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A. Allgemeine und physikaliscłie Cliemie.
Richard Anschiitz, Wilhelm Korner. (Oedenkblatt.) Lebensbeschreibung des am 

28. III. 1925 verstorbenen Ehrenmitglieds der Deutschen Chemisohen Gesellschaft 
mit eingehender Wtirdigung seiner siimtliohen Arbeitcn. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
59. A. 75— 111.) R a e CKE.

Rosario Caracciolo, Chemische Einheit oder Entwicklung der Materie. Sammel- 
bericht uber die derzeitigen Kenntnisse der chem. Elemente u. ihrer Verbb. (Boli. 
Chim. Farm. 65. 230—32. 299—302. 390—92.) G r’im m e .

Andreas Smits und Pieter Schoenemaker, Die Komplezitdt des Jesten Zustandes. 
IV. Das Verhalten von reinem Schwcfeltrioxyd III. (III. vgl. S. 68G.) Die Rontgeno- 
grammo der hoohsehni. Asbestform von S 0 3 in stark verstdrfcem Zustande u. im inneren 
Gleichgewielit u. diejenigen der niedrigsehm. Asbestform u. der Eisform sind samtlich 
ident. Best. des Dampfdrucks der vcrstórten hoehschm. Asbestform wahrcnd der 
Beliehtung mit Rontgenstrahlen zeigt, daB diese eine schnellc Einstellung des inneren 
Gleicligewichta herbeifuhren; ebenso gehen unter der Wrkg. der Rontgenstrahlen die 
metastobilen Modifikationen in die stabile hoehschm. Asbestform uber. Daher wird 
stets das Róntgenogramm der hoehschm. Asbestform (im inneren Gleichgewieht) 
erhalten. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1603—07. Amsterdam, Univ.) K r u .

Choucroun, Radiocliemie fluorescierender Korper. Vf. beriohtet nacli einem kurzeń 
tlberblick iiber friihere Versuclisergebnisse (LEVAXLLANT, C. r. d. l’Aead. des sciences 
177. 398; C. 1923. III. 1500; P e r r in  u . CHOUCROUN, C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 
1401; C. 1924. II. 915) uber neue Verss. mit in Glycerin gel. Methylenblau zur Fest- 
stellung des Gesetzes der Zersetzungsgeschwindigkeit mit der Konz. des fluorescie- 
renden Korpers. Zwar wurde wieder erneut festgestellt, dafi die Anfangsgeschwindigkeit 
der Rk. wachst, wenn die Konz. sich vermindert, jedoch wurden manchmal bei ident. 
scheinenden Bedingungen verschiedene Resultate gefunden. Ferner yerminderte sich 
unerklarlicherweise fiir jedes Praparat die Sclinelligkeit im Laufe der Rk. Ais Ursache 
fiir diese Erscheinungen wurde die Anwesenheit von Spuren von H+- oder OH“-Ionen 
festgestellt. Es wurde gefunden, daB Spuren von H+-Ionen die Reaktionsgesehwin- 
digkeit vermindern, von OH~-Ionen sie vergroBern. Bei Wiederholung obiger Verss. 
naeh Konstantmachen von pu durch Zugabe von Natriumacetat blieben die erwahnten 
UnregelmiiBigkeiten aus, Ph war also bei den vorangehenden Verss. versehieden ge- 
wesen, bezw. hatte sich durch die Reaktionsprodd. geiindert. Die Schnelligkeit wurde 
mm mit abnehmender Konz. groBer, erreichte jedoch seinen Grenzwert viel fruher. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 357— 59.) E r b a c h e r .

Jean Perrin und Choucroun, Parallelismus zwischen dem Flwrescenzvermdgen 
und der Reaktionsgeschwindigkeit. Nach einer kurzeń Abhandlung der friiheren 
Theorien (vgl. F. P e r r in , C. r. d. 1’Aead. des sciences 178. 1978; C. 1924. II. 1057) 
gehen Vff. auf die neuesten Verss. von Ch o u c r o u n  (vorst. Ref.) ein u. besprechen dcrcn 
Ergebnisse. Es wird eine einfaclie Proportionalitiit zwischen Fluorescenzvermógen u. 
Reaktionsschnelligkeit festgestellt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 329—31.) E r b .

Kichimatsu Matsuno, Ober den Mechanismus der Siibstitulionsreaktion von 
irans-Dichlordiathylendiaminkobaltichlorid in wiisseriger Lósung. Mit Hilfe der schon
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friiher (Joum . Coli. Science Imp. Univ. Tokyo 41. Art.. 11 [1921]) angegebenen 
Methode der Ausflockung von kolloidalem As2S3 wurde die Rk.:

[CoCI(l)Cl(6)en,]Cl -M .* . [CoCl(l)HaO(6)en2]Cls [CoHsO(l)HsO(6)en2]Cl3
untersucht u. ais monomolekular befunden. Die Geschwindigkeitskonstante der 
ersten Rk. ist k1 — 0,011, diejenige der zweiten k2 =  0,0031. Die Zeit, in der die 
Zwischenverb. ihre maximale Konz. erreicht hat, koiinte berechnet werden. Den 
Hauptteil der Mitt. nimmt die mathemat. Ableitung ein, auf die liiermit yerwiesen 
sei. (Buli. Chem. Soc. Japan 1. 133— 39. Tokio, Univ.) H a b m s .

K. R. Ramanathan, U ber das Schmelzen krystolliner Sloffe. Es ist zwischen 
gerichteten u. ungerichteten Kraften zwischen Moll. zu unterscheiden. Ein Stoff, 
bei dem die gerichteten vorwiegen, wird die Tendenz zeigen, vom festen Zustand direkt 
in den Dampfzustand iiberzugehen, wahrend ein Stoff, bei dem die ungerichteten 
Krafte vorwiegen, innerhalb eines weiten Temp.-Gebietes fl. sein wird. Der Schnielz- 
punkt eines Rrystalls entspricht der Trennung der gerichteten Bindungen u. hangt 
von Zahl u. Starkę der Bindungen ab. Das Fehlen von Uberhitzungserscheinungen 
wird dadurch erklart, dafi der F. der Abtrennung der weniger gebundenen Oberflachen- 
moll. entspricht. Eine Gegeniiberstellung der latenton Schmelzwarmen aromat. Verbb. 
ergibt, dafi jedem Benzolring annahernd ein bestimmter Betrag entspricht. Dies wird 
durch die Annahme einer ahnlichen Art der Bindung zwischen den einzclnen Moll. 
erklart, eine Annahme, die durch die Ergebnisse von Rontgenunterss. gestiitzt werden 
kann. Die Einfuhrung eines Halogenatoms in den Benzolring verstarkt die Bindung, 
bei Einfuhrung von zwei Halogenatomen ist die Bindung in p-Stellung am starksten, 
in  o- u. m-Stellung nahezu gleich stark. (Proc. Indian Assoc. Cultivation of Science 9.
179—86. 1925. Rangoon.) L e s z y n s k i .

Rudolf Auerbach, Ubcr Losungen von Schwefel, Selen und Tellur in  Pyroschwefel- 
saure. (Vgl. S. 357.) Um Mol.-Gew.-Bestst. in Pyroschwefetsaure ausfiihren zu konnen, 
ermittelt Vf. die molekulare Gefrierpunktserniedrigung derselben uber den Weg der 
Schmelzwarme. Ein Gemisch von S 0 3 u. HjSO* besitzt ein F.-Maximum von 34,98° 
bei 89,89% S 0 3 u. 10,11% H 20 , entsprechend der Zus. S 0 3 1/ 2 H 20 . (Vgl. K n ie t s c h , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 4069; C. 1902. I. 282); die Lage einer weiteren Reihe von  
FF. im Diagramm S 0 3-H20  w rd  von Vf. bcstimmt. Auffallig ist die auCerst trage 
Einstellung des F., die der Pyroschwefelsauro eigen ist, was in der geringen Schmelz
warme u. der liohen ViscositAt der Saure seien Grund liaben mag. —  Mit Hilfe der 
Depressionskonstanten des Halbhydrates u. den FF. von S 0 3-H20-Gemischen in 
der Nahe der Pyroschwefelsauro laCt sich das Mol.-Gew. des 11 f i  in diesen Systemen 
bestimmen. Auf Grund der von KNIETSCH beobachteten Depression berechnet Vf. 
fur ein Gemisch von 88,98% S 0 3 das Mol.-Gew. des W. zu 80,5, welcher Wert bei 
Zunahme des Wassergehaltes sinkt, bei 85,72% S 0 3 auf 12,0. Eine Deutung des Ver- 
laufes des Mol.-Gew. des W. wird versucht. — Calorimetr. Bestst. ergaben fur fl. Pyro- 
schwefelsaure: spezif. Warme =  0,294 cal.; Schmelzwarme qs =  17,9 0,9 cal.; hieraus
berechnet sich die molare Gefrierpunktserniedrigung zu K  =  10,5°.

