mit S02 ruft H 20 2 die Farbę wieder hervor. — H y d ro ly se  des An t h o -  
c y a n in s . 1 g Chlorid gel. in 10 ccm W., zugeben von 50 ccm HC1 (25%), 5 Alin. 
erhitzen. Es fallt ein brauner Nd. =  Antliocyanidinćhlorid, wahrend im Filtrat 
Glucose ist, nachgewiesen ais Osazon, F. 204°. Das Chlorid 1, sich in sd. W. mit 
brauner Farbo olino Zers. (Onin zers. sich beim Kochen), die Lsg. wird mit FeCl3 
rotviolett, gibt mit CuS04 einen roten, violett schillernden Nd., mit Pb-Acetat einen 
blauvioletten Nd. Die Yerb. stimmt im Oxymethylgchalt ziemlich gut mit dem 
Anthocyanidin von Vitis riparia ubercin. Beim Kochen mit Essigsaureanhydrid 
gibt das Chlorid ein rotes Acetylderiv., F. 202°. — Aus yorstehenden Befunden folgern 
die Vff., dafi die „Fagorina“-Traube eine ouropiiisch-amerikan. Kieuzung sei. Dio 
Verss. ermuntern auf rein chem. Wego iiber das Anthocyan die Herkunft von Trauben- 
rassen zu bestimmen. (Staz. sperim. agrar. ital. 59. 130—38. Bologna.) Gr im m e .

Vittorio Pettinari, Amanita ampla Pers. und Volvaria Glaoiocephala Fr. (Syn. 
Dec.) vom łozikologischen Gesichlspunkt. In  den Pilzen konnte entgegen der land- 
laufigen Meinung kein Gift nachgewiesen werden. Sie enthalten weder Muscarin 
noch Amanitatoxin. (Atti d . soc. ital. di scienze nat. 6 4 . 29—34. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 3 5 . 557. Pavia, Univ., Istit. d i farmac. Ref. F l u r y .) OPPENHEIMER.

Henry Hubac, Betrachtungen iiber den Saft aus frischen Trauben. Zusammen- 
selzung, therapeutische Eigenschaften, Darslellungsmelhode, Aufbetcahrung und verschiedene 
Anwendung. In  1000 g Saft sind enthalten 10—18 g EiweiB, 30—150 g Glucose, 4— 6 g 
weinsaure Salze, 3—4 g freio Wein- u. Apfelsaure, 0,15—0,25 g H 3P 0 4, 0,05—0,09 g 
H 2S04. Empfehlung des Traubensaftes bei allen fieberhaften u. chroń. Erkrankungen 
des Magen-Darmkanals. (Oeuvre med. 3 . 8—12. 40—43. 70—73. 1925; Ber. ges. Physiol. 
3 5 . 640. Ref. H o r s t e r s .) O p p e n h e i m e r .

E 4. Tierchem le.
W. F. de Jong, Der mineralische Beslandteil von Knochen. Vf. untersuchto 

róntgenolog. fossile Knochen aus der Limburger Kreide, aus den Phosphatabscheidungcn 
in Tunis, von Ursus spelaeus (Diluvium in Moravien) u. yon Menschenknoehen aus 
Grabem in Ungam u. Drente. Von den feinpulverisierten Knochen wurden nach der 
Belichtungsmethode von D e b e y e - S c h e r r e r  Aufnahmen gemacht mit CuKa-Strahlen. 
Es ergibt sich, daB in Knochen ein Minerał der Apatitreihe yorkommt, sehr wahrschein- 
lich 3Ca3(P04)2-CaC03. Das Radikal C03 kami hierin crsetzt sein — wie bei Fossilation 
ófters— durch F 2,C12, S04;Ca durch Mg u. vielleicht Fe u. Al. Das Minerał Kollophanit 
(v g l. R o g e r s ,  Journ. Amerie. Chem. Soc. [5] 3 . 269 ; C. 1922. III . 1219) liefi sich nicht 
nachweisen. Die K ry s ta llc h e n  enthalten einige Zehner oder Hundcrter Moll.; das 
Róntgenbild zeigt unklare Linien. Beim Brennen der Knochen wachsen die Krystallchen, 
die Linien werden scharf. Letztercs ist Yielleicht fur Prahistoriker Ton Bedcutung, da 
frische u. die meisten fossilen Knochen yerschwommene Rontgenlinien liefern. Man 
kann demnach an prahistor. Funden feststellen, ob sie der Einw. von Feuer ausgesetzt 
waren oder nicht. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 
35 . 439_42. Rec.trav.chim.Pays-Bas45. 445—48. Delft, Techn.Hochschule.) K .W o l f .

S. M. NeuschloB und R. A. Trelłes, tlber Menge und Zustand des Kaliums in 
den ąuergestreijten Muskdn unler normalen und pałhologischen Bedingungen. K in
3 Formen im Muskel vorhanden. Die erste ist diffusibel, wenn der Muskel (klein 
gehackt) in isoton. NaCl-Lsg. gelegt wird. Menge ist yariabel. Die zweite Form ist

VIII. 2. 115
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nur nachweisbar, solange der Muskel unter dem EinfluB des Zcntralnervensystems 
stekt, sic diffundiert bei Durchstromung des Muskels m it K-freier Lsg., wird aber 
fix, d. h. in die dritte Form nach Ncrvdurchschneidung iibergefuhrt. Form 2 u. 3 
sind bzgl. Menge scheinbar fiir jede Muskelart charakteristisch. (Rev. de la asoc. 
med. argent. 3 7 . 93— 107. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 5 . 443—44. Ref. S p i e g e l - 
A d o l f .) O p p e n h e i m e r .

C. I. Parhon und M. Kahane, Der Calcium- und Hagnesiumgelialt der entnervten 
iluskeln. Nach Nervdurchschneidung nimmt der Ca- u. Mg-Gehalt wie der W.-Gehalt 
der Muskeln (Meerschweinchcn) zu. (C. r. soc. de biologie 9 5 . 425—26. Jassy, Lab. do 
la clin. des mai. nerv. et ment.) OPPENH EIM ER.

V. Diamare, Weiteres gegen den „Mythus“ der Lipoide. t)ber ilire angebliche 
Unlóslichmachun/j durch Chromierung und durch Metallsalze. Die Lipoide, die in 
histolog. Schnitten mit Miillerscher FI. (Chromate), AgN03, FeCl3, AuC13, ZnCl2 bc- 
handelt wurden, sind nach -wio vor in A. 1. (Atti d. soc. toscana di scienze natur.
3 4 . 1925; Ber. ges. Physiol. 3 6 . 29. Ref. S c h u l z .) O p p e n h e i m e r .

Emile Andre und Henri Canal, Beilrag zum Studium der Ole der Seetiere. Unter- 
suchungen iiber das Ol des Tintenfisches (Todarus sagitialus Lk.). Um festzustellcn, 
ob die charakterist. Eigenschaften des Oles des Pottfisches aus seiner Kahrung stammen, 
werden Tintenfische, yon denen ein Exemplar im Magen eines Pottfisches gefunden 
wurde, auf die Zus. ihrer Kórperolc untersucht. Nach A.-Extraktion lieferten Kópfe 
u. Tentakel l°/o, Eingeweidesacke u. Schwimmblasen 1,25%, Eingeweide u. Geschlechts- 
driisen 10% Fett, berechnet auf Frischgewieht. D., VZ., Jod- u. Acetylzahl, Fett- 
sauren, unverseifbare Substanz u. Glyceringehalt werden fiir die einzelnen Korper- 
teile getrennt in Tabcllenform angegeben. Die unverseifbaren Substanzen bestehen 
ausschlieBlich aus Cliolesterin. K\V-stoffverbb. u. gesatt. oder ungesatt. aliphat. 
Alkohole finden sieh im F ett des Tintenfisches nieht. Fur die Fettsauren der ein
zelnen Korperteile bewegt sieh die VZ. zwischen 188 u. 190, die Jodzahl zwischen 
175 u. 205, das mittlerc Mol.-Gew. zwischen 294 u. 298. Der Tintenfisch speichert 
keine Reservefette auf, sondern wandelt die mit der Nahrung aufgenommenen Fette 
in Muskelsubstanz um. Die Muskelsubstanz enthalt nur wenigo Fette, die aus an 
Cholesterin gebundenen Glyceriden bestehen (Protoplasmafette). Der Pottfisch druckt 
seinem Reservefett selbst die charakterist. Eigenschaften auf, die es von anderen 
Fetten untcrsćheiden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 3 . 152—54.) GESEŃIUS.

Yutaka Komori, U ber die chemische Zusammenselzung der Laiche von Hem ifusus 
tuba Gmel. Aus den aus 9351 Eikapseln erhaltenen 11 763 g Eisackfl. wurden 160 g 
Roli- Yitellin erlialten. Dieses lieferte bei Hydrolyse mit verd. H 2S04 folgende Amino- 
sauren: Alanin 0,71%, Valin 0,27%, Leucin 10,29%, Prolin 1,10%, Phenylalanin
0,22%, Asparaginsaure 1,60%, Tyrosin 0,80%> Arginin 3,73%, Łysin  0,86%, Trypto- 
plian 1,49%; nieht vorhanden sind: Glykokoll, Isoleucin, Glutaminsaurc, Serin u. 
Histidin. AuBer dem Yitellin wurde Cholin nachgewiesen. (Journ. Biochemistry 6. 
129—38. Nagasaki, Medizin.-chem. List.) H ESSE.

Jules Amar, Zellpigmente und physilcalisch-chtmische Einwirkungen. Aus Verss. 
mit CUorophyll (alkoh. u. wss. Lsgg.), auf das kleine Mengen von Glucose, A., A’a25 20 4, 
dest. W., C'a(OCl)2, NaCl, KCl, CaCl2, Na2C03, K 2COz, Oxalsaure, Weinsaure einwirken, 
laBt sieh zeigen, daB eine Entfarbung einen OxydationsprozeB bedeutet. Eingriffe mit 
Dialyse u. Elektrodialyse bei Chlorophyll-Lsgg. u. bei chlorophyllhaltigen Blattern 
erlauben Schliisse auf die B. u. das Yerh. des Chlorophylls in den Zellen. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 1 8 2 . 1566—68.) O p p e n h e i m e r .

E s. T ierphysiologie.
S. Loewe und F. Lange, U ber weibliche Sexualhormone. IX . Das ,£ahlverfahren“ 

zur biologischen Titration brunstho-rmonhaUiger Sloffe, seine Fchlerguellen und dereń
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Vermeidung. Unterss. der Fehlerąuellen des „Zahlverfahrens“ zur Wertbest. des 
Follikelliormons. Eine ganze Anzahł Fehlerąuellen erweist sieh in ihrer Tragweito 
priifbar. (Dtsch. med. Wchschr. 5 2 . 1286—89. Tartu-Dorpat [Estland], Pharmakolog. 
I n s t -) H u c k e l .

B. Zondek, Das Ovarialhormon und seine Idinische Amcendung. Vf. hat in 4 von 
L a q u e u r  eingesandten Praparateń pro ccm zweimal jo 2 u. zweimal je 3 Vollbrunst- 
einheiten bei kastrierten Mausen gefunden. Die Praparate waren leicht getriibt u. 
entsprachen nepheloraetr. einer Trubung von 0,06 u. 0,24 mg Ca in 100, getriibt naeh 
R o n a - K l e in m a n n  mit Na sulforhicinicum. (Klin. Wchschr. 5 . 1521—22.) G e s .

Walter Błock, Mittel zur Forderung der Milchsekretion. Eine spezif. Wrkg. der 
hormonalen Stoffe (Placenlar-, Hypophysen-, Corpus-luteum-Extmkte) sowie der 
Reizmittel fiir das vegetative Nervensystem (Pilocarpin, Yohimbin, Eigenmilch- 
injektionen, Laktagol), endlich der eiweiBhaltigen Nahrpriiparate (Malztropon, Ovo- 
maltine, Sanatogeri), die neben der milchtreibenden noeh eine milchbildende Aufgabe 
erfiillen sollen, wird von fast allen Beobachtern geleugnet. (Therapie d. Gegenwart 
6 7 . 353—57. Berlin, Kinderkrankenhaus.) G e s e n i u s .

John Mellanby, Uber den Mechanismus der Sekretion des Pankreas. (Lancet 
2 1 1 . 215— 18. — C. 1 9 2 6 . II. 1056.) H u c k e l .

J. Freud und Saadi-Nazim, Die Wirkung von intraduodenaler Sdureinjektion auf 
die innere Sekretion des Pankreas. Auf die Injektion von 5°/oo HCl (60—100 ccm) 
in das Duodenum des Hundcs senkt sieh der Blutzuckerspiegel. Es wird vermutet, 
daC der Reiz fiir die auBere Pankreassekretion auch ein Reiz fiir dio Ausschiittung 
von Insulin ist. (C. r. soc. de biologie 95 . 571—74. Paris, Coli. de France, Lab. de 
M . G l e y . )  O p p e n h e im e r .

T. Nishina, Uber die intravenose Injektion von Magn. sulf. und die Gallensekretion. 
Magenschleimhaut wird 1. mit MgS04 (2%) u. verd. H2SO., 2. mit MgS04 (0,8%).
з. NaCl (hyperton.), 4. HC1 u. 5. A. extrahiert. Die Extrakte werden intravenos 
Versuchstieren eingespritzt. Naeh 1. u. 2. starkę Steigerung der Magen- spater Darm-
и. Gallenwegsperistaltik; naeh 3., 4. u. 5. keine Beeinflussung. Im Extrakt mit MgS04 
u. H 2SOj konnto eine dialysable, thermostabile mit Cholin (nieht dialysabel) u. Milz- 
hormon (in A. u. HC1 1.) nieht ident. Substanz nachgewiesen werden. (Nippon Naika 
Gakkai Zashi 1 3 . [1925]; Ber. ges. Physiol. 3 5 . 471. Ref. T a k e .) O p p e n h e i m e r .

F. Rosenthal, M. v. Falkenhausen und H. Freund, Weitere Beilrage zur 
Physiologie und Palhologie der Gallensdurensekretion beim Menschen. V. Mitt. Uber 
das Phanomen der Umkehr der GaUensaurenrelalionen in der Galie von Leberkranken. 
Bei Patientcn mit Gallenstauung (Cholelithiasis) werden naeh Operation die Gallen- 
siiuren in der aus dem Gallengange ausflieCenden Galie bestimmt. Die Menge der- 
selben nimmt sowohl absolut ais auch prozentual st.ark zu. Bei der anfanglichcn 
geringen Gesamtmenge ist das Verhaltnis von Tauroeholsaure: Glykocholsaure ca.
4: 1, spater bei groBerer Gesamtmenge ca. 0,4: 1. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak.
1 1 1 . 170—81. Breslau, Med. Klinik u. Poliklinik.) M e i e r .

P. Mahler, Zur Wirkung der Bittermittel auf die Magensaftsekretion. Extrakte 
naeh W IECHOW SKI aus Achillea millefolium u. Menyanthes trifoliatum ergaben bei 
peroraler Zufuhr bei 7 von 10 Fallen erhdhte Magensauresekretion, E strakt aus 
Cliamomill. Romana ergab liohe Chloridwerte, keine erhohten Saurewerte. (Ztsehr. 
f. d. ges. exp. Medizin 51 . 267—77. Prag, Med. Univers.-Kiinik.) M e i e r .

Ś. Komarow, Zur Frage naeh dem, Mechanismus der Darmsekretion. IV. Mitt. 
Uber die Einwirkung einiger zurzeit bekannten ąuatemdren Ammoniumbasen des Fleisćh- 
eitraktes auf die Darmsekretion. (111. vgl. Bioehem. Ztsehr. 1 5 1 . 467; C. 1 9 2 5 . I. 250.) 
Cholin u. Carnitin, subcutan injiziert, regen die Magensaftsekretion u. die Diinndarm- 
sekretion an, letztere besonders, wenn das EinflieCen des Magensaftes in den Diinn- 
darm verhindert wird. Naeh Durehschneidung der Darmnerren bleibt die Wrkg.

115*
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aus, nach Atropinisicrung die des Cholins, nieht die des Carnitins. (Bioehem. Ztschr. 
167. 275—312. Riga, Physiolog. Inst.) M e i e r .

E . Lenk und P. Liebesny, tlber den Jodgehalt der Schilddrusenpraparate und ein 
nmes auf Jodgehalt standartisiertes Thyreoidin/praparat. Dio im Handel befindłichen 
Schilddrusenpraparate zeigen groBe Unterschiede im Jodgehalt. Diese Ungleich- 
maBigkeit kann dio Ursaelie von kardiovaskularen Storungen bei der betreffenden 
Therapie sein. Praparate von gleichem Jodgehalt konnen in ihrer Wrkg. verschieden 
sein. Es wurde ein Schilddriisenpraparat „Thyreoidea konstant Chewesto" mit 
einem konstanten Gehalt von 0,2 mg Jod pro Tablette hergestellt, welehcs ohne 
kardiovaskulare Storungen klin. u. experimentell wirksam war. (Wien. klin. Wchschr. 
39. 782—85. Wien, Physiolog. Inst.) H u c k e l .

U nverricht, Imulinempfindlichkeit und Nebenniere. Die Insulinempfindliclikeit 
kann durch Schiidigung der Nebennieren bedeutend gesteigert werden. Mitteilung 
einer Beobachtung, welche die Wechselwrkg. zwischen Insulinempfindliclikeit u. 
Nebennierensystem demonstriert. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 1298—99. Berlin,
III. Med. Univ.-Klinik.) IIuC K E L .

P . M auriac und L. Seryantie, Aktivieren die albuminoiden Substanzen die Wirhing 
des Insulins t  Nach Verss. mit Soluprotin (HOFFM A N N -La r o c h e  [Novoprotin ?]) 
u. mit menschlichem Serum an Kaninchen, die Insulin erhalten haben, liiBt sich in- 
folge der starken individuellen Schwankungen bei der Blutzuckerrk. auf Insulin 
nieht mit Sicherheit die obige Frage, wie es bereits in der Literatur geschehen ist, 
bejahen. (C. r. soc. de biologie 95. 594—96.) O p p e n h e i m e r .

P aul M aUer, U ber die Anwendung von konzentrierlen Losungen von Insulin. Die 
Injektion konz. Insulins (1 ccm =  100 oder 150 Einheiten) gestaltet sich fur den 
Paticnten angenehmer ais zuweilen die verschiedensten Insulinfabrikate. (Dtsch. 
med. Wchschr. 52. 1172. Prag, Med. Klin.) H uC K E L .

Fritz  Lascłl und S. Brugel, Zur Frage der peroralen Resorption von Insulin durch 
Beigabe von Saponin. Durch Beigabe von Saponin konnen peroral auch relativ kleine 
Mengen von Insulin zur Wrkg. gelangen. (Wien. klin. Wchschr. 39. 817—18. Wien, 
Pharmakolog. Inst. u. Kinderklinik.) H u c k e l .

Alfred Lublin, Der Einflup des Insulins auf die KoMenhydratverwertung im  nicht- 
diabetischen Organismus. Im  Respirationsrers. konnte ein Anhaltspunkt dafiir ge
wonnen werden, daB das Insulin die Fahigkeit zu besitzen scheint, die Fettbildung 
aus Kohlcnhydratcn zu befordern. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 115. 101—16. 
Klin. Wchschr. 5. 1236—37. Breslau, Med. Klinik.) HiiCKEL.

P au l Herszky, Zur Insulin-Traubenzuckertherapie der Leberinsuffizienz. Die 
Insulin-Traubenzuckertherapie ist nach Vf. das Mittel der Wahl bei Leberinsuffizienz. 
Es wurden kontinuierlich kleine Insulindosen verabreieht. (Klin. Wchschr. 5. 1473—74. 
Berlin-Schoneberg, Augusta-Viktoria-Krankenhaus.) H u c k e l .

G. A. H arrison , Insulinhypoglykamie bei Kindern. Dio Hypoglykamierk. der 
Kinder auf Insulin ist nieht so scharf abgegrenzt wie bei Erwachsenen. Der Blut- 
zuckerspiegel ist im allgemeinen bei Kindern niedriger ais bei Erwachsenen. (Brit. 
Medical Journal 1926. I I . 57—58. London, Hospital for sick children.) H u c k e l .

E. Scbott, Pankreasnekrose beim Diabetikerkoma; Insulin. Mitteilung eines Falles 
von Coma diabeticum bei Pankreasnekrose, wobei mit Hilfe von Insulin das Leben 
noch 6 Wochen erhalten werden konnte. Die Genese des Diabctes war nieht mit 
Sicherheit fcstzustellen. (Miinch. med. WTchschr. 73. 1185—87. Koln, Med. Klin., 
Lindenburg.) H u c k e l .

P au l L. K irk  und C. G. K ing, Calciumterteilung im Bluł. Best. des gesamten u. 
ultrafiltrierbaren Ca in n. u. gelbsiichtigen Fallen. Schon in der Norm bestehen fur 
beide Werte groBe Divergenzen. Bei Gelbsucht liegen die Wcrte fiir das ultrafiltrable 
Ca meist unter dem n. Durchschnitt, aber nieht so tief, daB damit die schlechtere
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Gerinnbarkeit des Blutcs crklart werden konnte. Die Benutzung von Oxalat, Citrat 
oder Fluorid (zur Gerinnungshemmung) ruft bemerkenswerto Yeranderungen im 
Verhaltnis des ultrafiltrablen zum Gesamt-Ca heryor. (Journ. Lab. Clin. Medieino
11. 928—35. Pittsburgh, Univ., Dep. of Chem.) O p p e n h e i m e r .

Max M. Teplitz, Orale Gaben von Calcium und Schilddriisensubstanz und das 
VerlialUn des Blutkalks bei LungejUuberkulose. Die Behandlung mit Ca u. Thyreoid- 
substanz (zusammen u. jedea allein) hat keinen EinfluB auf die Blut-Ca-Werte. Bei 
akt. u. tox. Tubcrkuloso deutlieh erniedrigte Serum-Ca-Wertc. (Amer. reyiew of 
tubercul. 12. 222—27. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 484—85. Hartford, stato Tubereul. 
sanat. Ref. H eubnek .) OprENHEIMER.

Joachim Kiihnau, tlber den Nachweis von Guanidinsubstanzen im, Blut bei para- 
thyreogener Tetanie, nebst Bemerkungen iiber gleichzeiliges Auflreten von Guanidinen 
im TJrin. Bei parathyreopriyer Tetanie ist der Guanidingehalt des Urins ganz er- 
heblich iiber die Norm gesteigert. Im Blute von Patienten mit idiopath. oder post- 
operativer Tetanie sowie dreier parathyreopriyer Hundo gelang es, eine betraehtliche 
Erhóhung der normalerweise nur in Spuren auftrctcnden methyliertcn Guanidine, 
vor allom des Dimethylguanidins, festzustellen. Vf. erbliekt in diesen Tatsachen 
eine weitere Stutze, daB die parathyreogene Tetanie auf einer Sclbstvergiftung mit 
Guanidinen beruhe. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 115. 75—87. Breslau, Med. 
Klinik.) H iiCK EL.

Ferdinand Donatli und Artur Perlstein, Ober medikameniose \Beeinflussung der 
Blutzusammensetzung (Salmrsan, Trypaflavin, Scharlachrot). Beim Mensehen u. 
z. T. auch beim Kaninchen erzielt man mit Salyarsan, Trypaflavin u. Scharlachrot 
eine eharakterist. Rk. vor allem der Monocyten, mit Trypaflayin u. Scharlachrot 
auch der Lymphocyten. Wo diese Rk. nicht auftritt, liegt eine Konstitutionsanomalie 
oder eine geanderte Reaktionsbereitschaft yor. Die Rcsultate ergeben eine weitere 
Stutze fiir die Beziehungen dieser Therapeutika zum retikulo-endothelialen System. 
(Wien. klin. Wchschr. 39. 888—890.) G e s e n iu s .

H. B. van Dykę, Beitrag zum Studium der gerinnungshemmenden Ncosaharsan- 
wirkung. Die Gerinnung des Oxalatplasmas, das durch Ca-Zusatz wieder gerin- 
nungsfiihig gemacht wurde, ist umsomehr yerziigert, jc hoher dic dem Tier (Kanin
chen) beigcbraclite Neoaalyarsaudosis u. je  kiirzer die Frist zwischen Blutentnahme 
u. Injektion war. Nach Neosalvarsaninjcktion opalesciert das Plasma huufig, ge- 
legentlich erscheinen agglutinierende Flocken, die auch nach Neosalyarsanzusatz 
zu OxalatpIasma oder Fibrinogen-Lsg. in yitro auftreten. Die Gerinnungsrerzoge- 
rung, dic auf eine relatiy feste Bindung yon Neosalyarsan u. Fibrinogen zuriick- 
zufiihren ist, yielleicht auch auf cinc besser reyersible mit Thrombin, tritt ein, 
wenn der Neosalyarsangehalt 0,1—0,15% betragt. (Archiyes Internat. Physiologie 
25. 197—215. Briissel, Inst. therap. de l’univ.) O p p e n h e im e r .

Rene Fabre und Henri Simonnet, Untersnchung der photosensibilisierenden 
Wirkung des Hamatoporphyrins. (Vgl. C. r. soc. de biologie 93. 1152; C. 1926. I. 
1223.) Die Hamolyse des verd. u. mit Hamatoporphyrin sensibilisierten Blutc8 im 
Lichte ist fur yerschiedene Tierarten yerschieden rasch, gleich, ob man gleiche Blut- 
yerdunnungen yergleicht oder gleiche Konzz. an roten Blutkorperchen oder gleiche 
Konzz. an Hiimoglobin. Dagegen ist dic Hamolyse bei gleichem CAolesteringehult 
der Lsgg. annahernd gleich; der Cholesteringehalt der Erythrozyten wurde der Lite
ratur entnommen. — Die Verteilung der Tierarten nach steigender Empfindlichkeit 
gegen das Hamatoporphyrin ist von der nach steigender Empfindlichkeit gegen die 
hypoton. Lsgg. yerschieden. (C. r. d. l’Aead. des seienees 183. 241—43.) Biesi.

H. Freuudlich und W. Beck, Die Sensibilisierung durch Albuminę, und Pseudo- 
globulinę aus normalen und Immunseren. Sole yon Fe20 3 werden durch Zusatz durch 
Elektrodialyse hergestellter Albuminę u. Pseudoglobuline sensibilisiert. Untersehiede
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in der Wirksamkeit zeigten sich nur bei Pseudoglobulin; solehes aus Normalserum 
war wenigcr wirksam ais aus Diphtherie-, Ruhr- u. Tetanusserum. Derselbe Unter- 
schied ergab sich bei Mo20 5-H20-Sol, bei Goldsol dagegen nicht. (Biochem. Ztschr. 
166. 190—201. 1325. Dahlem, K.-W.-Inst. f. Physik. Cliemic.) MEIER.

K. Fujita, Uber die anaphylaziehemmende Wirkung von Calcium. CaCl2 hemmt 
auch dio auf Scnsibilisierung beruhenden hamolyt. Yorgange u. zwar scheint der Ein- 
fluB auf den bindendcn Mechanismus des Komplements sich geltend zu rnachen. (Acta 
dermatol. 6. 430. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 738. Ref. F u j i t a .) O p p e n h e i m e r .

Loeper, J. Olm er und J. Tonnet, Die Schioankungen des Schwefelgehaltes im 
Serum von Mdanodermiekranken. (Vgl. C. r. soc. de biologie 93. 1350; C. 1926 .1. 1836.) 
Bei Pigmentanomalien auf der Basis von Leber- u. Nebennierenerkrankungcn steigt 
der Gesamt-S. Das Verhaltnis yon Gesamt-S: Sulfat-S ist nicht gesetzmaBig verandert. 
(Prog. mćd. 53. 1279. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 686. Ref. B a r k a n .) O p p e n h .

Alfred Nitsehke, Uber das Volumen der EiweifikSrper im  Serum. Mit Hilfe der 
Kompensationsdialyse wird durch Cl-Verteilung am isoelektr. Punkt u. bei beliebigen 
Ph durch Glucoseverteilung zwischen Serum u. Salzlsg. das Losungsvol. der Serum- 
eiweifikorpcr bestimmt. Es betragt fiir Cl 7,5°/0, fiir Glucose 7,1% im Mittel bei 
7%  EiweiB. Eine Wasserhiille um die EiweiCteilchen ist ais unwahrscheinlich an- 
zusehen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 115. 134—37. Altona, Stadt. Kranken- 
haus.) HuCKEL.

F. Ornstein und R. Mera, Uber FaUungen im Insulin mit normalem Serum. Im 
Wege der Immunisierung konnte weder mit Insulin allein, noch mit Insulin u. Schweine- 
serum eine Antikórperbildung (Prazipitine, Komplementbildung) auf Insulin nach
gewiesen werden. Die Prazipitation, die bei Zusammentreffen von Insulin u. Serum 
erfolgt, scheint eine Wrkg. des Serums ais prazipitable Substanz auf das Insulin oder 
auf eine dem Insulin eng anhaftende kolloidale Substanz ais Prazipitin zu sein. (Wien. 
klin. Wchschr. 39 . 840— 42. Wien, Serotherapeut. Institut.) HuCKEL.

Kurt Meyer, V er suche uber die anaphylaktogent Wirkung krystalloider Sub- 
stanzen. II. Mitt. Uber Ursolanaphylazie. (I. Mitt. Biochem. Ztschr. 146. 217; 
C. 1924. I I . 368.) Bei Meerschweinchen konnten mit Ursol u. Chinondiimin keino 
anaphylakt. Erscheinungen hervorgerufen werden. (Biochem. Ztschr. 166. 202—06.
1925. Berlin, Rud.-Virchow-Rrankenhaus.) M e i e r .

H. Bechhold. Bemerkungen zu dem Aufsatz von v. Ilahn iiber Kolloidchemie des 
Hams und uber das Referat von R. E. Lg. uber Sichtbarmachung von Albumin-Holekular- 
aggregaten und anderen subvisiblen Gebilden. H a h n  (Kolloid-Ztschr. 38. 136; C. 1926.
I. 2818) fand eine Beziehung zwischen der-Oberflachenaktivitat u. dem spezif. Gewicht 
des Harns u. befurchtet durch die vom Vf. empfohlene Yerd. des Hams eine Anderung 
des Dispersitatsgrades der Harnkolloide. Vf. halt dem entgegen, daB man auch durch 
orale Wasserzufuhr das spezif. Gewicht des Hams u. damit die Konz. der Harnkolloide 
yariiercn kann. Betreffend die Identitat der Stalagmone im Harn mit den die Senkung 
der roten Blutkórperchcn heryorrufenden Substanzcn verweist Vf. auf seine Yeroffent- 
lichungen (Mtinch. med. Wchschr. 67. 892; C. 1920. III . 531 u. SCHEMENSKY, Miinch. 
med. Wchschr. 67. 1228; C. 1921. I. 111). Yf. erwidcrt auf einige krit. Bemerkungen 
in einem Referat von R. E. LlESEGANG (Kolloid-Ztschr. 38. 183 [1925]) betreffend 
Unterss. von Vf. u. Y i l l a  (Biochem. Ztschr. 165. 250; C. 1926. I. 2387) u. stellt fest, 
daB es bei dieser Unters. nicht in der Absicht der Vff. lag, Gewebe sichtbar zu machen, 
sondern nur subvisible Gebilde, wie es auch beim d’Herelleschen Bakteriophagen u. 
vielleicht auch beim Pockenvirus gelungen ist (vgl. Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 
105. 101; C. 1926. I. 2712). (Kolloid-Ztschr. 39. 275—77. Frankfurt a. M.) L a s c h .

David Campbell und W illiam R. Snodgrass, Der Jodgehalt der menschlichen 
Cerebrospinalfiiissigkeit. In  der Norm ist der J-Gehalt so gering, daB er mit den feinsten 
Methoden quantitativ nicht faBbar ist. Nach einmaliger Applikation per os (2—4 g K J)
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steigt er auf 0,08 mg pro 100 ccm FI., nach intravenoser Injektion von 10 g N aJ auf 
.2,03 mg. (Journ. Pliarm. and Exp. Therapeutics 27. 355—60. Glasgow, Dep. of mat. 
med. a Therap., Univ.) O p p e n h e i m e r .

Piętro Albertoni und Piętro Tullio, Der Phosplior bei der Erndhrung des Ge- 
sunden und des Pellagrakranken. P  der animal. Nahrungsmittel wird erheblich besser 
resorbiert ais regetabil. P. Einige tier. P-Verbb. sind fur die n. Funktion des Orga- 
nismus unentbehrlieh. (Arch. di scienze biol. 6. 310—40. 1924; Ber. ges. Physiol. 
35. 458. Bologna, Univ., Labor. di fisiol. Ref. S c h u l z .) O p p e n h e i m e r .

Grigorij ChomkoviC, Studien iiber die Funktion der im  IFasser gelijsten Nahr- 
substanzen im Stoffwechsd der Wassertiere. VI. Mitt. tJber die Permeabilitat der Haut 
bei Fischen fiir Losungen von organischen Nahrsubstanzen (Glucose, Saccharose, Pepton). 
Die H aut des Schleies u. Karpfens ist von auBen nach innen durchlassig fiir Glucose, 
Saccharose u. Pepton, wahrend ein Durchtreten von innen nach auBen erst nach 
weit langerer Zeit, vielleicht nur bei Absterben oder Schadigung der Haut eintritt. 
( P p l u g e r s  Arch. d. Physiol. 211. 666—81. Brunn, Zootechn. Landesforschungs- 
institut.) M e i e r .

A. Blanchetiere und Leon Binet, Der Einfluf} der Diat auf den Geh alt an re- 
duziertem Glutathion der Gewebe des Hundes. (VgJ. S. 612.) Der Glutathiongehalt 
der Hundegewebo zeigt eine erstaunliche Konstanz unter verschiedenen Erniihrungs- 
bedingungen (Kohlehydrat-, oder Fett- oder eiweiBreiche Diat), so daB bezweifelt
wird, daB Glutathion unter n. Verhaltnissen eine bedeutendere Rolle bei der Emahrung
spielt. (C. r. soc. de biologie 95. 558—59.) OPPENHEIMER.

Levy-Solal, Christou und Jean Dalsace, Die antirachilische Fahigkeit geałterter, 
bestralilter und parenłeral, speziell subcuian applizierter Pflamenole. Bestatigung der 
Beobachtung, daB gealterte vegetabil. Ole, wenn sie mit einer Hg-Lampe bestrahlt 
u. intraperitoneal oder subcutan injiziert worden sind, das Auftreten rachit. Sym- 
ptome bei Ratten verhindern kónnen. Dio Wirksamkeit bleibt bis zu 6 Monaten 
nach der Bestrahlung erhalten. Die Verss. sind mit Arachis- u. Olivenol angestellt. 
(C. r. soc. de biologio 95. 552—53.) O p p e n h e i m e r .

Karl Glaessner, Chemie des Verdauungsapparates. Zusammenfassende Darst. 
(Wien. klin. Wchschr. 39. 833—35.) H u c k e l .

Otto Meyerhof, U ber die enzymatische Spaltung des Traubenzwckers und anderer 
Hexosen im Muskeleztrakt. Vorl. Mitt. (Vgl. Naturwissenschaften 14. 196; C. 1926.
I . 2809.) Wahrend Froschmuskelextrakt durch kurzes Erwarmen auf 37° die Fahigkeit, 
Polysaccharide zu glykolysieren, yerliert, bleibt der Zerfall von Hexosediphosphor- 
saure in aquivalente Mengen Milchsaure u. Phosphorsaure ebenso nie nach Abtrennung 
des fiir die Spaltung der Polysaccharide unentbehrlichen Coferments unverandert 
bestehen. Nach den Verss. ist ais Zwischenprod. der Glykolyse ein labiler Hexose- 
phosphorsaureester (im statu nascendi) anzunehmen, der nicht die Hexosediphosphor- 
saure selbst ist, die ais ein Stabilisierungsprod. erscheint. Die s ta tt mit isoton. KCl-Lsg. 
mit dest. W. bei —1 bis —2° hergestellten Muskelextrakte (am besten aus Kaninchen- 
muskulatur) spalten in ganz frischem Zustande mit schnell abfallender Gcschwindig- 
keit Glucose u. noch besser Fructose. Diese Glykolyse der Hexosen (Glucose, Fructose, 
Mannose, nicht Galaktose) durch Muskelextrakte wird auf das Mehrfache der Ge- 
schwindigkeit der Glykogenspaltung u. auf das Vielfache der spontanen Milchsaure- 
bildung zerschnittener Muskulatur durch Zusatz eines Aktivators aus der wss. Lsg. der 
Ndd. von Hefeautolysaten mit 50%'g- A- erhoht. Noch schneller ais die Spaltung 
in Milchsaure verlauft dabei die Veresterung von anorgan. Phosphat u. freiem Zucker.
In  dieser ersten Rk.-Phase hauft sich die stabile Hexosediphosphorsaure in der gleichen 
Mengc an, wie der labile Ester glykolysiert. Nach dem voUigen Versch^vinden von 
freiem Phosphat oder Zucker sinkt die Glykolysegeschwindigkeit steil ab; in Abwesenheit 
von Zucker findet dann eine langsame Zubildung von anorgan. Phosphat in zur gleich-
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zeitig gebildeten Milchsaure aąuiyalenter Menge s ta tt (zweite Rk.-Phase). Dieser 
Rk.-Verlauf stimnit weitgehend mit dem der alkoh. Garung im Hefeextrakt iiberein. 
Die Harden-Youngschen Garungsgleichungen werden dahin neu formuliert, daB in 
der ersten Perioie b e i d  e Zuekermoll. phosphoryliert werden, von denen das eine 
in statu naseendi zerfallt, das andere sieh zur Hexosediphosphorsaure stabilisiert, u. 
dali in der zweiten Periode der stabile Ester gespalten wird. Wahrend im Muskel- 
extrakt unmittelbar ein langsamer Zerfall der stabilen Hexosediphosphorsaure in 
Milchsaure u. Phosphorsaure stattfindet, soheint bei der alkoh. Garung die aus der 
Esterhydrolyse stammende Hexose erst von neuem phosphoryliert werden zu mussen. 
In  der intakten Hefe u. im Muskel kommt es, wahrscheinlich infolge genauer Koordination 
der Prozesse, nieht zu einer Anhaufung der Hexosedipkosphorsaure wie in den Ex- 
trakten. (Naturwissenschaften 14. 756—57.) L o h m a n n .

Otto Meyerhof und Julius Suranyi, Ober die Dissoziationskonstanten der IIexo- 
sediphosphorsaure. Yorl. Mitt. IIexosediphosp7iorsdure erwies sieh sowohl in ihrer 1. 
wie in der 2. Dissoziationskonstante ais fast dreimal so stoik wie Orihophosphorsaure. 
In  m/15- bis m/25-Lsg. war fiir Hexosediphosphorsauro (dargestellt aus dem Mg-Salz 
iiber das Pb- u. Ba-Salz) bei der elektrometr. Titration p k 'l =  1,52, pk'2 == 6,32, 
fiir Phosphorsaure 1,93 bezw. 6,80. Entgegen E m b d e n  wird also im Muskel die Rk. 
bei der Aufspaltung des Hexosephosphats in Zucker u. freies Phosphat bei Ph 7,0 
nieht saurer, sondom alkalischer, u. bei der Veresterung saurer. In  Verss. mit Muskel- 
extrakten (vgl. vorst. Ref.) stimmte die gemessene Verschicbung des Ph mit der be- 
reehneten gut iiberein. (Naturwissensehaften 14. 757—58. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhclm-Inst. f. Biol.) LOHMANN;

L. Obregia und Gabriel Padeano, Einjlup des Alkohols auf den Wert des Grund- 
stoffwechsełs. A.-Zufuhr setzt bei chroń. A.-Psychosen den Grundstoffwechsel konstant 
herab. (C. r. soc. de biologie 95. 413—14. Bukarest, Psychat. Klin.) O p p e n h e i m e r .

O. H am isch , Vergleichende Studien iiber den Eisenstoffwechsel der Chironomiden- 
larven. (Zool. Ang. Suppl. Bd. 1. 96—104. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 621. Ref. 
H a r n i s c h .) O p p e n h e i m e r .

A. P. BriggS, Einige Slofftcechselbefutide lei der Kalktherapie. CaCl2 oder Ca- 
Acetat fuhrt, peroral gegeben, zu einer Erhóliung der P-Ausscheidung m it dem Darni 
u. einer Verininderung der P-Quote im Harn. Andere Mineralstoffe bleiben un- 
beeinfluBt. K- u. Mg-Salze lassen die P-Verteilung in Harn u. Faces unverandert. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 23. 137. 1925; Ber. ges. Physiol. 36. 62. St. Louis, 
Univ., Dep. of med. Ref. G y o r g y .) O p p e n h e i m e r .

R. Ełmnann, U ber Enlstehung und Bedeulung der Milchsaure im Magen. Ais 
wesentlichster Faktor bei der Milchsaurebildung im Magen ist die Anwesenheit von 
Milehsaurebazillen bei geeignetem Jlilieu — Fehlen von HC1 u. geeignetem Na.hr- 
boden, insbesondere bei Pylorusstenose — anzusehen. Eine Milchsaurebildung duroh 
Stoffe der Magencarcinomzellen selbst, wenigstens im ausgeheberten Mageninhalt, 
ist bisher nieht bewiesen. Der mkr. Nachweis von Milehsaurebazillen oder von Milch
saure durch die Farbrk. beweist, daB es sieh um Stouungen oder mangelndc Ent- 
leenmg im Magen mit gleichzeitigem Schwund der HCl-Rk. handelt, was meist beim 
Carcinom der Fali ist. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 115. 45—47. Neukolln, 
Stadt. Krankenhaus.) HuCKEL.

Ludwig Aschoif, Thesen und Aniithesen in  der Lehre von der Gallenfarbsłoff- 
bildung. (Klin. Wchschr. 5. 1260—61. Freiburg, Patholog. Inst.) H u c k e l.

Mona Spiegel-Adolf, Palhologische Steinbildung vom kolloidchemischen Stand- 
punkł. Vf. glaubt, daB die kolloidchem. Betraehtungsweise Yielleicht genugt, um 
Entstehen, Wachstum u. Formgebung der patholog. Steinbildungen dem Verstandnis 
naher zu bringen. (Klin. Wchschr. 5. 1257—59. Wien, Labor. f. phys.-chem. Bio
logie.) H u c k e l .
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Martin Englander, Zur Biochemie und Biologie des Jods. (Osterr.Chem.-Ztg. 
29. 93—98.) H u c k e l .

Makoto Watanabe, tlber das Verhalten des Harnqtwtienłen C :N  bei der Jod- 
uńrkung. Unter Einw. des Na J  war eine starkę Senkung des Harnąuotienten C : N 
zu verzeichncn, welche vor allem durch eine Steigerung der N-Ausfuhr zu erklaren 
ist. (Dtschr. med. Wchschr. 52. 1172. Berlin, Patholog. Inst.) H u c k e l .

Geza Pauchly, Durch essigsaurea Thallium lienorgerufene Alopezie an der kind- 
lichen Kopfhaut. 8 mg Tl-Acetat in 25 g dest. W. pro kg Korpergewieht Yerursachen 
bei parasitaren Kopfhaarerkrankungen Haarausfall. Keine schadlichen Neben- 
erscheinungen. (Wien. klin. Wchschr. 39. 948—49. Dcbreczin, Univ.) G e s e n i u s .

Vittorio Barbaglia, tlber die Durchldssigkeit der Meningen jur Bi. ExperimenleUe 
Unlersuchungen. Bi laflt sich 1 Stde. nach Injektion von Trepol in allen Fallen im 
Liquor nachwcisen. (Giorn. ital. di dermatol, c sifilol. 66. 1540—47. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 35. 742. Messina, Glin. dermosifilopat. Ref. S t r o s s .) O p p e n h e i m e r .

L. E. Walbuni, Mdallsalztherapie. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 1043—44. —
C. 1926. II. 45G.) H u c k e l .

Emm. Kondoleon und G. Joannides, Experimentclle Priifung der Wirkung des 
fliissigen Paraffins im Darme. Verss., die zeigen, daB das Paraffin im Darm zwar 
keine bakterientotende Wrkg. auszuiiben scheint, sich dagegen zwischen Darminhalt 
u. Darmwand einlegt u. so wahrscheinlich die Aufsaugung tox. Substanzen behindert. 
(Miinch. med. Wchschr. 73. 1356—57. Athen, Chirurg.-propadeut. Poliklinik.) Hu.

Arthur Compton, Inirauterine Injektion von reinem Glycerin. Die Behandlung 
von Pucrperalsepsis mit intrauterinen Glycerininjektionen hat ihre Basis in der anti- 
bakteriellcn Wrkg. des Glycerins bei geringer Schiidigung der Leukocyten. (Lancet 
211. 326— 28.) ’ H u c k e l .

G. Farkas und H. Tangl, Die Wirkung des Cholina auf Kaulguappen. Cholin 
hemmt das Wachstum der Kauląuappen, also dem Adrenalin entgegengesetzte Wrkg. 
(Biochem. Ztschr, 166. 95—104. 1925. Budapest, Physiol. Inst.) M e i e r .

A. Bittorf und M. Frhr. V. Falkenhausen, Die Beziehungen des lihodankaliums 
zur Diaslasemrkung. Kunstlicher Rhodankalizusatz zu n. Spcichel beschleunigt 
die Amylolyse crheblich. Der physiolog. Rhodangehalt des Speichels bOdet also 
kein Wirkungsoptimum. Das Rhodankalium kann seine aktivierenden Krafte nur 
bei gleichzeitiger Ggw. von Kochsalz entfalten. In  diesem Falle wird aber die Amylo
lyse in einem die Summation der Einzelwrkgg. (Rhodankali, bezw. Kochsalz allcin) 
erheblich ubersteigenden MaBe gefórdert. (Arch. f. cxp. Pathol. u. Pharmak. 115. 
9—17. Breslau, Med. Poliklinik.) H u c k e l .

E. Frank, M. Nothmann und A. Wagner, Uber die Guanidinhypoglykamie. Die 
Guanidinkrampfe beim Kaninchen sind von den im Organismus zur Verfiigung stehen- 
den Kohlehydratmengen abhangig, da glykogengemastete Tiere langer leben ais 
Hungertiere, da mit Traubenzucker behandelte Guanidintiere, 24—36 Stdn. in einem 
befriedigenden Zustand bleibcn, sogar die Vergiftung gelegentlich uberstehen, da 
das Leben guanidinvergifteter Tiere durch Adrenalin, welches die im Organismus 
verfiigbaren Kohlehydrate mobilisiert, yerlangert werden kann. (Arch. f. exp. Pathol. 
u. Pharmak. 115. 55—63. Breslau, Med. Klinik.) H u c k e l .

R. B. Wild und Ivy Roberts, Die Absorplion von QuecksilbermUtdn aus auf die 
Ilauł applizierien Salben. Quecksilberoxyd wurde am schnellsten absorbiert. Queck- 
silbersalicylat wird beinahe ebenso schnell, Kalomd wird am langsamsten absorbiert. 
MetaD. QuecksiUjer wird langsamer absorbiert ais das Oxyd. (Brit. Medical Journal
1926. I. 1076—79. Manchester, Salford Hospital.) H u c k e l .

Michio Fuj ii, Vber die pharmakologischen Wirkungen des Pseudoephedrins und 
dereń Vergleich mit denen des Ephedrins. (Journ. of orient, med. 3. 1—26. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 35. 556. Ref. F b o m h e r z .) O p p e n h e i m e r .
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Eduard Allard, Die Wirkung des Atropins auf die alimentdre Glykdmie. Atropin 
bat eine stark hemmende bezw. aufhebende Wrkg. auf die alimentare Glykamie. 
Eine entscheidende Deutung des Mechanismus der Versuchsresultate ist zurzeit noch 
nicht zu erbringen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 115. 1—8. Hamburg, Innero 
Abt. des Marien-Rrankenhauses.) H u c k e l ..

W. R. Hess, Die Wirkung von Ergotamin auf das Auge. Analyse der Pupillen- 
vorgango naeh Instillation von methaiisulfon.saurem Ergotamin in das Katzenauge. 
(Ber. ges. Physiol. 35. 75 2 ; Klin. Monatsbl. f. Augenheilli. 75. 295— 300. 1925. Zurich, 
Physiol. Inst. Ref. B e h r .) O p p e n h e i m e r .

A. Rizzolo, A. Chauchard und B. Chauchard, Messung der Erregbarkeits- 
veranderungen in der Himrinde unter dem Einflup von Cocain, das in  das Auge ap- 
pliziert wurde. Unter dem EinfluB der Cocaineintraufclung nimmt die Chronaxie 
(direkte Messung) des Orbieulariszentrums ab, wahrend das Zentrum der Pfoten- 
muskulatur lange Zeit uiwerandert bleibt. Spater nimmt die Erregbarkeitsanderung 
beider Zcntren einen eigenartigen Yerlauf. Hundeverss. (C. r. soc. de biologie 95. 
559— 61. Paris, Sorbonne, Labor. de physiol. gćn.) OPPENHEIMER.

Paul Carnot und R. Coquoin, Elektke Ilaftfdhigkeit verschiedener fetter Ester 
in den Galie produzierenden Zellen. Die Loslichkeit von Cholesterin in Ólsauremethyl- 
ester, Ólsduredthylesler, im Propyl-, Butyl-, Isopropyl-, Isobutyl- u. Isoamylderiv., 
ferner Iticinolsduremethyl- u. Buttersaureathylester nimmt m it der Zunahme des 
Mol.-Gew. ab. Naeh der Injektion von Olsauremethylester laBt sich dieser mit der 
Sudanfarbemethode vornehmlich in den Gallenwegen u. -zellen auBerdem nur noch 
im Bronchialepithel nachweisen. (C. r. soc. de biologie 95. 553—55.) O p p e n h .

Arthur Mills, tlber die gegenwdrtige Stellung des Ghloroforms. Zusammenstellung 
der verschiedenen Ansichten hinsichtlich der Verwendung des Chlf., Mortalitats-
statistik, Gefahren desselben usw. (Lancet 210. 1134—37. Dundee, Dental Ho-
spital.) H u c k e l .

Franz Jaeger, Compral, ein neues Aiudgetikum. Das Indikationsgebiet des Com- 
prals umfaBt in erster Linie die spast. D.VBmenorrhóe. (Zentralbl. f. GjTiakol. 1926. 
Nr. 26. 2 Seiten. Sep.) H u c k e l .

Friedrich Junghenn, tlber die Wirkung des Compral, eines neuen Kombinations- 
produktes fiir die zahnarztliche Praxis. Das Analgetieum Compral (I. G. Farben- 
industrie A.-G.) wird fiir die zahnarztliche Praxis empfohlen. (Zahnarztl. Rdsch.
35. Nr. 16. 4 Sciten. Sep.) H u c k e l .

W. Grunke, U ber neuere Arzneimittel. Analgetica (Compral, Dormalgin). Compral 
enthalt 5 4 ,6 %  Pyramidm. u. 45 ,4%  Yoluntal (Trichlordthanolurethan). Im Tier- 
experiment tr it t  die narkot. Wrkg. erst bei Dosen von 1,0 g pro kg Kórpergewieht 
hervor. Compral ist analget. wirksamer, ais der in ihm enthaltenen Menge Pyra- 
midon entspricht. NebenwTkgg. wurden bei 2—3 Gaben von 1—2 Tabletten taglich 
nicht beobachtct. — Dormalgin ( R i e d e l ) enthalt Pymmidon-Butylbrompropenyl- 
malonylureid im Verhaltnis 3 : 1 .  Da die narkot. Komponento im Korper restlos 
abgebaut wird, u. da Pyramidon erst in gróBeren Dosen unangenehme Erscheinungen 
auslóst, zeichnet es sich durch Ungiftigkeit aus. Die narkot. Wrkg. reicht in schweren 
Fiillen nicht aus. (Therapie d. Gegenwart 67- 359—60.) G e s e n i u s .

Rud. Reitler, tlber die Behandlung der Malaria mit Cadmiumpraparalen. Yorl. 
Mitt. Intravenos wurde eine Lsg. von Cd-Na-Tartrat mit 1%  Cd-Gchalt, intra- 
muskular Cd-Subsalicylat in Olsuspension mit 5 %  Cd (Cadmiol) erprobt. Das erste 
Praparat wurde wegen schwerer Nebenerseheinungen aufgegeben, das zweite erzielte 
Fieberfreiheit u. yerminderte die Parasiten im Blute. Da an der Injektionsstelle 
starkę Schmerzen eintreten, ware vielleicht eine kurze Kombinationsbehandlung 
von Cadmiol u. Chinin erfolgreich. (Wien. klin. Wchschr. 39. 949—50. Prizren, 
Malariaambulanz.) GESENIUS.
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Erwin Becher und Gertrud May, Studien iiber die Nitraidiurese. Die Natrium- 
nitratdiurese kann weder durch osmot. Vorgange crklart werden, noch kann Anderung 
der Serumviscositat die Ursache derselben sein. Wahrend der Diurese nahem sich 
die Konzz. der korpereigenen Substanzen in Harn u. Serum, so daB bei ihrer Aus- 
schcidung die osmot. Leistung der Niere relatiy gering ist. Nach Nephrectomie be- 
wirkt Natriumnitrat keine Blutyerwasserung; der Serumkochsalzgehalt bleibt un- 
yerandert. Der Hauptangriffspunkt des Natriumnitrates muB somit in der Niere 
liegen. (Klin. Wchsehr. 5. 1229— 30. Halle, Med. Klinik.) H uCK EL.

Adolf Hartwich, Einfluft pharmakologisch itńrksamer Substanzen auf die isolierte 
Froschniere. II. Mitt. Diurelika und andere Substanzen. (I. vgl. Arch. f. exp. Pathol.
u. Pharmak. 1 1 1 . 81; C. 1 9 2 6 . I. 2717.) Die an der isolierten Froschniere durch 
Coffein, Theophyllin, Novasuról u. Sublimat erzielte Diurese ist yon der Menge der 
durchstromenden FI. in weitem Umfange unabhangig, wahrend bei Hamstoff, Cad- 
rniumchlorid u. Strophanthin DurchfluC u. Diurese parallel gehen. (Arch. f. exp. Pathol.
u. Pharmak. 1 1 1 . 206—17. Halle, Pharmakol. Inst.) M e i e r .

O. Weifi, 15 Jahre Asthmolysin in der Astlimabehandlung. Vf. bericlitet iiber 
seine Erfolge mit Asthmolysin. (Ztschr. f. med. Chem. 4 . 37—39. Berlin-Siidende, 
Asthmakurhaus.) H iiCK EL.

Paul Albrecht, Eine Halogeidbmng zur Wundbehandłung. Eine Halogenlsg., 
P h  =  6,0, erhaltlich bei der A 1 p i n. c h e m .  A.-G. W i c n wird zur Wundbehandłung 
empfohlen. Die genaue Zus. wird nicht mitgeteilt. (Wien. klin. Wchschr. 3 9 . 779 
bis 782. Wien, Kaiscrin-Elisabeth-Spital.) H iiCK EL.

Galewsky, Zehn Jahre Cignolin und seine therapeutische Vericendung in der Der
matologie. Yf. berichtet iiber gute Erfolge mit Cignolin aus 10 jahriger Erfahrung. 
(Dermatol. Wchschr. 82. Nr. 26. 5 Seitcn. Sep.) H u CKEL.

Konrad Ziegler, Uber die Wirksamkeit des Methylenblausilbers bei intravenoser 
Anwendung. Dem Argochrom kann in der Veterinarmedizin nicht wie in der Humań- 
medizin eine besondere Heilwrkg. zugeschrieben werden. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 
3 4 . 527— 28. Hannover, Med. Klin. d. tierarztl. Hochschule.) H u c k e l .

K. TTlhnann, Targesin, ein neues niildiches, kólloidales Silberpraparat zur Gonor- 
rhoebehandlung. Das Targesin bietet die Moglichkeit, ganz frischc gonorrh. Prozesse 
abortiv zu kupieren. Es zeichnet sich durch Mangel an Reizwrkgg. aus. (Wien. 
klin. Wchschr. 3 9 . 843—46.) H u c k e l .

Rudolf Fritz Weiss, Uber Isacen, ein neues, synłhetisches AbfuhnniUd. Aus 
Isacen =  Diacetylbisozyphenylisatin wird durch den alkal. Darmsaft die wirksame 
Substanz, das Bisoxyphenylisatin, in Freiheit gesetzt. Es kommt erst unterhalb 
der Bauhinschen Klappe zur Wrkg., was sein Anwendungsgebiet einschrankt. Der 
peristaltikfórdemde EinfluC des Isacens beruht wahrscheinlich auf Erregung der 
sensiblen Neryenendigungen der Darmwand. Die Wrkg. tr itt nach 8—12 Stdn. ein. 
Keine Gewohnung, keine schadlichcn N ebcnuT kgg . (Dtsch. med. Wchschr. 52. 1343 
bis 1344. Sanatorium Woltersdorfer Schleuse.) GESENIUS.

M. Oppenheim, Die Indikalionen des Stovarsóls (Spirocid) bei der Behandlung 
der Lues. Die Hauptindicationen fiir das Spirocid sind: 1. prophylakt. bei Gefahr 
einer luet. Infektion, 2. kongenitalo Sauglingslues, 3. Gummcn der Mundhóhle, des 
Pharynx u. Larvnx, 4. Falle, bei denen das Salyarsan kontraindiciert ist. (Wien. 
med. Wchschr. 7 6 . 918—19. Wien, A\ ilhelnisspital.) HiiCK EL.

Paul Saxl, tlber perorale Noiasu? olthernpie. Mitteilung yon 4 Fallen schwerer 
Herzinsuffizienz, bei denen die wochentliche Noyasurolin/etótora durch Jahre lebens- 
erhaltend wirkte. Die perorale Darreichung der Noyasurolkapsel ermoglichte ein 
Aussetzen der Injektionstherapie, fuhrte sogar zum Teil eine noch bessere Entwasserung 
herbei. Yf. kommt zu dem Ergebnis, daB bei Herzkranken, die durch Noyasurol- 
(Salyrgan-) Injektionen oder durch andere MaBnahmen yollig oder fast yóllig ent-
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wassert sind, die pcrorale Novasuroldarreichung die Wiederkehr von Ódcm- u. Hydrops- 
bildung verhindert. (Wien. klin. Wchschr. 39. 816—17. Wien, I. med. Univers.- 
Klinik.) H u c k e l .

Raimund Y7iminer, Jodhcrazin bei Spailues. Jodherazin stellt ein gut ver- 
tragliches, wirksames Jodpraparat dar, das den Vorzug einer oralen u. intravenosen 
Verabreichungsmoglichkeit bietet. (Wien. med. Wchschr. 76. 834—35. Wien, All- 
gemein. Krankenhaus.) H u c k e l .

C. Levaditi, S. Nicolau, R. Schoen, A. Girard und Y. Manin, Resorptions- 
weise und, Wirkungsmechanismus des Wismuts bei der ezperimcntellen Syphilis. I. Mitt. 
Resorptionsweise inlramuskrlar applizicrten Wismuts. Die ResorptionsgroBe intra- 
muskular applizierten Wismuts ist von dessen Losliehkeit abhangig. Dio plotzliche 
Ausscheidung lóslicher W ismutderiw. kann Nierenscliadigungen setzcn, die bei 
unlóslichen Wismutsalzen Yollstiindig ausbleiben. Dio unloslichen Verbb. werden 
nur resorbiert, nachdem sie dureh Kontakt m it den Gcweben 1. gemacht worden sind. 
Dicser Vorgang scheint dureh dio leukocytare Proteolyse erleichtert zu werden. 
(Ann. Inst. Pasteur 40. 541—73.) H u c k e l .

Mónch, Uber die endolumbale Amcendung des Afenils in der endólumbalen Sal- 
mrsanbehandlung naeh Gennerićh bei Paralyse. Dio endolumbale Anwcndung des 
Afenils bei Paralytikcrn mit Śalyarsan -wird gut rertragen u. wirkt besser ais eine 
doppeltc Dosis in intravenoser Applikation. (Miinch. med. Wchschr. 73. 1160—61. 
Wehncn [Oldenburg], Heil- u. Pflegcanstalt.) H u c k e l .

Ferdinand Lehr, Zur therapeulischen Vericendung der Scillaprdparate (Scilli- 
kardin, Scillaren, Summascil). In  auffallend giinstiger Weiso wurde dio Arhythmia 
irregularis perpetua dureh naeh Froschdosen eingestellte Scillapraparate beeinfluBt; 
bei dekompensierten Herzklappenfehlem wirkten sie gunstig. Meerzwiebel soli den 
Yagus starker beeinflussen ais Digitalis. (Therapie d. Gegenwart 67. 352—53. Berlin, 
Krankenhaus Moabit.) GESENIUS.

Karl Westphal, Uber die Rhodanlherapie des genuinen arteriellen Hochdruckes. 
Der therapeut. Erfolg des Rhodans bei Hypertoniekranken ist in Dosen von etwa
0,4—0,1 g Rhodansalz pro Tag am giinstigstcn. Verwandt wurde Rhodannatrium, 
-kalium u. -ammonium in wss. Lsg. Gut bewahrte sieli auch ein Komplexsalz des 
Rhodanammons m it dem Trimethybcanthin (gut haltbar in Tablcttenform, her
gestellt dureh Chem.-pharmazeut. Werke Bad Homburg). (Miinch. med. Wchschr. 
73. 1187—88. Frankfurt, Med. Klinik.) H u c k e l .

A. Mertz und E. Esehbacher, Cardiazol bei akuten Kreislaufstdrungen im  Kindes- 
alter. Auch in der Padiatrie stellt das Cardiazol eine Bereieherung dar. Die Dosis 
hat fiir den Siiugling mindestens 1/1 der Erwaehsenendosis zu betragen u. muB unter 
Umstiinden bis zur Erwaehsenendosis gesteigert werden. (Miinch. med. Wchschr. 
73. 1321—23. Freiburg, Univ.-Kinderklinik.) HuCKEL.

H. Biedermann, Weitere Idinische Erfahrungen mit dem neuen wasserloslichen 
subcutan und intravenos injizierbaren Campherpraparat „Cardiazol“ (Knoll). Car
diazol ist dem Campherol in allen Fallen von schwerer akuter Kreislaufstórung iiber- 
legen. (Miinch. med. Wchschr. 73. 1323—24. Schwenningen, Stadt. Kranken
haus.) H u c k e l .

F. W. Kloeppel, Schwerer KoUaps naeh Triphalinjektion bei einer Psoriatikerin.
Mitteilung eines Falles, der zeigt, daB bei der Triphalbehandlung ohne irgendwelche 
Prodromalerschcinungen ein schwerer Kollaps eintreten kann, der wohl ais Lahmung 
der Vasomotoren des Splanchnieusgebietes aufzufassen ist. (Miinch. med. Wchschr. 
73. 1160.) H u c k e l .

G. Finder, Erfahrungen mit Triphal bei Kehlkopftuberkulose. Vf. berichtet uber
befriedigende Erfolge der Triphalbehandlung bei Kehlkopftuberkulose. (Dtsch. med. 
Wchschr. 52. 1164—65.) H u c k e l .
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Juan Luis Celasco, Pharmakodynamische Wirkung des IJezetons. Bei wieder- 
holten Hesetoninjektionen laBt die Blutdruckwrkg. naeh. Es tr itt auBerdem GefaC- 
verengcrung, Tonusabnahme der Herzmuskulatur mit nachfolgender, positiv isotroper 
Wrkg. u. zentrale Erregung ein, Yerss. an Hunden, Froschen u. Króten. (Semana med. 
3 2 . 291—96. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 5 . 748. Buenos Aires Univ.-Lab. de anat. y 
fisiol. comparad. Ref. F l u r y .) O p p e n h e i m e r .

Irving S. Barksdale, Die Wirkung von Dimethylguanidinsulfat auf Capillaren. 
Es kommt zu einer maximalen Yerengerung (Froschverss.) (Southern, med. Journ. 
18. 707—09. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 693. Charleston, Med. Coli. of state of South 
Carolina. Ref. B a u m e c k e r .) Op p e n h e i m e r .

Kunki Kataischi, Ober den Effekt der elektrischen Reizung am Chloralherzen 
und Einflufi der Pharmaca darauf. Gepruft wurden K, Chinin, Ca, Ba u. Strophanthin. 
Die beiden ersten storen, die andern fordem den Erfolg der elektr. Reizung am durch 
Chloralhydrateinw. stillstehenden Froschherzen. (Kinki Fujinkwa Gakkwai Zassi 8.
6. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 5 . 550. Ki oto, Pharmak. Inst. Ref. K a t a is c h i .) O p p .

Seiichi Shimoi, Reizversuche an chloi alisierten Herzslreifen. Erregbarkeits- 
feststellungen an yerschiedenen Herzteilen u. a. nach Vorbehandlung mit BaCl2 u. 
Strophanthin. (Kinki Fujinkwa Gakkwai Zassi 8. 4. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 5 . 550. 
Kioto, Pharmak. Inst. Ref. S h i m o i .) O p p e n h e i m e r .

R. MeiBner, Uber einfache kombinierte Choleretika. Bei Verss. an Gallenfistel- 
hunden erwiesen sich ais galletreibende Mittel: Atophan, einige Gallensauren, Salicyl- 
saure u. einige ihrer Deriw ., Benzoesaure, Zimtsaure, einige ath. Ole, Diuretin. An 
Kombinationen erwiesen sich besonders wirksam: Salicylate mit zimtsaurem Natron, 
mit Benzoesaure u. mit Diuretin. Alle diese Substanzen schadigten dio Tiere nicht. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 1 5 . 117—33. Breslau, Pharmakolog. Institut u. 
med. Klinik.) HiicKEL.

Evers, Behandlung des Iiotwassers des Rindes mit Asuntol (B  1037). Vf. berichtet 
iiber gute Erfolge der Behandlung des Rotwassers des Rindes mit Asuntol (I. G. 
Farbenindustrie A.-G., Leverkusen). (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 34. 556—57.) Hu.

Jansen und Weber, Die Behandlung der Lungentuberkulose mit Sanocrysin. Das 
Sanocrysin hatte in den initgeteilten Fallen keinen nennenswerten Heilerfolg, wenn 
auch Besserungcn tuberkulóscr Prozesse in bestimmten Fallen anerkannt werden 
miissen. In Anbetracht der Komplikationen u. eines Ungliicksfalles auf Grund der 
Ncbenwrkgg. erscheinen Vff. die Erfolge zu gering im Vergleich zu den Gefahren, 
welche die Anwendung des Mittels mit sich bringt. (Klin. Wchschr. 5. 1179—82. 
Miinchcn, H . med. Univ.-Klinik.) H u CKEL.

Harald Hansborg, Untersuchungen uber Zirkulation, Ausscheidung und Ab- 
lagerung des Góldes bei Sanocrysinbehandlung. Dio Ausscheidung von Au, die Ab- 
lagerung dea Metalles in einzelnen Organen nach Sanocrysinm\ckt\on untcrscheidet 
sich nicht von den Vorgangen u. Erscheinungen bei andem Schwermetalleinspritzungen. 
(Acta tubercul. scandin. 1. 255—83. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 743. Kopenhagen 
Bispebjaerg Spit. Ref. B e h r e n s .) O p p e n h e i m e r .

J. E. R. McDortagh, Symmetrische Hamstoffterbindungen ais Cheimtherapeutica. 
Bericht iiber die Verwcndung von einigen neuen Hamstoffderiw.: 1. „Sup. 36“ =  
sym. Hamstoff von p-benzoyl-p-aminobenzoyl-l-amino-8-naphthol-3-6-sulfomaurem Na,
2. „Sup. 468“ =  sym. Hamstoff ton p-benzoyl-p-aminobenzoyl-l-amino-4-6-8-sulfon- 
saurem Na, 3. „Sum 36“ =  m-benzoyl-m-aminobenzoyl-l-amino-8-naphthol-3-6-sidfon- 
saures Na, 4. „Sum. 468“ =  sym. Hamstoff von m-benzoyl-in-aminobenzoyl-l-mphthyl- 
amin-4-6-8-sulfonsaurem Na  u. 5. „Foumeau 309“ =  sym. Hamstoff von m-benzoyl- 
m-aminomelhylbenzyl-l-naphthylamin-4-6-8-sulfonsaurem Na. 1. hat sich bei Staphylo- 
kokken-, 2. bei ausgesprochen chroń. Streptokokkenerkrankungen, unterstiitzt durch 
Serum (spezif.) u. Auramin ( =  Diphenylmethanfarbstoff) bewahrt. 3. scheint bei
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Gonokokkenerkraiikungen, 4. bei Malaria u. Trypanosomiasis aussichtsreich zu sein. 
Boi 5 wird die Frage, ob es mit „Bayer 205“ ident. ist, offen gelassen. (Brit. Medical 
Journal 1 9 2 6 . I. 693—96.) O p p e n h e i m e r .

Giuseppe Bianchini, Neue Untersuchungen ilber das Kadaverfett und dessen 
Urspmng. Das im Muskel urspriinglioli vorhandene F ett nimmt m it zunehmendor 
Faulnis ab. Das aus EiweiB ncu gebildete reicht nicht aus, um den Verlust zu kom- 
pensieren. (Biochim. e terap. sperim. 1 2 . 420—27. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 5 . 588. 
Siena I s t i t ,  de med. R e f K a i s e r .) O p p e n h e i m e r .

S. F. Cook, Die tozisćhe Wirkung von Kupfer auf Nilella. Yerss. u. Betrachtungen 
zur Frage der Abhangigkeit der Giftwrkg. von der Konz. u. von der Temp. unter Beruck- 
sichtigung der Gesehwindigkeit der Giftwikg. Ableitung der Gleichungen, in denen 
die Funktion der einzelnen Faktoren zum Ausdruck kommt, Demonstration der Kurven. 
Neben CuCl2, das ais Beispiel eines prakt. Falles benutzt wurde, ist auch ganz allgemein 
die Theorie der Einw. eines tox. Stoffes auf lebendes Materiał erortert worden. (Journ. 
Gen. Physiol. 9 . 735—54. Cambridge, Harvard-Univ. Lab. of Plant. Physiol.) Opp.

F. Heim, t/ber die H  ypochloramie bei der Subliimtvergiftung. (Schweiz. med. 
Wchschr. 5 5 . 1085—91. 1925; B e r. ges. Physiol. 3 5 . 743. Lausanne, Clin. mśd. Ref. 
B e i i r e n s .) O p p e n h e i m e r .

L. A. Dingley, E in  Fali von CClx- Vergiftuńg durch Platzen eines Patent-Feuer- 
loschers. Ein Fali von CCI|-Vergiftung, der durch kiinstliehe Atmung geheilt wurde. 
(Lancet 2 1 0 . 1037.) H u c k e l .

Francesco Alessio, Beitrag zur experimenlellen Tabahvergiflung. V III. Mitt. 
Die Wirkung der BeslandUile des Rauches auf den Blutdruck. (Vgl. Ann. di clin. med. 
e di med. sperim. 1 4 . 311; C. 1 9 2 5 . II. 1463.) Die Wrkg. des Rauches von Zigarren 
ist abhangig von Beschaffenheit (Feuchtigkeit, Wicklung usw.) des Tabaks, von der 
Art des Rauchens (Gesehwindigkeit, starkę, schwache Zuge usw.). Nicotin verhalt 
sich in bezug auf Puls u. Bhitdruckveranderung anders ais Tabakrauch. Ais verant- 
wortlieher Stoff des Rauclis kommt auch Pyridin weniger in Frage ais NH3 u. andere 
Stoffe. Experimentelle Analyse der Blutdruckwrkg. des Rauchs an verschiedenen 
Versuehstieren. (Giorn. di clin. med. 5 . 601—13. 656—62. 1924; Be ges. Physiol. 3 5 . 
558—59. Padua, Istit, di patol. spec. med. dimostr. Ref. FLU R Y .) O p p e n h e i m e r .

R. Bierich, Untersuchungen iiber das Zustandekommen der bosartigen Geschwiilste.
I. Der Milchsduregehalt der Gewebe. lin  Gegensatz zum Teerkrebs besteht bei mensch- 
lichen Tumoren keine regelmaBige Beziehung zwischen Milchsaurekonz. u. dem Zer- 
storungsgrad der angrenzenden Zellstrukturen. Zeit u. Temp. beeinflussen erheblich 
die Milchsaurebildung nach Entnahme des Tumors. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 5 . 
245—48.) L o h m a n n .

R. Bierich und A. Rosenbołun, Untersuchungen iiber das Zuslandekommen 
der bosartigen Geschwiilste. II. Das Cytochrom der Gewebe. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Das Cytochrom von K e i l i n  (vgl. S. 1156) wurde regelmafiig in allen normalen epi- 
thelialen Organen u .  Carcinomen, dagegen nicht in normalen bindegewebigen Organen 
(mit Ausnahme der Muskulatur) gefunden. Die Cytochromspektra von 39 Krebsen 
lagen fiir A a! bei 605, B a 2 562, C a 3 551, D 532, D ^3 521,55. In  den Epithelien 
war auch das Spektrum des Hamoglobins nachweisbar. Aus der Beziehung zwischen 
Red.- u. Oxydationsgrad der beiden Stoffe la.Bt sich der Oxydationszustand der Gewebe 
annahernd sehatzen. Das Cytochromspektrum eines Rattensareoms war naeh 3 Stdn. 
bei 28° bezw. nach 12 Stdn. bei 0° (im Gegensatz zur Milchsaurebildung) u n Y e r a n d e r t .  

(Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 5 . 249—50. Hamburg-Eppendorf, Krebsinst.) L o h m a n n .
Otto Stahl u n d  Otto Warburg, Ober Milchsauregarung eines menscMichen Blasen- 

carcinoms. Chem. Messung der Milchsauregarung eines menschlichen Blasencarcinoms. 
Diese ergab fiir 20 mg Gewebe (suspendiert in 10 ccm Ringerlsg.) u. eine Versuehs- 
zeit Yon 44 Min. 1,51 g Milchsaure. Umgerechnet auf eine Stde. ergibt dies 2,06 mg
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Milchsaure. Es hatten sieh also pro Stde. 10% des Gewebegewichtes an Milchsaure 
gebildet, ein Wert, der mit dem manometr, gefundenen ubereinstimmt. (Klin. Wchschr. 
5. 1218. Berlin, Chirurg. Klinik d. Charitć.) . H u c k e l .