Ein Gefrierapp. zur Mol.-Oew.-Best. in Pyroschwefelsauro von ca. 400 ccm Inhalt> 
welcher auf die Eigcnschaften, besonders die Hygroskopizitat der Saure Rucksicht 
nimmt, wird von Vf. beschrieben. —  S  ist in reiner S 0 3 nur wl., es bildet sich die blau- 
griine Verb. S20 3, 1 Atom S auf 1 Mol. S 0 3. Auf Zusatz von H 2S 0 4 wird der S mit 
intensiv blauer Farbę gelost. Mol.-Gew.-Bestst. des Vf. zeigten, daC sich S im Halb- 
hydrat, in der Pyroschwefelsaure, ais S2 gelost befindet. Die entsprechende Gefrierpunkts
erniedrigung tritt ebenfalls bei Anwesenheit eines tjberschusses von S 0 3 im Losungsm. 
auf, mithin ist die B. von S20 3 ausgeschlossen. —  Melalloides Se lost sich in P jt o - 
schwefelsaure mit gruner Farbę u. ais Se2. Dispersionen jeden Grades schlagen im 
Umwandlungspunkt yon ca. 130° in die metali. Modifikation um, erkennbar z. B r
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an einem kraftigen Farbumschlag. Auch molekulardisperse Lsgg. zeigen diesen Urn- 
schlag. Es tritt hierbei der Gitterumbau Se2 ->- 2 So unter stark positiyer Warme- 
tonung auf; Molekuigitter - y  Atomgitter. Kryoskop. weist Vf. nach, daB das gelóste 
metali. Se sich im atomist. Zustando befindet. — Te lost sich in Pyrosehwefelsaure 
mit blutrotcr Farbę u. nur monomolekular. — Dio Verss. des Vf. diirften gezeigt kaben, 
daB die Elemente S, Se u. Te am einfaehsten u. zweckmaBigsten ais solche in der Pyro- 
schwefelsaure gelost zu betraehten sind, ohne Annabme sich hierbei bildender Verbb. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 121. 337— 60. Leipzig.) ULMANN.

H. I. Waterman und A. J. Gentil, Die Krystallbildung in  Saccharoselosungen. 
Die friiheren Verss. von v a n  G in n e k e n  u. Sm it  (Chem. Weekblad 16.1210; C, 1919. 
III. 860) wurden auch auf andere Tempp., namlich 40°, 60°, 70° u. 90°, ausgedehnt u. 
die Ergebnisse tabellar. u. durch Kurvenzeiehnungen wiedergegeben. Merkwiirdiger- 
weise ftihrte Impfung mit groBem Krystall stets zur B. eines feinen, mit kleinem Krystall 
zur B. eines groberen Kom es. Die von VAN GlNNEKEN u. SMIT verwendete Arbeits- 
methode erwies sich ais richtig. (Chem. Weekblad 23. 345— 48. Delft, Techn. Hoch- 
schule.) G r o s z f e l d .

Heinrich Rheinboldt und Mariette Kircheisen, Eine Hethode zur Untersuchung 
bindrer Systeme. IV. Mitt. Das „Auflau-Schmelzdiagramm“ ais Milcromeihode. 
(III. vgl. S. 1113.) Das „Auftau-Schmelzdiagramm“ kann mit so geringen Substanz- 
mengen aufgenommen werden, daB das Verf. ais Mikromethode gelten kann. Es 
geniigt eine Gesamtcinwage von 1,5— 3 mg fiir jeden Punkt, also ca. 7— 15 mg jeder 
Komponente. — In eine ca. 2— 3 mm weite Sehmelzpunktscapillare fiillt man mit 
Vorsicht zuerst dio niedriger, dann die hoher schm. Substanz ein, selim. untcr wirk- 
samem Umriihren mit einem Glasfaden im W.- oder Luftbad u. laBt im Exsiccator 
erstarren. Den Auftaupunkt beobachtet man im schrag seitlich auffallenden Licht: 
Die Oberflache wird matt, bei farbigen Substanzen tritt die Farbung starker hervor. 
Der F. wird -\vie bei der Makromethode bestimmt. Es werden nach diesem Verf. die 
Systeme: d-Carvoxim— l-Carvoxim, oi-Naphthol— fi-Naphthylamin, fi-Naphthylamin— 
symm, Triniłrobenzol untersucht u. im allgemeinen mit der Makromethode uberein- 
stimmende Resultate gefunden. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 113. 348— 54. Bonn, 
Univ.) W . W o l f f .

P. Job, Ober einige Anuendungen der speklrographischen Methode zur Unier
suchung von Komplezen in Lósung. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 632; 
C. 1926. I. 3210.) In alkoh. Lsg. zeigen die Trihalogenide des K  ein ganz ahnliches 
Ultraviolettspektrum wie in wss. Lsg. Das K J ist in alkoh. Lsg. wahrscheinlich ais 
trimolekular gelost. Die Gleichgewichtskonstante K = Gj23 ■ C ' ( K J 3 betragt bei 14° 
etwa 3X  10-5. Fur das Salz K J 2Br ist diese bei 15° etwa 1 X 10~3 in alkoh. Lsg. 
KHgCl3 hat in wss. Lsg. dio Gleichgewichtskonstante 2 X 10-1  bei 16° u. K 2CdBri 
in wss. Lsg. die Konstantę 2,8 bei 15°. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1621 
bis 23.) E n s z l in .

William C. Bray und Gerald J. Doss, Die kalalyłische Ozydation von Kohlen- 
monozyd. III. Katalytisćhe Wirksamkeit von Mischungen von trockenem Mangandiozyd 
und Kupferozyd. (II. vgl. HoSKINS u. B r a y , S. 976.) Die fruher geschilderten Verss. 
werden mit den sorgfaltig getrockneten, gepulverten Oxyden wiederholt, wobei ein 
starker „Mischeffekt“ zu beobachten ist, d. h. Mischungen der Oxyde zeigen sich wirk- 
samer ais die einzelnen Komponenten. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2060— 64. 
Uniy. Berkeley, California.) LESZYNSI.

James H. Walton und Carl J. Christensen, Die katalytisćhe Einwirkung ton  
Ferriionen auf die Ozydation von Athylalkohol durch Wasserstoffsuperozyd. Bei Ggw. 
von Fe<IU)-Ionen wird A. quantitativ durch / / 20 2 zu Essigsaure osydiert. Nebenher 
lauft die katalyt. Zers. des H 20 2 durch die Fe<ln)-lonen. Beide Rkk. verlaufen an- 
nahernd monomolekular. Die Geschwindigkeiten beider Rkk. sind direkt proportional
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der Konz. des Katalysators. Die Ośydationsgeschwindigkeit wachst mit der Konz. 
des H 20 2. — CH3COOH wird weiter zu C 02 u. H 20  oxydiert. Saurezusatz hęmmt 
die Rk., u. zwar in stcigendem Mafie in der Keihenfolge CH./JOOII, IINOv  HGl, Ht SOt . 
Fe(ii)-Ionen sind, da sie sofort oxydiert werden, ebenso wirksam wie F (/u,)-Ionen. 
.Cw-Salze haben auf die Oxydation keinen Einflufi, besehleunigen aber die Zers. des 
H 20 2. Vff. haben keine Salze von annahernd gleicher Wirksamkeit wie die Fe-Salze 
■gefunden. Es scbeint, dafi die Oxydation iiber die B. von / / 2/f’cOj yor sieli geht. (Journ. 
Amer. Chem. Soe. 48. 2083— 91. Lab. of Gen. Chem., Univ. of Wisconsin.) L e s z .

Harushige In ou e , Uber katafytische WirJcung japanischer saurer Erde. I. Die 
■Einwirkung auf eine Mischutuj von Anilin und Methylalkohol. Die Yerss. von M a ilh e  
■u. G o d o n  (C. r. d. l’Acad. des scienees 166. 467. 564; C. 1918. II. 111. 530) u. B r o w n  
u. R e id  (Journ. Americ. Chem. Soe. 46. 1836; C. 1924. III. 1681) konnten auch 
m it Tonerde allein (aus NH 4-Alaun) bestatigt werden. Wurde dagegen die dureh 
mehrtagigc Behandlung yon Bimsstein mit konz. H N 0 3 erhaltene Kieselsaure (98,3%  
S i0 2, 1,67°/0 Fe20 3) ais Katalysator verwendet, so wurde dureh Ober lei ten von Anilin  
u. C II.fili bei 350° in der Hauptsaehe Methylanilin u. p-Toluidin  erhaltcn. — Fur 
weitere Vorss. wurde der Katalysator dureh Wasehen roher japan. Erde mit W. 11. 
Trocknen erhaltcn u. hatte die Zus. 61,67°/0 S i0 2, 12,28% A120 3, 1,87% Fe20 3, 0,16%  
CaO, 3,44% MgO; Troekenverlust bei 110°: 15,66%, Gluhverlust: 4,64%- . Bei Er- 
hitzen des Katalysators auf 350° wurde in der Hauptsaehe p-Toluidin erhaltcn, D a
gegen entstand dureh Oberleiten aąuimol. Mengen CH3OH u. Anilin bei 250° haupt- 
saehlioh Methylanilin. Wurde dieses seinerseits bei 350° iiber den Katalysator ge- 
leitet, so bildete sieh hauptsiiehlich p-Toluidin, neben Anilin u. Dimethylanilin naeh:
2 C6H6NH(CH3) — y  C6H5NH 2 +  C6H5K(CH3)2. Dimethylanilin (mit 4,7% Methyl
anilin verunreinigt) gab beim Oberleiten bei 350° hauptsaehlieh p-Toluidin u. Methyl- 
p-łoluidin. Es zeigte sieh also, dafi eine Wanderung des CH3-Radikals vom N  zum 
Ring-C-Atom nur mit Kieselsaure, nieht aber mit Tonerde ais Katalysator erzielt 
wurde. (Buli. Chem. Soe. Japan 1. 157—62. Tokio, Imp. Industr. Lab.) H a r m s .

Ał . A to m stru k tu r, R adiochem ie. Photochem ie.
O. R. Baldwin und G. B. Jeffery, Elektronenbahnen nach der Relativitatslheorie. 

Vff. machten es sieli zur Aufgabe, die mogliehen kreisformigen Bahnen eines geladenen 
Elektrons, die es um einen geladenen Kern besehreiben kann, zu bereelmen. Aus- 
gehend von der klass. Theorie konimen Yff. zu dem ScliluC, dafi nach dieser keine oder 
beliebig viele kreisfórmige Bahnen moglioh seien, anders bei der Relatmtatstheorie. 
Aus langen Oberlegungen u. Bereehnungen ergibt es sieli, dafi nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungcn u. bei bestimmten Ladungen kreisfórmige Bahnen auftreten kónnen. 
Die Ergebnisse iihncln otwas den Bohrschen Quantenbahnen, doeh sind die Ahnlich- 
keiten nur sehr oberflachlich. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 111. 104— 10. London, 
Univ. Coli.) H a a s e .

David M. Dennison, Die Rotation von Molelceln. Vf. behandelt nach der Heisen- 
bergsehen Quantcnmcchanik. 1. den zweidimensionalen Rotator, 2. den drei- 
dimensionalen Rotator u. 3. Molekcln mit einer Symmetrieachse. (Pli}Tsical Revicw  
[2] 28. 318—33. Kopenhagcn.) L e s z y n s k i .

S. Chapman, J. Topping und J. Morrall, Ober die eleUrostatische połenłielle 
Energie und den rhomboedrischen Winkel der Carbonat- und Nilratkrystalle des Calcit- 
typus. Die Arbeit der Yff. stellt eine Fortsetzung der von B r a g g  u . Ch a p m a n  (Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 105. 370; C. 1924. I. 2858) begonnenen dar, sie teilt 
die einzelnen rechner. Ergebnisse u. den Weg, der zur Gewinnung fuhrte, mit u. er- 
weitert die Bereehnungen dureh Einbezichung von Nitratkrystallen, die auch zu dem 
Calcittypus gehoren. Yff. geben eine genaue Beschreibung der geometr. Lage der 
Atome im Calcitgittcr u. diskutieren diese Lagerung. Die Einzelheitcn der Berechnung
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der potentielłen Energie des Gitters w ini gegeben, sowie die iilmliche Bereohnung fur 
Krystalle durchgefiihrt, die dem Calcittypus gleiclien, wie z. B. Natriumnitrat. Diese 
auf mathemat. Wege gefundencn Ergebnisse verwenden V ff., um die rhomboedr. 
Winkel einer Reilie von Carbonatkrystallen, die dem Calcittypus angehoren, u. bei 
dem N aN 0 3 zu bestimmen. An Carbonaten wurden untersucht: MgC03, ZnC03, FeC03, 
M nC03, 1/i {MgCa)C03, CdC03 u. CaC03. Die bereehneten u. die experimente]l ge
fundencn Werte stimmten in einzelnen Fiillen bis auf wenige Sekunden iiberein, die 
groStc Abweicbung betrug nur 1/t  Minutę. Die Berechnungen bctreffcnd den Atom- 
abstand wurden durch Messungen an Rontgenaufnahmen erhartet. (Proc. Royal Soc. 
London. Serie A. 111 . 25—56.) H a a s e .

Marcel Laporte, Messung der Ionengesćhwindigkeit in  Oaśen. (Vgl. S. 699.) Mit 
der friiher angegebenen MeCanordnung (vgl. S. 161 u. 699) wurden die Ionengeschwindig- 
keiten in feuchten u. trockenen Gasen bestimmt. Sie sind in Kurven mit der Gcschwindig- 
kcit K  in F-cm/sec ais Abscisse aufgezeichnet. Die positiven Ionen haben in trockener 
Lmft, u. 0 2 die gleiche Geschwindigkeitsverteilung. Ebenso fallen die Kurven
von Luft u. N 2, welche mit Feuchtigkeit gesattigt sind, zusammen, wahrend die Ge- 
schwindigkcit in fcuchtem 0 2 groBer ist. Die ncgativen Ionen haben in trockener 
Luft u. 0 2 gleiche Geschwindigkeit, wahrend die Kurve fiir N 2 yollkommen verschieden 
ist. Dies kann durch die groCe elektronegative Affinitat des 0 2 u. die kleine Affinitat des 
N a erklart werden. Die Trager der negativen Ionen der Luft sind demnach ausschlieBlich 
die 0 2-Ionen. Feuchtigkeit vermindert die Geschwindigkeit in der Luft u. in 0 2 u. 
erhoht sie in N 2. In Ar, welches 4,2% N 2 u. 0,03% O2 enthielt, ist die Kurve fiir die 
positiven Ionen ganz analog den bescliriebcnen. Das maximale K  bctragt 1,36. Fiir 
die negatiren Ionen konnten infolge der Verunreinigungen keine konstanten Er
gebnisse erhaltcn werden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183 . 119— 21.) ENSZLIN.