H. E. Buttner, Blutmilchsdure und Carcinom. Die Blutmilchsiiure der Krcbs- 
kranken ist normalerweise nieht erhoht. Die vermehrt aus dem Tumor abstrómende 
Milchsaure verschwindet bald. Die Leberschadigung ist die Hauptursache erhóhter 
Milchsaure im Blute Krebskranker. Ob Metastasen oder ob sekundare Schadigung 
durch Stauung u. Anamie der eigcntliche AnlaB zur Milchsaurevermehrung sind, 
lafit sieh nieht immer feststcllen. Die Bedeutung gesteigerter Milchsauremengen 
fur die Diagnose ist fraglick. (Klin. Wchschr. 5. 1507—08. Góttingen, Univ.) G e s .

P. Rona und W. Deutsch, Versuche zum Stoffwechsel uberlebenden Carcinom- 
gewebes. Yerss., die bestatigen, daB Schnitte von Carcinomgewebe in zuckerhaltiger 
Ringerlsg. Milchsaure bilden, u. zwar in Sauerstoff u. Stickstoff; in letzterem in ver- 
starktem Mafie. (Klin. Wchschr. 5. 1216—18. Berlin, Chem. Abt. d. Path. Inst. 
Berlin, Charitó.) HuCKEL.

N. Waterman, Glykolyseaklivierung durch Tumorextrakic. Die glykolyt. Fahig- 
keit von Extrakten von Ratten- oder Mausenieren entspricht unter halbanaroben 
Bcdingungen pro 1 mg Trockensubstanz u. Stde. 0,0095 mg Milchsaure, von Tumor- 
extrakten maligner Herkunft 0,1 mg. Der Unterschied ist also nur quantitativer Art. 
Ca-Anwesenheit hemmt die Glykolyse; Erwarmen auf 65°, Kalte, A.-Zusatz lasscn 
die Wirksamkeit unbeeinflufit. Filtrieren vermindert die Glykolyse nur. Die Wrkg. 
wird auf einen Aktiyator (nieht lipoidartiger Natur, da mit A. nieht ausschiittclbar), 
der in den Tumorzellen in grofierer Menge vorhanden ist ais in n. Gewebszellen, zuriick- 
gefiihrt. (Brit. journ. of exp. pathol. 6. 306—11. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 5 . 630—31. 
Amsterdam, Anthoni v. Lceuwenhoekhuis. Ref. L o h m a n n .) O p p e n h e i m e r .

A. Lasnitzki, Uber die Glykolyse der bacillogencn RalUntumoren und normaler 
Raltengewebe. Nachweis von Milchsaure (0,074 mg pro Trockengew. u. Stde.), die in 
glucosehaltigem Milieu unter anaeroben Bedingungen von Schnitten genannter Tumoren 
gebildet wurde. (Ztsehr. f. Krebsforsch. 22. 536—39. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 440. 
Berlin, Charitć, Inst. f. Krebsforsch. Ref. LASNITZKI.) O p p e n h e i m e r .

Hans V. Euler und Karl Myrback, Gehalt wachsenden Gewebes an Cozymase 
und Hemmungsstoff. I . Mitt. (Vgl. V. E u l e r  u .  M y r b a c k ,  Svensk Kem. Tidskr. 37. 
173; C. 1 9 2 5 . II. 1875.) Untcrsucht wurde, ob dio starkę Glykolyse in Carcinom- 
geweben ( W a r b u r g ,  Klin. Wchschr. 4 . 534; .C. 1 9 2 5 . I. 2316) mit einer Erhóhung 
des Gehaltcs an Cozymase oder etwa mit einer teilweisen Inaktivierung des Meyerhof- 
schen Hemmungskorpers zusammenhangt. Hierzu wurde der Gehalt an Cozymase in 
menschlichen u. tier. Carcinomen im Vergleich lrdt dem umgebenden unveranderten 
Gewebe mit Hilfe einer Mikrogarmethode gemessen. Bei einem Lebercarcinom wurde 
im umgebenden Gewebe mehr Hemmungskórper gefunden, ais im Carcinom. Bei 
zwei Fallen von Brustkrebs, bei denen das untersuchte Gewebe bei einer Operation 
entfernt war, wurde im Carcinom ein hoherer Gehalt an Cozymase u. eine geringe Er- 
hohimg an Hemmungskórper gegeniiber dem umgebenden anscheinend n. Gewebe 
gefunden. (PFLUGERs Arch. d. Physiol. 2 1 0 . 521—26. 1925. Stockholm, Hochsch.) Hs.

A. Philippson, Ein Beitrag zur Krebsatiologie auf Gnmd klinischer Beobachlungen. 
In  den krebserzeugenden chem. Mitteln sind die Verunreinigungen die wirksame 
Unbekannte; reine Prodd. erzeugten niemals Carcinome. KENNAWAY stellte im 
/ / 2-Strom aus Substanzen, die an sieh keinen Krebs herrorbringen, krebsbildenden 
Acetylen- u. Isoprenleer dar unter Ausschlufi von A7, As u. S, die ais krebserzeugend 
angesprochen worden sind. Dennocli -sridersprechen diese Ergebnisse nieht der Ent- 
scheidung, dafi die krebserregende Substanz N enthalten u. eine Base sein mufi, weil 
die letzte' krebserzeugende Substanz ein Sekundarprod. des geschadigtcn Gewebes 
sein kann. (Klin. Wchschr. 5. 1513—16.) G e s e n i u s .
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K. K. Chatterji, Mitteilung iiber die Behandlung von Krebs mit Margosadl. Das 
aus den Samen des Margosahaumes gewonnene Ol enthalt gesatt. u. ungesatt. Fett- 
siiuren. Die gelbliohe, bei gewóhnlicher Temp. fl., ungesatt. Margosafettsaure gehórt 
zur Reihe der Linolsauren u. bildet etwa 23°/0 der gesamten, im Margosadl vorkommenden 
Fettsauren. Die Na- u. K-Salze der Siiure sind in W. 1., dio Pb- u. Ba-Salze in A. u. 
Bzn, Klin. studiert wurden dio Wrkgg. der Na-, K-, Cu-Salze u. des Athylesters der 
Margosasaure. Die Erfolge waren gut. (Lancet 209- 1063—65. 1925. Calcutta, Militar- 
lazarett.) F r a n k .

Gerty T. Cori, Der Insulingehali von Tumorgewebe. Es konnen hochstens nur 
Spuren yorhanden sein. (Hundelymphosarkom.) (Journ. of cancer research 9. 408. 
1925; Ber. ges. Physiol. 35. 440. Buffalo, State inst. f. study of maliguant dis. Ref. 
L a q u e e .) O p p e n h e i m e r .

V. R. Stuliłem, tlber den EinflufJ des Insulins bei krebskranken Menschen. Die 
Mehrzahl der untersuchten unterernahrten Carcinomfalle war fiir Insulin sehr emp- 
findlich u. vertrug gro Ge Insulindosen nioht. Vf. ist der Meinung, daB wiederholte 
kleinere Insulingaben bessere Dienste leisten. Den Hauptzweek der Beeinflussung 
des Carcinoms durch Insulin erblickt Vf. in einer durch das Niederdrueken des Blut- 
zuckers verminderten Glykolyse, die fiir das Carcinomwachstum so wiehtig ist. (Wien. 
klin. Wchschr. 39. 685—86. Leningrad, Stadt. Obuchow-Krankenhaus.) H u c k e l .

W. Blair Bell, Ein Vortrag iiber Theorie und Praxis der Krebsbehandlung mit Blei. 
Zusammenfassung der Theorien iiber dio Carcinomgenese. Dio Auffassung der Tumor- 
zelle ais eine in das Embryonalstadium zuriickgefallene Zelle u. dereń Empfindliehkeit 
gegen Gifte besonders gegen Pb, die experimentell gezeigt werden kann, fiihrte zur 
Pb-Behandlung des Carcinoms, dereń Ergebnisse statist. gezeigt werden. (Brit. Medical 
Journal 1926. I. 687—91. Liverpool, Cancer research.) OPPENHEIMER.

Edward C. Mason, Edward C. Davidson und C. W. Matthew, Studie uber 
Gewebsaulolyse in vivo. III . Beobachtungen mit MUz. (II. vgl. Ber. ges. Physiol. 32. 
877; C. 1926. I. 2814.) Milz ist weniger giftig bei der Autolyse in der Peritonealhdhle 
ais Leber. (Journ. of labor. a. clin. med. 10. 997—99; Ber. ges. Physiol. 35. 560. Detroit, 
Henry Ford hosp. Ref. A d l e r .) O p p e n h e i m e r .

G. Analyse. Laboratorium.
Henry F. Palmer und George H. W allace, Eine Verbesserung des automatischen 

Apparates von Mc. M ullin zur Bestimmung des Schmelzpunktes organischer Verbin- 
dungen. Vff. yerbesserten den von M c  M u l l i n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 439;
C. 1926. I. 2721) beschriebenen App., so dafi die Ergebnisse nunmehr m it denen besser 
ubereinstimmen, die mittels des Capillarrohrverf. erhalten werden. Die mit dem neuen 
App. erhaltenen Resultate sind unabhangig von der Geschwindigkeit der Temp.- 
Steigerung. (Journ. Americ. Chem. Soe. 48. 2230—32. Akron [O.].) KlN D SCH ER.

Arthur Grollman, Ultrafiltraiion durch Kollodiummembranen. Bei der iiblichen 
Herst. von Kollodiumfilter sind quantitativ reproduzierbare Ergebnisse nieht zu er- 
warten, auch dann nieht, wenn eine nach Moglichkeit gleiehmaBige Herstellungsweise 
angewandt wird. AuBer dem wechselnden Porendurchsehnitt spielt der Elektrolyt- 
gehalt der Lsg., dereń Konz., die Adsorptionsfahigkeit, der Druck, unter dem filtriert 
wird, usw. eine aussehlaggebende Rolle, die Y i e le  Fehler bedingt. (Journ. Gen. Physiol. 
9. 813—26. Baltimore, Johns Hopldns-UniY. Dep. of Physiol.) O p p e n h e i m e r .

E. H. Leslie und J. c. Geniesse, Destillationssludien. Am Beispiel der frak-
tionierten Dest. eines Gemisches von Chlf. u. Toluol wird die Wirksamkeit einer Labo- 
ratoriumskolonne u. ihre Abhiingigkeit Y o n  allen therm. wirksamen Faktoren gezeigt 
u. der Effekt mit dem einer Idealkolonne von kleinstem Verdampfungs- u. RiickfluB- 
grade Y e r g l i c h e n .  Abbildung u, Beschreibung des App., graph. Darst. der Ergebnisse,
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Methode zur raschen Ermittlung der Zus. des Fl.-Gemisehcs. — Es wird wahrscheinlich 
gemacht, daB das RiickfluBverhaltnis ohne EinfluB auf die Wirksamkeit der Kolonne 
ist. Auch die Dampfgeschwindigkeit kann, von extremen Fallen abgesehcn, unbcruek- 
sichtigt bleiben. Die Wirksamkeit der Kolonnenfiillkórper (Lessingringe) ist dereń 
Durchmesser umgekehrt proportional, wic schon P e t e r s  (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 14. 477; C. 1922. IV. 618) fand. (Ind. and Engin. Chem. 18. 590—96. Ann Arbor 
[Michigan], Univ.) H e l l e r .

I. S. Bowen, Vakuumspektroskopie. Vff. beschreibt die zur Spektroskopie untcr- 
halb 2000 A im Yakuum von ihm benutzten Hilfsmittel, Apparaturen u. Methoden. 
Zuerst wird die Art der hierzu verwendbaren photograph. Platten u. dercn Entw. 
geschildert, sodann die Arten der Emissionsqucllen (Lichtbogen, Funken- u. Ent- 
ladungsrohrcn im Hoclwakuum) aufgezahlt, ferner die erforderlichen FluBspatspektro- 
graphen, die Gitterspektrographen u. die Methoden zur Best. der Wellenlangen be- 
schrieben. Es wird die einschlagige Literatur ausfiihrlich ziticrt. (Journ. Opt. Soc. 
America 1 3 . 89—93. Pasadena, California Inst. of Techn.) F r a n k e n b u r g e r .

Jacęiues Risler, Uber die Herstellung non Ildium-gefiilllen Leuchlrohren. Yf. be
schreibt Ycrf., um Spektralrohren mit móglichst reinem He zu fiillen. Hierzu miissen 
zuerst die metali. Elektroden sorgfiiltig entgast werden (Hochfreąuenzheizung im 
Hochvakuum), sodann desgleichen das Glas der Entladungsróhre. Das hierauf in 
die Rohre eingebrachte Ho wird zweckmafiigerweiso durch langeres Behandeln mit 
auf —78° gekuhlter Holzkohlo von Feuchtigkeit, Hg- u. Fettdampfen befreit, da dieses 
Adsorbens H», N2> 0 2 u. C02 etwa zum 10- bis 20-fachen Betrag adsorbiert wie He 
oder Ne. Eine andere Methode zur Reinigung des He beruht auf der selektiven Ad- 
sorption der Gase durch Alkali- oder Erdalkalimetalle. Letztere werden zweckmaBiger- 
weiso durch starko Entladungen teilweiso vergast; ihr Dampf reagiert momentan 
mit allen anderen Gasen ais den Edelgasen, so daB dereń Spektrum vollig rein in 
Erscheinung tritt. (C. r. d. 1’Aead. des seienees 1 8 2 . 1457—59.) F r a n k e n b u r g e r .

D. Albert Kreider, Die Erzeugung selektiver Emisaion durch Flammen. Vf. be
schreibt einen mit Leuchtgas betriebenen App., bei dem eine Bunsenflamme mit 
Salzen gespeist wird, dercn bas. Bestandteil charakterist. selektivo Emission ver- 
ursacht, Die Flammen besitzen eine Hohe von etwa 20 cm u. einen Durchmesser 
von 1 cm u. konnen stundenlang betrieben werden; eine Auswechslung der emit- 
tierenden Salzo vermag durch einfachc Betatigung von Glashahnen zu erfolgen. Die 
Bcladung der Leuchtgasflamme erfolgt durch Verspriihen der betreffenden Salzlsg. 
Das Yerspruhen erfolgt durch Entw. von H2 mittels Eintauchens von Zn-Staben in 
die angesauerten Lsgg. (Journ. Opt. Soc. America 1 3 . 83—86. New Haven [Conn.], 
Yale Univ., Sloane Lab.) FRANKENBURGER.

E lem ente und anorganische Verbindungen.
A. Pizzarelli, Neue Methode zur Bcstimmung des Stickstoffs in Nitraten. Die 

Methode beruht auf der Zers. von Nitraten mit FeCl2 u. Messung des gebildeten NO 
gemaB der Gleichung:

3 FeCl2 +  NaN03 +  4 HCl == 3 FeCl3 +  NaCl +  2 H20  +  NO.
Zur Ausfuhrung der Best. lost man 16,5 g NaN03 bezw. 20,0 g KN03 (bei Misch- 
dungern die entsprechende Menge) in W., filtriert u. fiillt auf 1 1 auf. 20 ccm werden 
in geeignetem Zers.-App. mit 20 ccm F e C l j - L s g .10 ccm HCl (D. 1,1) unter Er- 
warmen versetzt, das entweichende NO mit 20 ccm 10%ig. NaOH gewaschen u. in 
einem Eudiometerrohr uber W. aufgefangen. Berechnung x  — K  (a X  100)/b, wobei 
x  — oj a — ccm NO, b =  ccm NO aus reinem Salz, K  —  Koeffizient bei NaN03 =
0,1647,° bei K N 03 =  0,1387. — Die Methode stimmt gut mit der yon ScHULTZE u. 
TlEMAXN uberein. Zur Herst. der FeCl2-Lsg. iibergieBt man 200 g Klavierdraht 
m it 100 ccm W. u. erhitzt mit geniigend HCl (D. 1,1) auf dem Sandbade zur Lsg.

YTTT- 2. 116
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ScŁneli filtrieren u., mit ad. W. a a  i  1 anfKUen. (Staż, sperim. agrar. itaL 59. 139 
bis 142. Brescia.) Gp.nnCE.

H. A tkm son. Titration mm Ammoniumaulfat nack dem SiearaiteTfahren. DasTerf. 
des VŁ (Anaiys' 50- 5,90? C. 192 6 .1. ‘2125} ist a.ccii auf (SH^jSO* anwendbar. (Analyat 
SI- 140— 41. Cair&. ) RuHLE.

Oscar Cantom . €"ber die Analyse eon. Natriummlful. M e Jlethcde basiert auf 
der FaJItmg des gulfids mit ufaerscŁfissigem K 3AsOa ia  Ggw. von ELSO, u. Zuriick- 
trErieren des rarrerbratiehten. Arsemts gemaB der Gleichung:

i  K.JUO, -f - a  27a,S - r  S Ł S O  t == As.Sj -f- 3 Na-SO, 4-  3 Ł S 0 4 — 3 K.O. 
l ia n  lost £9.2763 g 60%%. N aJs m  W. za 1 Liter. Za 100 ccm Filtrat gflbt maa 
70 ccm 1 r u . K3AsOj-Lsg.. nerd.. Yersetzt mit 20 ccm 20%%- H„SOv  fiillt aaf 1 1 
auf. erMtzt 100 ccm Filtrat 1j.. Stde. zom. geliaden Sieden. alkaliaiert mit NaHCOj
o_ tittiert mit Jodlsg. gegen Starkelsg. 70----yerbrancKte ccm Jodkg. — °/a
X ł-S. (Gibrm. d i CŁim. ind. ed apel. 8- 316—13- iTaHand.) G & nnrE.

W ik±cr F. Takóh, AndLytiache. Studien. U . Trennungdeii Calcium-i non Mcujn&ńtim, 
(Einen. Aluminium v.nd Pkcsphorsaure). (L  toL  Roczniki Ghemji 3- 308; C. 1924' 
IL  2IS0). Die- Fallung: von Ca-Oztdai in. Ggw. von A m.mc-natml eignet sich. zur Best. 
-■on Ca Ja Ggw. yoh Mg, Fe. Al a . PhospŁocsaure. In  Ggw. dea Citrata fallt daa Ca- 
Osaiat ais tmbestandiges H ydrat j} CaC^O,- 2 EŁO ( l) ana, daa mit Mg-Oialat keine is - 
morpŁen Gemisclie bildet. Beim Erhiizen mir, W. geht daa Dihydrat in daa bestandige 
CaC^O,- ELO iiber. Man erhait gute BesuLtate aelbat in Ggw. von viel łfa  oder PO,, 
aber nur bei geringer Kocz. der drerwertigen Metalle (bis 0.5 g im Liter} u. bei nicht 
ailzti kleinen Ca-Mengen. — Die von SiOŁ. uberschussiger Saure u , groBeren ifengen 
NH^-Salzen befreite Lag. mit 0.02—0.3- g  CaO. wird m it BEI bia znm TJmachlag von 
MetŁyiormge angesatiert m. mit NEEj-Citratlsg. (.100 g  Citronenaiinre za 1 Liter) ver- 
setzt- Frhitzen der (midi Gełb umgeschlagenen) Lag. auf 40— 50“. Zusatz Ton Ammrm- 
asaiać. Abdekantieren (naeh 12 Stan. '. Zusatz ~on 100 ccm W.. 5 ccm Citrat. Ansauem 
m it S Q   ̂IC.ithyiorrmirei. Antkcchen. Teraetzen m it Ammnnn-ralat. STeutraliaieren 
m it X 5 S Ł. Filćrieren. ubec daa zrnn Dekantieren. benutzte F ilter. (Bieżniki Chemji 5 . 
139̂ —72. t'J25.. Duhiany-Lwow. Inst.. L  Łandw. Chem.. Polyt.) SCHÓSTELB.

Isałm ra W adu  und Stmaa Ato- dberdan Soc&łcnU and die Tnnnuruj non Indium. 
Es -weirien Terss. uber das TerŁ. to ił In  in nentraler tu saurer Lag".r allein tŁ. in Ggw, 
andera  lEetaile. angestellt- tan den 3+acŁweis vnn In  6n  Gang der Analyae zn ermog- 
liciien. —  Łiciium lafit aick nicht nacŁweisen oder trennen; I  dnrch Dest. ans atark 
SEr-^aort^r Lag., da daa In.Br.. nicht Suchcig ist;,- 2. durch. Fiillen m it HC1 aua einer 
fn Br^-Lłg... da das InC!,, ii. m. is t ;  3. dureń wiederholtea Eindampfen: m it HNO:1, 
da aa dadarci nicht in eine in. verd- B3T0:, tmL. Form. uberaefiihrt wird. —  Die- Trennnng 
liliifc sich. Jedoeh. darcMiifiren anf Grnnd der Lcslichkein des Indiwm&dfitŁi in starker 
ala 0 .3-ł. Sanraisg, —  Indium wini in. nentraler Lag. durch ELS aaanti&inY gefallt. 
&t Sauis&gg. bia 0.3-n. ®Lt eia grofier Teił des In  ais Sulfid aus, wenn. sich aadere 
łfetade der Ł S-G ntppe anaaclieiden. In  Saurelagg. iiber !},3-n.. entateht kein 3Td. 
von T iiJy  Es bliałrt in  O.ii^L SaareJsg. znaammen m it geringen itengen der durch. 
Ł S  iffiSUten ifetaile ipiantitari-v iit Lsg.. W ird die aa  Saure 0,6-n. Lag. ani 0.3-a. aa  
Saare vi»rdunnr. ao lailen iie apurenhafs TDrhandenen Snlfide der ŁS-G ruppe aus. 
bia auf 2V. Is~, Bil-.. Ba-Snifid. wahrend IruS, prakr.. voiIst<Łndig in  Lag. hieibt. Die 
Suifiiie t o  i i  Pt.. Ir. fih* R a werden r a m  In,S , durch. Behandein mit ELS in I-n. Saure- 
!h ł u-- łangereg Eoehea im  Dnuikaefań aatiennt. —  Daa ih. den SdtL etwa mfi^riaaene- 
Ł  teeunft sich wegea der lannefafeit -einer Rkk. mit, denen des Bi mit diesem zu- 
sammen tod den iihrigBn 3Ietailen ab a .  fetnn -ram B i leicht duroh Behandein m it 
Ł S  a t  0,ti-a_ HCT-Lag. abgeschieden. werdeau Zwecfcmafiig w ini der gnoBte Teil des. 
BI Warner (inreh. Hydrrsiyse gefailt. —  W ird tSe Ea.S--Łąg. m it S H 4(3S Tersetzt, 
so. SUIfc daa In znsammen mii. den Hetailen der (SH^.S-Gm ppe aus u. schiieilt f̂pH
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in seinem. Yerfc. der Fe-Grnppe an fonL m. uberschiiasigsm Aikali). —  Vcn Ti, Zr 
u. den seltenen Erden, denen In  m seinem Verh, gegenfiber NH,OH, (IPET^S, NaOFf. 
Na-Oj, S aX '0Ł. A. gieicht, wird ea dureh Fallen mit (NH1)3S aus BjSd^M nrgr !></_ 
in Ggw. t o ł  Wetnaaare getrenns. (Scie. Papera in st, Pbyn, Cfcem. Ges, 1 .  5?—77,  
I92Ł) K.łATG?.o.

t .  E. Pifczer. yafóumtperoTt/dzcAmdaeii. i a yickiitiegdn. Hm za w h indem , 
da.3 der TSsgel ro a  der Schmelze angegriffen n. diese aefiwt mit NI Tertmreńaigt; wird, 
acłun. man 20 g  Na^COj im Ni-Tiegel (Fasanngaraum 40 ccm i uber etOsm MecJrer- 
brenner cder einer Geblaaelampe. nimmt dann von der Flsmm* u. gibt dem TSegtsi 
eine quir!ende Bewegnng, so daB das geschnuiizene Na^COj die Tiegsiwandunasn 
bedecŁŁ Dann laBt man ahkuhlen, gSbt die erforderlichen Mengen des Perosyds a. 
der Proce hinein a. aehm., wobei man ra  heachten bat, daB die Na^COj-Sehicłit nieht 
auch achm., waa ber dem grofien Unterachiede der FF. mógBch ist. Weiter ist wie 
tiblich zn rerfahren. Das Yerf. iat anwendbar auf Chromerze, Pbcsphoreisen. Ferro- 
.■nlicfum u. a- (Chemiat-Analyat 1S2JŁ Nr, 47. IX  Braddoek [Pa.].) R c k l z .

B estandtetle Toa  PfLanzen n rd  Tleren.
E en ri Eoqnes, C&er ein. nem* VerfaSn» f i r  ś*n Gl’jiagt3i,iuieh«teLt. Wie. I hmUo. 

kann anch Glykagen. m  mkr. Schnitten nac&gewiesen werden. wena das Materiał in 
eine Lag. ran  Benziriin (1,0 g) Eg: (10 ccm) in  W. (30 ccm. naeh Kochen aof 50 cent 
aufgefullt) gebracht worden iat. (CL r . soc. de biologie 95. 573—78. Bcrrieautr. Facł. de 
med. Lab. de botan. et de mat. med.) 0?PEXH^nrsa.

B rano Mendel and Milly Eaacił. Eing eelińiiuirbdig J ftkm mtAaU  ~ir ruin- 
tiiativai JSa&Kmwtuf de* Elutzuclczn m <? J/is-ife?*, Erhitzs man eine *ehr -rcirfunnie 
Glucoselkg. mit kcnz.. ELSO,, ao entwickalc aich eine rotę Farbę, dereń IntenaitSt der 
Oluccselssr. propornonal ist. Genane Angabe der Ifethodik. (Klin, Wchschr. 5, 132% 
bis 13301 Berlin., UL 3Cedizin. Klinik.) Kć<SJO*Ł-

E. ? .  Bug&eft nnd A. E. Simond- F o w i / ^  Tec&niS: der iCwger-E.
HetJifiek dar ISitizucSierbertimmuTiii. Dfe Yereinfachnng łiegt in der Tltraticn des Thicw 
aulfiria -lesen das Cu-Rea®sns der ShaSer-Hartmaanuchai Methode n. desswn Ein- 
steEung, ao dali I3..M ccm Thiosulfet geiuw 3 ccm Cu-Rea«ns entfarijen, ferner in 
;mmittelharer Ejatnahimi des Blutes (beim Veranehstier aiw dem fierzwi; mit einer 
an t geólten feińen Sprinse unter Vermeidung; ran. gennnuugahemmenden Ifitte&i wie. 
Gxalat, in dem. der Spritzenmiiait direkt in die rand. H1SO, geaeben wird.. >Witiefitich 
wird noch empfchfen. das B!nt nieht l ; liłr aondern IrIX  zu wanfitową :iai aicher 
5 ccm Filtrat r.i bekommen. Dos ifeńr ™  I ccm wird der HISOl zncefiiet, die jieicii 
ao beschaSen asm aolL daS man !} ccm einer Irjrn . Ł«r. {nr jede Terriunniins bejiutzt.. 
Die dadurch bedingte Anderung in der Berechnung isf. ans den beigesebenen Me3feirven 
anznlesen. -Tołtrri. Lab. Clin. Medicine XX. |1;̂ 0— Defecnit. P.t^sTZ, . ł  Ox.,
Research Labor.)

Herman PrSsid. ć&emi*du> A&eaałi*nadhe*u i-*- £bit. T ru m n y  -yin 
Adr^nnUn and Gtuauie bei der Zudarhe&immwtrr im: E&ot. fT<irian£ 3P.tS.; Aitenalin 
ą h t  m it Pifainsanre tfc 3TaXOj in der Jr.tze die gieiche Farhrk. wie QnciM» u- rnuB 
daher hanfig Irrtum er bei der Festateilnng einer HyperglyfiSiaafe hedinsen. FeTT- 
zeiatórt Arłr^iaiin.. nieht aber Glucose. Der Fefaier hm derZhckerhest. kann nraganeest 
werden. wenn i  Beattt. eine mir. die andere ohne Fe anaseSi&rt; wenien. Sn. -jjt eśa#
E.-TJerriTT-kamie von einer Ejpemirenaiinamie besondera naeh. Adrssiajimnjeitóoa -ci 
•interscheiden. (.ronra. Lab. Clin, ilerficine IX- 950 o Ł  New 7<wfc. &cv~Ą Qt9&~

S t  Ew asniew ski and  3 . g a m ia g . ta * r  <&*- ran. P^argr& sw
Kurze Darat. ener znm Nachweis -on Perosydasen Łm Serum, der 7ff_ 

ii?ine oraki. Bede;itang: beimessffl- (Klin. Wafod&K. 5- a4<2 S.} SijCKHL-
Ild *
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M. Custer, Eine einfache Methode zur quantitativen Bestimmung des Gesamt- 
ciweifies in kleinen Liguormengen (Sulfosalicyl-saureprobe). (Miinch. med. Wchschr. 73. 
1324—25. Miinchen, Forschungsanstnlt fur Psychiatrie.) H u c k e l .

F. B. Kingsbary, Charles P. Clark, Gertrude Williams und Anna L. Post, 
Eine Schndlbestinnnumj vcm Eiweip im  TJrin. Das Verf. geht zuriick auf die Beobachtung, 
daB der Rk.-Korper von Hydrazinsulfat u. Hexamethylentctramin, „Formazin“ ge- 
nannt, in Gelatiriegel suspendiert eincn haltbaren Standard fiir die Albumin-Sulfo- 
salicylsauretriibung abgibt. 50 g Gelatine stehen in 350 ecm dest. W. iiber Nacht bei 
38°, werden dann im Wasserbad bei 40—50° gel., das ganze auf 500 ccm aufgefiillt. 
Eierklar -wird in die Lsg. geschiittet, die Mischung in kochendem Wasserbad 1 Stde. 
erhitzt u. filtriert (Filtrierpapier Nr. 4). Das F iltrat wird auf Eis aufbewahrt. 2,5 g 
Urotropin u. 0,25 g Hydrazinsulfat werden in je 25 ccm W. gel. u. beide Lsgg. gemisclit. 
Nach 2—3 Stdn. wird die Mischung triibe u. bleibt nach 15—18 Stdn. konstant. Zur 
Bereitung der Vergleiehsglaser wird eine Ur-Lsg., der sog. „100 mg-Standard“, der 
dem Rk.-Prod. von 0,1% Albumin mit 3 Teilen 3%ig. Sulfosalicylsaure entspricht, 
dadureh hergestellt, daG zu 100 ccm 10%ig. Gelatinelsg. mit 0,3 ccm 40%ig. Formalde
hyd, 14,5 ccm der aufgeschiittelten Formazinlsg. bei 40—50° zugesetzt wird. Durch 
Yerdiinncn dieses 100 mg-Standard mit 10% Gelatine werden die niedrigeren Ver- 
gleichslsgg. erhalten. Gepruft wurden diese mit Proteinlsgg. bekannten Gehalts sowolil 
auf turbidimetr. wie nephelometr. Wege. 2,5 ccm Ham, die mit 3%  Sulfosalicylsaure 
auf die Markę 10 ccm aufgefiillt u. durch Drehen vermischt worden sind, werden dann 
nach dem Triibungsgrad mit den Standardlsgg. vergliehen u. entsprechend bestimmt. 
Kautelen fur die gleiehe Weite, Dicke des Glases usw. sind, wie iiblich, dringend er- 
forderlich. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 981—93. New York, Metropol. Life Insur. 
Co. Biochem. Labor.) O p p e n h e i m e r .

B. Klein und P. Soliterman, Zum bakier iologischen Nachwcis von Zuckerarten 
im Hame. Es wird ein bakteriolog. Verf. besclirieben, welches die Mógliehkeit gibt, 
Traubenzucker von Milchzucker im Harne mittels Reinkulturen von B. Coli zu unter- 
scheiden. Die Empfindlichkeitsgrenze der Methode liegt bei 0 ,0 5 % . (Dtsch. med. 
Wchschr. 5 2 . 959— 60. Kiew, Bakteriolog. Inst.) H u c k e l .

George H. Meeker und Bernard L. Oser, Titrimetrische doppelte Wasserstoff- 
und Chinhydrondektroden zur Wasserstoffionenbestimmung, die Anwendung auf TJrin 
und Blut. Die doppelte H2-Elektrode fiir elektrometr. Titrationen nach KLOPSTEG 
(Science 52. 18 [1920]) wird dahin modifiziert, daB nicht die unbekannte L sg . gegen  
eine Lsg. mit bekanntem pji titriert, sondern daB der pn der unbekannten Lsg. 
gegen ein titrimetr. bekanntes Gemisch zweier Standard-Pufferlsgg. gemessen nird. 
Diese Anordnung eriibrigt die Yerwendung eines Potentiometers u. benotigt nur 
ein Galvanometer ais Nullinstrument. Ais GefaBe werden gewóhnliclie H 2-Durch- 
leitungselektroden mit Ruhrvorrichtung u. mit platinierten Pt-Elektroden, die auf 
Gleichheit zu priifen sind, verwendet, ais Heber gesattigte KCl-Lsg., ais Puffer Aeetat-, 
Phosphat-Citrat-, Phosphat- oder Borax-Borsaurepuffer. Einfaeher ais die H 2- sind 
die Chinhydronelektroden mit blanken Pt- oder Au-Elektroden. Bei der pn-Best. 
im Urir. u. Blut mit der Chinhydronelektrode (beim Blut unter Ol bei 38°) wurden 
gegeniiber calorimetr. Methoden gut ubereinstimmende Werte erhalten. (Journ. Biol. 
Chem. 67. 307—17. Philadelphia.) L o h m a n n .

Keniehi Usami, tJber eine neue Leukofarbstcffprobe fiir den Nachweis okkulter 
Blułungen in den Faces. (Wien. klin. Wchschr. 39. 786—89. Wien, Serotherapeut. 
Institut.) H u c k e l .

Erwin Becher und Elfriede Herrmann, Studien uber das Verhalten der Xantho- 
proteinreaktion im enteiivei/3len Blut unter normalen und pathdogischen Yerhdltnissen. 
II. Mitt. Die Xanth&proteincdorimelcncerte. bei Krankheiten. (I. vgl. Dtsch. Arch.



f. klin. Med. 148. 159; C. 1926. I. 742.) (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 152. 82—98. 
Halle, Med. Klinik.) H uckel.

F. Dessauer, iibert. yon: Metallbank und Metallurgische Ges., Frankfurt 
a. M., Analyse durch Itonlgenstrahlen. Die Ionisiemngskammer, in der sieh der z u 
analysierende Stoff befindet, dem Kegel- oder Keilform gegeben ist, die Rontgenrohre 
u. die EinlaBóffnung fiir die Rontgenstrahlen sind so angeordnet, dafi die Strahlen 
sehief auf den zu analysierenden Stoff fallen, wobei dio charakterist. Sekundiirstrahlung 
die nieht charakterist. iiberwiegt. (E. P. 253 090 vom 18/5. 1926, Auszug veróff. 11/8. 
1926. Prior. 5/6. 1925.) K u h l in g .

F. E. L. Ciarkę, London, Untersuchung von Perlen und Edelsteinen. Die zu 
untersuchenden Gegenstande werden innerhalb einer FI. von gleichcm Brechungsindex 
welche sieh in einer Kiivette befindet, durch ein Liohtbiindel beleuchtet, wclchcs mittels 
eines schrag angeordneten Spiegels von unten her durch dio Kiivotte gcleitet wird. 
(E. P. 253 373 vom 16/7. 1925, ausg. 8/7. 1926.) K u h l in g .

H. Angewandte Chemie.
II. Gewerbehyigiene; Rettnngswesen.

Rudolf Oppenheimer, Kommen Geschwulste der hinteren Harnrohre und Prostata 
besonders haufig bei Arbeitem chemischer Betriebe vor ? Nieht nur bei Arbeitem chem. 
Betriebe, sondern auch bei kaufmiinn. Angestcllten, die in der Nahe der gefahrdeten 
Betriebo tatig sind, werden Blasengeschwiilste beobachtet. Die zur Erkrankung 
nótige Dauer der schadlichen Einw. schwankt fiir einfache Papillome wie infiltricrende 
Carcinomc zwischen Jahrzchntcn u. 2 Jahren. Auch Nieren-, Harnróhren- u. Prostata- 
geschwiilste traten in Anilinfabriken auf. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 1342—43.) Ges.

Vincenzo Mario Palmieri, Serologische Untersuchungen an Arbeitem in uber- 
lutzten Raumen. Bei gesunden, unter yerschiedenen Bcdingungen u. bei erhohten 
Tempp. (iiber 35°) arbeitenden Menschen erscheint das gesamte hamolyt. Vcrmogen 
des Sermns merklich hcrabgesetzt. Vf. ist der Ansicht, daB dics von einer Erschwerung 
der Agglutination der Erythrocyten zum Zwecke ihrer nachfolgenden Zerstorung ab- 
hangt, einer dem Amboceptor zukommenden Fahigkeit. Bestatigt wird diese Annahme 
durch dio Feststellung, daB das lyt. Hamolysin, das Komplement, bei denselbcn Per- 
sonen uiiyerandert bleibt. Das Serum weist unter denselben Bedingungcn ein aus- 
gesprochenes komplcmcntbindendes Verm6gcn auf. Demnach erleiden einige der Ab- 
wehrkrafte des Organismus, mittels welcher er sieh gewóhnlich gegen schadliche Ein- 
fliisse schutzt, bei in iiberhitzten Raumen arbeitenden Menschen deutliche Verande- 
rungen. (Dtsch. Ztsehr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 7. 547—60. Neapel, Univ.) F r.