L. R. Maxwell, Die mittlere freie Weglange von Elektronen in Quecksilberdampf. 
Die kinet. Theorie liefert die Gleichung J  =  hier ist J 0 die urspriingliche Zahl
der Elektronen eines Strahles, J  die Zahl, die die Strecke x ohne ZusammenstoB mit 
einer Gasmolekel zuriickgelegt hat, u. A die mittlere freie Weglange. Vf. miBt mittels 
eines beweglichen Faradaykafigs direkt J 0 u. J  sowie eine Apparaturkonstante K , 
die in die Gleichung eingefiihrt werden mufi, um der Verbreiterung des Strahls Rcchnung 
zu tragen. Vf. gibt die Messungen in 7/j-Dampf fiir Elektronengeschwindigkeiten 
von einem Bruchteil eines Volts bis zu 3000 Volt. Aus den wiedergegebenen Kurven 
ist die von der Theorie geforderte lineare Beziehung zwischen x u. — log c (J/Ja K ) 
ersichtlich. Die Kurven fiir die Abhangigkeit der mittleren Weglange vom Potential 
zeigen den krit. Potentialen entsprechende Richtungsiinderungen verschiedener GróGo. 
Die bei einem Druck von 3,2 Bar u. bei einer Temp. von 75° denW erten8, 100, 1120, 
2040 u. 3050 V entsprechenden mittleren freien Weglangen sind bezw. 8, 14, 5, 73, 123 
u. 144 cm. Diese Werte sind zuverliissiger ais abweichende Werte anderer Forscher, 
da Vf. in seiner Anordnung die durch die Raumladung bedingten Scliwierigkeiten 
unigehen kann. (Proc. National Acad. Sc. Washington 12 . 509— 14. Dep. of Pliys., 
Univ. of Minnesota.) LESZYNSKI.

R. Moens, Uber ein Phdnomen der Ionisation von Quecksilberdampf unler ver- 
mindertem Druck. E s gelang Vf. bei der Unt-ers. elektr. Schwingungcn yerschiedener 
Wellenlangen im Magnetfeld unter vermindertem Druck eine Art ionisierten Hg 
nachzuweisen, welche sich durch eine Hysteresis bei zuriickgehender Spannung be- 
merkbar macht. Aufzeiclmung derselben in Kuryen. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, 
Classe des sciences [5] 12 . 429—36.) E n s z l in .

Otto Hahn und Otto Erbacher, Uber die Einheitlichke.it des Zerfalls und die 
Halbwertszeit des Mesothor 2. D ie  N ic h t e x i s t e n z  e in e s  aus M sTh 2 e n ts te h e n d e n  
rad i o a k t. E k a c a s iu m s . In der Frage nach der Esistenz des Ekacasiums ist bei 
Yoraussetzung seiner B. aus MsTh 2 unter Emission von a-Strahlen vor kurzem fest-
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gestellt worden, daC boim Zcrfall des MsTh 2, welin uberhaupt, nur ein verschwindend 
ldeiner Teil der zerfallenden Atome a-Strahlen emittiert (O. H ah n , Naturwissen- 
schaften 14. 159; C. 1926. I. 2660; G. v. H e v e s y , Mitt. d. diin. Akad. d. Wiss. (Mn- 
them.-Physikal. Abt.) 7- 11 [1926]). Vff. konnten durch erneute Verss. die Existenz 
einea Ekacasiums von kurzer Halbwertszeit in noch hóherem MaBe ausschlieBen ais 
es friiher fur ein solches langerer Halbwertszeit gescliehen war. Die Vcrss. wurden 
mit sehr starken MsTh 2-Praparaton ausgefiihrt. Naeh vollstandiger Abtrennung 
aller anderen Radioelemente wurde aus der MsTh 2-Fe-Lsg. nacli Zugabe von Casiunt- 
nitrat das MsTh 2 u. Fe mit carbonathaltigem NH 3 gefallt u. aus dem angcsiiuerten 
Filtrat naeh Zugabe von Fe durch erneute NH3-Fallung die noch vorliandenen Spuren 
von MsTh 2 entfemt. In dem schwach angesauerton Filtrat wurde das Casium mit 
Platinehlorwasserstoffsaure gefallt, ausgowaschen u. getrocknet. Die Messung ergab 
nur das Vorhandensein eines so verscliwindenden Bruchteils der Anfangsaktivitat, 
dafi die Existenz eines aus MsTh 2 entstehenden Ekacasiums mit einer Halbwertszeit 
von wenigen Minuten bis zu 10 Jahren mindestens innerhalb 1: 10 Millionen .ais aus- 
geschlossen gelten kann. — Vff. unternahmen mit sehr starken MsTh 2-Priiparaten 
eine Neubest. der H a lb w e r t s z e i t  d e s  M sTh 2. Dio Praparate wurden in der schon 
angegebenen Weiso gereinigt u. femer noch eine zweimalige Rdth-Trennung bewerk- 
stclligt. Langero Zeit durchgefuhrtc Messimgen im y -  bezw. y?-Elektroskop ergeben 
ais Halbwertzeiten die Werto 6,10 u. 6,11 bezw. zweimal 6,15 Stdn. Der Mittelwert 
ergibt ais Halbwertszeit des MsTh 2 6,13 Stdn., die Zerfallskonstanto A ist 0,113 Stdn.-1 . 
Den neuerdings in Lehrbiicher iibergegangenen Wert von 5,95 Stdn. (W id d o w s o n  u. 
R u s s e l , Philos. Magazine [6] 49. 137; C. 1925. I. 1. 1475) bezeichnen Vff. ais sicher 
zu niedrig. (Phyaikal. Ztschr. 27. 531— 33.) ERBACHER.

J. Escher-Desriyióres, Beiirag zum Studium der Chemie des Poloniums. Naeh 
kurzem Eingehen auf dio Erscheinung der gemeinsamen Fallung gel. in unwiigbarer 
Menge vorliogender radioakt. Elemente mit inakt. Tragcrelementen berichtet Vf. 
tiber den geschichtlichen Gang der Theorien uber die Chemie der radioakt. Elemente 
(M. C u rie , L'isotopic et lcs elements isotopes, S. 20; F a ja n s  u. B e e r , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 46. 3486; C. 1913. H . 2 /2166; F a ja n s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 700;
C. 1915. I. 2. 1154; P a n e th , Jahrb. Radioakt. u. Elektronik 2. 451. 1914) u. speziell 
des Po (M a rck w a ld , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 2285. 4239. 36. 2662; C. 1902.
II. 253. 1903. I. 124. II. 931. Zusammenstellung: M. C u rie , Traite de Radioactivite 
1. 178.) Der experimentelle Teil beginnt mit der Sehilderung der Arbeitsweiso. Von 
einer aus alten Emanationsrohrchen des Rad. Inst. mit 1/10-n. H N 0 3 hergestellten 
Po-Lsg. ,die frei von Ra D  u. Ra E war u. beim Eindampfen zur Trockne keinen 
Ruckstand ergab, wurde jeweils ein Tropfen von genau ermitteltem Gehalt (einige 
elektrostat. Einheiten) zu den Verss. verwendet. Um fiir die Messung des Po eine 
quantitative Abscheidung zu ermóglichen, stellte Vf. durch Vorss. die besten Be- 
dingimgcn fiir die Abscheidung des Po auf Ag fest. In HCl-Lsg., auch bei Anwesenheit 
anderer Substanzen, ist von VlO -n. an aufwarts die Abscheidung vollstandig. Nur 
bei Ggw. edlerer Metallo, die sieh auch auf Ag niedcrschlagen, bleibt sio unvollstandig, 
u. deshalb miissen dieso Metallo vorhor abgetrennt werden. In NaOH- oder KOH-Lsg. 
tritt bei sehwachem Gehalt an OH-Ionen (Vio‘n - NaOH) dio Abscheidung des Po auf 
Ag ein, in sd. konz. NaOH aber bleibt bezw. wird es gel., beim Verdunnen mit W. 
scheidet ea sioh wieder ab. In NHj-Lsg. beliebigen Gehaltes erfolgt keine Abscheidung. 
Bei don Fallungsverss. wurdo zu 2 ccm inakt. Lsg. eines Metalles ein Tropfen der 
Po-Lsg. u. 1 ccm des zur Fallung eines wl. Nd. notwendigen Reagens boi ge- 
wohnlicher Temp. zugefiigt u. 24 Stdn. stehen gelassen. Ais Ausgangslsg. wurde 
benutzt: Pb- u. Ag-Nitrat, Hg-, Au- u. Fe-Chlorid, in dest. W. gel., Bi-Nitrat, tellurige 
Sauro u. Cu-Nitrat, in HC1 gel. Die benutzten Reagentien wurden besonders gereinigt. 
Die Trennung der Phasen gesehah allgemein, bei saurer u. alkal. Lsg., durch Filtrieren,
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nur bei fast ncutraler oder NH 3-Lsg. wurdo dekantierfc, weil in diesom Fallc Po am 
Filter adsorbiort werdcn wiirde. Boi Verss. mit konz. NaOH wurde vor dem Filtrioren 
mit W. verd., was am Versuohsergebnis nichts andert, wio Kontrollverss. durcli De- 
kantieren crgaben. Nach der Trennung der Phasen wurde das Po bestimmt u. zwar 
allgemein in der Endlsg. (plus Waschwasser). Der gewaschene Nd. wurde in HC1 gel. 
u. auf einem Ag-Blattchen niedergcschlagen. Bei Unloslichkeit de3 Nd. in h. konz. 
HC1 ging das Po trotzdem meist (besonders bei AgCl) fast vollstandig in Lsg. u. wurde 
auf einem eintauehenden Ag-Blattchen abgcsohiedcn. Andernfalls wird die Verb. in 
eine 1. iibergefuhrt. Die Yerss. mit AgCl wurden unter LichtabschluB ausgefuhrt. 
Der Febler des ganzen Analysenganges betrug hdchstons 5%-

Ais Ergebnis der Verss. unterscheidet Vf. drei Gruppen von Rkk. 1. Das Po fallt 
fast vollstandig mit dem Trager, unabhangig von dessen Menge, aus: Fallungen ver- 
schiedener Metalle ais Sulfido in saurer Lsg. u. der Motallhydroxyde ohne groBeren 
UberaeluiB von NaOH. 2. Das Po fallt mit steigonder Tragermengo in stoigendem 
Prozentsatz aus, von 3 mg Trager an fast 100% Po: Fallung der Metallhydroxyde 
mit groDcrem ObcraehuB von NaOH. Hierher gehoren auoh die Fallungen der wenig 1. 
Chloride ohno gróBeren OberschuB des Reagens. 3. Das Po fallt immer nur teilwoise 
mit dem Trager aus. So bleibt AgCl aus Ag-Nitrat durch genugenden t)beraohuB 
von HC1 gefallt prakt. inakt. Auoh mit den unl. Sulfaten in saurer Lsg. fiillt Po nur 
teilweise aus. Bei Fallungen von Pb-Sulfat (4,5—360 mg) aus Pb-Nitrat mit joweils 
»quivalenter Menge H 2S 0 4 in fast neutraler Lsg. nimmt der Prozentsatz des in dem 
Trager cnthaltenen Po mit steigendor Pb-Sulfatmenge ab (von 77 bis ca. 30°/o) 11 • 
bleibt von 90 mg an konstant. Vf. behandelt wciterhin Verss. iiber die Abhiingigkeit 
•der EinschlieBung des Po in einen Nd. von der Beschaffenheit des Reaktionsmediums. 
In diesen Verss. waren Menge des Triigers, Vol. u. Gesamtaktmtat konstant. Die 
Menge des zur Fallung benutzten Reagens wechselte.

Es wurden F a llu n g e n  v o n  M o ta llo n  m it  O b ersch u B  d e s  R e a g e n s  auf 
die schon besproohene Weiso ausgefuhrt. Zum Vergleioh wurden noeh Verss. mit Ab- 
gorptionstierkohlo gomaoht. Hierbei wurden zu 3 com NaOH ein Tropfen der Po-Lsg. 
gegeben, zu der Mischung eine bekannte Menge Kohle zugefugt u. wahrend l/i  Stde. 
geriihrt. Diese Zeit hat sioh zur Einstellung des Gloichgewichtes ais genugend 
erwiesen. Zur Best. wurdo dann das Po aus der Kohle mit h. konz. HC1 yollig 
herausgel. Fallungen von Bi- u. Fo-Hydroxyd mit wechselndem tłbersohuB von NaOH 
u; yon AgCl mit weohsclndem OberschuB von HC1 ergeben, daB die gefallte Po- 
Menge eine abnehmende Funktion der Molekiilzahl an freier NaOH bezw. HC1 ist. 
Die mit Kohle ausgefallte Po-Menge nimmt mit zunehmender NaOH-Konz. ab. Die 
graph. Darst. dieser Versuehsergebnisse ergibt die Analogie der Adsorption des Po 
durch eine triige Substanz u. der EinschlieBung des Po durch eine auf chem. Wege 
gebildete Verb. Boi weiteren Verss. wurden Fallungen von AgCl durch ein Gemisch 
yon konstanter HCl-Mengo u. wechselnder NaCl- bezw. KCl-Monge ausgefuhrt. Da 
beim Ansteigen der letzteren das Verlialtnis der eingeschlossenen zu der in der Lsg. 
bleibenden Po-Menge sioh stark verminderte, schlioBt Vf., daB die Cl-Ionen die 
Adsorptionsunfiihigkeit der unl. Chloride fur Po liervorrufen.

T e ilw e is e  F a llu n g e n  v o n  M e ta lle n  m it  U n te r sc liu B  d es  R ea g en s . Die 
Unterss. schlieBen an Verss. von FAJANS, E b l e r  u. V. R h in  (Ber. Dtsoh. Chem. 
Ges. 54. 2896; C. 1922. I. 529) u. anderen Autoren an. Bei Konstanthalton der Ge- 
samtmenge des Triigermetalls (5 mg), des Vol. (3 ccm) u. der Gesamtaktivitat wurden 
durch starken H 2S-Strom unter Vermeidung der Sattigung Bi, Au, Te u. Cu teilwoise 
ais Sulfido gefallt u. nach 24 Stdn. Stehen die Systeme analysiert. Das Po wurde 
uach der bekannten Weise, die Triigerelemonte nach einem colorimetr. Verf. bestimmt, 
Die aus diesen Verss. hervorgehende Tatsache, daB bei unvollstandiger Fallung einea 
Tragermetalls die akt. Substanz nur teilweise m it ausfallt, veranlaBt den Vf. zuc.
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Aufstellung eines Gesetzes der nhyollstandigen Fallungen. Wiihrend eine Spur vollig 
mit H 2S gefallten Bi das Po fast yollstandig einschlicBt, erfolgt diese EinschlieBung 
nur teilweise durch eine erhebliche Bi-Sulfidmenge, wenn das Bi nur teilweise gcfallfc 
wird. Die Versuchsergebnisse zeigen, daB bcim Bi u. Cu mit prozentual steigender 
Ausfalhmg der im Trager eingeschlossene Prozentsatz des Po sehr rasch steigt (der 
zu 30% gefańte Trager schlieBt bereits 90% des Po ein), beim Te u. Au aber sehr 
langsam (Trager 90%, Po 20 bezw. ca. 15%), woraus ein wesentlicher EinfluB der 
Natur des Triigers ersichtlich ist. Docli ist obiges Gesetz nicht auf alle Systeme an» 
wendbar, so z. B. bei AgCl oder Cu-Sulfid in NH 3-Medium. Es werden bereits durch eine 
geringe, teilweise aus einer Cu-NH3-Lsg. gefallte Cu-Sulfidmenge 97% des vorhandenen 
Po eingeschlossen. Vf. fuhrte weiterhin Verss. aus, die dafiir sprechen, daB die Ver- 
teilung des Po in einem physikal. heterogenen System nnabhangig yon der Gesamt- 
menge des Po ist, wenigstens wenn letztere sich zwischen 0,1 u. 300 elektrostat. Ein- 
heiten bewegt.