Jenny Adler-Herzmark und Alfred Selinger, Untersuchungen iiber Streckcr- 
schicdche bei Bleiarbeitem. Vff. fanden bei ungcfahr einem Drittel der untersuchten 
Blciarbeiter eine cinseitigc Streckerschwache, die stets an der bei der Arbeit bevor- 
zugten Hand zu finden war. Sie war bei Arbeitem mit anderen Zeichen yon Bleiauf- 
nahme in mehr ais der Halftc der Falle, aber auch ofter ais einziges Zeichen feststellbar. 
Sie ist ein Symptom, das Beachtung verdient. (Wien. klin. Wchschr. 39. 683—85. 
WTien, Krankcnhaus Wiedeń.) H u c k e l .

E. W. Brown, Studie iiber Bleirergiftung bei Ozyacciyletischweifiern beim Zerstoren 
von Kriegsschiffen. 1924—25 erkrankte eine groBere Anzahl amerikan. SchweiBer 
durch Einatmen sehr feincn Pb-Staubes. Pb im Urin auch der gesunden Arbeiter 
stets yorhanden. Keine Lahmungs- u. Sensibilitatsstórungen. Wegen der kurzeń 
Zeit der Betatigung keine emsten oder chroń. Erkrankungen. Bester Schutz: Gas- 
maske. (Journ. Ind. Hygiene 8. 113—40. Edgewood, Edgewood Arsenał.) Ges.
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Roger P. Batchelor, J. W illiam Fehnel, Robert M. Thomson und Katherine 
R. Drinker, Eine klinische und, Laboratoriumsuntersuchung iiber die Wirkung von 
rnetallisćhem Zink, Zinkozyd und Zinksulfid auf die Gesundheit der Arbeiłer. 24 Arbeiter, 
dio von 2—35,5 Jahren ZnS, ZnO u. Zn-Staub eingeatmet hatten, zeigten keino 
Krankheitserscheinungcn. Oft beschriebeno Schadigungen, besonders die sogen. 
chroń. Zn-Vergiftung, sind wohl auf Pb, Cd, As, <S6-Verunreinigungen der Erze zuriick- 
zufuhren. Zn wird von den Arbeitern in betrachtlichen Mengen absorbiert, aus- 
geschieden u. ins Blut aufgenommen. Selbst abnorm liohe Betrage passieren den 
Korper jahrelang ohne Nachteil. Dio im Urin aufgefundencn Zn-Mengen stellen 
nur gesteigerte Betrage eines n. Harnbestandteiles dar, der die lebende Zelle nicht 
schadigt. (Journ. Ind. Hygiene 8. 322—63.) GESENIUS.

Galewsky, Ober die gewerbliche ScMdigung der Haut durch Emelin. Mitteilung 
von drei Fallen von Schadigungen der H aut durch Emetin. Sie stammen allc aus einer 
Fabrik, in der die Ipecacuanhawurzel abgekocht, spater mit A. gesehiittelt, zur Rein- 
gcwinnung bearbeitet wird. Es handelte sich in allen Fallen um Dermatitiden vom 
Typus der Gewerbeekzeme. Die Erkrankung heilte nach Aussetzen der Arbeit u. 
Schonung ab. (Wien. med. Wchschr. 76. 857—58.) H u c k e l .

H. Selter, Nochmals zur Atiologie der Haffbrankheit. (Vgl. S. 465.) Vf. halt an 
der Annahnie fest, daB Arsen in irgendwclchcr Form ais Erreger der Haffkrankhcit 
nicht in Betraeht kommcn kórtnte. (Munch. med. Wchschr. 73. 993—94. Bonn, 
Hygien. Institut.) H u c k e l .

Herm. Winter, Eńtnebelungsanlage einer modernen WoUstuckfarberei. (Melliands 
Textilbcr. 7- 648. 726—28.) B r a u NS.

Bruno Muller, Einzelheiten iiber das neue C02-Schnee-Loschverfahren. Vf. emp- 
fiehlt fur Olbrande das Lóschen mit C02-Schnec, wobei die groCe Verdunstungskalte 
die Temp. der brennenden Fl. derart herabsetzt, daC der VerbrennungsprozeC schlag- 
artig beendet wird. (Apparatebau 38. 186—87.) N e id h a r d t .

Julius Obermiller, M.-Gladbach, Einstellung von Luft oder Gasen auf einen be- 
slimmten Feuchtigkeitsgehalt nach D .R .PP . 396296 u. 408653 (C. 1924. II. 1381), dad. 
gek., daB man die die Luftfeuchtigkeit rcgelnden hoclistkonz. Lsgg. — jo nach erfolgter 
Aufnahme oder Abgabe von W. — durch Zugeben von festem Salz oder Stoff oder 
durch Eindampfen oder andererseits durch Zugeben von W. auf die Hoclistkonz. oder 
das urspriingliche Vol. zuriickbringt, um sie im Kreislauf nun von neuem wieder der 
Luft oder den Gasen zuzufiihren. (D. R. P. 432 932 KI. 12e vom 30/1. 1924, ausg. 
18/8. 1926. Zus. zu D. R. P. 396296; C. 1924. II. 1381.) K ausch .

1YTinim.i v G. m. b. H ., BerKn, Druckerzeugung in  Feuerluschern unter Benutzung 
von Stoffen, die bei Beriihrung mit W. Gasbildung bcwirken, dad. gek., daB der ge- 
gebenenfalls aus reinem W. bcstehenden Loschfl. Alkali- oder Erdalkalimetallc, z. B. 
metali. Na, Legierungen dieser Mctalle mit Pb o. dgl., aktiviertes Al in Pulverform, 
Verbb. von Alkali- oder Erdalkalimctallen mit H, z. B. Calciumkydrid, oder Verbb. 
von Alkah- oder Erdalkalimctallen mit O zugesetzt werden, wobei gegebenenfalls noch 
Katalysatoren in Anwendung kommen kónnen. — 2. gek. durch die Anwendung von 
Na20 2 in Vcrb. mit Ni, Co, Sulfat oder Oxyd, ais Katalysator. — Die B. groBer Mengen 
von schlammigen Ruckstanden wird vermieden, da schon sehr geringe Mengen der 
genannten Stoffe zur Erzeugung eines groBen Gasvolumens ausreichen. (D. R. P. 
431 554 KI. 61b vom 27/4. 1923, ausg. 12/7. 1926.) O e l k e r .

IV. Wasser; Abwasser.
Hans Karplus, Kessdslein und Kolloidchemie. Dio Arbeit behandelt die Theorie 

der Kesselsteinbildung (Abscheidung fester Stoffe aus ubersatt. Lsgg., topochem. 
Rkk.), die Kesselsteinverhinderung durch Keimablenkung u. die damit zusammen-
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hiingende Vcrwendung von Kolloidon bezw. Schutzkolloiden zur Verhinderung von 
festem Stein. u. Ausscheidung der Hartebildner in Form yon Sehlamm. Zur prakt. Erliiu- 
terung wird der von der Firma E. d e  H a e n  in Seelze bei Hannover hergestellte kolloidale 
Graphit „Kohydrol" herangezogen. (Die Warme 49. 551—54. Frankfurt a. M.) Spl.

Frank N. Speller, Das Problem der Dampfkesselkorrosion. Vf. behandelt die 
fiir die Kesselkorrosion wesentlichen Faktoren, im einzelnen daa Speisewasser ganz 
allgemein, den gel. 0 2, die gel. C02, den ungiinstigen EinfluB des heiBen Dampfes 
auch bei yolliger Abwesenheit von 0 2, die im Kesselwasser enthaltenen Sauren, Alkalien 
u. Salze, insbesondere MgCl2, die Kesselinnenanstriche, die organ. Substanzen u. die 
Zus. der Kesselbaustoffe. Darauf wendet er sich den VorbeugungsmaBnahmen zu, 
die eine besonders sorgsame Speisewasserpflege voraussetzen. Die wichtigsten For- 
derungen sind moglichst weitgehende Herabsetzung des freien 0 2 u. genaue Innehaltung 
des richtigen Alkalitiitsgrades von mindestens 1 g/l NaOH. (Journ. Amer. Water 
Works Assoc. 16. 72—95. Pittsburgh, Pa.) S p l i t t g e r b e r .

Theodor Saling, Uber die Anforderungen, die an das Trankwasser der Gestute zu
slellen sind. Phosphorsaure u. salpetrigsaure Salze sollen im Trankewasser fehlen oder 
nur in Spuren vorhanden sein. Schwefelsaure, gebunden ais Gips u. Bittersalz, sollte 
nur bis zu 100 mg im 1 enthalten sein. Vóllige Abwesenheit von giftigen Metallen ist 
geboten. (Der prakt. Desinfektor 18. 141—44. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt 
f. Hygiene.) H u c k e l .

Kehren, Die Enteisenung des JFassew. Vf. bespricht das V. von Fe u. Mn im W. 
u. die Yerschiedenen Verff. zur Enteisenung u. Entmanganung. (Ztschr. f. ges. Textil- 
ind. 29. 331—33.) B rauns .

Max Brandenburg, Ein neues Enleisenungsverfahren fiir Einzelhauswasser- 
versorgung. Textliche u. bildliche Beschreibung einer billigen, zuverlassigen Ein- 
richtung unter Benutzung der yorhandenen Hofpumpe zur Enteisenung u. Filtration 
von eisenhaltigem Grundwasser fiir die Versorgung von Einzelwohnhausern oder 
Gehóften. (Gesundheitsingcnieur 49. 431—32. Berlin SW 68, Pumpenfabrik.) Spl.

F. Egger, Vorschldge zur chemischen tlbcrwachung bei Schnellfilter- und Enł 
keimungsanlagen, sowie vergleichende Unłersuehungen iiber dereń Wirkung. Nach 
den bei der Stuttgarter Anlagc (Chem.-Ztg. 49. 397; C. 1925. II. 1083) gewonnencn 
Erfahrungen soli sich die chem. tlberwachung bei Schnellfilteranlagen auf den Reinheits- 
grad, dio Einhaltung des Fallmittelzusatzes u. die Vollstandigkeit der Ausflockung 
erstreeken, wobei man dio Unters.-Methoden der durch den Aluminiumsulfatzusatz 
eintretenden Umsetzung (Verminderung der Carbonatharte, Unveranderlichkeit der 
Gesamtharte, Zunahme der freien C02 u. der Sulfate) anpassen muB. Zur t)ber- 
wachung von Entkeimungsanlagen geniigt der Nachweis des freien Cl2 u. dio Fest- 
stellung der Oxydierbarkeit. (Wasser u. Gas 16. 889—94. Stuttgart, Chem. Unter- 
suchungsamt.) S p l i t t o e r b e r .

C. R. Cox, Doppdte Chlorierung. Bei der immer mehr wachsenden Verunreinigung 
der in Amerika haufig zur Trinkwasserversorgung herangezogenen FluBlaufe durch 
Abwasser hat man in Anlehnung an andere yerbesserte Abwasserreinigungsmethoden, 
wie Verlangerung der Absetzdauer, doppelte Ausfallung, doppelte Filtration, t)ber- 
chlorung, Behandlung mit uberschiissigem Kalk, auch eine doppelte Chlorierung ver- 
sucht, u. zwar in Norfolk u. Newport News (VA.), in Rensselaer, Poughkeepsie, Rochester, 
Niagara, Albany, Elmira u. Cohoes (N. Y.), in Champaign u. Frankfort (Ul.) sowie 
in Davenport (Iowa). Dabei zeigten sich folgende Vorteile: Yerringerung der Kosten 
gegenuber den anderen Behandlungsmethoden, Herabsetzung der Keimzahl, \  er- 
besserung der Sehlammabseheidung, Oxydation der Fe-Verbb., AusfaUung samtUeher 
S-Verbb., endlich Verbesserung des aus dem gerade in Frage kommenden FluBIauf 
gewonnencn Trinkwassers. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 16. 55—71. Albany, 
Gcsundheitsamt des Staates New York.) S p l i t t g e r b e r .
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K. Korolkow, Der anacrobe Abbau des Abwasserkldrschlammes. Die anaerobe 
Zers. der Abwasser wiirde in Abhangigkeit von der ICliiranlage, Temp., Sehlammenge 
usw. untersueht. Die charakterist. chem. Veranderungen der Abwasser dabei sind: 
die Verfliissigung der unl. organ. Stoffe u. der Zerfall der Fettsauren in CH4 u. C02. 
Die diese Zers. hervorrufcnden Mikroorganisrnen sind sehr empfindlich gegen Saure- 
oder AlkaliiiberschuB u. gedeihen am besten bei ph =  7,8. (Travaux de la commission 
de recherches sur 1’ópuration des eaux d’ćgout du service d’assainissement de la ville 
de Moscou [russ.] Nr. 8. 9—93. 1926. Sep.) B i k e r m a n .

VOn Morgenstern, EinflufS der Industrieabwasser auf die Flufildufe unter besonderer 
Berucksichiigung der Schunter (Vgl. Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 278; C. 1926. I. 
3503.) SchluB. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 786.) R u h le .

J. W. Haigll Johnson, Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von absorbierlem 
Sauerstoff und Albuminoidammoniak in Abwassem. Yf. bestimmt die 0 2-absorbierende 
Kr aft mit KMn04 in alkal. Lsg. u. schlieBt die Best. des Albuminoid-NH3 unmittelbar 
an, wobei eine absol. Beziehung zwischen diesen beiden wichtigen Werten erreicht 
wird. (Analyst 51. 345. Wakefield.) R u h l e .

Frank N. Speller, Pittsburgli, Penns., Enlakłivieren von Wasser, das 02 gelost 
enthalt. Man verwendet einen Behalter, der in zwei untereinanderliegende Kammern 
durch eine durchlochte Scheidewand geteilt ist, ein EinlaBrolir fiir das W. fiir die 
obere Kammer besitzt, wobei das W. durch in der oberen ICammer befindliche Wider- 
standsplatten zerstaubt -wird. In  der unteren Kammer wird dem W. ein Entaktivierungs- 
mittel (FefOII]2) dargeboten, das den restlichen 0 2 aus dem W. aufnimmt. (A. P.
1 592 647 vom 12/6. 1920, ausg. 13/7. 1926.) K a u s c h .

Siemens-Schuekertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt, Anodenanordnung 
fu r  elektrolytischen Kessdsehutz, dad. gek., daB die im Kessel liegendcn Trager, Yer- 
bindungsteile u. Durchfiihrungsleiter fiir die Anoden aus einem gegen Korrosionen 
widerstandsfahigen Metali bestehen. — 2. dad. gek., daB die Trager u. dgl. fiir die 
Anoden aus Chromnickelstahl (V2A-Stahl), die Anoden selbst in bekannter Weise 
aus Eisen bestehen. (D. R. P. 432360 KI. 13b vom 13/7. 1924, ausg. 4/8. 1926.) O e .

V. Anorganische Industrie.
D. A. Pritchard, Wirtschaftliches aus der Chlorindustrie. (Paper Trade Journ. 

83. Nr. 5. 49—52. — C. 1926. II. 809.) B r a u n s .
Enrico Niccoli, Das Seeicasser und das Kalipróblem. II. Neue Methode. zur 

Umwandłung von Mellahit ohne Verbrauch von Siiflu-asser. (I. vgl. Giorn. di Chim. 
ind. ed appl. 7. 187; C. 1925. II. 754.) Mellahit besteht aus ca. 33% MgS04, 3,60% 
MgCl2, 18,75% NaCl u. 19,79% KC1. Beim Agitieren mit Seewasser findet eine teil- 
weise Wanderung von Cl' u. S04"  statt, wodurch B. von U. MgCl2 u. wl. K 2S04-MgS04- 
6 H 20  ausgeldst wird. Letzteres fallt in einer Reinheit von 96—98%> prakt. frei von 
Cl. Niiheres im Original. (Giom. di Chim. ind. ed appl. 8. 309—13. Tripolis.) Gr.

Th. V. Lindeman, Die elektrolytische Darstellung und Verwendungsm6glichkeiten 
von metallischem Calcium. II . (I. vgl. S. 1170.) Calciumlegierungen mit Eisen u. 
anderen Metallen haben wegen ihrer Unbestandigkeit an der Luft bis je tzt keinen 
Eingang in die Technik gefunden. Calh, das Vf. in Bitterfełd nach dem Yerf. dieser 
Firma aus geschmolzenem Metali herstelltc, konnte bei billigem Preis u. in groBem 
MaBstab hergestellt, groBen Absatz finden. Beschreibung des Bitterfelder Verf.: die 
Absorption des in die Schmelze eingeleitcten H 2 beginnt bei 240° u. hat ein Masimum 
bei 300 —350°; dann sinkt sie bis 500° fast bis auf Nuli, beginnt bei 600° wieder u. 
erreicht bei 800°, dem F. des Ca ein neues Maximum. Die Reaktionstragheit bei 500° 
wird m it einem reaktionszógemden Hydridiiberzug auf dem Ca erklart. Ausfuhrung 
der Rk. in einem Bleibad gibt quantitative Ausbeuten. Yf. empfiehlt CaH2 ais H 2-
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Akkumulator. Fur 1000 cbm H 2 braucht man jetzt 250 Stahlflasckcn mit 171/,,1 
Emballage, wahrend dieselbe Mcnge H 2 in 1 t  CaH2 transportiort werden kann. Vf. 
berechnet dio Verhaltnisso fiir Luftsehiffiillungen. Erorterungen der Verwendungs- 
mógliclikeiten des CaH2 ais Entwasserungsmittel fur A., Transforraatorenole u. a. 
(Tidskrift for Kemi og Bcrgyąsen 6. 66—69.) W uR STER .

Eugene Albert Prudhomme, Frankreieh, Enlschwefdung von Gasgemischen 
nalurlićher oder kiinstlicher Art in der Wdrtne. Man laBt die Gasgemisclie iiber erhitzte 
Metalle (Ni) stromen. (F. P. 607 259 vom 17/2. 1925, ausg. 29/6. 1926.) K a u s c h .

Eugene Albert Prudhomme, Frankreieh, Gewinnung von Schwefel aus Schwefd- 
melallen. Ein Teil des Sulfids wird mit einom Luftetrom zwecks B. von S02, ein 
anderer mit red. Gasen zwecks B. von H2S behandelt u. beide Gase in einer Metall- 
salzlsg. zusammcngcbracht. (F. P. 607 260 vom 17/2. 1925, ausg. 29/6. 1926.) K au.

Eugene Albert Prudhomme, Frankreieh, Gewinnung von Schwefel aus Mełall- 
sulfiden. Man bildet in Elektrolyseuren die Kathoden aus den Sulfiden u. elektrolysicrt 
damit mit H 2S04 angesauertes W. (F. P. 607 261 vom 17/2. 1925, ausg. 29/6. 
1926.) K a u s c h .

Societe Nationale de Recherches sur le Traitement des Combustibles, 
Frankreieh, Heinigung von Industriegasen und Gewinnung von Kohlenozysulfid. Dio 
S-haltigen Gaso werden mit einer alkal. Lauge (alkohol. NaOH) gewaschen u. die 
alsdann S u. COS enthaltcndcn Lsgg. mit einer verd. Mineralsauro behandelt. (F. P. 
607 296 T o m  16/3. 1925, ausg. 29/6. 1926.) K a u s c h .

General Chemical Co., V. s t. A., Schwefelsaurekontaktverfahrcn. Man fuhrt 
das Verf. in mehreren Stufen durch u. bringt dio dabei entstehenden gasigen Prodd. 
zur Absorption, worauf man die Restgase ais Kiihlmittel fiir die von einer zur anderen 
Kontaktverfabrensphase stromenden Gaso benutzt. (F. P. 606 725 vom 20/11. 1925, 
ausg. 18/6. 1926. A. Prior. 24/11. 1924.) K ausch .

Zellstoffabrik Waldhof und Erwin Schmidt, Deutschland, Chlor und Svlfał 
aus Alkalichloriden. Man leitet S03 gemischt mit Luft iiber die Alkalichloride bei 
solchen Tempp. (300—600°), daB einerseits das Schmelzen der MM. verhindert wird, 
andererseits die abgesaugten Gase kein S02 gemischt mit Cl2 enthalten. (F. P. 607 483 
vom 5/12. 1925, ausg. 2/7. 1926. D. Prior. 21/3. 1925.) KAUSCH.

Edouard Urbain, Frankreieh, Aklite Kohlen. Man laBt gleichzeitig H 2S04 
u. H3P 0 4 auf kohlenstoffhaltige Stoffe bei 500° einwirken, worauf man dio erhalteno 
Kohle auf 1000° erhitzt. (F. P. 606 941 vom 7/3. 1925, ausg. 23/6. 1926.) K a u s c h .

Roessler Hasslacher Chemical Co., ubert. von: Deutsche Gold- & Silber- 
Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., Alkaliozyde. Man laBt die Oxy- 
dation des Alkalimetalls dureh 0 2 oder ein solehes enthaltendes Gas in Ggw. eines 
festen Verdiinnungsmittels (Alkalioxyd) erfolgen. (E. P. 253520 vom 7/6. 1926, 
Auszug veróff. 18/8. 1926. Prior. 8/ 6. 1925.) KAUSCH.

Wilhelm Seigel, Deutschland, Natriumfluorid. K2SiF6 wird mit Na2C03, NaHC03, 
NaOH o. dgl. u. zwar in einer zur theoret. Umsetzung nicht hinreichenden Menge 
behandelt: K2SiF8 +  3 Na2C03 =  6 NaF +  K 2C03 +  Si02 +  2 C02,

K 2SiF8 +  2 Na2C03 =  4 NaF +  2 K F +  Si02 +  2 C02,
2 KF +  Na2C03 =  2 NaF +  K2C03.

(F. P. 607 546 vom 8/12. 1925, ausg. 3/7. 1926.) K a u s c h .
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke

VOrm. Meister, Lucius & Briining, Hochst a. M., Magnesiumchromat und -dichromat. 
Man laBt ein Alkali- oder Erdalkalichromat oder -dichromat auf ein Mg-Salz, dessen 
Saure mit Alkali oder Erdalkali ein weniger 1. Salz ais MgCr04 gibt, in Ggw. von W 
einwirken. (E. P. 253 872 vom 12/5. 1926, Auszug yeroff. 18/8. 1926. Prior. 22/6
1925.) K a u s c h .
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Marcel Lavoye, Belgien, Aluminiumsidfat und Tonerde aus Tone.n. Man erhitzt 
die Tone in einem Drehofen auf etwa 600°. Das Impragnicrwasser yerdampft dabei 
unmittelbar u. der gebildete stark ubcrhitzto Dampf zerlegt die Al-Silicate u. bildet 
sehr leicht durch Saure (H2S04) angreifbaro Tonerde. (F. P. 607 537 vom 8/12. 1925, 
ausg. 3/7. 1926.) K a u s c h .

J. Blumenfeld, Lauray, Eure, Frankreich, iibert. von: Fabriques de Produits 
Chimigues de Thann et de Mulhouse, Thann, Frankreich, Titanoxyd. Ilmenit 
oder ein anderes Ti-Erz wird mit H 2S04 behandelt u. die erhaltene Lsg. auf -f-5° bis 
—5° abgekuhlt. Es scheiden sieh dann FeS04-Krystalle ab. Die Lsg. wird dann ohne 
Verd. hydrolysiert; beim Abktihlen auf Zimmertemp. seheidet sieh FeS04 nieht ab. 
(E. P. 253 550 vom 11/6. 1926, Auszug yeroff. 18/8. 1926. Prior. 11/6. 1925.) K au .

New Jersey Zinc Co., Manhattan, N. Y., iibert. von: F. G. Breyer, E. H. 
Bunce und J. H. Weikel, Palmerton, Pennsylvan., Zinkoxyd. Man red. den Siiure- 
radikalgehalt in aus Sulfiderzen, die Saureradikale enthalten, gewonnenem ZnO 
durch Erhitzen mit Dampf bei 100—150°. (E. P. 253 875 vom 17/5. 1926, Auszug 
yeroff. 18/8. 1926. Prior. 18/6. 1925.) K atjSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Karl Otto, Die Gasverwendung in  der Glasindustrie. Beschreibung der Yorteile 

der Gasfeuerung u. des Baus der Gaserzeuger. Beschreibung u. bildliehe Darst. von 
Gasbrennern fiir den Gebraueh bei der Glasyerarbeitung. (Sprechsaal 59. 475—76. 
492—95. 511—13. Bad Ems.) S a l m a n g .

S. R. Scholes, Gdoste Gase im  Glas. Die beim Einschmelzen des Glassatzes 
entwickelten Gase bleiben zu einem kleinen Anteile im Glase gel. Dio B. von Blascn 
aus wiedererhitzten klarem Glase ist dcm Praktiker bekannt. Dio lotztcn feincn 
Blaaehen im Glasflusse verschwinden erst beim Erkalten auf Arbeitstemp. Gasblasen 
konnen auch dureh Uberhitzung von Schmelzen entstehen. Wahrscheinlich setzt der 
Gasgehalt die Yiseositat der Schmelzen herab, denn diese Beimischungcn haben einen 
sebr tiofen F. (Glass Industry 7- 179—80. Columbus, Ohio, Federal Glass Co.) S a l m .

D. J. Mc Swiney, Die Aufgabe des Kalks im Glase. Eine Erorterung iiber die 
zur Glasherstellung geeigneten Kalkarten und ein Vergleich threr Kosten. Der Ca-Gehalt 
wird moglichst hoch gewahlt, weil Kalk. billig ist, ais FluBmittel wirkt u. das Glas 
bestandiger macht. Hoher Kalkgehalt reizt zur Entglasung, die am groBten an ruhigen 
Stellen der Wannę, in der Nahe des Bodens ist, aber so weit davon entfernt, daB keine 
Tonerde aus den Wannenblócken daran kommen kann. Schaum u. Galie bilden sieh 
nur an der Oberflache. Kalkstein muB sieh erst zu CaO bremien, ehe er mit Si02 
reagiert. Es ist deshalb nieht unyorteilhaft, den Kalk gebrannt zu yerwenden, be
sonders, wenn hohe Frachten darauf ruhen. Das Einschmelzen geht m it gebranntem 
Kalk sehneller vor sieh, aber die Durchmischung ist schlecht. Flintglas wird am besten 
m it CaO eingeschmolzen, da die Farbę besser wird, denn Fe liegt im gebrannten Kalk 
ais Fe20 3 yor. (Glass Industry 7. 186—89. Columbus, Ohio.) SALMANG.

L. Holbom und J. Otto, Ober die Alterung von Tliermomelerglasern. Auf Grund 
yon V e V 8 S . an yerschiedenen Glassorten (Jenaer Glas 59 III , 16 III , Supremaxglas, 
liartes Thiiringer Glas) kommt Yf. zu dem Ergebnis, daB es sieh fiir das Altern der 
Thermometerglaser empfiehlt, das fertig geblasene Stuek etwa 20—30° iiber den Beginn 
der krit. Zone, bei dem der Ausdehnungskoeffizient einen plotzlichen erhebliehen 
Zuwachs zeigt, 3 Stdn. lang zu erwarmen, danach in einer etwa ebensolangen Zeit ab- 
zukiihlen u. an der Erweichungsgrenze 6 Stdn. lang anzuhalten. Die A rt der darauf 
folgenden Abkiihlung ist alsdann yon geringem EinfluB. Bei der angegebenen hochsten 
Temp. ist das Glas noch immer so zahe, daB es in  der kurzeń Zeit keine wesentlichen 
Deformationen erleidet, namentlich wenn man Instrument® mit diinnwandigen GefaBen
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aufhangt, s ta tt sie auf den Bodcn des Ofens zu stellen. (Ztschr. f. Instrumentcnkunde 
4 6 . 415—24. Charlottenburg, Physikal. Techn. Reichsanstalt.) B o t t g e r .

Charles H. Proctor, Konnen Glasformen mit Chrom iiberzogen werden ? (Glass 
Industry 7. 191.) Salm ang.

Theodore Lenchner, Anmerlcung iiber die Verwendung von Uranierbindungen. 
U wird zur Herst. yon gelbgriinen Glasern u. Glasuren gebraueht. Bespreehung der 
handelsubliehen U-Verbb. (Glass Industry 7. 185. Pittsburgh, Vitro Mfg. Co.) Salm.

Pierre Bremond, Studie iiber den Brand und die Verglasung des Porzellans und 
des Steinzeugs durch Messung ilirer Porositat. Die Verglasung der einzelnen Massen 
zeigt im allgemeinen denselben Verlauf, am meisten in Ggvv. von Feldspat u. Kalk. 
Feldspatporzellane beginnen bei 1050°, kalkhaltige Porzellane bei 1200° zu verglasen. 
Der Grad der Yerglasung ist bei 1250° gleich. Steinzeug yerglast friiher u. seine Porig- 
keit kann bei richtiger Brandkontrolle niedriger ais bei Porzellan unter denselben 
Brennbedingungen gehalten werden, wenn man den eingeschlossenen Gasteilehen Zeit 
zum Entweiehen laBt. Durch Dissoziation yon CO kann sich yon 1200° ab C in Scherben 
ablagern, der aber durch C02 u. H20  wieder oxydiert werden kann. Zur Durchfiihrung 
dieser Gasrkk. muB die Porositat unter 5% gehalten wercen. Durch Regelung der 
Ofenatmosphare u. der Tempp. kann man yollstandige Oxydation bezw. Red. u. den 
gewunschten Porigkeitsgrad erreichen. In den JIM. enthaltene Sulfide u. Fluoride 
kónnen die Porigkeit bedenklich erhohen. (Ceramique 2 9 . 217—26. Sevres, Por- 
zellan-Manuf.) Sa lm a n g .

A. Guttmann und C. Weise, Die Beu-ertung der hydraulischen Eigenschaflen 
eines Schlackensandes. Auf Halde gelagerter Schlackensand yerliert seine kornige, 
harte Struktur u. backt etwas zusammen. Er schmiert beim Zerrciben u. gibt in Eisen- 
portlandzement hóhero Festigkeiten ais friseher Schlackensand. Der glasige Sand 
lagert sich beim Lagcrn um unter B. wasserhaltiger Kieselsaure. Die im gelagerten 
Sand vorhandenen porosen Teilchen adsorbieren Lakmus u. Methylenblau. CaO oder 
A120 3 kann nicht yorliegen, weil sich keine Farblackc bilden lieBen. Die B. eines Gels 
wurde auch durch Aufnahme der Entwasserungskurve bewiesen. Bei der Lagerung 
geht der Kalk z. T. in Carbonat iiber. C02-haltiges W. zersetzt frische Schlacke in
3 Tagcn, so daB sie sich mit Methylenblau anfarbt (fiir Kieselsaure kennzeichnend). 
Die Reaktionsfahigkeit der Schlacke konnte so festgestellt werden, daB feingepulyerter 
Schlackensand durch Behandlung mit 5% KOH aufgeschlossen, ausgewaschen u. 
mit Jlethylenblau angefarbt wurde. Ferner wurden die Schlacken mit Normensand 
angemacht u. naeh 3-tagiger W.-Lagerung auf Druckfestigkeit gepriift. Diejenigen, 
die sich am starksten angefarbt hatten, hatten auch die hochste Druckfestigkeit. Auch 
bei 28-tagiger Lagerung blieb das Yerhaltnis der Druckfestigkeit dasselbe. Bei ge- 
mischter Lagerung an Stelle der W.-Lagerung arbeitete die Methode nicht mit dcr- 
selben Sicherheit. (Zement 15 . 527—31. Dusseldorf.) Sa lm a n g .

P. Thor, Ober das Trocknen iton Ziegetwaren. Yf. tr itt fiir Kontrolle des Trocken- 
yorgangs durch Feuchtigkeitsmesser ein. (Tonind.-Ztg. 50.1099—1100. Bremen.) S a lm .

G. Bergau, Kalkulation und Statistik in  der feuerfesten Industrie. Vf. gibt eine 
genaue Anleitung zur richtigen Kalkulation in der feuerfesten Industrie. (Feuerfest 2. 
gg__07.) Ł N e i d h a r d t .

G. A. Kall, Ober Standardmethoden der quanlilativ-analytischen Silicatchemie. 
Genaue Beschreibung der analyt. Best. der einzelnen Oxyde in den Silicaten. (Sprech- 
saal 5 9 . 489—91. 510—11. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) Sa lm a n g .

F. Steinbrecher, Ober die quantitative Bestimmung der Tonerde in der Silicatanalyse. 
Bei der rationellen Analyse nach K a l l a u n e r -Ma t e jk a  wird zusammen mit Al u. Fe 
immer. etwas Si02 quantitativ ausgefallt. Dieses laBt sich durch 4-maliges Abrauchen 
mit H2S04 u . 2 Tropfen HF verjagen. Dauer je 30 Minuten. Al u. Fe werden nicht 
yerfluchtigt. (Sprechsaal 5 9 . 295—97. Kahla-Schomburg-I. G.) Sa l m a n g .
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G. A. Kall, Entgegnung. (Vgl. vorst. Ref.) (Spreohsaal 59. 313—14. Karlsruhe, 
Teehn. Hochscli.) __________________ S a l m a n g .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, iibert. von: Harold L. Watson,
Lynn, V. St. A., Formen von Quarz. Innerhalb eines mit Si02 gefiillten Hohlraumes 
eines Behalters ist ein Kern aus hitzebestandigem, feuerfestem Stoff angeordnet, der 
Ton schm. SiOj nieht angegriffen u. mittels elektr. Stromes so hoch erhitzt wird, daB 
dio SiO, breiig wird. Diese wird dann mittels eines Kohlerohres abgezogen. (Can. P. 
256 781 vom 20/1. 1925, ausg. 29/12. 1925.) K u h l i n g .

Fernand Parentani, Belgien, Reinigung von Ton und anderen Erden oder Ge- 
sleinen in trockenem Zustande mit H 2S-Gas. Die dabei erhaltenen Sulfide, z. B. 
des Fe, werden mit einer Siiure in 1. Salze iibergefiihrt, wobei H 2S entweieht, der zur 
Behandlung einer neuen Menge Ton u. dgl. dient. (F. P. 607 248 vom 2/12. 1925, 
ausg. 28/6. 1926. Belg. Prior. 18/11. 1925.) K a u s c h .

Robert D. Pike, San Mateo, Californ., Calcinieren und S intern. Die zu behandelnden 
Stoffo (z. B. Rohmaterial fiir die Portlandzemendabiikation, das FeS2 enthiilt) werden 
dureh eine Calcinier- u. dann in eine Sinterzono gefiihrt; dort S eingefuhrt, ein Teil des 
S oxydiert u. die entstandenen S 02-, 0 2- u. S03-Gase werden mit den Alkaliverbb. aus 
dem Sinterraum abgezogen. (A. P. 1 594 689 vom 1/7. 1924, ausg. 3/8. 1926.) K au .

R. Illeinann, Glasgow, Kalkzement. Der Luft ausgesetzt gewesener Abfallkalk 
vom Loblaneverf. wird bis auf 800° erhitzt u. gemahlen. Kleine Mengen von Alaun, 
K 2C03 oder Boras konnen vor oder nach dem Erhitzen, gemahlener Leim nach dem 
Erhitzen zugesetzt werden. (E. P. 253 448 vom 31/12. 1925, ausg. 8/7. 1926.) K uh.

Charles L. M cK enzie, Pittsburgh, iibert. von: Douglas M. Harrison, East 
St. Louis, 111., V. St. A., Mittel zum Harten und Wasse.rdichtmachen von Kalkprodukten, 
welehes aus einer indifferenten Base, einem fettfreien metali. Bestandteil u. einem wasser- 
absorbierenden Stoff zusammengesetzt ist. (Can. P. 258 066 vom 6/2. 1925, ausg. 
9/2. 1926.) O e l k e r .

Metal & Thermit Corp., New York, Feuerfeste Gegenstande aus Rutil. (D .R . P.
431 243 KI. 80b vom 29/1.1924, ausg. 1/7.1926. — C. 1925.1 .1788 [F.P. 576489].) K u.

IX. Organische Praparate.
Hermann Rahe, Die Fabrikation von SchwefelhMenstoJf. Beschreibung der 

Fabrikation des CS2, besonders des Verf. von SCHULZ (D. R . P . 407 656). (Chem.- 
Ztg. 50. 609—11.) __________________ J u s g .

Societe Chimique des Usines du Rhóne, Paris, Herstdlung von Methylalkohol 
durch katalytische Reduktion von Ameisensauremelhylesler. Ein Gemiseh von H 2 
oder dieses enthaltenden Gasen u. dampffórmigem HC02-CH3 wird unter gewohnlichem 
Druck u. bei Tempp. von 100—180° iiber nach dem Verf. des E. P. 219 649; C. 1924.
II. 2690, erhaltliche, Cu-haltige Katalysatoren geleitet. — Z. B. wird durch ein von 
aufien auf 160° erhitztes Rolir, das mit dem auf Tonscherben yerteilten Cu-haltigen 
Katalysator gefiillt ist, ein Gemiseh von 132 g CH3-02CH u. 25 1 H 2 pro Stde. geleitet. 
Das austretende Reaktionsgemisch besteht aus iiberschussigem H 2, 60 g unverandertem 
H-COaCH3 u .  72 g CHzOH, die in iiblicher Weise g e t T e n n t  werden. Der H 2 u. I I • C02CH3 
werden von neuem verwendet. Die Ausbeute an CH3OH betragt 90% der Theorie 
auf H C 02H bereehnet. An Stelle von H 2 kann man auch Wassergas verwenden. 
Unter Benutzung der erwiihnten Katalysatormassen soli die Umsetzung des HC02CH3 
wesentlich schneller u. in kleineren App. ais nach bereits bekannten ahnlichen Yerff. 
moglich sein. (F .P . 581175 vom 7/8. 1923, ausg. 24/11. 1924.) SCHOTTLANDER.

GottJried Triimpler, Kusnacht b. Ziirich (Schweiz), Darstellung von Formaldehyd 
durch katalytische Oxydation von Methylamin. Wasserhaltige Methylamindampfe
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werden zusammen mit 0 2 u. indifferenten Gasen bei Tempp. unter 400° unter Yer- 
meidung groBer 0 2-t)berschiisse uber Katalysatoren geleitet. — Die Rk. yerlauft 
unter diesen Bedingungen in der Hauptsache nach der Gleichung:

2 CH3-NH2 +  0 2 =  2 CH20  +  2 NH3.
Ais Katalysatoren eignen sich entwedęr auf porósen oder fein verteilten Stoffen nieder- 
gcschlagene Oxyde des Cu, Mn, Fe, Ni, Co oder Stoffe mit groBer Oberflachenwrkg. 
ohno Sehwermctalloxyduberzug, wie Bimsstein, Diatomit, Kieselgur oder Asbest. 
In  ersterem Falle liegt die gunstigste Arbeitstemp. meist unter 300°, wahrend in dem 
zweiten Falle Tempp. iiber 300° erforderlich sind. Der entstandene C H fi laCt sich 
aus dem Kondensat der abgekuhlten Reaktionsgase leieht abscheiden, wobei die Aus- 
beute uber GO°/0, bezogen auf das umgewandelte CH3NH2, betragt, wahrend der N2 
der Base in der einheitlichen Form des NH3 zuriickgewonnen werden kann. Z. B. 
wird ein Gemisch von 5—10% CH3-NH2-Dampf, 10% Wasserdampf u. 80—85% 
Luft bei 300—320° iiber gekornten Diatomit (gebrannten Kieselgur) mit einer Ge- 
schwindigkcit von 0,4 1 pro Stde. u. pro 1 ccm Katalytorraum geleitet u. die kon- 
densierbaren Teilc abgeschieden. Aus dem zu 30% umgesetzten CH3-NH2 erhalt 
man 24% CH20, 3% C02 u. 3%  andere Oxydationsprodd. (HCN, HN 02 u. HNOs), 
so daB dio Ausbeute an C H fi a.\\i umgesetztes CH3-NH2 berechnet 80% betragt, wahrend 
diejenige an NH3 nahezu quantitativ ist. Durch Ansauem u. Dest. des Kondensats 
kann der an verandertes CH3NH2 u. an NH3 gebundene CH20  in Freilieit gesetzt 
werden. Das wiedergewonnene CH3-NH2 gelit in den Arbeitsgang zuriick. (Schwz. P. 
111120 vom 26/6. 1924, ausg. 1/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Societe Chimique des Usines du Rhóne, Paris, iibert. von: Gustave Jean 
Roy, Lyon, Hersiellung von Essigsdureanhydrid und Acetaldehyd aus Athylidendiacetat. 
Bei der Spaltung des letzteren werden geringe Mengen, weniger ais 1%, ZnCl2 oder 
Halogcnderiw., die mit Zn Zn-Halogenid liefern, ais Katalysator verwendet. — Man 
erhitzt das Gemisch aus Athylidendiacetat u. Zn-Halogenid bis zum Kp. des ersteren 
oder einer wenig unter diesem liegenden Temp. u. entfernt das gebildete Essigsaure- 
anhydrid u. den CH3CIIO sofort aus dem ReaktionsgefaB. — Zur Wiedergewinnung 
des bei der Spaltung entstehenden Halogens u. Erganzung des Katalysators leitet 
man die entstandenen Aldehyd- u. Anhydriddampfe iiber Zn-Spane, Zn-Feilicht oder 
Zn-Draht. — Ais mit Zn dessen Halogenide liefernde Halogenderiw eignen sich 
CHjCOCl oder CH3COBr. Z. B. lost man etwas wasserfreies ZnCl2 in CH3C02H u. 
gibt die Lsg. zu Athylidendiacetat. Dieses Gemisch gibt man anteilsweise in einen 
mit einem 10 cm hohen u. mit Zn-Feilicht gefullten Steigrohr versehenen Glaskolben 
u. erhitzt. Bei 145° beginnt sich CH3CHO zu entwickeln, der durch ein zweites Rohr, 
in dem er von dem mitgerissenen Essigsaureanhydrid befreit wird, u. von dort in 
ein in eine Kaltemischung tauchendes GefaB geleitet wird. Die im ReaktionsgefaB 
voriibergehend auf 165° gestiegene Temp. sinkt auf 150°, da bei der nachfolgenden
B. von Essigsaureanhydrid der Kp. des Reaktionsgemisches herabgedruckt wird. 
Das Erhitzen wird derart geregelt, daB die Temp. am oberen Ende des Steigrohrs 
mit dem Zn-Feilicht 130° betragt. Durch weitere Zugabe des Athylidendiacet-ZnCl2- 
Gemisches wird im ReaktionsgefaB ein konstantes Niveau aufrechterhalten. Unter 
Aufrechterhaltung der Temp. von 145° ist die Spaltung des gesamten Ansatzes nach 
2V2 Stdn. beendet. Die weitere Wrkg. des Katalysators auf das im ReaktionsgefaB 
enthaltene Gemisch wird durch Zugabe von K-Acetat yerhindert, worauf der Inhalt 
abdest. wird. Er besteht aus rohem Essigsaureanhydrid mit ca. 2% CH3CHO u. 
28% unzers. Athylidendiacetat. Durch Fraktionierung wird reines Essigsaureanhydrid 
aus dem Gemisch erhalten. Die Ausbeuten an CHICHO betragen 92,5%, die an 
Essigsaureanhydrid 97,6% der Theorie von dem gespaltenen Athylidendiacetat. Bei 
dem Verf. werden Nebenrkk., wie B. yon CH3C02H, fast ganz yermieden. Teer entsteht 
dabei nur in ganz geringen Mengen. (A. P. 1579 248 yom 10/7. 1925, ausg. 6/4. 1926.
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E. P. 238 825 vom 5/5. 1925, Ausz. yeroff. 14/10. 1925. F. Prior. 13/10. 1924. F. P.
600 741 Tom 13/10. 1924, ausg. 13/2. 1926. Schwz. P. 113 916 yom 4/4. 1925, ausg. 
16/2. 1926. F. Prior. 13/10. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Johannes Herb, Freiburg i. Br., Herstdlung von Telraglucosan. Glucose wird 
in Ggw. geringer Mengen von Metallen oder Metallsalzen, ausgenommen P t u. Zn u. 
dereń Salzen, m it oder ohne Zusatz indifferenter Verdiinnungsmittel, wie Vaselinol 
oder Pkcnanthren, unter yermindertem Druck oder in einem indifferenten Gas- oder 
Dampfstrom unter gewohnlichem Druek erhitzt. — Z. B. wird wasserfrcie Glucose 
mit 10 Tropfen einer Fe,,(S04)3-Lsg. yermischt u. einige Zeit stehen gelassen. Hier- 
auf wird dio M. mit der gleichen Menge Vaselineol gemischt 1 Stde. unter 15 mm 
Druck auf 135° erhitzt. Das entstandene Telraglucosan wird vom Vaselineol befreit 
u. gepulvert. Die Ausbeute betriigt 90% der angewandten Glucose. — Weitere Bei- 
spiele betreffen die Herst. des Tetraglucosans aus wasserfreier Glucose in Ggw. von 
Mn2(S04)3 u. Phenanthren durch Erhitzen im C02-Strom auf 135°, — bezw. in Ggw. 
von feinverteiltem Ni u. Vaselineol durch Erhitzen im Vakuum auf 135°. Das im 
Gegensatz zu dem nach anderen Verff. hergestellten Tetraglucosan nicht reizend 
wirkende u. angenehm schmeckende Prod. findet ais Diabetikernahrungsmillel Verwen- 
dung. (E.P. 243348 vom 14/11.1925, Ausz. veroff. 20/1.1926. D. Prior. 20/11.1924.
F. P. 606 526 vom 19/11. 1925, ausg. 15/6. 1926. D. Prior. 20/11. 1924.) S c h o t t l .

Eberhard Legeler und Paul Esselmann, Premnitz, Kontinuierliche Eeinigung 
von Schwefelkohlenstoff. Man befreit den CS2 vom H 2S-Gehalt mit Hilfe von CS2- 
Dampfen, die im Gegenstrom zu der FI. gefuhrt werden, u. zwar saugt man die CS2- 
Dampfe, die frei vom H 2S gemacht sind, im untcren Teil der yerwendeten Kolonne 
ab. (F. P. 606 841 vom 25/11. 1925, ausg. 21/6. 1926. D. Prior. 6/7. 1925.) K a u .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Ham- 
stoff in  reiner Form. Eine techn. konz. rohe Harnstofflsg. wird bei maCig erhóhter Temp. 
in Ggw. geringer Mengen NH3 mit Oxydationsmitteln behandelt, die wie Luft, 0 2 oder 
M n02 keinen 1. Ruckstand hinterlassen. — Z. B. wird eine wss. robo Harnstofflsg., 
enthaltend 70% Harnstoff u. 1,5% NH3, bei 70—75° mit Luft oxydiert. Die Luft wird 
tangential durch mehrere feine Diisen in die Lsg. eingefuhrt, wodurcli diese lebhaft 
aufgeriihrt wird. Die Oxydation ist nach 1%—2 Stdn. beendet, worauf die Lsg. noch 
h. filtriert wird. Durch Eindampfen oder Krystallisation wird ein reines, weiCes Prod. 
erhalten. Die in dem techn. Harnstoff enthaltenen Verunreinigungen, besonders Fe20 3 
u. andere Metallverbb., werden so nahezu yollstandig in leicht filtrierbarer Form aus 
der Lsg. ausgefallt. (E. P. 249 041 vom 5/11. 1925, ausg. 8/4. 1926. F. P. 605 006 
Tom 24/10. 1925, ausg. 18/5. 1926. D. Prior. 15/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Anton Deppe Sóhne, Hamburg-Billbrook, und Franz Otto Zeitschel, Hamburg, 
Verfahren zur Abscheidung von Alkoholen und Phenolen aus Gemischen. Man behandelt 
derartige Gcmisehe mit ihrem Alkohol- oder Phenolgehalt entsprechenden Mengen von 
H 3B 03, H3As03, H3Sb03, H 3P 0 3, dereń Anhydriden oder gemisehten Anhydriden dieser 
Sauren mit organ. Siiuren, dest. die fliichtigen Bestandteile ab, zers. dio zuruckbleibenden 
Alkohol- oder Phenolester mit wss. Alkalien u. reinigt die Alkohole oder Phenole dureh 
Dest. oder Umkrystallisieren. — Von den gemisehten Saureanhydriden eignen sich 
besonders diejenigen aus Essigsdureanhydrid u. Borsaureanhydrid B(0-C0CH3)3, sowie 
des As, Sb u. P  der Zuss. As(0-C0CH3)3, Sb(0-C0CH3)-3 u. P(0-C0CH3)3. Z. B. wird 
yerseiftes japan. Pfefferminzol mit 54,2% Alkoholen, mit einer Lsg. von B (0H )3 in 
Essigsaureanhydrid behandelt. Bei der Dest. im Yakuum gehen auSer CH3C02H in- 
differente Ole iiber, wahrend ais Ruckstand in der Kalte fest werdende Borsaureesler 
im ReaktionsgefafB zuriickbleiben. Nach dem Neutralisieren mit verd. NaOH u. Wasser- 
dampfdest. erhalt man bereits im Kiihler fest werdendes, nahezu reines Menthol, 
D .15 0,903, a 1(l0 =  —35,60°. — Ceyloneser CiłroneUol mit 57,6% Geraniol gibt in analoger 
Weise behandelt iiber das Borat reines Geraniol, D .15 0,904, a łoo =  —2,5°. — Shiuol,
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D .15 0,878, a a00 =  —11,00°, ais Hauptprod. reines Unalool. D .16 0,870, a 100 =  —15,00°, 
noben wenig indifferentem Ol. — Campherdl, D .15 0,974, <x10„ =  +1,60° wird mit B(OH)3 
ca. 2 Stdn. auf 80—100° erhitzt, wonach die Abspaltung von W. beendet ist. Man dest. 
alsdann unter starli vermindertem Druck das indifferente Ol, D .15 1,002, oc100 =  - f  10,50°, 
yollstandig ab, zers. die zuruckbleibenden Borsaureester mit yerd. NaOH u. dampft die 
Alkohole ein. Diese bestehen aus einem Gemisch von Borneol u. Terpineol, D .16 0,941, 
a 100 =  —9,00°. — Weitere Beispiele betreffen die Trcnnung von Gemischen aus: Ger anioł 
u. Terpineol, — Borneol u. Terpineol, — Geraniol, Borneol u. Terpineol mit Hilfe von 
H 3B 03, — eines Gemisches aus: Benzylacetat u. 6%  freiem Benzylalkoliol mit Hilfe 
von B(0-C0CH3)3 — sowie die Gewinnung von Menthol aus japan. Pfefferminzol durch 
Erhitzen des Oles mit As203 bis zur Beendigung der Abspaltung yon W. auf 150°, neben 
indifferenten Olen. (E. P. 252 570 vom 21/7. 1925, ausg. 24/6. 1926. F. P. 601 935 
vom 7/8. 1925, ausg. 10/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Hans Rupe, Basel, Schweiz, Darstellung von Camphomethylamin. cx.-Cyancampher 
wird katalyt. reduziert u. das entstandene Methylencampher-a-eamphojnethylamin mit 
HC1 in Ozymethylencampher u. Camphomethylaminchlorhydrat gespalten. — Lctzteres 
findet zu therapeut. Zwecken Verwendung. (Hierzu vgl. auch R u p e  u. Hoi>EL, Helv. 
chim. Acta 7. 1023; C. 1925. I. 497.) (Schwz. P. 114185 vom 1/10. 1924, ausg. 
1/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Paul Pfeiffer, Bonn a. Rh., Darstellung von Verbindungen aus C,C-disubstituierten 
Barbitursauren und 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-l-phenyl-5-pyrazolon. Man engt ent- 
weder eine wss., beide Komponenten enthaltende Lsg., wobei das Pyrazolonderiy. im 
tlberschuB vorhanden ist, in der Warme moglichst wcit ein oder behandelt die Kom
ponenten mit einer kleinen Menge w. W. bis zur Lsg. u. laBt dann die Lsgg. erkalten. — 
ZweckmaBig dampft man die Lsg. der Komponenten in dem ersten Fali bis zum Beginn 
der Ausscheidung feiner Oltrópfehen ein. Beim Erkalten der Lsgg. krystallisiert die 
bzgl. Doppeli'erb. im Vcrhaltnis von 1: 1 Mol. aus der Mutterlauge aus. Verwendet man 
keinen TJberschuB von Dimethylaminodimethylphenylpyrazolon, so erfolgt nach dem 
Eindampfen zunachst Abscheidung der yerhaltnismaBig wl. Barbitursaurekomponente 
u. erst die Mutterlauge gibt bei weiterem Eindampfen die Doppelycrb. — Die beim 
Krystallisieren der Verb. verbleibcnde Mutterlauge verwcndet man ais Losungsm. fur 
neue Mengen der Ausgangsstoffe, indem man in ilu- soviel von den Ausgangsstoffen im 
Verhaltnis von 1: 1 Mol. in der Warme lost ais vorher in Form der Doppelverb. aus- 
krystallisiert war. Dies Verf. kann mehrfach wiederholt werden. SoOte die Mutterlauge 
hierbei zu gelb gcworden sein, so kann sic durch Schutteln mit etwas Tierkohle bei 15° 
entfarbt werden. — Z. B. lost man 20 Teile 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-l-phenyl- 
5-pyrazolon u. 6 Teile Diathylbarbitursaure unter Erwarmen auf ca. 60—65° in 200 ccm 
W. auf u. laBt erkalten. Beim Abkiihlen krystallisieren allmalilich ca. 9,3 Teile der 
Doppelverb. (hierzu ygl. auch Ztsehr. f. physiol. Ch. 146. 98; C. 1925. II. 1966) aus. 
Zur Muttcrlauge gibt man 5 Teile Pyrazolonderiv. u. 4 Teile Barbitursaurekomponente, 
erwarmt wieder auf 60—65°, filtriert yon etwas Ol ab u. laBt erkalten, wobei sieh ca. 
7,7 Teile der Doppelverb. abscheiden. Die hierbei zuriickbleibende Mutterlauge kann 
dann zur Lsg. neuer Mengen der Ausgangsstoffe weiter yerwendet werden. — Weitere 
Beispiele betreffen die in analoger Weise erfolgende Darst. der Doppeherbb. aus 1 Mol. 
4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-l-phenyl-5-pyrazolon u. 1 Mol. Isopropylallylbarbitursaure, 
Krystalle, F. 95—97°, 1. in A., A. u. Bzl., — bezw. aus 1 Mol. Phenyldthylbarbitursdure 
u. 1 Mol. Dimethylaminodimethylphenylpyrazolon, F. 129—131°, 1. in A., A. u. Bzl. 
(Oe. P. 101680 vom 27/3. 1924, ausg. 25/11. 1925. E. P. 231512 vom 26/3. 1925, 
ausg. 27/5. 1925. Oe. Prior. 27/3. 1924 u. E. P. 244 035 [Zus.-Pat.] vom 3/4. 1925, 
Auszug yeroff. 27/1. 1926. Oe. Prior. 3/12. 1924.) SCHOTTLANDER.

Aktiengesellschaft Chemischer Werte, Berlin, Verfahren zur Gewinnung i on 
reinen Chininsalzen aus Mischungen ron Salzen des Chinins und seiner Nehenalkaloide.
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Das Alkaloidsalzgemisch wird m it einer zur Fallung der Nebenalkaloide ausreichenden 
Menge Alkali yersetzt, das Gemisch unter maBig erhóhtem Druck erhitzt, dio aus- 
geschiedenen Nebenalkaloide abfiltriert u. die das Ckininsalz enthaltendo Mutterlauge 
zur Krystallisation gebracht. — Z. B. wird gemahlene Bindę von Cinchona succirubra, 
enthaltend ca. 2%  Chinin u. 2,5°/0 anderer Alkaloide, mit W. u. CaO verriihrt, alsdann 
abfiltriert, getrocknet u. mit sd. A. extrahiert. Nach Filtrieren der alkoh. Alkaloidlsg. 
wird der A. abdest., der Riickstand in wss. H 2S0j gel., die Lsg. erhitzt u. die Neben
alkaloide durch Zusatz von in wenig W. gel. NaOH gefiillt. Hierauf wird dio Mischung 
im geschlossenen GefaC bis zur yolligen Abscheidung der Nebenalkaloide erhitzt. Nach 
dem Filtrieren u. Abkiihlen krystallisiert reines Chininsulfat aus der Mutterlauge aus. 
Mit dem gleichen Erfolge lassen sich der A. durch andere organ. Losungsmm., wio Lg., 
Bzl., Methylal, CC11( CH3OH oder Toluol, das NaOH u. die H 2S04 durch andero Basen 
u. Sauren ersetzen. Das Verf. bietet gegeniiber anderen den Vorteil, daB das wieder- 
holte Umkrystallisieren des unreinen Chininsulfats vermieden u. dio yollstandige Ab
scheidung des Chinins selbst aus Rinden móglich wird, bei denen der Gehalt an Chinin 
nur 30% der Gesamtalkaloide betragt. (E. P. 251 526 vom 15/10.1925, ausg. 27/5.1926.
D. Prior. 8/7. 1925. F. P. 605 944 vom 12/11. 1925, ausg. 4/6. 1926. D. Prior. 8/7.
1925.) SCHOTTLANDER.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Kurt H. Meyer, Zur Physik und Chemie der Fdrbevorgdnge. Kurt H. Meyer 

und H ans Fikentscher. IH . tJbcr die Vorgange beim Farben der Wolle mit sauren Woll- 
farbstoffen. (II. vgl. S. 109.) Mkr. Unterss. von gefarbter Wollfaser zeigen eine gleich- 
miiCige Durchfarbung, woraus heryorgeht, daB dio aufgenommene Farbstoffmenge 
vom Gewicht, nicht von der Oberflache der Wolle abhangig ist. Um nun das Verhaltnis 
des aufgenommenen Farbstoffs zur angewandten Menge Wolle zu bestimmen, lassen 
Vff. Sauren steigender Konz. auf je 5 g Wolle einwirken u. finden, daB nach 5 Stdn. 
die gebundene Saure einen masimalen Grenzwcrt erreicht. Bei der Einw. verschiedener 
Sauren wie HClOv  HCl, H2S 0 t, H.tPOi, UC02H, CU3C02H, p-Toluólsulfosaure, 
fi-Napkthali?isulfosdure, Naphthalin-l,5-disulfosdure, Nekalsdure, 1,8-Naphtholsulfosdure, 
2,6-Naphtholsulfosdure, l-Phenyl7iaphthylamin-8-sidfosaure, Naphtholgelb S, Sulfanil- 
saureacetessiganilid, Anilin -3 ,5-disulfosaureacetessiganilid u. Orange I  finden sie, 
daB von einer konstanten Menge Wolle stets aquivalente Sauremengen gebunden 
werden, u. zwar sind fiir 1 Gramma.quivalent etwa 1200 g Wolle notwendig. Die Wolle 
verhalt sich also Sauren gegeniiber wie eine Base u. bildet Salze, was der Absorptions- 
theorie mderspricht. Da ein bas. N-Atom ein Saureaquivalent bindet, glauben Vff., 
daB nur 1,1% des in der Wolle yorhandenen N bas. Eigenschaften besitzen; %  davon 
ist nach der Slykeschen Methode ais primarer Amin-N nachweisbar. Die desamidierte 
Wolle enthalt noch 0,67% bas. N. Infolge der verschiedenen Basizitat der N-Atome der 
Wolle sind ihre Salze teilweise hydrolytisch gespalten. Diese Hydrolyse folgt bei An
wendung aquivalenter Sauremengen dem Ostwaldschen Verdunnungsgesetz. Die 
Echtheit der Farbung scheint von der Schwerloslichkcit des gebildeten Salzes ab
hangig zu sein, von der auch das schwere Egalisieren herriihrt. (Melliands Textilber. 7. 
605—10.) B r a u n s .

Max Bottler, Allgemeines iiber Eigenschaften, Wirkungsweise und Anwendung von 
Beizen. Vf. bespricht die Loslichkeit u. Haltbarkeit der Beizen, die Einw. derselben 
auf das zu beizende Materiał u. ihre Fisierbarkeit. (Ztschr. f. ges. Testilind. 29. 359—60. 
Wiirzburg.) B r a u n s .

Heręay, Die Fillration von Waschereibenzin. Es werden verschiedene Systeme 
von Filteranlagen beśchrieben. (Rey. gón. Teinture Impression Blanchiment Appret. 4. 
465—67.) B r a u n s .
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M. N. Conklin, Einwirkung derFaserstruktur auf die Farbung. Vf. behandelt die 
S truktur der Woli?, Seiden-, Baumwoll- u. mercerisierten Baumwollfaser u. ilir Verli. 
beim Farben. (Chemicals 25. Nr. 21. 19—20.) B r a u n s .

Herman Iłl. Burns und John K. Wood, Verhalten von Chromhydroxyd gegen 
Farbstoffe. Vf. beschreibt zunachst die Darst. von Cr(OH)3 auf 8 yerschiedene Weisen 
u. priift ihr Verh. gegen saure Farbstoffe. Er findet, daB in einigen Fallen die Farb- 
stoffaufnahmc unabhangig von der Konz. der Flotte ist, in anderen Fallen dagegen 
in Abhangigkeit zu dieser steht. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 187—90. Manchester, 
Univ.) B r a u n s .

F. Gunther, Viscosekunstscideneffekte in  Baumwollwaren in der Farberei. Vf. gibt 
einige Vorschriften zum Farben von Mischgeweben u. die Behandlung der Ware vor 
dem Fiirben. (Ztschr. f. ges. Testilind. 2 9 . 333. Arad, Rumanien.) B r a u n s .

Jacob Richter, Farbstoffe, die zum Farben von Seidenwaren gebraucht werden. 
Yf. bespricht die verschiedenen Arten von Farbstoffen, wie bas., sauro u. Beizen- 
farbstoffe u. ihre Anwendung in der Seidenfarberei, das Farben mit Farbholz, den 
Gebrauch von substantiven Farben fiir Seide, von Farben, die auf der Faser crzeugt 
werden, von Schwefel- u. Kiipenfarbstoffen. (Chemicals 26. Nr. 3. 19—20.) B r a u n s .

J. W. Lamb, Das Farben von Alaunleder. Wegen der Reyersibilitat muB das 
Farben yon Alaunleder mit einem Minimum an W. ausgefiihrt werden. Rcinigen: 
man liiCt die Felle mit wenig lauwarmem W., dem etwas NH3 zugesetzt wurde, laufen, 
bis keine weiBen Flecken mehr auf der Narbe sind u. die Haute gegen Lackmus neutral 
sind. Fiir den Grund vcrwendet man natiirliche Farbstoffe wie Gelb- u. Rotholz, 
Hamatin, Gambir etc. Dann fixiert man mit Metallsalzen, wie K2Cra0 7, FeSO<, CuS04, 
Titanosalat etc. Ausfarben: mit sauren oder bas. Farbstoffen. 1 Stdc. bei 35°; dann 
setzt man wenn nótig Salz zu. Man wiischt leicht u. behandelt mit Eigelb oder Emulsion 
yon Klauenól, Eigelb u. Seife. Es ist zweckmaBig, vor dem Farben leicht mit Cr-Alaun 
bas. 6%  nachzugerben. Beim Farben mit Alizarinfarbstoffen ist das Chromieren ent- 
behrlich. Es folgen Rezepte fiir yerschiedene Fiirbungen auf Alaunleder. (Halle aux 
Cuirs 1 9 2 6 . 209—17.) R i e s s .

W. Herbig, Fortschritte in der Fabrikation der Tiirkischrotole und dadurch ge- 
schaffene neue Yerwendungsindglichkeilen. Geschichtlicher Riickblick. In Verss. des 
Vfs. erwies sich Avirol E  der Firma II. T h . B o h m e , Chemnitz ais hervorragend be- 
standig gegen Mg-Salze, mithin stellt es ein gutes Appreturól dar. SZ. 22,5, VZ. 41,5, 
Gesamtfett ca. 36°/0, Gesamt-S03 5,70°/0. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 465—G7. 
Chemnitz.) H e l l e r .

L. J. Hooley, Farbstoffe und ihre Anwendung: neue technische Fortschritte. Es 
werden einige techn. Neuerungen in der Herst. von Pigmentfarben, Zwischenprodd. 
u. A cetatscidenfarbstoffen aus der engl. Patentliteratur besprochen. (Chem. Ago
1 5 . 14.) B r a u n s .

Stanley C. Bate, Neuheiten auf dem Gebiete der Azofarbstoffe. Vf. bespricht eine 
Anzahl Azofarbstoffe aus der Patentliteratur des letzten Jahres, die besonders wegen 
ihrer Zwischenprodd. interessant sind. (Chem. Age 1 5 . 11— 12.) B r a u n s .

Samuel Cabot, Vber kolloidale Farblacke,. Es wird ein Verf. beschrieben, bei dem 
m it Hilfe einer Zerkleinerungseinrichtung das Pigment so fein verteilt u. dabei negatir 
aufgeladen wird, daB dadurch ein Absitzen verhindert u. die Leitfahigkeit der Farben 
erhóht ■wird. (Farbę u. Lack 1 9 2 6 . 407.) B r a u n s .

Walter Obst, Zur Wirkung gefattter Farben auf Ockcr und Spat. Vf. bespricht 
die Herst. yon auf Ocker oder Schwerspat niedergeschlagenen Farben. (Farbę u. 
Lack 1 9 2 6 . 392.) B p.a u n s .

Hans Wolff und G. Zeidler, Uber die Wirkung schwefliger Saure auf Farbhauie. 
Die Unters. bildet die Fortsetzung der Verss. (vgl. S. 945). Farbhaute, die Pigment
farben wie ZinkweiB, Eisenrot, BleiweiB, Lithopone u. Eisenglimmer enthielten, -wurden

vm. 2. 117
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mit trockner S02 behandelt u. danach die ReiBfestigkeit u. Dchnbarkeit mitersucht. 
Untersuchungsmethoden u. Apparatur (Korrosion u. Metallschutż 1. 80; C. 1925. I I . 
2326). S02 wurde nur z. T. ćhern. gebunden, wahrend ein erheblicher Teił absorptiv 
aufgenommen wurde. Am widerstandsfiihigsten erwies sich Eisenrot, es folgen mit 
abnehmender Widerstandsfahigkeit Lithopone, BleiweiB, Eisenglimmer, Zinkosyd. Bei 
Mischpigmenten lassen sich die Eigenschaften nicht aus denen der einzelnen Kompo- 
nenten voraussagęn. Vercinigung von zwei an sich wenig widerstandsfahigen Pigmenten 
ergab einen sehr widerstandsfahigen Film. (Korrosion u. Metallschutż 2. 154—58. 
Berlin.) DERSIN.

A. Riedemann, Verbleiung durch Anstrich. (Vgl. E i b n e r , S. 945.) Beitrag zur 
Diskussion uber Subox u. eine Nachschrift yon E i b n e r  zu demselben. (Farben-Ztg. 31. 
2353. Jessnitz, Anhalt.) B r a u n s .

A. V. Blom. Zur Frage der Yerbleiung durch Anstrich. (Vgl. vorst. Ref. u. S. 105.) 
Bei der Verwendung yon sauerstoffarmen Bleioxyden ais Pigment kommt es nach 
Verss. des Vff. auf den Feinbau der Einzeltcilchen an. Vf. wendet sich gegen die 
elektrolyt. Rosttheorie. (Farben-Ztg. 31. 2401—02.) B r a u n s .

XI. Harze; Laeke; Firnis.
Walther Herzog, Die Vencertung der Nebenprodukłe der Saccharinfabrikation in  

den Induslrien der synlhetischen Harze und plastischen Massen (1918—1925). Patent- 
ubersicht. (Kunststoffe 16. 105—07. Wien.) B r a u n s .

G. Malcolm Dyson, Einige chemische Betracldungen iiber synthetische Harze. I. 
Es wird die Darst. u. die Eigenschaften yon synthet. Harzen wie Plienolformaldehyd-, 
Furfurol-, Keton- u. Cumaronharz u. die Untersuchung auf ihre Brauchbarkeit be- 
schrieben. (Chem. Age 14. 372—74. 400—402.) B r a u n s .

Hiilsenkamp, Resinat- oder Oleatfirnisse. Der Grund des Verbots jeglichen Harz- 
gehaltes in Firnissen durch die D e u tsc h e  R e ie h s b a h n  G e s e lls c h a f t  (vgl. Farben- 
Ztg. 30. 26) u. die Bevorzugung der Oleatfirnisse liegt in der Ersparnis hochwcrtiger 
Krafte, die mit der Best. des Harzgehaltes, der bis 5% erlaubt war, hatten beschiiftigt 
werden miissen. (Farben-Ztg. 31. 2239.) B r a u n s .

Hans W olff, Resinat- oder Oleatfirnisse. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. wendet sich gegen 
die Verfiigung des Eisenbahn-Zentralamts, da nach seinen Erfahrungen auch harz- 
freie Firnisse nach der Storch-Morawskischen Rk. Farbungen geben, die ais positiy 
angesehen werden kónnen. (Farben-Ztg. 31. 2295.) B r a u n s .

Richard Hueter, Uber Or.ydationskatalysen durch Losungsviiltel. Auf Grund der 
Perosydrk. des Telralins mit Jodkaliumstarkelsg. mitersucht Vf. die Einw. dcsselben 
auf die Trockendauer fetter, mit Leinol hcrgestellter Lacke u. findet, daB Tetralin 
unter bestimmten Umstandcn eine trocknungsbesehleunigende Wrkg., ahnlieh die 
des Terpentinols, ausiiben kann. Vergleichsverss. mit rohem Holzól u. Sikkativextrakt 
unter Z\isatz yon Terpentinol oder Tetralin ergaben keinen Untcrschied in der Trocken- 
zeit (30—35 Min.). Behandelte man das Telralin in der Weise vor, daB durch das
0,5°/o Kobaltresinat enthaltcnde Tetralin ein langsa,mer Luftstrom geblasen wurde, 
so sank die Trockenzeit auf 20—25 Min. u. gab einen glatten Film. Solche aus Tetralin, 
Holzol «. etwas Standol hergestellte Lacke gaben bei groBen Yerss. einen einwand- 
freien Film, der alle Yorziige des Holzolanstrichs in sich yereinigt. (Farben-Ztg. 31. 
2671—72.) B r a u n s .

Hans W olff und W. Toeldte, Ein Beitrag zur Kenntnis und Priifung der Harze. 
Im  ultrayiolctten Licht der Hg- Quarzlampe zeigen die Harze sehr unterschiedliche 
u. kennzeiehnende Fluorescenzerscheinungen, besonders, wenn Pulver der Stoffe be- 
trachtet werden. Die Intensitat u. Art der Fluorescenzen gehen aus einer Tabelle heryor. 
Schellack leuchtet orangerot, die mcisten andern untersuchten Harze in blauen Farb- 
tónen auf. Weitaus am starksten leuehten die Albertole. Die Fluorescenz desselben
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Stoffes ist nicht immer ident., wenn Stiicke, Pulver, Lsg. u. Abdampfriickstand mit- 
einandcr yerglichen werden. Die Fluorescenz bietct, wenn Vergleichsmaterial yorhanden 
ist, ein in -nflen Fallen anwendbarcs analyt. Hilfsmittel. (Farben-Ztg. 31. 2503—05. 
Berlin u. Lab. Dr. H. Z e l l n e r .) H e l l e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. in. b. H., Munchen, Herstellung 
von Kondensationsproduklen des Acetylem. Organ. Vcrbb. werden in Ggw. von Kata- 
lysatoren mit C2H 2 behandelt. — Geeignete organ. Yerbb. sind aliphat. u. cycLKW-stoffe, 
wie Paraffin, Hexan, CHt, Bzl., Xylol, Naphlhalin, cyclo-Hexan, ferner Alkohole, 
Olykole, Phcnole, Chlorverbb., Carbonsauren oder dereń Deriw., wie Ozysauren, łutlo- 
genierte Sauren u. dereń Ester. Ais ICatalysatoren eigncn sich besonders Salze des Hg u. 
Al. Durch Erhohung derTemp. u. auch durch Verwendung yonZusatzkatalysatoren, wie 
Sauren, Alkalien oder anderen Basen, kann die B. der Kondensationsprodd. unterstiitzt 
u. vervollstandigt werden. Sauren beschleunigen sowoh! die Absorption des C2H2, ais 
auch den Fortgang des Polymerisations- bezw. Kondensationsyorganges, wahrend die 
alkal. Zusatzkatalysatoren auf die Absorption des C2H2 keinen EinfluB haben, sondern 
nur auf den weiteren Verlauf der Polymerisation einwirken u. deshalb erst nach be- 
endeter Absorption zugesotzt werden. Z. B. laBt man zu einer h. Lsg. von Hg-Acctat 
in Eg. in Eg. gel. Benzolsulfosaure zuflieBcn. In die entstandene Emulsion von benzol- 
sulfosaurem Hg leitct man bei ca. 90° C'2//2 ein. Die Reaktionsfl. -wird dabei zunehmend 
dickfliissigcr. Nach bcendeter Absorption wird noch einige Zeit auf 90—100° erhitzt. 
Die halbfeste, klebrige M. liefert nach dem Auswaschen mit W. ein harzartiges Prod. 
Erhitzt man dieses mit Alkali, so erhalt man ein harteres Harz. — Emulgiert man 
HgSO., in Amylalkohol u. leitet bei 110° in die Emulsion C2H2 ein, so farbt sich die FI. 
braun u. wird zunehmend dickfliissiger. Nach beendeter Absorption wird sio durch 
Absetzen geklart u. yom Bodensatz abgetrennt. Sie kann unmittelbar ais Lack Ver- 
wendung finden oder durch Abdest. des Amylałkohols ais festes Harz gewonnen werden. 
— LaBt man zu einer h. Lsg. von Hg-Acetat in krystallisiertem Phenól unter Riihren 
konz. H 2SOj flieBcn u. leitet in die entstandene HgSO.,-Emulsion bei 90° C'2//2 ein, so 
wird das Reaktionsgemisch in der Warme zah. Beim Behandeln mit h. W. scheidet sich 
das gebildete Harz ais lialbfester Ktichen ab. Erhitzt man ohne yorherige Abtrennung 
des Katalysators vom Weichharz weitcr, so gewinnt man ein festes Harz (hierzu vgl. 
auch Melamid, E. P. 163679; C. 1921. IV. 838, F. P. 527112; C. 1922. II. 660 u. 
Chemische Fabrik Giistrow Dr. H il l r in g h a u s  & Dr. H e il m a n n , D. R. P. 422904;
C. 1926. I. 2852). — Beim Einleiten yon C'2//2 in ein Gemiseh yon trockenem Bzl. u. 
wasserfreiem A1C13 bei 90° scheidet sich nach beendeter Absorption eine schwarze, teer- 
artige M. ab, die nach Zusatz von W. in einen pulyerformigen Korper zerfallt. Beim 
Abtreiben des uberschiissigen Bzl. mit Wasserdampf erhalt man ein cuprenartiges 
Kondensationsprod. — Aus IIczan entsteht durch Einw. yon C2//2 in Ggw. yon HgS04 
bei 50° ein festes Harz. —  Chlorbenzol gibt mit HgS04 emulgiert beim Einleiten von 
(J2I12 ebenfalls ein Harz. Die Prodd. ahneln je nach der Herst. mehr den Acetaldehyd- 
harzen oder dem Cupren. Die cuprenartigen Prodd. lassen sich ais Ersatz fiir Kork oder 
Korkmehl, die harzartigen Prodd. unmittelbar zur Herst. yon Lacken, Siegellack u. 
Kitłen, sowie von gepreflten Gegenstdnden u. Isoliermitteln fiir die elektrotechn. Industrie 
yerwenden. Man kann die letzteren auch noch den fiir Aldehydharze bekannten Ver- 
edelungsverff. unterwerfen, sie z. B. umfallen oder in feiner Yerteilung mit W. be
handeln, mit OH- oder C02H-Gruppen enthaltenden organ. Verbb. yerschmelzen oder 
einer oxydierenden Behandlung unterwerfen. (F. P. 593 338 yom 22/1. 1925, ausg. 
20/8. 1925. D. Prior. 23/1. 1924. Oe. P. 103 106 yom 7/1. 1925, ausg. 26/4. 1926.
D. Prior. 23/1. 1924.) SCHOTTLANDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., He.stellutig von Konden- 
sationsprodukten aus Harnstoff und Formaldehyd. Harnstoff oder dessen Deriyy. werden
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mit CH20  oder dessen Polymcrcn, bei Ggw. oder Abwesenheit von Kondensations- 
mitteln, der Einw. kurzwelliger Strahlen unterworfen. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von 
Hamstoff auf 75° erwarmt u. in eine auf 40° angewarmte Misehung von 30%ig- ClhO- 
Lsg. u. etwas 80%ig. HC02H einlanfen gelassen. Die Lsg. kommt zum Sieden u. wird 
nach beendetem Zulauf noch J/i Śtde. am RuckfluBkuhler gekocht. Dabei arbeitet 
man unter Bestrahlung der Fl. mit dem Licht einer Quarzquecksilberlampe. Dann 
wird bei absteigendem Kiihler unter yermindertem Druck bei 40° der uberschussige 
C H fi u. das W. abdest., bis zur Sirupdicke der zuriickbleibenden Lsg., u. diese schlieB- 
lich in Formen gegossen. Nach kurzcr Zeit wird die M. fest, bleibt aber noch biegsam. 
Hierbei entsteht bisweilen eine milchige Triibung, die bei liingerem Liegen yerschwindet; 
die M. wird dann klar u. durchsichtig. Auch dieser Reifungsyorgang kann durch Be
strahlung mit ultraviolettem Licht unterstutzt u. wesentlieh beschlcunigt werden. 
Durch die Bestrahlung erhalt man gegeniiber den bisherigen Yerff. geruchlose Prodd. 
yon erhohter Festigkeit, Hartę, Unloslichkcit in W. u. Klarheit. (Oe. P. 101 656 vom 
13/11.1924, ausg. 25/11.1925. F. P. 605 970 vom 13/11.1925, ausg. 4/6.1926. D. Prior. 
17/11. 1924.) SCHOTTLANDER.