Im theoret. Teil gelit- Vf. zunaehst in eine Bespreehung der Regeln von FAJANS 
ein. Unter anderem wird der auf Grund yon Verss. abgeleiteten Fajansschen Fallungs- 
legel radioakt. Korper die Adsorption 1. inakt. Korper an unl. Verbb. gegeniiber- 
gestellt, z. B. Fe-Sulfat an Ba-Sulfat, Co u. Ni in saurer Lsg. an Sn-Sulfid. Ferner 
wird entgegengehalten, daB Th B in saurer u. in ncutraler Lsg. im gleiclien Yerliiiltnis 
durch AgCl adsorbiert wird trotz der Versehiedenheit der LSslichkeit von Pb-Chlorid 
in beiden Medien. AnschlieBend entwiekelt Vf. unter krit. Beleuchtung eigener Ver- 
suchsergebnisse u. der anderer Autoren eigene tlberlegungen: Zwischen den Molekiilen 
einer akt. Verb. u. einer diese infolge chem. Verwandtschaft einschlieCenden Triiger- 
verb. besteht Strukturanalogie (walirscheinlieh intramolekulare Rkk.): Isomorphie. 
Das Po ist in diesem Fali im Innem der Korner des Triigers eingeschlossen. Weiterhin 
kónnen sich akt. Atome auf der Oberfliiche des Triigers vermoge eines Adsorptions- 
effektes festsetzen: Adsorption. Zur Entscheidung dieser beiden Fillle bei den aus- 
gefiihrten Verss. gibt Vf. in weiteren liingeren Ausfiihrungen genane Methoden an. 
Die aus den Versuchsresultaten gezogenen Schliisse ergeben ais analyt. E ig e n -  
sc h a ft  en  des Po entsprechend einer Stellung zwischen Bi u. Te: Chlorid 1. in Siiureu; 
Hydroxyd 1. in NaOH u. KOH (vgl. Te, dagegen Bi-Hydroxyd unl. in NaOH); Sulfid 
wl. in Mineralsiiuren, stabil (vgl. Bi, dagegen Te-Sulfid unbcstandig). Auf Grund 
dieser Ergebnisse bestreitet Vf. die Ansicht von M e y e r , daB das Po sich zum Te 
verhalte wie Ra zum Ba. (Ann. de Chimie [10] 5. 251—313.) E r b a c h e r .

Satoyasu Iimori und Jun Yoshimura, Pleochroitische Hóje im  Bioiit. TVahr- 
scheinliche Existenz des unabMngigen Ursprungs der Aktiniumserie. (Vgl. Scie. Papers 
Inst. Phys. Chem. Rcs. 4. 79; C. 1926. I. 3016.) Die Biotite werden auf ihre pleo- 
ehroit. Hófe hin untersucht u. die Struktur der Hófe auf ihre Entstchung aus Tli, 
U  oder Ac hin analysiert. Ein groBer Teil derselben ist wohl durch eine kombinierte 
Strahlung entstanden. Aus der Ringanordnung in den Hófen glanben Vff. den SchluB 
ziehen zu konnen, daB die Ac-Serie durchaus selbstiindigen Charakter tragt. (Scie. 
Papers Inst. Phj's. Chem. Res. 5. 11— 24.) E n s z l in .

Consigny, FAnflufi von Metallschinncn auf die Art der Ionisalionskurven der 
ty.-Strahlen. Durch Metallfolien erleidcn dio Ionisationskurven eine gewisse Deformation 
gegenuber ihrem normalen Verlauf. Untersucht wurde diese mit yerschieden dicken 
Ag-Plattchen. Der „extrapolierte Verlauf“ nach HENDERSON in cm in Abhangigkeit 
von der Ionisation %rird in einer Knrve aufgezeichnet. (C. r. d. l’Acad. des sciences
182. 1614— 16.) E n s z l in .

J. Consigny, Bremskraft einiger Metalle fu r die o.-Stralilen. (Vgl. yorst. Ref.) 
Die Bremskraft von jMetallfolien fur die a-Strahlen mit einer Geschwindigkeit yon 
1,59 bis 1,09-109 C.G.S. wurde bestimmt. Sie betragt fiir Al 1,53, fur Cu 2,47, fur 
Ag 3,05 u. fiir Au 4,13. Tragt man diese Werte logarithm. in Abhangigkeit vom Lo-
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garithmus der Atomnummer u. des At.-Gew. auf, so erhiilt raan im ersten Fali eine 
Gerade mit derNeigung 0,552, im zweiten Fali mit der Neigung 0,5, wie es das Gesetz 
von B r a g g  yerlangen wiirde. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 127— 29.) E n s z l in .

Robert Von Nardrofi, Refraktion der Rontgenslrahlen durch kleine Teilchen. Die 
beim Durehgang von Rontgenstrahlen durch Graphitprismen bcobachtete, u. der 
Refraktion durch die Einzelteilchen zugeschriebene Verbreiterung des Rontgenstrahles 
wird mathcmat. behandelt. Die erhaltenen Formeln geben die Yersuchsergcbnisse 
an Graphit u. an ylZ-Pulvern gut wieder. (Physical Review [2] 28. 240— 46. Dep. of 
Physies, Columbia Univ.) L e s z YNSKI.

C. B. Crofutt, Die L-Absorptionsgrenzen von Wolfram: Photometrische Messungen.
Die in einer fruheren Arbeit des Yf.s (Physical Rcview [2] 24. 9; C. 1924. II. 1438) 
aufgenommenen Absorptions- u. Emissionsspektra von W werden pliotomotriert. 
Vf. findet fiir die Lago der L-Absorptionsbiinder dic Werte Lj =  1,2117 A «. L2 =  
1,0708 A gegeniibcr den mit dem Auge geschiitzten Werten von Li = 1,2122 A u. 
L2 =  1,0716 A. Lj liegt zwisclien fi& u. fil0, L2 zwischen y„ u. y 2. (Physical Roviow 
[2] 27. 538— 41.) S t e i n e r .

D. M. Bose, U ber die Unregelmafiigkeit der K a-Dubletts bei den Elementen von 
kleinerer Atomnummer. Vf. berechnet dio Grófie A v /R  (Z — 3,5)4 naeh den Messungen 
der Aufspaltung A V der leichtercn Elemente von Al (13) bis Go (32) von SlEGBAHN 
u. R a y  (Ark. f. Mat. Astr. O. Fys. 18. 1) u. B a c k l i n  (Ztschr. f. Physik 33. 547; 
C. 1925. II. 1927); er findet systemat. Abwcichungcn von der rolativist. Formel von 
SOMMERFELD. Zur Erkliirung nimmt Vf. an, daB der Energieuntorschied in den zwoi 
Atomzustanden nicht nur durch dic rclativist. Massenanderung, sondom auch durch 
dio Anderung der magnet. Energie des Atoms bedingt ist. Es ist also

A  1'beob. / R —  A VIC\ JR  -j- A VmagJR.
Zur Bereehnung von A Vmag. benutzt Vf. das von L a n d Ź zur magnet. Deutung der 
relativist. Dubletts angegebene Modeli. Fiir dio Elemente Al (13) bis Ca (20) nimmt 
(A >’bcob. — A  l'bcrcch.) /R (Z  — 3,5)4 mit zunehmendcm Z  ab, w&hrend von Sc (21) bis 
Fe (26) eine sehr starkę Zunahme u. von Fe (26) bis Cu (29) wieder eine sehr starko 
Abnahme erfolgt. Das anomale Verh. der stark paramagnot. Elemente zwischen So 
u. Cu wird mit der Annahme grofier innerer magnet. Atomfelder in Zusammenhang 
gebracht, die eine gróflere magnet. Aufspaltung bewirken. (Physical Review [2] 27. 
521— 29.) St e in e r .