Carl Kulas und Johannes Scheiber, Leipzig-Lindenau, Herslellung von harz- 
artigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd, durch Kondensation 
von Phenolen mit CH20  unter Anwendung eines Katalysators, 1. dad. gek., daB man 
die Kondensation zwischen den Komponenten durch Mitwrkg. solcher Kontaktmittel 
durchfiihrt, welche im Verlaufe des Vorganges der Harzbildung oder bei der unter 
Mitwrkg. von Hitze nachfolgenden Verarbeitung der Harze infolge eigener Verandcrungen 
in elektr. indifferente u. hitzebestiindige Yerbb. tibergehen u. hierbei lediglich solche 
Spaltprodd. liefern, die, wie C02 oder W., keinen EinfluB auf das Harz selbst ausiiben. —
2. dud. gek., daB man ais Kontaktmittel solche Sauren benutzt, die bei den hier in 
Betracht kommenden Temperaturverhaltnissen infolge Abspaltung von C02 nahezu 
elektr. indifferente Yerbb. ergeben. — 3. dad. gek., daB man ais Kontaktmittel die 
sauer reagierenden Salze solcher Sauren mit aromat. Basen benutzt, die, wie Anilin- 
acetat, bei den in Betracht kommenden Temperaturverhaltnissen in Saureamide iiber- 
gehen. — Ais saure Katalysatoren eignen sich Aceiessigsdure, o- u. p-Oxybenzoesaure, 
2-Oxynapli{halin-l-carbonsaure, 2,4,6-Trioxybenzoesaure, Gallussaure, Plienylpropiol- 
sattre. Neben dem Vorteil einer auch in der Hitze bestehen bleibenden, bisher unerreich- 
ten elektr. Neutralitat der Prodd. bietet dio Kondensation mit leicht zerstorbaren 
Sauren, bezw. mit Anilinacelat noch weitere Vorzuge. So zeichnen sich die nach dem 
Yerf. erhaltlichen Novolake durch eine hohe Licbtbestandigkeit aus, wahrend die mit 
solchen Sauren oder sauren Salzen herstellbaren Resole von der gleichen groBen Lager- 
bestandigkeit sind, wio die bas. erzeugten. Z. B. wird Phcnol mit 30%ig. ClhO-Łsg. 
u. Acetessigsaure zunachst bis zum E intritt der Rk. erhitzt u. einige Zeit weiter gekocht. 
Nach dcm Abdampfen in iiblicher Weise, wobei die Temp. gegen SchluB bis auf 120° 
oder hóher gesteigert wird, erhalt man ein lielles, lichtbestiindiges Harz (Novolak) yon 
hoher elektr. Neutralitat. — Gibt man zu obigem Ansatz nach dem E intritt der Rk. 
noch weitere Mengen 30%ig. CH20-Lsg. hinzu, kocht noch ca. J/2 Stde. u. dampft, 
zuletzt bei 100° oder etwas hóher, ein, so wird ein k. festes, sclimelzbares Resol erhalten, 
das bereits ais solches yon sehr hoher elektr. Neutralitat ist u. bei der Umwandlung 
in ein Eesit diesbzgl. noch weitere Yerbesserung zeigt. — Weitere Beispiele betreffen 
die Herst. von Resolen aus Phenol u. 30%ig. C H fi-Lsg. in Ggw. von 2-Oxynaphlhalin- 
1-carbonsaure, bezw. yon Anilimcetat, wobei die Temp. beim Eindampfen zwecks Zcr- 
storung der lctzten Reste des Kontaktmittels, zuletzt auf 125° bezw. 120° u. darlibcr 
gesteigert werden muB. Auch diese Resole liefern elektr. YÓllig neutrale Resite. (D. R. P.
432 152 KI. 12q vom 26/2. 1924, ausg. 24/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Bakelite G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Fritz Seebach, Erkner b. Berlin), ller- 
stdlung saurefreier, harzartiger Koiidensationsprodukte aus Phenolen und Aldehyden,
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die mit Sauren naehbehandelt. wurden, dad. gek., daB man die bekannte Beliandlung 
der in Alkali gel. harzartigen Kondensationsprodd. mit Sauren in Ggw. yon Lsgg. 
hydrotrop. wirkender Salze, wio Seifen oder Alkalisalzen anderer organ. Carbonsauren, 
durehfiihrt oder die mit Sauren behandelten oder in Ggw. dieser hergestellten Harze 
mit derartigen Lsgg. naehbehandelt. — Ais Seifen kann man dife Alkali- u. NH4-Seifen 
der fl. u. festen Fettsauren, Harzsauren, Wachssauren, der sulfonierten Fette u. F ett
sauren, der Oxysauren oder Halogenfettsauren verwenden. Z. B. wird Phenolharz, 
erhalten durch Einw. -cines Aldehyds, wie CH20, dessen Polymeren oder CHICHO auf 
Phenol, Kresole oder Naphthole, mit bas. oder sauer wirkenden Kondcnsationsmitteln, 
in NaOH gel. u. bei 15° C02 eingeleitet, bis nach vorubergehender erhohter Yiscositat 
die M. wieder flieBend wird. Alsdann gibt man 5%ig. Na-Seifenlsg. hinzu, wobei die 
zuerst gelartige, fast nieht filtrierbare M. sofort feinpulverige, sandige Beschaffenlieit 
annimmt u. sieh naeh einigen Minuten vom Lćisungsm. trennt. Der iiberstehende Teil 
des Losungsm. wird abgegossen, das ausgefalltc Kondensationsprod. auf ein Filter ge- 
bracht, mit W. oder Seifenlsg. gewaschen u. bei 45° getrocknet. — Weitere Beispiele 
betreffen die Reinigung in Ggw. von Oxalsaure, bezw. durch aufeinanderfolgende 
alkal. u. saure Kondensation hergestellter Harze. (D. R. P. 432 202 KI. 12q vom 
28/1. 1925, ausg. 28/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Johannes Griiss, 
Berlin-Pankow), Her steli ung von lmrzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und 
Formaldehyd durch Erhitzen dieser Stoffe in Ggw. eines Katalysators, dad. gek., daB 
man ais Katalysatoren Alkali-, Erdalkali- oder Schwermetallsuperoxydc yerwendet. — 
Beispiele sind angegeben fiir die Kondensation von Rohkresol mit 40°/oig. CHzO-Lsg. 
in Ggw. von Ba02, bezw. von Na202, bezw. yon M n02 ais Katalysatoren. Man erhalt 
so viel leichter farblose u. auch geruchloserc harzartige Kondensationsprodd., selbst nu ; 
weniger reinen Ausgangsstoffen, ais nach den bisher iiblichen Verff. Die Harze sind 
in A. 1. Je nach Art u. Daucr des Erhitzens erhalt man Prodd. verschiedener Loslich- 
kcit. (D .R . P. 432 252 KI. 12q vom 31/7. 1924, ausg. 28/7. 1926.) S c h o t t l .

Bakelite Corporation, New York, iibert. von: Lawrence C. Byck, Tottenvillc, 
New York, V. St. A., Herstellung von harzartigen, elastische Uberziige liefernden Kon
densationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd. Phenole werden zunachst mit _ 
fetten Olen, insbesondere Holzol, in Ggw. geringer Mengen cines Katalysators, wie 
AlClj oder H3P 0 4, behandclt, die Einwirkungsprodd. mit einer zur B. von Resolen un- 
zureichenden Menge CH20  oder dessen Aquivalenten weiter kondensiert u. die ent- 
standenen 1. u. schmelzbaren Harze gegebenenfalls in geeigneten Losungsmm. mit 
weiteren Mengen CH20  oder dessen Aquivalenten versetzt. — Z. B. wird Phenol mit 
Holzol unter Zusatz von etwas H3P 04 J/2—G Stdn. unter RuckfluBkuklung erhitzt, 
Man erhalt ein bei 15° u. hóheren Tempp. fl., mehr oder weniger yiscoses, dunkelbraunes. 
in diinnen Scliichten durchsichtiges, einen eigentiimlichen, nieht an Holzol erinnemden 
Geruch aufweisendes Prod. Dieses wird mit Ce/ /12iV4 versetzt u. unter Ruhren schnell 
bis zur Beendigung der NH3-Entw. erhitzt. Das entstandene, dauernd schmelzbare, 
dunkelbraunc, durchseheinende, in der Kalte bruchige, w. kautschukartige Harz ist
11. in Terpentinol u. Mischungen von Terpentinol u. Bzl., teilweise 1. in Bzl., A. u. Aceton,
1. in Gemischen aus Bzl. mit A. oder mit Aceton. Es kann zur Herst. von Lacken dienen, 
die jedoch keine unl. tlberziige bilden. Will man solche gewinnen, so lost man das 
Harz h. in Terpentinol, kiihlt auf 110—110° ab, gibt weitere Mengen CeHltNt hinzu 
u. erwarmt langsam auf 125—130°. Der entstandene Lack kann mit Bzl., Amylncetat, 
Amylalkohol, yerd. werden u. ist dann gebrauchsfertig. Auf Holz, Metali, Geweben, 
Papier aufgetragen u. im Lackierofen auf 160-170° erhitzt, bildet er glanzende, fest- 
haftende, mechan. u. chem. widerstandsfahige, elektr. isolierende u. hochelast, Uber- 
zu^e Mit ahnlichem Erfolge kann man von anderen fetten Olen, wie Leinol, Sojabohnenól, 
Fischtilen, Perilla-, Ricinus- oder Rapsol ausgehen u. in der ersten Stufe der Rk. an
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Stello von H3P 0 4 oder A1C13 andere Katalysatoren, wie S2C12, Sb-Sulfide, HCl-Gas, 
P20 6, konz. H 2S04, Oxalsaure, Pyrogallol oder Essigsaureanhydrid, yerwenden. (A. P. 
1 590 079 vom 5/11. 1923, ausg. 22/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Joseph Brunner, Wien, und Erich Scheele, Briinn am Gebirge, Osterreich, Ver- 
fahren zum Konservieren biologischer Praparate. Die zu konservierenden tier. oder 
pflanzlichen Gebilde werden in fl. oder pastenformige, harzartige Kondensationsprodd. 
oder Polymerisatiońsprodd. eingetaucht u; die M. durch Erwarmen gehiirtet. — Ma a 
kann hierzu die verschiedenartigsten Kunstharze, so aus: Phenolen u. Aldehyden, aus 
iS2C72 u . Phenol, aromat. Aminen u. S, Harnstoff oder dessen Der iw. u. Aldehyden, 
Furfurol u. Aceton, aromat. Aminen  u. Aldehyden, verwenden. Es lassen sich nicht nur 
Insekten u. Pflanzen, sondern auch Amphibien, Reptile, Fische u. Krustentiere auf diese 
Weise konservieren. Z. B. wird ein Goldkafer auf einer Nadel aufgespieBt u. mehrere 
Tagc getrocknet. Die Nadel wird hierauf am Boden einer Form aus Pappe oder Holz 
befestigt u. die Form mit einem fl. Kondensationsprod. aus Phenol u. ClhO  bezw. aus 
Harnstoff u. ClhO  soweit gefiillt, daB der Tierkorper vollstandig von der M. umgeben 
ist. Vor der Hartung werden an dem Tierkorper haftende Luftblasen u. die im Kórper 
befindliehe Luft durch Evakuieren entfernt, wodurch die harzartige M. in das Innere 
des Kiifers eindringen kann. Alsdann wird das Prod. durch Erhitzen in den festen u. 
unl. Zustand iibergefuhrt. Das Insekt ist alsdann vollstandig von einer durchsichtigen, 
sehr harten u. leiclit mechan. bearbeitbaren M. umgeben. — Will man Reptilien, wie 
Salamander, in der angegebenen Weise konservieren, so muB man sio vorher entwassern, 
indem sie mehrere Tage in A., dem einigo %  CH20  zugesetzt sind, eingelegt u. alsdann 
an  der Luft getrocknet werden. — Pflanzliche Stoffe, wie Blumen, werden vor der 
Einbettung in das fl. Harz ebenfalls getrocknet. Die Prodd. lassen sich auch zu Schmuck- 
gegenstanden u. Ormmenten yerarbeiten. (A. P. 1 588 164 vom 28/2. 1925, ausg. 8/6. 
1926. Oo. Prior. 14/11. 1923. F. P. 605 403 vom 21/10. 1925, ausg. 26/5. 1926.) Scho.

Bakelite Corp., New York, ubert. von: Lawrence V. Redman, Caldwell, Lack- 
artiger Vberzug. Durch Kondensation wird zunachst ein Phenolkunstharz liergestellt, 
das in wss. Alkali gel. wird. Dann erfolgt Zusatz eines Aldehydes, z. B. Furfurol, der 
einerseits ais Verdunnungsmittol, andererseits ais Harzhartungsmittel dient. (A. P. 
15 9 1 9 9 9  vom 11/10. 1922, ausg. 13/7. 1926.) T h i e l .

W. Schmidding, Mannsfeld, Lack. Man laBt in das hocherhitzte (280—300°) 
Holzol, bevor es gelatiniert, aus einem iiber demHolzolkesselgelagertenKessel die iibrigen 
geschmolzenen Lackbestandteile (Harze, Ole, Fettsauren o. dgl.) schnell einlaufen. 
(E. P. 247 599 vom 13/2.1926, Auszug veroff. 14/4.1926. Prior. 13/2.1925.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke 
vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., Lack. Pigmentfarbc (z. B. Hansa- 
Gelb) wird mit Leinól, Ricinusol u. einem Gelatinierungsmittel (Trikresylphosphat) 
fein verteilt u. dann mit einer Lsg. von Nitrocellulose in Butanol, Athyl- oder Butyl* 
acetat u. Campher (bezw. Campherersatzstoffen) vermischt. (E. P. 248 767 vom 5/3. 
1926, Auszug verdff. 5/5. 1926, Prior. 6/3. 1925.) T h i e l .

Carrier Engineering Co., Ltd. und S. L. Groom, London, Anwendung von 
Celltdoselacken. Beim Lackieren von z. B. Automobilen wird die Temp. so niedrig ge- 
halten, daB die Losungsmm. langsam verdampfen (30—40° F.). (E. P. 248 846 vom 
12/ 12. 1924, ausg. 5/5. 1926.) T h i e l .

Nguyen-Nang-Tinh, Tongking, Herstellung eines an der Luft oxydierenden(}umvii- 
lackes. Man mischt 1 1 A., 300 g Gummilack, 6 g verd. HNOs, 3 g Pikrinsaure. (F. P. 
606 971 vom 22/ 1 . 1925, ausg. 23/6. 1926.) T h i e l .

Barrett Co., New Jersey, ubert. von: Walter W. King, New Brighton, Her
stellung von Firnie. Trocknendes Ol, z. B. Holzol, wird auf mindestens 470° F. erhitzt, 
Kumaronharz zugesetzt u. auf mindestens 530° F. weiter erliitzt, bis eine dem Gemisch 
entnommene Probe naeh dem Erkalten erstarrt. Gegebenenfalls kónnen naeh Zusatz
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des Harzes auch Trockenstoffe, z. B. Co-, Pb-, Mn-Salze, u. Verdiinnungsmittel, wie 
Terpentinol, Petroleum o. dgl. ausschlieBlich Alkohole, in dem Kumaronharz unl. 
ist, zugefiigt werden. (A. P. 1 587 333 vom 9/2. 1921, ausg. 1/6. 1926.) T h ie l .

J. Prikelmayer, Karadjordjeva, Siegellack. Misehung aus Schellack, yenetian. 
Terpentin, Kolophonium u. Mastix. (E. P. 252 186 vom 13/5. 1926, Auszug yeroff. 
21/7. 1926. Prior. 13/5. 1925.) T h ie l .

Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter-Meer, Deutschland, Herstdlung von 
Lósungen von Harzen (Lacke), Fetten, Celluloseestern, Farbstoffen, Klebstoffen usw. 
mit Hilfe von Glykolmonoalkylathern der Formel R-0-CH2-CH2-0H, in der R einen 
Alkjdrest (CH3-, C2H5-, Isopropyl-, Butyl-, Cyclohexyl) bedeutet. An Stelle der Ester 
des Athylcnglykols kann man auch seine Homologen (Propylenglykol oder Butylen- 
glykol) verwenden. (F. P. 606 763 vom 21/11. 1925, ausg. 19/6. 1926. D. Prior. 
22/12. 1924.) K a u s c ii.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Ernst A. Hauser, Kautschukstruklur und Rontgenoskopie. Vf. diskutiert die 

Frage, ob die durch Róntgenoskopie beim Kautschuk gefundenen Ergebnisse sich 
m it den Anschauungen decken, die man aus dem Studium des Kautschuks schon 
friiher gewonnen hat. (Kautschuk 1926. 156—58. Frankfurt a. M.) E vep.S.

Ernst A. Hauser, Zur Frage nach der Entstehung der Interferenzen bei der Dehnung 
des Kautschuks. Vf. stellt fest, daB das Auftreten von Interferenzen im gedehnten 
Kautschuk im Einklang steht mit der Anschauung von der Krystallstruktur des K aut
schuks. Im n. Zustande befinden sich die Krystalle im geąuollenen Zustand u. liefern 
daher keine Interferenzen; im gedehnten Zustand tr itt aber Entquellung ein u. damit 
ein Parallelrichten der Krystalle entlang der Hauptbeanspruchungsrichtung. Der Vor- 
gang ist beim Entspannen reversibel. (Gummi-Ztg. 40. 2090—92. Frankfurt a. M.) Ev.

Paul Bary. Die Struktur des Kautschuks. (Gummi-Ztg. 40. 2206—7. — C. 1926.
I .  2057.) .B r a u n s .

M. Kroger, Aggregation und Reaggregation des Rohkautschuks in Gegenuiart anderer 
Stoffc. Vf. untersucht Proben Rohkautschuk, denen er yerschicdene Sorten u. Mengen 
GasruB beigemischt hat, auf ihre mechan. Festigkeit. Er findet, daB geringe Zusatze 
guter RuBsorten die Reaggregation des Kautschuks verzógern, hohere Zusatze sie 
aber beschleunigen (Koagulationsvorgang). Kleine Zusatze yon MgO yerzógern die 
Reaggregationsgesehwindigkeit ebenfalls; je feiner sie yerteilt sind, desto mehr. Allein 
Piperidin wirkt stark beschleunigend auf die Reaggregationsgesehwindigkeit ein. 
(Gummi-Ztg. 40. 2429-30.) E v ers .

C. E. Boone und J. R. Newman, Der Einflufi der W&rme, entstanden durch 
Dehnung, auf die Zahigkeitseigenschaften von Kautschuk. Vulkanisierter Kautschuk 
wird durch Dehnen w. Durch Warme wird aber die Elastizitat yermindert. Wird also 
ein Vulkanisat beim ZerreiByers. gekuhlt, so ist zur Erreichung einer bestimmten 
Dehnung eine groBere Kraft notig, wenn die Probe gekuhlt wird, ais wenn man sie sich 
erwarmen laBt. Die Verss. erbringen die Bestatigung. Die Temp.-Erhohung, gemessen 
in den Proben mit einem Thermoelement, kann bis zu 15° bei 600% Dehnung be- 
tragen (Ind. and Engin. Chem. 18- 539—40. Washington, D. C., Bureau of Stan-
dards.) E v ees-

F. Kirchhof, Rohgummi, ein Faserstoff. Gedehnter u. in diesem Zustand ab- 
gekiihlter ( e i n g e f r o r e n e r )  Kautschuk yerhalt sich bei der weiteren Dehnung 
wie naturliche rlserstoffe. Die Bruchfestigkeit ist aUerdings geringer, die Dehnung 
aber groBer ais die der Faserstoffe. Symbat mit dieser Erscheinung ist eine Zunahme 
der D. u. der Hartę, sowie eine Vermehrung der Krystallite. Rohkautschuk yerhalt 
sich also wie ein Faserstoff. (Kautschuk 1926. 151—56. Harburg [Elbe].) E v ers .
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E. de Wildeman, Der Milchsafl und setne Funklionen. Vf. sehlieBt sich im all- 
gemeinen der Ansicht B o b i i .i OFFk (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 9. 913. 
935; C. 1926. 1. 2058) iiber die Funktionen des Milclisaftes an, jedocli glaubt er nieht, 
daB die Pflanze eir.en Teil ihrer Reservcstoffe verliercn miisse, ohne da fi sio sie wieder- 
erlangt. (Caoutchouc et Guttapercha 23. 13 191—92.) B r a u n s .

O. Hainbach, Aus dem Gebiele des Mischungswesens. (Vg.l S. 948.) Vf. referiert 
eine Reihe neuerer Arbeiten iiber die Gummimischungen u. stellt das fiir die Praxis 
Wichtige zusammen. Er behandelt; Besćhleuniger, ihre Wrkg. in Mischungen, ferner 
den EinfluB der FiiUstoffe auf die physikal. u. chem. Eigenschaften der fertigen Yul- 
kanisate. (Kautschuk 1926. 161—65.) E v e r s .

Friedrich Emdeil, Theorie und Praxis der Yulkunisalion.ibeschlcunigung. III . Akli- 
tatoren, Wirksamkeit, Vorłeile und Nachłeile bei der Anwendung der Besćhleuniger. 
(II. vgl. S. 830.) Vf. schildert die Verwendung der Besćhleuniger, die erzielten Er
gebnisse bei richtiger Anwendung u. die YorsichtsmaBregeln zur Verhiitung un- 
erwiinschter Rkk. (Kautschuk 1926. 158—61. Berlin-Spandau.) E v e r s .

Kodak, Ltd., London, iibert. von: S. E. Sheppard und L. W. Eberlin, Rochester, 
V. St. A., Beliige aus Kautschuk, Cdlidoseestern u. dgl. Bei dem elektrolyt. Nieder- 
schlagen von Kautschuk o. dgl. aus wss. Emulsionen auf einer Anodę wird der Emulsion 
ein reduzierender Stoff, wie Ammoniumsulfit, -thiosulfat oder -hydrosulfit, Hydro
chinon, Resorcin o. dgl. beigegeben, um die Entw. von 0 2 an der Anodę zu verhindern 
oder zu besclminken. Ferner konnen Schwefelverbb. zwecks spaterer Vulkanisation, 
Stoffe, welclie durch Oxydation Farbstoffe bilden u. Katalysatoren, z. B. Cer- oder 
Mangansalze beigegeben werden. An Stelle des Zusatzes der genannten Reduktions- 
mittel kann auch H 2S eingeleitet werden. (E. P. 253 085 vom 30/4. 1926, Auszug 
veroff. 5/8. 1926. Prior. 8/ 6. 1925.) K u h l in g .

Kodak Ltd., London, iibert. von: S. E. Sheppard und L. W. Eberlin, Rochester, 
V. St. A., Ęlektrolylische Erzeugung von Kautschuk- u. dgl. -belagen. Die Anoden, auf 
denen Kautschuk, Celluloseester o. dgl. aus Suspensionen elektr. niedergeschlagen 
werden, werden aus gasdurchlassigem Stoff, z. B. poriger Kohle, liergestellt, um 0 2 
abfangen zu konnen. (E. P. 253 091 vom 19/5. 1926, Auszug veroff. 11/8. 1926. Prior. 
8/ 6. 1925.) K u h l in g .

W. Eberlein und Colloisil Colour Co., Ltd., Bredbury, England, FuUmittel. 
Kollóide Suspensionen von Fullererde, Bentonit, Griin-, WeiBerde u. iihnlichen farben- 
bindenden Stoffen werden mit organ. Stoffen, wie pflanzlichen, tier. oder minerał. 
Olen oder Fetten, Paraffin, Tiirkischrotol oder Amino- oder Hydroxylgruppen ent- 
haltenden Verbb. gemischt u. die Erzeugnisse gegebenenfalls mit bas. Farbstoffen 
gefarbt u. (oder) Kautschuk zugesetzt. (E. P. 252 416 vom 16/1. 1925, ausg. 24/6. 
1926.) K u h l in g .

The Goodyear Tire & Rubber Company, iibert. von: Lorin B. Sebrell und 
Clayton W. Bedford, Akron, Ohio, V. S t. A., Uersteilung von 2-Mercaptobenzthiazol 
und dessen Deriraten. Man erhitzt s. Diphenyllhioharnstojf mit S auf hóhere Tempp. — 
Der Diphenylthiohamstoff reagiert hierbei in der pseudo-Form u. spaltet 1 Mol. 
Anilin gleichzeitig ab. Bei Anwendung von iiberschussigem S entstehen nacheinander 
Benzthiazyldisulfid u. Polysulfide des Mercapiobenzthiazols. Die Prodd., sowie das 
Pb- u. Zn-Salz des Mercaptans finden ais VulkanisałionsbeschUuntger fiir Kautschuk 
Yerwendung. (A. P. 1 591 440 vom 7/12. 1921, ausg. 6/7. 1926.) S c h o t t l .

Norman W. Taylor, Chicago, Illinois, V. St. A., Kaugummi, bestehend aus 
Chiclegummi, der mit feingepulvertem Carborundum impragniert ist. — Das Prod. 
findet hauptsachlich ais Kaupraparat bei Personen mit kiinstlichen Gebissen Yer
wendung. Sind in der Mundhóhle noch einige oder mehrere naturliche Zahne vor-
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handen, so ersetzt man das Si-Carbid durch gepulverten Bimsstein, CaC03 oder andere 
milde Schleifmittel. (A. P. 1592013 vom 11/6. 1925, ausg. 13/7. 1926.) S ch o tti,.

Akt.-Ges. Metzeler & Co., (Erfinder: Armin Ranft), Miinehen, Herslellung 
von Gummilosungen, dad. gek., daB man vor, wahrend oder nach dem Losen des Roh- 
gumrnis in seinen Losungsram. S-Additionsprodd. der Terpene glcichzeitig m it den 
Estern der mehrsaurigen Alkohole oder ohne dieselben zufiigt. Beispiel: 1 kg Roh- 
gummi wird mit 12 g Bzn. in 20 g von S-Additionsprodd. des Terpens gel. u. 4 kg 
Trichlorathylen zugefugt. (D. R. P. 431 316 KI. 22 i vom 4/9. 1924, ausg. 3/7. 1926. 
Zus. zu D. R, P . 411 539; C. 1925. I. 2733.) " T h i e l .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starko.
Dean A. Pack, Die Wirkung von Feuchtigkeit auf den Yerlast an Zucker larjernder 

Znckerriiben. Die bei niedriger Temp. (4,4°) angcstellten u. sich iiber mehr ais 100 Tage 
erstreckenden Verss., die nach Ausfiihrung u. Ergebnissen eingehend besprochen 
werden, zeigen die groBe Bedeutung der Feuchtigkeit beim Lagern der Zuckerriiben, 
derart, daB feucht gelagerte Riiben weniger Zucker verlieren ais trocken gelagerte. 
Die zur Erreichung der niedrigsten Yerlustc erforderliehen Feuchtigkeitsyerhaltnisse 
entsprechen dem Wassergehalte des Riibengewebes, der seinerseits etwa 12 at osmot. 
Druckes gleichkommt. Der Zuckerverlust von Handelsriiben wird unter prakt. Be- 
dingungen durch feuchtes Lagern um etwa 40—50% vermindert. (Journ. Agricult. 
Research 32. 1143—52.) R u h l e .

Erich Gundermann, Der Auslaugeapparat „R a p i d Es wird ein kontinuierlieh 
arbeitender App. fiir Riibenschniłzel beschrieben u. durch Abbildungen erlautert. 
In einer schwach geneigt gelagerten Trommel, die in eine gróBere Anzahl Kammern 
eingeteilt ist, werden Schnitzel u. Auslaugfl. gegeneinander bewegt. (Chem. Apparatur 
13. 175—79. StrauBfurt.) N e id iia rd t.

Mestre, Physikochemiscłie Belrachtungen iiber die Anwendung des Hydrosidfiles 
bei der Zuckerherslellung. Zusammcnfassende Darst. der Wirksamkeit der Hydro- 
sulfite u. der Vorteile ihrer Anwendung fur die Zuckerlierst. (Buli. Assoc. Chimistes 
de Sucr. et Dist. 4 3 . 415—22.) R u i i l e .

Honig, Einflup der Feinheit von pulverfórmiger Kohle ais Entfdrbungsmittel fiir 
Zuckerlosungen und die Fillration ton Rohrzuckerlósungen mil pflanzlichen Enifarbungs- 
koklen. Die Verwendung von Adsorptionskohlen wird in eine solchc zur Entfiirbung 
der Lsgg. u. in eine solche zur Abscbeidung von mechan. Verunreinigungen geschieden. 
Fiir diese, die besonders fiir Zuekerlsgg. aus Zuckerrohr in Betraeht kommt, dient auch 
Kieselgur u. Papierstoff. Zur Entfernung von Gummistoffen aus solchen Lsgg. wird 
von R e m m e r  u . W il l ia MSON ein Zusatz von 0,2—0,5% gepulverter Kohle u. Fil- 
tration empfohlen. Bei Riibenzucker ist eine so starkę mechan. Filterung nicht notig, 
es genugen 0,05—0,1% Kieselgur oder Papierstoff zur Erzeugung eines klaren Saftes, 
dessen Entfarbung anschlieBend dnrch Kohlenschichten von 3—10 mm Dicke erreicht 
wird. Die starkste Entfarbung mit einer bestimmten Kohlenmenge ergibt sieh bei 
Schichtenfiltration; die Entfarbung wachst dabei mit der Feinheit der Kohle. Bei der 
Entfarbung ist die Filtrationsgeschwindigkeit nicht so von Bedeutung, wie bei der 
mechan. Klarung. Bei steigender Anwendung des Filtrationsmittels nimmt die lil- 
trationsgeschwindigkeit einer Zuckerlsg. zu. Bei zunehmender Noritkuchendicke 
nimmt die Filtrationsgeschwindigkeit etwa im umgekehrten \  erhaltnisse zur Kuchen- 
dicke ab. Am stórksten hindern die lyophilen Kolloide die Filtration, namentlich dereń 
Yerbb. mit Gummi- u. Pektinstoffen. Diese Stoffe geben die geringste Filtrations
geschwindigkeit in der Neutralitatsgrenze. Starkes Troeknen von Rohzucker ver- 
bessert die Filtrie rbarke it der daraus hergestellten Klaren. Die Best. u. Kontrolle der 
Filtrierbarkeit von Rohzucker ist fiir eine Raffinerie von Bedeutung, da die Leistung
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einer Fabrik im genauen Verhaltnisse zur GroBe der Filtrierbarkeit steht. (Zentralblatt 
f. Zuckerind. 34. 807.) R u h l e .

V. Sazavsky, Uber die Oberflachenspannung der Zuckerfabriksafte. Mit dem 
Stalagmometer von T r a u b e  wurde die Oberflśiehenspannung zuckerhaltiger Lsgg. 
bis zur Konz. von 30° Bg. geniigend genau gemessen. Die Oberflachenspannung reiner 
Zuckerlsgg. wurde ermittelt, ihre Abhangigkeit von der Temp. ermittelt u. eine Itorrek- 
tionstabelle dazu berechnet. Das Viscosostagonometer von T r a u b e  erwies sich auch 
ais verwendbar, u. es zeigten gemeinsam mit Honig durchgefuhrte Verss. insbesondere 
die Abhangigkeit der Oberflachenspannung des Diffusionssaftes von der ph- Bezogen 
auf Lsgg. von 10° Bg. wurde bei den Saturationssaften eine Oberflachenspannung gegen 
69, bei der Melasse gegen 63 dyn/cm gefunden. Kolloidmembrancn lassen samtliehe 
organ. CaO-Salze u. fast samtliehe Kolloidstoffe durch, wahrend Schweinsblase solche 
in geniigender Menge zuriickhalt. (Listy Cukroyarnickó 44. 225; Ztschr. f. Zuckerind. 
d. ćechoslovak. Rep. 50. 378—80. 423—26. Hodonin.) R u h l e .

P. Honig, Uber die Beslimmung und die Bedeutung der Oberflachenspannung von 
Zuckerlosungen. Es ergibt sich, daB fiir Zuckerlsgg. kein einfacher Zusammenhang 
zwischen Oberflachenspannung u. Gehalt yon yorhandenen kolloiden Verunreinigitngen 
besteht. Die Oberflachenspannungen mit dem Traubestalagmometer u. mit dem 
du Nouy-App. gemessen, zeigen derartige Unterschiede, daB die erhaltenen Zahlen- 
werte nicht miteinander yergleichbar sind. Die Technik der Oberflachenspannungsbest. 
erfordert eine so groBe Sorgfalt, daB es sehr unwahrseheinlich ist, daB diese Best. fiir 
techn. Analysen mit Erfolg benutzt werden kann. Vf. findet im Gegensatz zu LlN DFO RS, 
daB die yariabelen Werte sich nicht eignen fiir die quantitative Best. der in Zucker- 
saften anwesenden kolloiden Substanzen. 5 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. — 
SchlieBlich werden zwei Adsorbenten, akt. Kohle (Norit) u. Kieselgur hinsichtlieb 
ihrer Fahigkeit capillar akt. Stoffe aus Zuckerlsgg. zu entfernen, miteinander yerglichen 
u. ist diesbezuglieh Norit das bessere Adsorptionsmittcl. (Chem. Weekblad 23. 265—69. 
Amsterdam, Lab. d. Noritgesellsehaft.) K . W o l f .

W. R. Ormandy, Zucker aus Holz. Es wird der Rheinau-ProzeB, der einzige 
bis jetzt naher bekanntc ProzeB, eingehend an Hand von Zeichnungen beschrieben. 
Eine kiirzere Beschreibung des Prodoryerf., der gemischtcn Yerff. (mit u. ohne Di- 
gestoren) u. des Classenverf. folgt. Uber den W ert des Yerf. von CLASSEN ist ein 
kurzer Meinungsaustausch entstanden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 267—73.) WlL.

R. Ofner, Polarisationsergebnisse von Melassen der Kampagne 1925—26. Unter- 
sucht wurden 150 Melassenmuster, sowohl mittels Klarung nach H e r l e s  (basisches 
Pb-Nitrat), ais auch mit Bleiessig (20 ccm auf das Normalgewicht u. mehr [25 ccm] 
nach K u n z  [Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 206]). Im Gegensatze zu den vor- 
jahrigen Melassen (1924/25; Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 49. 225 u. 50. 
38; C. 1926. I. 519) zeigten die diesjahrigen Melassen beiden Klarungsmitteln gegen- 
iiber ein gunstigeres Verh. Bei sehr dunklen Farbungen hat Yf. zum Zweeke weiter- 
gehender Entfarbung Verss. mit Standardnorit angestellt, die zeigen, daB man bei 
Verwendung guter Entfarbungskohle neben der Pb-Klarung bei sehr dunkel gefarbten 
Melassen zu sehr liehten Polarisationslsgg. gelangen kann, daB dies jedoch nicht ganz 
ohne Einw. auf das Polarisationsergebnis bleibt. (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. 
Rep. 50. 505—06.) R u h l e .

T. Clinton Taylor und H. A. Iddles, Trennung der Amylosen einiger getuohnlicher 
Starkearten. Vff. reinigten Getreide-, Reis- u. Kartoffelstarke mit alkoh. HCl nach 
T a y l o r  u. N e l s o n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1726; C. 1920. III . 845). Beim 
Erwarmen des weiBen Prod. mit NHj-Thioeyanat in einem Gemisch yon W. u. A. auf 
40° unter Ruhren zerfielen die Starkekorner. Dann wurde mit 95%ig. A. gefallt, das 
gelatinierte Prod. mit 95°/0ig. A. gewaschen u. im Vakuum uber H„S04 getrocknet. 
Die Trennimg der a- u. fi-Amylose erfolgte auf 2 Wegen: durch Ultrafiltration u.
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Elektrodialysc. Ziir Ultrafiltration wurden KoIIodiummembranen verschiedener Durcli- 
lassigkeit verwendct, die nach N e l s o n  u . M o r g a n  (Journ. Biol. Chem. 58. 305; 
C. 1924. I. 936) hergestellt wurden. So konnten Starkekonzz. von 8—10% angewendet 
werden; die Filtrate waren in allen Fallen klar u. der ProzeB dauertc 1—3 Tage in einem 
besonderen App. Der Gehalt der Filtrate an /9-Amylase wurde durch Trocknen u. 
polarimetr. Messungen ermittelt. Bei langem Stehen triiben sich die Lsgg. der /?-Amylose 
u. sclilieBIich entsteht ein Nd. Bei der Elektrodialysc wurde ein App. yerwendet, der 
die Kataphorese der Starko u. dic Dialyse in der Starkę enthaltener 1. Salze gestattete. 
Unter Benutzung eines Stroms von 110 Volt flockte die a-Amylosc u. wanderte zum 
positivcn Pol, wahrend die /?-Amylose in Lsg. blieb. Die weitere Reinigung der a-Amy- 
lose erfolgte durch fortgesetzte Elektrodialyse in destilliertcm W. u. darauffolgendem 
Trocknen mit absol. A. oder bei 105°. Die mit diesen beiden Methoden in den 3 Starke- 
arten gefundenen Mengenverhaltnisse von a- u. /3-Amylose stimmen gut uberein. Die 
Werte kónnen aber nicht ais absolut angesehen werden, solange es nicht móglich ist, 
eine Amylose genau zu definieren.

Die beiden Amylosen unterscheiden sich in ihren physikal. u. chem. Eigenschaften 
erheblich. Die a-Amylose der 3 untersuchten Starkesorten ist in W. unl. u. bildet nach 
dem Trocknen ein leicht braunes, hartes Prod., das beim Veraschen einen kleinen Riick- 
stand hinterliiBt. In Suspension gibt sie mit Jod eine rotviolette oder purpurne Farbung. 
Bei der Hydrolyse mit 10%ig. HC1 wird die Getreide-a-Ainylose langsam angegriffen 
u. hinterlaBt beim vollstandigen Zerfall einen flockigen Riickstand. Die /?-Amylose 
ist bis zu 8%  W. 1. u. bildet beim Fallen aus den Lsgg. mit A. ein reinweifies Pulver. 
Die Lsgg. geben mit Jod eine tiefblaue Farbung u. sind in der Jodometrie verwendbar. 
Bei der Hydrolyse mit 10%ig. HC1 ergibt sich eine klare, farblosc Lsg. mit den redu- 
zierenden Eigenschaften eines Zuekers. (Xd25 =  186,7. Beim Veraschen hinterlaBt die 
/3-Amylose keinen Riickstand. — Der bei der Hydrolyse von Getreide-a-Amylose ver- 
bleibende flockige Riickstand liefert bei der Extraktion mit A. fettartige Stoffe. Wurden 
17,353 g a-Amylose mit A. ausgezogen, so ergaben sich 0,066 g Fettsauren, nach cr- 
folgter Hydrolyse hingegen 0,2042 ( =  1,18%) Fettsauren mit einer Jodzahl 90,6 u. 
91,2. Das Fett ist also in gebundener Form vorhanden u. bleibt bei der Trcnnung der 
Getreidestarke bei der a-Amylose. Glciches gilt von der Reisstarke, die aber einen 
etwas hóheren Gehalt an Fettsauren besitzt. Bei der Kartoffelstarke, die einen merk- 
lichen Phosphorsauregelialt hat, ist dies nicht der Fali. Die Bohstarke enthielt 0,087 
bezw. 0,090% P, die /J-Amylose 0,087% u. die a-Amylose 0,049%- (Lid. and Engin. 
Chem. 18. 713—17. [N. Y.], Univ.) K in d s c h e r .

Dietze, Uber die Veruendung von Saturatiotispapieren. Angaben iiber die richtige 
Anwendung dieser Papiere in der Zuckerfabrik zur Uberwachung des Betriebes. (Dtsch. 
Zuckerind. 51. 876.) R u h le .

Badollet und Paine, Beslimmung der Kolloide in Zuclcersaften. (Zentralblatt f.
Zuckerind. 34. 806—07. — C. 1926. II. 664.) R u h l e .

G. Chabot, Bemerkung iiber das Verfahren zur Bestimmung der Starkę mittels 
CaCl2. Bei dem Verf. von MANNICH u . L e n z  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 
40. 1; C. 1921. n .  320) erhalt man s ta tt der leicht filtrierbaren Lsg. der Starkę in 
CaCl2-Lsg. unfiltrierbare Massen, wenn die Ca Cl 2-Lsg. alkal. ist. Man darf daher die 
Starkelsg. nur mit ganz reinem, neutralem CaCl2 n* nur in Porzellan-, nicht in Glas- 
gefaBen bereiten. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 35. 130—31. Gent, Inst. sup. des Fermen- 
tations.) _____________ ___  H a h n .

Hallesche M aschinenfabrik & EisengieBerei A.-G., HaUe, Yerfahren und 
Einrichtung zum Durchseihen von Zuckerrohrsaft. Der Rohsaft wird mittels einer 
Mammutpumpe einer Siebeinrichtung zugefiihrt. welche hóher liegt ais die Zuckerrohr- 
muhlen u. von welcher der Ruckstand direkt auf ein zwischen den Muhlęn angeordnetes



Transportband fallt, ■\valirend der gesiebte Saft durch seine eigene Schwcre nach dem 
Kalkgcheider stromt. (Holi. P. 14 828 vom 23/12.1924, ausg. 15/7. 1926.) Oe l k e r .

F. Lafeuille, Paris, Verdampfen und Krystallisieren von Zucker- und andereh 
Losungen. Man venvendet einen liorizontalen, rotierenden, zylindr. Behalter, der 
so eingerichtet ist, daB er zum Verdampfen durch Erhitzen der Fl. oder zum Ver- 
dampfen dieser im Vakuum yerwendet werden kann. (E. P. 252 686 vom 15/4. 1926, 
Auszug yeroff. 28/7. 1926. Prior. 20/5. 1925.) K a u s c h .

Great Western Sugar Co., Dewer, Col., iibert. yon: Ralph W. Shafor, Erwin 
Morrison, Robert J. Brown, Laurence A. Stenger und Alpheus R. Nees, Denyer, 
Apparat zur Erzeugung einer Reaktion zwischen Kalk und Rohrzucker. Der App. bestelit 
aus einer Reaktionskammer mit einer Yorr. zum Bewegen der Fl. in dieser Kammer 
u. Kuhlkanalen (Kiililróhren), welche sieh quer durch den Raum erstrecken. (A. P. 
1 593 782 vom 15/8. 1924, ausg. 27/7. 1926.) K a u s c h .

C. Stefjen, Wien, Herstellung von Tricalciumsaccharat von hoher Reinheit. Man 
yermaischt aus Melasselsgg. gewonnenes Tricalciumsaccharat mit einer k. Zuckerlsg., 
gibt Kalkpulver hinzu u. scheidet das dadurch aus der Lsg. ausgefiillte Saecharat 
in Filterpressen ab. (E. P. 252 110 vom 1/8. 1925, Auszug yeroff. 21/7. 1926. Prior. 
18/5. 1925.) Oe l k e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Yves Henry, Urkunden iiber die Olpalme auf Sumatra. Eingehende Darstellung 

der Kultur u. Bewirtschaftung yon Elaeis guineensis, die fiir die Olindustrie interessante 
Daten bringt. (Buli. Matieres Grasses 1926. 63—79.) H e l l e r .

A. S. Richardson und A. O. Snoddy, Heterogene Katalyse. III . Hydrierung 
ton Baumwóllsaatdl mit Platin. (II. ygl. Ind. and Engin. Chem. 17. 80; C. 1925. I. 
2047.) Die Hydrierung yon Cottonól mit einem Pt-Katalysator nach A d a m s  fiihrt 
zwischen 40 u. 240° zu nahezu denselben Prodd. P t wirkt also bei weitem nieht so 
selektiy hydrierend wie Ni. Lediglich die in den festen Fettsauren yorliandenen ungesatt. 
Antcile nehmen im angegebenen Temperaturbereieh yon 2,3% auf 11,5% zu. (Ind. 
and Engin. Chem. 18. 570—71. Iyorydale [Ohio], Procter and Gamble.) H e l l e r .

B. Scheifele, Eine Anmerkung zum Trockenvorgang fetter Ole. Vf. bespricht die
yerschiedenen Erscheinungen beim Trockenyorgang fetter Ole. Es ist ihm durch 
physikal.-chem. Betrachtungen gelungen, in speziellen Fiillen Holzólkombinationen 
m it bedeutender Erhohung der Trockengeschwindigkeit herzustellen. (Farben-Ztg. 
31. 2666.) Brauns.

Otto Lange, Emulsionen. (Vgl. Ztsehr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 45. 190; C. 1925.
I. 2741.) Ubersicht iiber die tcchn. yerwendeten Emulsionen, unter Berucksichtigung 
der Patentlitcratur. Behandelt sind Emulsionen fiir Erz- u. Metallaufbereitung bzgl. 
-bearbeitung, fiir die Technik der Faserstoffe u. Kunstmassen, der Kautschukindustrie, 
in der Industrie der fetten u. der Mineralole, sehlieBlich Emulsionen unter den Nah- 
rungs- u. GcnuBmitteln. Die Industrie der Harze, Lacke, Firnisse u. Anstrichmittel 
muB nach Vf. Emulsionen yermeiden. (Ztsehr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 1—2. 33—35. 
51—53. 66—68. Miinchen.) H e l l e r .

O. Eckart, Bleichwirkung der Bleicherden. (Vgl. S. 125.) Vf. teilt die von ihm 
u. WlRZMULLER (Die Bleicherde, Braunschweig 1925) geauBerte Ansicht, die Dunkel- 
farbung der Erden beim Bleichen konne auf Lackbildung beruhen, nieht mehr. Er 
ninimt jetzt eine chem. Einw. der vom AufschluB yorhandenen Zersetzungsprodd. auf 
Farbstoff u. Ol an. Entgegen der Ansicht yon Lob (vgl. S. 124) wird eine Dauer- 
der Einv,-. von mehr ais %  Stde. fiir unnótig, unter Umstanden sogar fiir nachteilig 
angesehen. Zur Priifung der Bleichkraft schlagt Yf. vor: 0,05 g fettlósliche Anilin- 
farbe in 100 g WeiBól losen, mit 1%  Erde behandeln. Die aufgenommenen Milligramme 
Farbstoff drucken unmittelbar die Aktiyitat aus. — Theoret. Erwiigungen iiber die
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N atur des Bleichvorgangcs, der yorwiegend „physikaliseli" gedeutet wird. Absol. A. 
entzieht Sojadl etwas Farbstoff, was Lob bestritt. Die yon TwiSSELMANN (Scifen- 
sieder-Ztg. 51. 353; C. 1924. II. 560) vertretene Auffassung, daB elektr. 
Ladungen der Erdteilehen die Bleiehung bedingen, wird yerwprfen. (Seifensieder-Ztg. 
53- 151—55. 169—71. 187—88. Munchen.) H eller .

G. de Belsunce, Verschiedene V er suche mil „Karite“- Butler. Das schmutzig- 
weiBe F ett enthielt 8,46°/0 W., 23,72% freie Fettsaure (ais Olsaure bereehnet), 36,3% 
Uiwerseifbares (naeb modifizięrter Methode bestimmt), YZ. 181; — mittleres Mol.- 
Gew. der Fettsauren: 308, Titer 53,6, Jodzabl 56,1. — Besebreibung einer Reihe von 
Desodorieryerss. Notwendig ist yorberiges Wasehen, dann Diimpfen zwischen 100 u. 
125°, daruber rasches Anwachsen der SZ. Der nnangenehme Duft der Fettsauren ver- 
schwindet mit dereń Entfernung. Feuchte Dampfbehandlung entfernt das Unverseif- 
bare nicht. (Buli. Matieres Grasses 1926. 55—62. Marseille, Inst. Colonial.) H e l l e r .

H. I. Waterman und H. J. Ryks, Die Destillation des Kokosbles bei besonders
niedrigem Drucke. Vff. haben Cocosól im Vakuum ohne groBere Zerss. ganz dest. Ver- 
lust insgesamt 3,5%. Jod absorbierende Stoffe finden sich fast nur in den h6her sd. 
Anteilen, wie schon B o m e r  u. BAUMANN (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. Genuflmittel 40. 
97; C. 1921 .1. 219) fanden. Das F ett ging zwischen 208 u. 259° iiber, der Druck betrug
0,0023, schlieBlich 0,0034 mm Hg. Der komplizierte, durch Beschreibiuig u. eino 
instruktive Abbildung erlauterte App. erlaubt die Durchfiihrung der Dest. von 200 g 
innerhalb weniger Stdn. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 177—78. Delft, Techn. 
Hochschule.) H e l l e r .

Walter L. Brooke, Die Desodorierung von Kokosnufiól. Vf. untersucht die bei 
derDampfung im Vakuum mit dem Kondensatorenwasser ubergehenden Bestandteile des 
Oles u. findet naeh bekannten Methoden vor allem Mełhylnonylkelon. In den unver- 
seifbaren Stoffen sind wahrscheinlich auch alkoh. Verbb. enthalten. (Philippine Journ. 
of Science 30. 201—12. Manila.) H e l l e r .

J. Bcnnet, Der Geschmack des Olirenoles. Naeh Meinimg des Vf. haben aus 
ausgesuchten u. frischen Friichten gewonnene Ole keinen Fruchtgeschmaek, so dafl 
ein Verschnitt sich eriibrigt. (Buli. .Uatieres Grasses 1926. 84—85.) H e l l e r .

Frank Rabak, U ber Safraniil. Es werden die physikal. u. trocknenden Eigen- 
schaften des Safranols aufgefuhrt. (Farbę u. Lack 1926. 318.) B p.AUNS.

E. Fonrobert und F. Pallauf, U ber das chincsische Holzol. Chem U mus des 
Gelalinierens und der Holzolerscheinung. (Vgl. N a g e l  u .  G r u s s ,  Ztschr. f. 
angew. Ch. 39. 10; C. 1926. I. 2158.) Vff. vergleichen den Vorgang der Ge- 
latinierung des Holzóles mit den Kondensationserscheinungen beim Erhitzen 
aąuimolekularer Mcngen von Glycerin u. Phthalsaureanhydrid, wobei naeh an- 
fanglicher Lsg. unter Wasserabspaltung Verdiekung, dann unter plótzlichem Auf- 
schiiumen B. einer in der Kalte sehr harten unl. Gelatine eintritt. Allgemein lassen 
sich aus mehrbas. Sauren u. mchrwertigen Alkoholen „Kunstharze" vom Formel- 
schema u. den Eigenschaften des Holzolpolymerisats erzielen. Die amorphen Silicate, 
vor allem Glas, gehoren hierher. — Bestatigung der Verss. yon N a g e l  u .  G r u s s .  — 
Beschreibung der yerschiedenen .Alóglichkeiten, das Gelatiniercn zu yerbindem. Ohne 
fremde Zusatze ist dies moglich durch ein yon F . P a l l a u f  erfundenes, zum Patent 
angemeldetcs, hier naher beschriebenes Verf.: Man laBt zu auf 330—340° yorgewarmtes 
Holzdickol unter Ruhren u. Einhaltung der Temp. yorgewarmtes rohes Holzol dauemd 
zuflicBen. — Die „Holzolerscheinung" besteht naeh Vff. darin, daB durch Licht a-Elao- 
stearinsaureglycerid in das wl. /3-Glycerid umgewandelt wird, das sich in krystallinen 
Nadelbiischelń ausscheidet. Der zugleich aufgenommene O fórdert diesen Vorgang. 
Er bildet ferner eine Filmhaut des /J-Glycerides, unter der die Krystalle anschieBen, 
wodurch die Runzclung entsteht. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, W ach.se, 
Harze 33. 41—51. Biebrich am Rhein, Chem. Fabriken Dr. K u r t  A l b e r t . )  H e l l e r .
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Hans Wolff, Uber das chinesische Holzół. (Vgl. FONROBERT u. P a l l a u f , vorst. 
Ref.) Mol.-Geww. tiber 1000 konnen dureh die MolekulgroBe oder dureh den Dispersions- 
grad bestimmt sein, sind daher wenig bewciskrilftig. — Wird Holzół mit 0 ,1 %  HC1 
(einige Tropfen Salzsiiure, D. 1,125) yersetzt, so yerdickt es sioh in genau derselben 
Weise wie dureh Erhitzen, die Jodzahl sinkt jedoeh fast gar nieht. Hier ist also Poly- 
merisation nieht denkbar, vielleicht Umesterung. (Chem. Umsehau a. d. Geb. d. Fette, 
Ole, Wachse, Harze 33. 70—;72. Berlin.) H e l l e r .

H. Schwarz, Flussige Seifen. Physikal.-chem. Eigenschaften, die hieraus fol- 
genden Mogliehkeiten zur Darst., Arbeitsweise u. einige Yorsehriften sind gegeben. 
(Dtsch. Parftimerieztg. 12. 205—07. Ebenhausen-Miinchcn.) H e l l e r .

Josef Grosser, Die Manie fiir helle Seifen. Die Bevorzugung heller Seifen ist 
saehlich dureh nichts begriindet. Trotzdem muB man auf helle Farbę hinarbeiten, 
was insbesondere fiir verarbeitete Fettsiiuren gilt. Hinweise, wie dereń Farbę bei der 
Spaltung zu erhalten sei. (Ztsehr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 483—85. Neratowitz a. E.)

H e l l e r .
Archibald Rayner Die Hersłellung von Seifen aus Fetlsauren. Polemik gegen 

LEW KOW lTSCHs Beurteilung der Fettspaltung. An Reehenbeispielen wird die t)ber- 
legenheit einer auf dem TwitchellprozeB beruhenden Spaltanłage mit nachheriger Ver- 
seifung der Fettsauren gezeigt u. eine kurzo Anweisung zum SiedeprozeB gegeben. 
(Perfumery Essent. Oil Reeord 17. 288—90.) H e l l e r .

A. Gustav Ernst, W armewirlscliaft in der Seifeninduslrie. Sie laBt sieli rationeller 
gcstalten, wenn man mit 20 atm. Kesseldruck arbeitet u. den Dampf aus der Masehine 
mit 6 oder mehr at. austreten laBt, so daB er zum Sieden u. Heizen verwendet werden 
kann. Warmespeicherung wird empfohlen. Hinweise auf rationelle Einriehtung des 
Kesselhauses u. auf Nutzen guter Isolierungen. (Seifensieder-Ztg. 53. 549—50. 571. 
Berlin-Lichterfclde.) H e l l e r .

H. Gabler, Seifenflocken. Hinweise auf die fur ihrc Erzeugung notwendige u. 
zweckmaBige Apparatur. Vf. empfiehlt, beschreibt u. bildet ab einige Maschincn der 
Firma W e b e r  u. SEELANDER, Helmstedt i. Br., nebst damit hergestellte Prodd. 
(Seifensieder-Ztg. 53. 572—74. Helmstedt.) H e l l e r .

Albert P. Sachs, Die enzymatische Spaltung der Fetle. Das Verf. von Conn- 
STEIN, H o y e r  u . W ARTENBERG ist beschrieben, seine Schwierigkeiten, Vorziige u. 
Nachteile erortert. (Journ. Oil F at Ind. 3. 237—42.) H e l l e r .

E. T. Webb, Glycerindestillalion. Sehr genane Besehreibung der techn. Dest. 
m it Warmebilanz. (Perfumery Essent. Oil Reeord 17. 284—87.) H e l l e r .

J. Davidsohn, Bestimmung des Kochsalzes in den Biegelseifen. Verss. des Vf. 
ergaben die Brauchbarkeit der von H. C. B e n n e t t  (Journ. Ind and Engin. Chem. 
13. 813; C. 1921. IV. 1042) ausgearbeiteten Schnellmethode, wenn man die ausgefałlte 
Mg-Seife abfiltriert u. das dann klare F iltrat titriert. Die Methode bewahite sieh auch bei 
Wasserglas u. Talkum enthaltenden Seifen. Der Cl-Gehalt des Mg(N03)2 ist zu beriick- 
sichtigen. (Chem. Umsehau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 33. 89—90. Berlin- 
Schoneberg.) H e l l e r .

L. F. Hoyt und Alma Verwiebe, Bestimmung der Konzentration flussiger Seifen 
mittels E in la u ch re fra k lo m tU r. Besehreibung einer Methode, die sieh des ZeiBschen 
App. bedient u. genaue Ergebnisse liefert. Ableitung der Formeln u. Einzellieiten ent- 
ziehen sieh kurzer Wiedergabe. (Ind. and Engin. Chem. 18. 581—82. Buffalo [N. Y.], 
L a r k i n  Co.) H e l l e r .

W. H. Simmons, Trimethylenglykol in Rohglycerin. Es entsteht dureh Garungs- 
yorgange. Besehreibung seiner Eigenschaften u. der vom Vf. empfohlenen Bestimmungs- 
methoden von Cox u. S a l w a y  u. von F a CHINI u. SoMAZZI (Bolł. Ind. Olii e dei Grassi 
1923.) (Perfumery Essent. Oil Reeord 17. 163—64.) H e l l e r .
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Societe Anonyme Industrielle des Matieres grasses et Savons, Griechen- 
lnnd, Neułraltaałion ton Olen wid Felien. Das. Neutralisationsmittel wird vor der Vcr- 
mischung mit dem Ol oder F ett in A. oder einem anderen Losungsm. gel., welches die 
gebildete Seife in Lsg. halt, das Ol oder F ett dagegen nieht. Das Losungsm. kann
vor oder nach der Neutralisation zugesetzt werden. (F. P. 607 375 vom 19/11. 1925,
ausg. 1/7. 1926. Griech. Prior. 22/6. 1925.) O e l k e r .

C. S. Forbes, London, Seife. Man vermischt Turkischrotol, W., Seife u. Yaseline,
erhitzt die Mischung etwa 1/2 Stde. u. gieBt sie in Formen. (E. P. 252 757 vom 25/9. 
1925, ausg. 1/7. 1926.) Oe l k e r .

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

W. Kaczkowski, Neue Moglichkeiten der Beteiligung der Cellulose bei dem Ver- 
faliren der Faseneredlung. (Przemyśl Chemiczny 10. 18—24. Warschau,
Polyt.) S c h o n f e l d .

Chas. E. Mullin, Die Aminosduren und ihre Beziehungen zur WoUe. (Vgl. S. 1538.) 
Es werden die Zuss. u. Konstitutionsformeln der Aminosauren der Proteine, besonders 
der WoUe, ihre Metali- u. Alkalisalze, ihre Loslichkeit u. Rkk. im Vergleich zu den 
Fettsauren, das Yerh. der Proteine in Sauren, ihre Quellung u. Loslichkeit, ihr Yerh. 
zu Seifen u. die opt. Eigenschaften der Aminosauren beschrieben. (Amer. Dyestuff 
Reporter 15. 445— 49. Camden, N . J.) B r a u n s .

Chas. E. Mullin, Die Amino- und Carbozylgruppen und der Schicefel in der WcHle. 
Vf. gibt eine Literaturubersicht iiber die verschicdenen Rkk. zum Nachweis von Amino- 
u. Carboxylgruppen in den Proteinen u. der gewohnlichen u. desaminierten WoUe u. 
iiber den Charakter u. die Menge des S-Gehaltes derselben. (Amer. Dyestuff Reporter 
15. 499— 503.) B r a u n s .

Harry B. Smith, Behandlung ton Seide. Vf. beschrcibt eine ihm durch U. S. 
Patent 1 578 933 (S. 1215) geschiitzte Erfindung, die sich auf ein yerbessertes Verf. 
zur Entleimung, zum Bleichen u. Farben von Seide bezieht. (Chemicals 26. Nr. 3. 30.) B.

R. H. Clapperton und Wm. Henderson, Hollandem. Nach einer Definition des 
sogenannten freien u. feuchten Holliinders bespricht Yf. eingehend die Yorgiinge beim 
feuchten Hollandem, die in einer rcin mechan. weitgehenden Zerfaserung bestehen 
u. mit chem. Yorgiingcn wie Hydratation nichts zu tun haben. Um diesen ProzeC 
durch einen weniger Kraft vcrbrauchenden Vorgang zu ersetzen, ist-es notwendig, 
Substanzen zu finden, die nieht wie die bisher angewandten ein Zusammenkleben- 
der Faser herrorrufen, sondern dio bisher nur mechan. zu erzielende Zerfaserung 
auf chem. Wege erreichcn lassen. (Paper Trade Journ. 8 3 . 56— 57.) B r a u n s .

Walter Kantner, Vber den Einflufi der Entspannungswarme, der Hydratationswdnne 
des Kalkes und der Isolation des Kugdkochers auf die Herabminderung des Dampf-
terbrauches beim Hademkochen. Vf. errechnet die Kalorieneinsparung durch Aus-
nutzung der beim Abblasen des Kochers gewinnbaren Entspannungswarme, der beim 
Abloschen des Kalkes freiwerdenden Hydratationswarme u. den durch gute Kocher- 
isolation ersparte Warme auf etwa 45°/0. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. ^32 35. Darm
stadt.) B r a u n s .

Victor Lindt, Mełalbgraphische Studien iiber Korrosionen in der Zellstoff- wid 
Papierindustrie und Braunholzschleiferei. Vf. berichtet in einen Yortrag uber metallo- 
graph. Unterss. iiber Korrosion in der Zellstoff- u. Papierindustrie u. zeigt an zahl- 
reichen Bildern, daB es nieht so die Art des chem. Einflusses ist, ob HCOOH, MgCl, 
oder Sulfitlauge, sondern vielmehr die Art u. Zus. des Metalls wie auch die Art der 
Betriebsweise, die die Korrosionen hervorrufen. (Papierfabr. 24. Verein der ZeUstoff- 
und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 513—15. 534—39. Cóthen.) B r a u n s .
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Arthur St. Klein, Ein neues Bleichi-erfahren. Vf. beschreibt das yon T h o r n e  
empfohlene Bleiohycrf. Die Vortcile rechtfertigen jedoch nicht dic bestehenden An- 
lagen abzubrechen u. das neue System einzufuhren. (Zellstoff u. Papier 6. 261 
bis 263.) B r a u n s .

H. Wenzl, Dos Bleichen von Cellulose. (Paper Trade Journ. 83. 50—54. — C. 1926.
I. 2753.) B r a u n s .

W illy Arndt , Abwaschbare Tapelen. Unters. der unter den Namen „Salubra“ u. 
„Tekko“ in den Handel gcbrachtcn Tapctensorten auf ilire Widerstandsfiihigkeit gegen 
Seifen u. Desinfektionsmittel. Sublimatlsg. war indifferent, Scife u. alkal. Agenzien 
griffen stark an. (Kunststoffe 16. 141— 42.) D e r s i n .

F. J. J. Driesens, Anregungen zur Verbesserung der Strohpappenfabrikation. Vor- 
schliige zu einer kontinuierlichen Arbeit in der Strohpapierfabrikation. (Wchbl. f.
Papierfabr. 57. 681—84. 736—39. Emlichheim.) B r a u n s .

Carl G. Schwalbe, Eine neue schicedische Erfindung in der Sulfaiindustrie. Dio 
Erfindung besteht in der Beseitigung der beim SulfatkochprozeB entstehenden ublen 
Geriiehe durch Absorption mit Siigespancn (ygl. hierzu D. R. P. 319594; C. 1920.
II. 783). Neu ist die Yerwendung der Abgase zum Trocknen von Hackspanen. (Papier
fabr. 24. Vcrein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -lngenicure 515— 16. Ebers- 
walde.) B r a u n s .

Walter Brecht, Neuere Fortschritte in der Zellstoff- und Papierherstellung Amerikas. 
In  Fortsotzung (vgl. S. 509) werden die Fortschritte auf dem Gebiete des Fiillens, 
des Transportes u. der Vorbereitung des Rohliolzes, weiter Schalmaschinen u. Holz- 
waschtrommeln besproehen. In  der Technik der Holzschlifferzeugung wird die Schleif- 
steinherst., besonders der Segmentsteine, die Sortiermaschine u. die Priifung der Stoff- 
eigenschaftcn wie die Best. des Charaktcrs der Fasern mit dem Streoptikon oder. dcm 
Blauglasversucli, u. dic Best. des Sehmierigkeitsgrades mit Hilfe des Greenschen Freeness 
Testers besehrieben. Allgemeine Neuerungen in der Zcllstoffherst. wie der Gebrauch 
selbsttatig aufzeichnender Temp.-, Druck- u. Dampfmesser; neue Konstruktionen 
von Faserstoff-Fanganlagen. Neuerungen im SulfitkochprozeB wie Einfuhrung des 
Bradley- u. Mc Keefeschen u. das Alfthansche Verf. Fortschritte im Laugenregcnerations- 
verf. des Sulfatkochprozesses (ExplosionsprozeB). Bei der Bleichc sind Neuerungen 
bzgl. der Erhohung der Stoffkonsistenz u. neue Methoden zur Best. der Cl-Zahl zu 
nennen. Bei der Vorbereitung des Papierstoffs werden Fortschritte im Mahlen des- 
selben fiir die yerscliiedenen Papiere u. die Entwicklung des Hollanders u. der Kegel- 
stoffmiihle besehrieben. Beschrcibung eines App. zur Best. des Sehmierigkeitsgrades. 
Die pu-Wertcrmittlung, Beschrcibung des Trimbeyschen Stoffkonsistenzreglers u. 
des Stoffyolumenreglers. (Wchbl. f. Papierfabr. 57- 584—88. 707—09. 827—29. 
909—11. 961—63.) B r a u n s .

J. Strachan, Die Hydratation der Cellulose in der Papierfabrikation. Yf. betrachtet 
die Cellulose ais Kolloid u. zeigt an Verss. den EinfluB, den die Zeit,1 Oberflache, Druck, 
Temp. u. gelóste Stoffe auf die Absorption u. Imbibition von W. auf Cellulose ais 
typ. Kolloid ausiiben. Er lialt es fiir yerfriiht, auf Grund der róntgenspektrograph. 
Unterss. die Cellulose ais krystallinen Kórper zu betrachten, sondern glaubt die opt. 
Eigenschaften der Cellulosefaser so erklaren zu konnen, daB cr die einzelne Fibrille 
alsK ette yon Cellulosemoll., die eine bestimmte molekulare Anordnung u. Orientierung 
besitzen, betrachtet. Das Interferenzphanomen ist polarisiertes Licht u. die Beugung 
der Rontgenstrahlcn kann durch pseudokrystalline Struktur verursacht sein. Dos 
Papiermachers Begriff yon der Sehmierigkeit schlieBt mehr ein ais die wirkliche Hydra
tation der kolloiden Cellulose. Altpapier u. ebenso ungemahlener Strohstoff sind schon 
bei einem niedrigen Grad yon Hydratation schmierig. Vf. tr itt der Ansicht Sm it h s  iiber 
die Entwasserung des Stoffs auf dem Sieb entgegen u. beanstandet ferner, daB der 
Schopper-Rieglersche Feuchtigkeitsmesser ais Standard zur Messung des Holliinder-
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effekts gelten kann, da der App. woh] einen Anhalt fur das Verh. des Stoffs auf der 
Maschine gibt, aber nieht den Hydratationsgrad anzeigt. Das eohte Hydratations- 
wasser wird erst entfernt, wenn die Papierbahn auf die Trockenzylinder kommt. Vf. 
glaubt Anzeiehen gefunden zu haben, daB die Hydratation der kolloiden Cellulose 
nicht nur durch die Pressen sondern auch auf dem Kalander fortgesetzt wird. Es wird ge- 
zeigt, daB die physikal. Erscheinungen, die wahrend des Hollanderns beobachtet 
werden, durch VergroBerung der Celluloseoberflache durch Fibrillierung hervorgerufen 
wird; durch diese Oberflachenzunahmo- wachst die Absorptionsgeschwindigkeit u. 
unter dem Druck auch die Imbibition, wodurch die Hydratation der Cellulose ver- 
ursacht wird. Weiter gibt Yf. eine Erklarung fiir die Verfilzungserscheinung, die mit 
den beobachteten Tatsachen iibereinstimmt u. kundigt eino Mcthode zur Messung 
des Hydratationsgrades an. (The Worlds Paper Trade Review 84. 1602—06. Sep.) Br.

—, Die Hydratation der Cellulose. Diskussion zu dem gleichnamigen Vortrag von 
J. S t r a c h a n  (vgl. vorst. Ref.). Papierfabr. 24. 469—70.) B r a u n s .

Oskari Routala und Johan SevÓn, Untereuchungen iiber die chemischen Vor- 
giinge im Verlaufe der Sulfitzellstoffkochung. Vff. untersuchten an Fabrik- u. Labo- 
ratoriumszellstoffkochungen die chem. Vorgange im Verlaufe des Kochprozesses durch 
quantitative Analysen des Stoffes u. der Laugo nach bestimmten Kochzeiten. Das 
freie, gebundene u. gcsammte SOa wurde nach S a n d e r  (Wchbl. f. Papierfabr. 1915. 
1746) die red. Zucker nach L en k -B rasch  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 503) die Pen- 
tosen nach T o lle n s  u. das Lignin nach H ag g lu n d  bestimmt. Sie finden, daB schon 
in den ersten Stdn. der Kochung dio Auflosung der Inkrusten beginnt, die nach Er- 
reichung von 80—100° gleichmaBig fortschreitet u. erst gegen Ende wieder langsamer 
wird. Die Kohlehydrate gehen bis zu dem Stadium, wo etwa 23% des Holzgewichts 
aufgelost sind, gleichmaBig mit Lignin in Lsg. Dio in den ersten Stdn. in Lsg. gehenden 
Zucker bestehen hauptsachlich aus Pentosen. Der Pentosangehalt nimmt stetig ab. 
Erst spatćr losen sich die Hexosen u. erreiehen einen hoheren Wert ais dio Pentosen, 
die sich zu den Hexoscn in der Hemicelluloso wie 1: 2 yerhalten. Die Entfernung der 
Harze u. Fette geschieht gróBtenteils mechan. Die Aufnahme von CaS03 vom Holz 
verlauft innerhalb gewisser Grenzen unabhangig von der Temp. u. erreicht bei allen 
untersuchten Kochungen ungefahr zu gleicher Zeit ihren Hóhcpunkt. Aus ihren Verss. 
glauben Vff. schlicBen zu kónnen, daB das Holz aus einem Gemisch von Verbb. des 
Lignins mit allen Kohlehydraten, auch mit der Cellulose selbst, besteht. Die Hydrolyse 
dieser Verbb. u. dio B. von lignosulfosauerem Ca ist die Hauptrk. im Sulfitkochprozefl. 
Das erste Stadium der Hydrolyse, d. h. die Auflosung der 1. Kohlehydrate (also etwa 
23%) ist in der elften Stdc. beendet. Zu dieser Zeit durfte der Stoff gróBtenteils aus 
unverfinderter Lignocellulose bestehen, in der auf ein Mol. Lignin (angen. Mol.-Gew. 
360) 5 Moll. Glucose kommen. Danach waro das Cellulosemol. ein Mehrfaches des fiinf- 
fachen Glucosemol. Die entsprechenden Ligninverbb. der Hemicellulosen bestanden 
dann aus 1 Mol. Lignin u. 3 Moll. Monosen, letzterc setzen sich aus 1 Mol. einer Pentose 
u. 2 Moll. Hexose zusammen. (Annales Acad. Scient. Fennicae. Serie A 26. 26 Seiten. 
Sep.) B rauns .