J. M. Cork und B. R. Stephenson, Die K-Emissionsspektra fiir die Elemente von 
Zinn (50) bis Hafnium (72). Vff. bestimmen die K-Serie der Emissionsspektra der 
Elemente von Sn  (50) bis H f  (72) einschlieClich mit Ausnahme dor Elemente Xe (54) 
u. Ho (67). Die /?-Linie ist bei den meisten Elementen in zwei Komponenten /?' u. fi 
aufgel., dereń Abstand ungefahr 0,76 X-Einheiten betragt. Die Aufspaltung der 
a,«'-Linien steigt yon 4,4 X-Einheiten fiir Sn auf 4,84 X-Einheiten fiir Hf. (Physical 
Review [2] 27. 530—37.) S t e i n e r .

C. E. Eddy und A. H. Turner, Die L-Emissionsserien des Quecksilbers. Urn dio 
Liicke, die in der Kenntnis der .L-Emissionsserien einiger schwerer Elemente besteht, 
zu beseitigen, untersuchten Vff. das i-Emissionsspektrum des Hg. Sie benutzten 
hierzu eine gew<5hnliche Metallrontgenróhre, dio sie aber fiir ihre Zweckc in der Weiso 
Yeriinderten, daC sio die Kathode u. die Antikatliodo durch einen Lampenzylinder 
trennten, den sie mit Pieein gasdicht mit den bciden Teilen verbanden. Um eine guto 
Hg-Oberfliiohe zu erzielen, benetzten sie die Cu-Elektrode mit H g(N 03)2, sie konnten 
so einstundige u. liingere Aufnahmen olme Unterbrechung machcn. Der Aufnahmeapp. 
wich von den iiblichen nicht ab. Die Ergebnisse sind sowohl in Tabellen wie auch 
graph. dargestellt. Dic gefundenen Abweichungen von den berechneten Werten u. 
den experimentell gefundenen sind sehr gering, groBer dagegen ist die Abweichung von 
den Daten, die M u l l e r  (Philos. Magazine [6] 42. 419; C. 1922. I .  910) angab. Be-
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sonders zu bemorken waren die Abweichungen bei den schwacheren Linien. (Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 111. 117—24. Melbourne, Univ.) HAASE.

R. H. Fowler und D. R. Hartree, Eine Deutung des Spektrums des ionisierten 
Sauersłoffs (O II). Vff. bemuhen sich darum, die von H e is e n b e r g  (Physikal. Ztschr. 
32. 841; C. 1925. II. 1255) u. H u n d  aufgestellte Theorie iiber die Komplexspektren 
zu bestiitigen, u. zwar an mehr eindeutigen Objekten, ais es die Spektren der Eisen- 
metalle sind, namlicli an dem Spektrum des ionisierten Sauerstoffs. Zum Zwecke des 
besseren Yerstandnisses geben Vff. einen kurzeń Auszug aus der genannten Theorie 
u. vergleichen im folgenden mit ilir, die von ihnen selbst beobaehteten Linien des 0 2- 
Spektrums. Die n. Verteilung der Elcktronen des 0++-Atoms fiihrt zu den Termen 
3 P, I D ,  1 S, wovon 1 5 u .  1 5  metastabile Zustande bedeuten. Ein Vergleich der 
beobaehteten Terme mit denen, die HEISENBERG u . H u n d  vorausgesagt haben, zeigt 
eine sehr gute Ubereinstimmung mit Ausnahme des x ci'-Dublett-Tcrms. Die Identi- 
fizierung dieses Terms war zwar mitunter erreicht worden, aber sie erscheint den Vff. 
dennoch zweifelhaft. Im folgenden werden Ausblicke eróffnet auf die Terme im Ultra- 
violettspektrum u. die des (O I) u. des (O III). Beobachtungen sind noch nicht gemachfc 
worden, jedoch bestimmte Voraussagen iiber ihr Verh. ausgesprochen worden. (Proc. 
Royal Soe. London. Serie A. 111. 83— 94.) H a a s e .

A. Bogros, Resonanz des Lithiumdampfes. E s gelang Vf. mit der Anordnung 
von D u n o y e r  mit Hilfe eines Wrattenfilters das Dublett 6708 A beim Li nach- 
zuweisen. Dasselbe wird bei einer Temp. von 540° an sichtbar. (C. r. d. l’Acad. des 
soiences 183. 124.) ENSZLIN.

I. S. Bowen und R. A. Millikan, Serienspektren von Beryllium, Bel und Ben. 
(Vgl. Naturę 114. 380; C. 1924. II. 2008.) Vff. geben in Tabellen die Wellenlangen 
u. Termwerte der wichtigsten 2?e,-Linien u. des £ e ]rTriplettsystems. (Physical Review 
[2] 28. 256— 58. Norman Bridge Lab. of Phys., Pasadena.) L e s z y n s k i .

E. K. Plyler, Die infrarote Absorption von Brucit und von einigen Sulfałen: Iso- 
topeneffekł. Vf. untersucht im Steinsalzspektrometer die Struktur der Absorptions- 
banden des Brucits Mg(OII)2. Das Hauptmaximum liegt bei 2,48 fl, kleinere bei 2,40 u , 
2,30 f l u. 2,14 fi. Die drei ersten entsprechen den von ASTON gefundenen Isotopen 
Mg2*, Mg25 u. Mgie. 2,14 f i wurde einem Mg28 entsprechen. — N iS 0 4 zeigt in Lsg. 
Maxima bei 9,15 f i  u. 9,50 fl, entsprechend N iM u. iYt60, K 2SOt zwei Maxima bei 9,00 fi 
u. 9,40 fi, entsprechend K 39 + 11 u. i f 39. Die komplexe Struktur der Banden des BaSO.i, 
SrSOi u. MgSOt  muB, da sie mit unpolarisiertem Licht naehgewiesen ist, durch 
Pleochroismus erklart werden. (Physical Review [2] 28. 284—90. Univ. of North 
Carolina.) LESZYNSKI.

William G. Nash, Die Wirkung des Heliums auf die Inłensilat des Quecksilber- 
spekłrums. Vf. untersucht die Einw. des He auf die Intensitat des Hg-Spektrums. Er 
beriutzt dazu eine gewohnliche Entladungsrohre, die mit Hg-Dampf gefiillt ist u. durch 
einen Hahn mit einem Reservoir verbunden ist, daC gut gereinigtes He enthalt. Ein  
an die App. angeschlossenes Mc Leod gestattet, genau den herrschenden He-Druck zu 
messen. Es wird durch Ausphotometrierung der aufgenommenen Linien festgestellt, 
daB bei einem Gitterpotential von 19 Volt steigende He-Mengen eine Steigerung der 
Intensitat bedingen, bei 99 Volt dagegen anfangs eine Schwaehung, die erst oberhalb 
eines Gehaltes von mehr ais 0,06 mm He verschwindet. Vf. nimmt an, daC die Anwesen- 
heit unionisierten He den Weg der Hg-Ionen verlangert u. somit die Leuehtintensitat 
erhóht; bei 99 Volt, d. h. oberhalb der Ionisationsspannung des He, dagegen werden 
die vorher elast. StoCe unelast., somit tritt trotz Steigerung der Weglange der Hg-Ionen 
eine anfangliche Verminderung der Intensitat ein. (Science 64. 190. Georgetown, 
Kentucky.) - H a a s e .