Wilhelm Weltzien und Gerhard zum Tobel, Ober die Einwirkung von Sauerstoff 
auf Alkalicdlulose. (Vorl. Mitt.) Im Hinblick auf die Arbeit von K u l l g r e n  (Papier
fabr. 24. 187; C. 1926- I. 3581) beschreiben Vff. einen Vers. nach dem Naironzellstoff 
bei 60° gleichmaBig O aufnimmt. Diese Aufnahme betragt nach 35 Tagen etwa 1 Mol. O, 
pro C6H10O6 u .  ist nach 41 Tagen noch nicht beendet. (Papierfabr. 24. Verein der 
Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 413—14. Krefeld, Textilforschungs- 
anstalt.) B r a u n s .

Ernst Profeld, Die Reinigung der bei der Kunstseidefabrikation und Mercerisation 
enlstehenden Ablaugen. Erganzung zu der gleichnamigen Arbeit von ScHROHE. (S. 513.)
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(Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 520—21. 
Pirna.) B r a u n s .

Boutan, Feine natiirliche und geziichtete Perlen. I. Anlwort an Ryziger. (Vgl. 
Ann. des Falsifications 19. 5; C. 1926. I. 2731). Dic Ausfiihrungen R y z ig e r s  (1. c.) 
iiber die unterschicdliche Behandlung geziichtetcr u. natiirlicher Perlen werden ais 
unzutreffend verworfen. Vorsehriften iiber die Beurteilung des Wertes geziichtetcr 
Perlen sind nur berechtigt, wenn sie in gleicher AVeise auch auf natiirliche Perlen an- 
gewendet werden, welches auch ihr Ursprung sei (vgl. nachf. Ref.). (Ann. des Falsi- 
fications 19. 340—44.) R u h l e .

F. Ryziger, Natiirliche und geziichtete Perlen. II. Anlwort an Boutan. (Vgl. vorst. 
R e f.)  V f. h&lt seine Ausfiihrungen aufrecht u. belcgt sie an Hand von Abbildungen mit 
neuem Untersuchungsmaterial. (Ann. des Falsifications 19. 344—52.) R u h l e .

Alfred E. Levey, Verfahren der Analyse ton Ora ph itpac ksU>ffen. Acetonlosliches. 
Etwa 5 g der Probe werden zerschnittcn u. die Fasern ohne Verlust an Graphit in eine 
gewogene Alundum-Extraktionshiilse hineingewogen. Extraktion erfolgt in einem 
Soxhlctapp. — A s c h e .  I g  wird in einer sehr h. Muffel im Tiegel verascht. — 
G r a p h i t .  Der gewogene Extraktionsriiekstand wird durch Schiitteln u. Wascbcn 
mit A. iiber einem Siebe von 14 Maschen vom Graphit befreit u. dieser mit den sonstigen 
abgcwaschenen Stoffen in einem gewogenen Alundumtiegel getrocknet u. gewogen. 
Der Unterschied im Gewiclite cntspricht dem Gehaltc an Graphit. — B a u m w o l l e .  
Der vom Graphit befreite Riickstand wird gewogen u. nach dem Trocknen ycrbrannt 
oder 10 Minuten mit konz. H 2S04 behandelt. Dann gibt man die schleimige M. unter 
Umriihren zu etwa 400 ccm W., gieBt die Aufschwemmung iiber ein Sieb von 100 
Maschen, wascht saurefrei, wobei man dic Asbestpiilpe zur Unterstiitzung des Aus- 
waschens zwischen den Fingern ausquetscht. Zum Schlusse wascht man noch mit 
A. aus, bis der A. klar ablauft, trocknet u. wagt. (Chemist-Analyst 1926. Nr. 47.15.) Ru.

B. W. Scribner und F. T. Carson, Eine Untersuchung von gefiitterten Papieren 
zwecks Aufstellung ton Standardbestimmungen. Vff. untcrsuchen zahlreiche Proben 
von sogenannten doppelt asphaltiertem, wasscrdichtem Papier verschiedener Her- 
kunft auf Wasserdichtigkeit u. Widerstandsfahigkeit. Sie finden, daB die bisher ge- 
brauchten Methodcn der Wasserdichtigkeitsprufung unbrauchbar sind. Ihre neuc 
Methode beruht auf dem Prinzip der Capillarabsorption. Sie stellen aus dem zu priifenden 
Papier hcrgestellte u. mit W. gefullte Kastchen 24 Stdn. auf eine Glasplatte. Aus der 
auf dieser P latte niedergeschlagenen Feuchtigkeitsmenge bestimmen sie die durch- 
gedrungene Wassermenge. Die Widerstandsfahigkeit wird durch den Asphalt erhóht. 
Zum SchluB geben Vff. noch Einzelheiten iiber Gcwicht, ReiBfestigkeit u. Starkę 
des Papiers an u. Bcdingungen, denen das Papier entsprechen muB. (Department 
of Commerce. Technologie Papers of the Bureau of Standards 1926. Nr. 312. 10 Seiten. 
Sep.) B r a u n s .

Koril, Phloroglucinreaktion lei uni-ollstandig aufgeschlossenem Sulfitzdhtoff. Bei 
der Papicrpriifung auf Holzschliff ist zu beachten, daB auch bei unvollkommen auf- 
geschlosscnem Zellstoff, wenn das Papier Yorher mit NaOH behandelt, erhitzt oder 
mit W. gekocht worden ist, mit Phłoroglucin u. HC1 eine starkę Rotfarbung auftritt; 
dies kann man benutzen, um den AufschluBgrad des Zellstoffs zu bestimmen. Zur 
Best. des Holzschliffs ist also nur das mkr. Bild ausschlaggebend. (Wchbl. f. Papier- 
fabr. 57- 935—36. Zellstoff u. Papier 6 . 397—98. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

W. H. Birchard, Ein Vergleich der Prufiingsmethoden fu r  die Sulfitkochlauge. 
Vf. vergleicht die einzelnen Methoden nach W in k l e r , H o h n , Sa n d e r  u. die Jodat- 
methode zur Priifung der Sulfitkochlauge vor u. wahrend des Kochprozesses u. findet 
die Jodatmethode ais die brauchbarsto u. zuverlassigste. (Papierfabr. 8. 793—96. 
Kingston, Ontario.) . B r a u n s .
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heiznng.
Ernst Laszló, Untersucliung und Eignung der Kohlen auf mrłschaftliche Tief- 

temperaturierkokung. Der Zusiimmenhang zwischen den beiden Entgasungsyerff. 
(Leuchtgasindustrie u. Urgas- bezw. Schwelindustrie) wird dargelegt; die Teerentw. 
bort bereits auf, bevor die Kohle die Temp. von 500° erreicht hat, bei dieser Temp. 
ist im groBen u. ganzen die Entgasung der Kohle bcendet. Auch wenn in eine auf 
hellrot bereits vorerhitzte Retortę Kohle gebracht m d ,  gibt sio bei 500° ihren Teer 
ais Urtecr ab, die Urtecrdampfe erleiden in Bcriihrung mit den erhitzten Retorten- 
wanden eingreifende Veranderungen, so daB sich das Endprodukt der Hochtemperatur- 
entgasung zusammensetzt aus 1. therm. verandertcm Urgas, 2. Gas (Olgas, Teergas), 
das aus beiliiufig der halben Menge des Urteers entstanden ist, 3. Restgase (H2) des 
Halbkokses. — Der Endpunkt der Tieftempcraturverkokung ist abhangig von der 
Kohlengattung u. von der Art der Erwarmung. Zur Beurteilung einer Kohle bchufs 
ihrer Schweleignung muB ein Schwclvers. mit rerhaltnismaBig bedoutenden, groB- 
stiickigen Kohlemcngen durchgefiihrt werden. Unter Hinweis auf den EinfluB, 
welchen das MaB der Zerkliiftung der Kohle vor u. wahrend der Teerentw. auf die 
Zus. des Teeres ausiibt, werden die App., in denen dio Unterss. zu erfolgen haben, 
u. die zu beobachtenden Gesichtspunktc aufgefiihrt. (Chcm.-Ztg. 5 0 . 173—75.) F r i e d .

L. M., Eztraktion niclit kondensierbarer Koldenwasserstoffe aus den Gasen der 
trockenen Destillation von Kolden, Braunkohlen, Torf und Ólschiefem. Entbenzolierung. 
Es werden das Verf. yon B r k g e a t  zur Gewinnung solcher KW-stoffe, insbesondere des 
B zl., mittels Tetralins u. seinc Yorteile erórtert. (Ind. chimique 13 . 305—08.) R u h l e .

Peter Rauch, Das Ólschieferi-orkommen der Grube Messel bei Darmstadt. (Gliickauf 
62. 953—61. Darmstadt.) B e h r l e .

L. v. zur Muhlen, Kalickij's Hypotliese der Erdolentstehung und ihre praktische 
Bedeutung. Ais Erdolbildner der tertiaren russischen Lagerstatten erachtet K a l i c k i j  
(Mćm. Com. Góol.; Buli. Com. Gćol.; Geologićeskij Vestnik; Petroleum and Oilc 
Shale Industry) ein noch heutc im Kaspisee vorkommendes Seegras Zostera, das 
auch aus subfossilen Ablagcrungen bekannt ist. Die Sedimentation soli bei Feinsand- 
boden zur B. produktiver Olhorizonte gefiihrt haben, wogegen die mehr tonigen 
Schichten eine Anreicherung der Gase ermóglichten. — Ein Salsengebiet entspricht 
nach K A LIC K IJ den produktiven Olhorizonten, nur kann es unmóglich nennenswerte 
Olmengen einschlieBen. Schlammvulkanc gelten in RuBland ais ungunstige An- 
zeiohen fiir dio Auffindiing reicherer Olhorizonte. (Petroleum 22 . 669—67. Berlin.) F r .

Stefan Pawlikowski, U ber die Moglichkeit der Anwendung der elektrischen Ent- 
staubung bei der Erdóldestillation. Bei der Dest. von Mineralolen im Wasserdampf- 
strome ist mit einem mechan. MitreiBen der FI. durch auf der Oberflache der FI. ge- 
platzte Dampfblascn zu rechnen. Auf diese Weise entstandene feine Flussigkeits- 
trópfchen gelangen mit Leichtigkeit in die Kondensation u. konnen nur mittels elektr. 
Entstaubung entfemt werden. Vf. hat im Lab. eine vergleichendc Dest. ausgefuhrt; 
bei Anwendung der in den Dephlegmator cingebauten elektr. Entstaubung wurden 
hellero Fraktionen erhalten ais ohne diese Vorriehtung. Einzelheiten sind im Original 
nachzusehcn. (Przemyśl Chemiczny 1 0 . 2o—28. Lwów, Polyt.) S c h ó n f e l d .

F. Rainer, Die Asphaltitgange ton Bentheim und ihre icirtschaftliche Bedeutung. 
Auf dem Bentheimer Sattel treten eine Reihe von mineralfiihrenden Gangen auf. 
Die urspriinglich falschlichenveise fur Steinkohle gehaltene Gangausfiillung kann 
auch nicht ais Asphalt, sondem muB ais echter hochwertiger Asphallit bezeichnet 
werden, der ein zur selben Klasse wie Graham it, Gilsonit, Lintait (?) gehoriges, fast 
reines Bitumen darstellt. Nach neuerdings untemommenen Verss. wiirde man 
aus 100 kg Bentheimer Asphaltit 3 kg Bzn., 14 kg Brennól, 15 kg Paraffin +  Schmierol
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u. 48 kg Koks gewinncn konnen. (Petroleum 2 2 . 677—78. Schwarmstedt, Han- 
nover.) F r ie d m a n n .

Walter L. Brooke, Mweralische Seilschmieren. Sie dienen an Stelle der animal. 
oder vegetabil. Ole rur Imprtignierung von Tauwerk. Meistgebraucht sind Ole mit einer 
Viscositat von 100 Sayboldgraden bei 100° F., die frei sind von fluchtigen Anteilen, 
freier Saure u. von S. Die Ole sollen m it W . schwer emulgieren. Zuweilen Zusatz von 
Talk, um das Knirschcn der Seile zu yerhindern. Einige Analysen handelsublicher 
Ole. (Philippine Journ. of Science 30. 213—18. Manila.) H e l l e r .

K. R. Dietrich, Monopolin, unser neuer inlandischer Kraftstoff. Die Zus. des 
Monopolin (A.-Bzl.) u. seine Vorteile fur die Yerwcndung ais Treibmittel werden be- 
sprochen. (Brcnnereiztg. 43. 147.) R u h l e .

G. Ferreri, Neue AntideJonantien. (Vgl. Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 625;
C. 1926. I. 2065.) Besprechung des neueren Schrifttums iiber Fcrrocarbonyl, Pb- 
Oleał u. Naphthenmelallsahe ais Antidetonantien. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8 . 
314—15. Turin.) G r im m e .

W. A. Whatmough, Zusammenhang zwischen Yerdichlungstemperatur und Gleich- 
geuńchtssiedepunkt ton Brennstoffen. Es wird gezeigt, daB der Taupunkt der yerschie- 
densten Molorlreibmittd mit den yon B a r n a r d  u . W i l s o n  (Ind. and Engin. Chem. 17. 
428; C. 1925. II. 117) ermittclten Gleichgewichts-Kpp. prakt. zusammenfallt, so daB 
diese daher ein brauchbarcs MaB fiir die Fliichtigkeit eines Brennstoffes sind. Abbildung 
u. Beschreibung des App. zur Best. des Nebelpunktes, sowie der Versuchsanordnung. 
Der Gleichgewichtssiedepunkt erlaubt die Dusentemp. zu bestimmen, die zur Erhaltung 
eines yollkommen verbrennenden Treibmittelgemisches notig ist, unabhangig von 
dessen Bestandteilen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 609—12. London, N. 12. Friem 
Watch Ave.) H e l l e r .

Wa. Ostwald, Kennzifferrechnung fiir Benzin, Benzol und ahnliche Stoffe. Fiir 
dic Yerwcndung yon Benzinen u. Benzolen ist weniger die Gestaltung ais die Hohen- 
lage der Sicdckurve maBgebend. Diese laBt sich durch „Kennziffern“ in Graden C 
angeben. Letztere gestatten Mischungsrechnungen u. gewahren dic Moglichkeit fiir 
eine Normung von techn. Benzinen u. Benzolen bzgl. ihres Siedevcrh. (Petroleum 
2 2 . 678— 79. Bochum.) F r ie d m a n n .

Henri Dupuy, Paris, Destillation von festen Brennstoffen. Die Dest. wird durch iiber- 
hitzten Wasserdampf ben-irkt, wobei das Gemisch von letzterem mit den Destillations- 
prodd. in einen Kondensator gefiihrt u. in diesem durch Einspritzen yon W. derart 
abgekuhlt wird, daB in dem Kondensator eine Temp. aufrecht erhalten wird, die iiber 
dem Kp. des W. liegt. (Holi. P. 14 897 vom 24/3. 1924, ausg. 15/7. 1926. F. Prior. 
29/3. 1923.) O e l k e r .

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges. Abteilung Schalke, Gelsenkirchen, Her- 
stdlung von aromatischen Kohlemcasserstoffen. Die bis etwa 200° sd. Urteerneutraliile 
der Tieftemperaturyerkokung werden fur sich allein oder im Gemisch mit indifferenten 
Gasen oder Dampfen auf- die zur Zers. erforderlichen Tempp. von ca. 500—700°, bei 
Ggw. oder Abwesenheit katalyt. wirkender Stoffe, erhitzt. — Ais Katalysatoren eignen 
sich metali, oder nichtmetall. Stoffe, besonders Pd, ferner Ag, Cu, Ni u. Fe, Kohle- 
pulyer.poróserKoks, A120 3. Bei ihrer Mityerwendung wird sowohl ein wesentlich glatterer 
Verlauf der Rk. erzielt, ais auch dic Anwendung niedrigerer Arbeitstempp. ermoglicht. 
So kann bei Yerwendung eines durch Tranken von Asbestwolle mit PdClj u. nach- 
heriges Yergluhen im H2-Strom erhaltlichen Katalysators die in den nachstehenden 
Beispielen yorgeschriebene Reaktionstemp. um 100—200° herabgesetzt werden, auch 
yollzieht sich die Umwandlung dann in kiirzerer Zeit. Z. B. leitet man durch ein auf 
600—650° erhitztes Porzellanrohr mit einem langsamen C02-Strom Dampfe des bei 
105—115° sd. Anteils der neutralen Urteerleichtole. Man erhalt in einer Ausbeute yon
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80% des angewandten Rohstoffes ein schwaeh braunlich gefarbtes Ol, dcssen D. von 
0,825 auf 0,875 gestiegen ist, Kp. 111°; das sieh dureh seineRkk. ais Toluol erweist. 
Bei der Oxydation mit KMn04 entsteht glatt Benzoesaure, F. 121°; dureh Nitrierung 
2,4-Dinitrololuol, F. 70°; bei der Sulfonierung mit wss. H2S04 bei 70—80°reine p-Toluol- 
sulfosaure, identifizierbar dureh das Sulfochlorid, F. 69°, u. das wl. K-Salz. — Naeh 
demselben Yerf. erhalt man aus der Fraktion Kp. 76—82° des Urtecrleichtols neben //2 
reines Benzol, dureh Nitrierung in Nilrobenzol, Kp. 205—206° u. weiter in m-Dinitro- 
benzol, F. 90°, iiberfuhrbar. — In analoger Weise liefert Urleerneutralol Kp. 135—145° 
die 3 isomeren Xylole, hauptsachlich m-Xylol enthaltend, das, in bekannter Weiso aus 
dem Gemisch abgesehieden, bei 139° sd. — Verwendet man an Stelle der einzelnen Frak- 
tionen das ungetrennte Urteerneutralolgemisch, so erhalt man in derselben Weise in 
guter Ausbeute ein dem Leichtol des Kokereiteers ahnlieh zusammengesetztes Gemisch, 
das dureh fraktionierte Dest. in Bzl., Toluol, die Xylole, Sohentnaphtha u. Naphłhalin 
zerlegt werden kann. (Oe. P. 101 681 vom 11/4. 1924, ausg. 25/11. 1925.) Sc h o t t l .

Eugene Albert Prudhomme, Frankreich, Steigerung katalylischer Verfahren. 
Man ftihrt in verschiedenen Phasen der Kontaktprozesse Gas oder Gasgemische ein, 
die die Wrkg. haben, die Menge der aktiven Gase (wio atomiger H 2 oder andere nieht 
gesatt. Gase [CO]) zu steigern. Das Verf. wird z. B. bei der Herst. fl. KW-stoffe aus 
Braunkohle verwendet. (F. P. 606 897 vom 17/2. 1925, ausg. 22/6. 1926.) K a u s c h .

Pierre Joseph Henri Baurier, Frankreich, Dem Petroleum analoge Flussigkeiten. 
Goudron, Ole oder Destillationsgase von kohlenstoffhaltigen Stoffen werden in Gas- 
oder Dampfform oder pulrerisiert bei 300—450° in Ggw. yon Wasserdampf auf wasser- 
zersetzendo Metalle zur Einw. gebracht. (F. P. 606 900 vora 25/2. 1925, ausg. 22/6. 
1926.) K a u s c h .

J. A. W. Pine, London, Behandlung von Asphalt. Der Rohasphalt wird ge- 
pulrcrt, gewaschen, u. zu Briketten komprimiert, die man dann bis zu einem Wasser- 
gehalt von etwa 6%  trocknet. Das Prod. kann naeh Vermahlen u. Vermischen mit 
Sand ais Zement Ycrwcndung finden. (E. P. 252 802 vom 7/3. 1925, ausg. 1/7.
1926.) Oe l k e r .

Georg Schmalzl, Neumarkt (Steiermark), Verfahren zum lichlecht Durchfarben 
von Holz, 1. dad. gek., daB das Holz in der betreffenden Farblsg. durchtrankt u. der 
Einw. von Rontgenstrahlen ausgesetzt wird. — 2. dad. gek., daB man das behandelte 
Holz wahrend des Durchleuchtens mit strahlenundurchlassigen Sehablonen abdeckt. — 
Zur Herst. eines blaugefarbten Holzes werden Ahorn- oder FichteifidUtze 2—6 Stdn. 
in einer Blutlaugensalzlsg. getrankt, an der Luft getrocknet u. 10—40 Min. der Einw. 
von Rontgenstrahlen ausgesetzt. Hierauf wird das Holz mit W. ausgewaschen u. dureh 
Trankung in einer AgN03-Lsg. fixiert. Beim Sehneiden zeigt das Holz dann eine schone 
blaue Farbung. — Verwendet man eine Sepialsg. zur Trankung, so wird ein braun 
gefarbtes Holz erhalten. Bedeckt man das Holz wahrend des Exponierens mit Pb- 
Blenden, die den Maserungszeichnungen entsprechend geformt sind, so konnen die 
Rontgenstrahlen lediglich dureh die Ausschnitte dieser Sehablonen in das Holz dringen 
u. erzeugen eine der Maserung entsprechende Zeichnung des Holzes. (Oe. P. 102 663 
vom 13/5. 1924, ausg. 10/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Termit Ltd., A/S., Oslo, Norwegen, Verfahren zum Schiitzen ton Holz gegen Ter- 
miten und andere nagende Inseklen. Man impragniert oder bestreicht das Holz mit einer 
verd. wss. Lsg. aus A12(S04)3 oder K-, Na- oder NH4-Alaun, Pb-Acetat in einer zur 
Fallung der H2S04 im A12(S04)3 unzureichenden Menge, mit oder ohne Zusatz von 
Campher, Fąrbstoffen u. fltichtigen Olen. — Man mischt z. B. 3 Teile trockenes, pulver- 
fórmiges Pb-Acetat mit 97 Teilen A12(S04)3, lost das Gemisch in W. u. koeht das Holz 
in der Lsg. 20 Min. mit oder ohne Druck. Zum Anstreichen des Holzes mussen konzen- 
triertere Lsgg. Yerwendet werden. Die Menge des zugesetzten Pb-Acetats darf jedoch
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10% nieht iibersteigen. Zur Erzielung besonders widerstandsfaluger Uberziige setzt 
man dem Mittel Campher zu. Dies erfolgt entweder durch Impriignieren des trockenen 
Pulters mit Campherdampfen, die sich hierbei auf den einzelnen Teilchen des Pulvers 
kondensieren, oder man mischt es mit einer alkoh. Campherlsg. u. treibt das Losungsm. 
durch Erhitzen aus oder laBt die Campherlsg. von fein verteilten indifferenten Stoffen 
aufsaugen u. setzt diese zu dem Pulyer. In derselben Weisc kann man auch Eucalyptusol 
oder andere ather. Ole zu dem Gemiseh setzen. Will man das Holz gleichzeitig in der 
Mi oder oberflachlich farben, so kann man dem Mittel auch Farbstoffe oder Pigmente, 
besonders Cr-Alaun zusetzen. (E. P. 243 595 vom 26/3. 1925, ausg. 24/12. 1925.
F. Prior. 17/2. 1925. F. P. 606 215 vom 17/2. 1925, ausg. 9/6. 1926.) SCHOTTLANDER.

H erm ann Suida und Anton W acek, Oesterreich, Yerfahren zum Reinigen von 
Buchenholzteerólen und einzelnen ihrer Beslaniteile. Man behandelt die rohen Teeróle,
D. groBer ais 1,0, unmittelbar, oder nach Abtrennung der neutralen Bestandteile, ins- 
gesamt, oder nach Zerlegung in Fraktionen von yerschicdenem Kp., mit konz. HC1 
unter Druck bei hóheren Tempp. — Z. B. wird eine Teerólfraktion Kp. 240—270°
4 Stdn. mit konz. HC1 auf Tempp. iiber 100° erhitzt. Nach dem Erkalten saugt man 
das entstandene CH3Cl durch einen Hahn ab u. kondensiert es in einer Kaltemischung 
oder komprimiert es in einer kleinen Stahlflasche. Die Ausbeute betriigt 32 Teile auf 
100 Teile Teerol. Die zuriickgebliebene dunkelbraunc FI. wird alsdann zur Entfernung 
der iiberschiissigen HC1 eingedampft u. das dunkle Ol im Vakuum dest., wobei Tcer 
ais Riickstand zuriickbleibt. Hicrauf wird das Ol mit Wasserdampf dest. Es gehen 
geringe Mengen einwertiger Phenole u. Neutralól iiber. Man trennt alsdann im Dcstilla- 
tionsriickstand die wTss. Schicht von der diinnen Olschicht, dampft sie bis zur Sirup- 
dicke ein u. dest. im Vakuum, wobei fast alles iibergeht u. nach Abtrennung geringer 
Mengen FI. zu einer fast farblosen Krystallmasse erstarrt. Diese kann entweder un
mittelbar ais photograph. Enlwickler ais gleichwertiger Ersatz eines Pyrogallolentwicklers 
Verwendung finden oder durch fraktionierte Krystallisation in Pyrogallol, C-Metliyl- 
u. C-Propylpyrogallol zerlegt werden. Die von der wrss. Schicht abgetrennte Olschicht 
laBt sich durch einfache Yakuumdest. in ein helles. nieht nachdunkelndcs Prod. tiber- 
fuliren. — Man kann auch aus der obigen Teerolfraktion die Phenole mit NaOH extra- 
hieren u. durch Sauren die von Neutralolen freien Phenole abscheiden. Dieses saure 
Ol laBt sich in analoger Weise mit konz. HC1 unter Druck in CH3Cl u. krystallin. melir- 
wertige Phenole zerlegen. — Erhitzt man rohes Buchenholzteertil Kp. 199—220° mehrere 
Stdn. unter Druck mit konz. HC1 u. behandelt es nach Entfernung des CII/Jl wie oben 
weiter, so erhalt man nach der Wasserdampf dest. zunachst Phenol, Kresole u. Jithyl- 
phenol, die fiir sich in sehr reiner Form abgesehieden werden konnen. Die wss. Schicht 
des Dcstillationsruckstandes wird bis zur beginnenden Krystallisation eingedampft u. 
dann im Vakuum dest. Die entstandene Krystallmasse besteht hauptsachlich aus 
Brcnzcalechin neben wrenig C-Methylbrenzcatechin. Das Brenzcatechin kann durch 
fraktionierte Krystallisation rein gewonncn werden, oder man yerwendet die trockene 
Krystallmasse unmittelbar ais photograph. Enlwickler. — Die Teerolfraktion Kp. 220 
bis 240° gibt beim Behandeln mit konz. HC1 unter Druck neben CH3Cl ein Gemiseh 
yon Deriw . des Brenzcatechins u. Pyrogallols. Ebenso kann man die Gcsamtmenge 
des rohen Teerols ohne yorhcrige Fraktionierung in obiger Weise in CH3Cl, in W. unl. 
reine Neutralole u. in ein krystallin. Gemiseh von Brenzcatechin- u. Pyrogallolderiw. 
zerlegen. Das letzterwahntc Gemiseh kann ebenfalls ais photograph. Enlwickler Ver- 
wendung finden. Das Yerf. ermoglicht nieht nur die glatte Zerlegung der bisher aus 
dem Buchenholzteer tcchn. allein gewonnenen Kreosotfraktion in ein- u. mehrwertige 
Phenole, sondern auch die nutzbringende Yerarbeitung der hoher sd. Fraktionen auf 
Pyrogallol u. dessen Deriyy. (F. P. 602 866 vom 1/9. 1925, ausg. 2/4. 1926. Oe. Prior. 
20/5. 1925.) SCHOTTLANDER.
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X X m . Tinte; Wichse; Bohnerroassen usw.
Bruno Walther, Farben fiir Vervielfdltigungsmaschinen. Sio‘ bestehen haupt- 

saehlich aus in Mineialol u. Olein aufgel. RuB bzgl. Anilinfarbstoff. Ansatz u. Arbeits- 
weise. (Seifensieder-Ztg. 53. 457—58.) H e l l e r .

P. S., Rundgang durch eine Schuhcremefabrik. Ausgangsstoffe fiir die Herst. von 
Sclmheremen sind Carnauba-, Bienen-, Montan- u. Japanwaclis, Paraffin, Ceresin, 
ferner Terpentinol u. ais Farbstoffo hauptsachlich Nigrosino. Dic Anlagen der Er da l -  
f a b r i k  W e r n e r  u .  M e r t z , Akt.-Ges., M ainz, werden besehrieben. (Olmarkt 8 .  71 
bis 72.) S u v e r n .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main (Erfinder: Hermann 
Schladebach, Dessau, und Herbert Hahle, Dessau-Ziebigk), Herslellung von Farbsloff- 
tinten. Abandcrung des Verf. nach dem Patent 430582, dnrin bestehend, daB den 
Lsgg. von substantiycn Farbstoffen Formaldehyd bezw. formaldehydabspaltende Mittel 
in An- oder Abwesenheit von Alkali zugesetzt werden. — Beispiel: Etwa 12 Teile eines 
Farbstoffes werden in 950 Tcilen kochendem, destilliertem W. gel. Nach dem Er- 
kalten u. Filtrieren werden 50 Tcile Formaldehyd von 30% Gehalt zugesetzt u. dic 
Lsg. auf 1000 Teile gestellt. Die mit der Tinte hergestellte Schrift ist nach kurzer Zeit 
vóllig wasserecht. (D. R. P. 431369 KI. 22g vom 14/1.1925, ausg. 6/7.1926. Zus. zu
D. R. P. 430582.) ScHALL.

Jim Thomas, Shreveport, Louisiana, Mubel- und Aulo politur, bestehend aus 
einem gekochten Gemisch to n  Leinól, Fichtcnharz, Tcrpentin u. Bicnenwachs. (A. P.
1584  257 vom 26/5. 1925, ausg. 11/5. 1926.) K a u s c h .

Woodason D. Cook, Detroit, Michigan, Mittel zum tlberziehen von Rasiermesser- 
abziehriemen, bestehend aus 10 Teilcn Paraffinwachs, 21/2 Teilen Eisensafran, 1 Teil 
Bicnenwachs u. 20 Tcilen MgH2(C03)2. (A. P. 1 593 062 vom 17/7. 1925, ausg. 20/7.
1926.) K a u s c h .

James M. Oven, Emerson, V. St. A., Poliermitlel. Es besteht aus einer Mischung 
von Gasolin, Firnis, Terpentin u. Ricinusol. (Can. P. 254100 yom 6/8. 1924, ausg. 
29/9. 1925.) T h i e l .

M. B. Moore, Earlsdon, Coventry, tlberziehen und Polieren von Flachen aus 
Holz, Metali u. dgl. mit Celluloseacetat u. Abreiben des getrockneten Uberzuges mit 
einem Gemisch eines milden Losungsm. fur Celluloseacetat, sehr feinem Sand u. einem 
fl. Schmiermittel. (E. P. 249 726 yom 25/7. 1925, ausg. 22/4. 1926.) K a u s c h .

XXIV. Photograpłiie.
Burt H. Carroll, ŚermbWsierung fiir das ganze sichtbare Spektrum. Vf. beschreibt 

ein Verf., photograph. Platten in einem Sensibilisierungsbad derart fiir rotes, gelbes 
u. griines Licht empfindlieh zu machen, daB sie sowohl bzgl. der Allgemeinempfind- 
lichkeit ais auch der GleichmaBigkeit der Empfindlichkeit fiir alie Farben (die handels- 
iiblichen panchromat. Platten besitzen ein Empfindlichkeitsminimum bei 550 flfl) 
dio panchromat. Platten erheblich ubertreffen. Das Bad wird durch Mischen yon 
15 ccm Pyridin mit 6 ccm einer Pinacyanollsg. 1: 1000 u. 6 ccm einer Pinaflavollsg.
1: 1000 u. Zufiigen dieses Gemisches zu 1500 ccm dest. W. bereitet. Die 5 Min. im 
dest. W. rorher gewasserten Platten yerbleiben 1 Stde. bei Temp. unter 15° im Sen
sibilisierungsbad u. werden zweckmaBig mit Hilfe von etwa A. zwecks raschen Trockncns 
ąbgcspiilt. Das Bad reicht fiir etwa 12 Platten. Die Platten erweisen sich ais gut 
haltbar. (Journ. Opt. Soc. America 13. 35—37. Washington [D. C.], Bureau of 
Standards.) F r a n k e n b u r g e r .

W . D. Baldsiefen, V. B. Sease und F. F. Renwick, Das Silberjodid in den photo- 
graphischen Emulsionen. Ein Gehalt an AgJ bringt fiir die photograph. Emulsion
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Vorteilo in bezug auf Empfindlichkeit, Entwiekelbarkeit, Fixierbarkeit u. Schonheit 
der Farbung des ausgeschiedenen Ag. Es bestehen dio Annahmon, daB entweder in 
Ggw. von AgBr eine besonders empfindliehe Modifikation von AgJ gebildet wird, oder 
daB ein Doppelsalz Ag2B rJ entsteht. Diskutiert wurde auch die Moglichkeit der 
Existenz einer kontinuierlichen Reihe von festen Lsgg. der beiden Salze. Nach Ltjppo- 
Cramer wird der ReifungsprozeB des AgBr durch AgJ beeinfluBt. — Alle friiheren 
Arb oi ten vermogen kein klarcs Bild uber die Rolle des AgJ zu geben. Vff. suchen dio 
Erage auf experimentellem Wege zu losen. Die Emulsionen werden dargestellt, indem 
aus einer verd. AgJ-Eniulsion, zu der eiii Alkalibromid zugegeben war, mit AgN03 
das AgBr ausgefallt wird. Die Mengenverhaltnisse der verwendeten Chemikalien u. 
die Arbeitsweise sind genau beschrieben; sie miissen streng innegehalten werden, um 
die gcwiinschte GleiehmaBigkeit der Emulsion, einen weiten Bereich an KomgroBen 
u. dio Vermeidung von Zusammenballung zu gewahrleisten. Die Rolle der KorngróBe 
des AgJ bei der Ausgangsemulsion wird cingchend untersucht; weder die GroBe, noch 
die ursprungliehe Anzahl der AgJ-Korner liat einen EinfluB auf die Charaktcristik 
der Emulsion, lediglich die Gewichtsmengo. Dieses uberrasehende Resultat wird an 
inehreren Versuchsreihen bestatigt. Von etwa kolloid gel. AgJ werden die Eigen
schaften der Emulsion nicht beeinfluBt, wie die Yerss. der Vff. an zentrifugierten 
Emulsionen zeigen. Ein weiterer Vers. zeigt, daB die Anwescnheit von AgJ dio Reifung 
von AgBr verzogert u. eine desensibilisierende Wrkg. ausiibt. Es wird angenommen, 
daB frisch gefalltes AgBr durch seine Oberflacheneigenschaftcn emulgiertes AgJ zu 
peptisieren u. Jodbrom-Ag zu bilden vermag; mit der Reifung des AgBr versehwindet 
diese Eigenschaft. Dic Menge des AgJ laBt sich durch eine aquivalente an K J  ersetzen, 
ohne daB die Eigenschaften der Emulsion sich andern. — Um den EinfluB der Gelatine 
bei der Entstehung der AgJ-Korner zu studieren, stcllen Vff. AgJ-Krystallo von ver- 
gleiehbarer GróBe her. Diese werden trocken m it einer Gelatine-Alkalibromidlsg. ver- 
ruhrt; in diesem Falle zeigt sich das AgJ wirkungslos. (Photogr. Journ. 66. 163 
bis 181.) K ellersiann .

S. E. Sheppard, Charakteristische und anomale Eigenschaften der Emulsionen bei 
der Enticicklung. I. Die Verwendung der photograph. P latte zu wissenschaftlichen 
Unterss. u. die wissenschaftliche Unters. der P latte selbst erfordern eine Normali- 
sierung. Yf. teilt die Emulsionen ein in orthaphole u. anorthophote. Orthophot nennt 
er die, bei denen die Verlangerungen der geradlinigen Stiicko der bei verschiedener 
Entwieklungsdaucr erhaltenen Schwarzungskurven einen gemeinsamen Schnittpunkt 
uber, auf oder unter der log-Expositionsachse haben. Dabei gibt es auch Emulsionen, 
wo eine einzelne Schwarzungskurve zwei geradlinige Stiieko hat, dereń beider Ver- 
liingerungen den gemeinsamen Schnittpunkt treffen. Yf. hat festgestellt, daB die 
orthophoten Platten dio mannigfaltigste KomgroBcnverteilung, wahrscheinlieh au,ch 
dio mannigfaltigste Verteilung der Empfindlichkeitskerne haben. Nur solcho Platten 
sind fiir wissenschaftliche Zwecke zu gebrauchen, da die anomalen Emulsionsarten 
weniger gut reproduzierbar sind. (Photogr. Journ. 6 6 . 190—200.) K e l l e r m a n n .

E. Bassist, Westwood, V. St. A., Photomechanische Druckplatten. Auf einem durch- 
scheinenden, aus Gelatine, Celluloid, Papier oder Glas bestehendem Trager wird 
elektrolyt. oder mittels Leim eine Schicht von Cu, Zn o. dgl. aufgebracht, diese durch Auf- 
stauben einer Emulsion von Fischleim, Cr03, (NH4)2Cr20 7 u. W. sensibilisiert, zu
sammen mit dem zu reproduzierenden Bild belichtet, fixiert u. die unter den unbelich- 
teten Stellen liegenden Teile der Metallschicht, z. B. durch Atzen entfernt. (E. P. 
251 697 vom 6/2. 1925, ausg. 3/6. 1926.) K u h l i n g .

riłnud la crtrmuij SchluB der Redaktion: den 6. September 1926.