C. S. Beals, Quarłełt-Terme im  Kupferbogenspektrum. Da es bei der komplexen 
Natur des Cu-Spektrums sehr wahrscheinlich war, daB Terme mit hóheren Yielfachen
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auftreten konnen, hat Vf. das Bogenspektrum des Cu erneut eingehend untersucht, 
u. zwar im Gebiete von A 2000—1 6700. Der zur Aufnahme dienende App. ist bereits 
friiher beschrieben (Proc. Royal Soo. London. Serie A. 109. 369; C. 1926. I. 587). 
Die Aufnahmen des Bogens erfolgten in Luft, die erhaltenen Linien mit Ausnahme 
einiger im sichtbaren Gebiete waren seharf genug, um Zeemaneffektstudien daran 
auszufuhren. Die gefundenen u. berechneten Zeemaneffekte sind fur die untersuehten 
Linien in Tabellen zusammengestellt. Diese Unterss. fiihrten zur Identifizierung einer 
Anzahl von Quartettermen. D ie Kombinationen zwisehen den Quartettermen lieBen 
eine Anzahl von Multipletts entstehen, ebenso konnten aueh Kombinationen auftreten 
zwisehen den Quartettermen u. den friiher bestimmten Dubletten. Zahlreiehe Photo- 
gramme veransehaulichen die gefundenen Terme. (Proc. Royal Soc. London. Serie A.
111. 168— 81. Imp. Coli. of Science and Techn.) H a a s e .

P. K. Kichlu, Das Wasserfunken-Absorptionsspektrum des Kupfers. Der Charakter 
der Absorptionslinien des 6'u-Unterwasserfunkens wechselt mit den Versuchsbedingungen, 
insbesondere ist er von der Selbstinduktivitat, der Elektrodenform u. der Kapazitat 
des Transformators abhiingig. Vf. gibt die durch Vergleich mit dem Cu-Bogenspektrum 
bestimmten Wellenlangen von 15 Absorptionslinien zwisehen 3273,97 A u. 2025,1 A; 
hiem m  zeigen einzelne Paare eine konstantę Freąucnzdifferenz. (Proc. Indian Assoc. 
CuItivation of Science 9. 187—92. 1925. Univ. of Allahabad.) L e s z y n s k i .

R . V. Zumstein, Die AbsorplioTisspekłra von Tellur, Wismuł, Chrom und Kupfer. 
D am pf im Sichtbaren und UUraviolelten. Das Absorptionsspektrum der Metalle Te, 
Bi, Cr u. Cu wird im Wcllenlangengebiet von 6000— 2000 A untersucht. Ais Absorptions- 
rohr dient ein.Kohlerohr, das meist auf ungefahr 1600° erhitzt wurde. Zum Vergleich 
wird das Bogenspektrum des betreffenden Metallś in einem mit 50— 75 Ampere be- 
triebenen Kohlebogen m it untersucht. Boi Te findet Vf. vier Absorptionslinien u. 
zwei neue Bogenlinien, bei Bi aeht Absorptionslinien, von denen vier neu sind, u. vier 
neue Bogenlinien. Bei Cr zeigten sich drei Tripletts in Absorption. Von den 19 ab- 
sorbierten Cu-Linien gehen 10 vom Normalzustand u. die iibrigen 9 neu aufgefundenen 
Linien von Anregungszustanden aus. Die untersuehten Linien sind mit Angabe der 
relatiyen Intensitiit u. Termbezeiehnung in Tabellen zusammengestellt. (Physical 
Review [2] 27. 562—67.) S t e i n e r .

Frederick L. Brown, Vergleich der roten Cadmiumlinie im  Vakuumbogen und in  
der Entladungsrdhre. Vf. fuhrt den Vergleich nach der Fabry-Perotschen Interfero- 
metermethode durch. Die Auswertung der Aufnahmen bereitete groBe Schwierig- 
keiten, da fiir die Interferometcrplatten kein Thermostat benutzt wurde, u. daher 
zur Best. der GroBe des Tcmp.-Effekts Ne- u. Hg-Aufnahmen verwertet werden muBten. 
Es erseheint sicher, daB der Unterschied der beiden Cd-Linien kleiner ais 0,001 A ist, 
daB also fiir Vergleiehszwecke die Miclielsonrohre durch den Vakuumbogen ersetzt 
werden kann. — Vf. teilt spektroskop. Beobachtungen mit, nach denen bei Erhóhung 
der Temp. das bei niedrigen Tempp. von Cd-Rohren emittierte positiye Stiekstoff- 
Bandensystem sehr schnell durch die Cd-Linien ersetzt wird, u. nach denen auch der 
entgegengesetzte Weehsel bei sinkender Temp. selir schnell vor sich geht. (Journ. 
Opt. Soc. America 13. 183—92. Univ. of Virginia.) LESZYNSKI.

G. Bruhat und M. Pauthenier, Die Dispersion des Schwefelkohlenstoffs und die 
Ketleler-Helmholtzschen Formdn. Berechnung der Dispersion von CS2 auf Grund 
fruherer u. eigener (Journ. de Physiąue et le Radium [6] 6 . 287; C. 1926. I. 1767) 
Messungen. Die fiir die normale Dispersion ublichen Formeln konnen bei CS2 auf 
das kurzwellige Gebiet nicht angewandt werden, weil CS2 um 320 /l/U eine komplizierte 
Absorptionsbande besitzt. Es gelingt, die anomale Dispersion im Gebiet zwisehen 
270 u. 360 i i f i  zu erkliiren, wenn man die beobachtete Absorptionsbande aus fiinf 
schmaleren Streifen zusammengesetzt denkt. Im iibrigen Spektralgebiet gilt fiir n 
die Formel:
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w2 =  2,51646 +  0,0006709/(A2 — 0,32052) +  0,03900/U2 — 0.22622) — 0,00030 A2 (200).- 
(Ann. de P h y s iq u e  [10] 5. 440— 69.) B ik e r m a n .

L. A. Ramdas, Die Streuung des Licldes durch aufgespritzle Metalloberflachen, 
Vf. erzeugt durch Kathodenzerstaubung auf frisch gespaltenen GZmmerplatten A u
li. Ag-Vberziige. In der Durchsicht zeigen diese Metali-Glimmerplatten eine iiuBerst 
sehwache, blaułiche Opaleseenz. Vf. vergleiclit photograph. die Intensitat des von 
der Au-Platte gestrcuten Liehtes mit der an einer reinen Hg-Oberflache u. findet sie 
gleich ca. 1/5 der letztcren; das bedeutet, daC etwa 2-10-8 des einfallenden Liehtes 
gestreut wird. Dies ist das kleinste bisher fiir aufgespritzte Metalliiberzuge erhaltene 
Yerhaltnis. (Proc. Indian Assoc. Cultivation of Science 9. 323— 27. Univ of Cal- 
eutta.) L e s z y n s k i .

San-ichiro Mizushima, Ober anomale Dispersion und Absorption elektrischer 
Wdlen. III. u. IV. Mitt. (II. vgl. S. 985.) III. Die Verss. werden mit Wellen von 9,5 m 
Lange mit CH3OH, A ., Propyl-, Isopropyl-, Isobutyl- u. Amylalkohol fortgesetzt. 
Fiir letztere 4 Alkohole sind die Befunde denen mit Glyeerin sehr ahnlich. Bei hoheren 
Tempp. findet nur geringe Absorption statt u. die DE. wird in guter Obereinstimmung 
mit der bei langeren Wellen gemessenen gefunden. Mit Erniedrigung der Temp. 
wachsen die DE. u. K. (die der anomalen Absorption aquivalente elektr. Leitfahigkeit 
[om-1  ohm-1 ]) bis zu ihren Maxima an. Das Maximum von K  liegt bei dem Punkte, 
wo der Temp.-Koeffizient der DE. etwa maximal ist. Bei noch niedrigeren Tempp. 
nehmen die Werte fiir K  wieder ab u. diejenigen der DE. nahern sieli dem Quadrat 
der Brechungsindices fiir sichtbares Licht. — Bei A. wurde nur das Maximum der 
DE. gefunden u. bei CH3OH keines der Maxima, doch diirften beide bei genugend 
niedrigen Tempp. sich wie andere Alkohole verhalten. —  Ferner schliefit der Vf., 
daC bei Messung der DE.-Anderungen durch verschiedenc Wellenlangen bei kon- 
stanter Temp. der Punkt der maximalen Abweichung der DE., d. h. der anomalsten 
Dispersion von einer sehr starken Absorption begleitet sein wird.

IV. Anomale Dispersion utid Debyes Dipoltheorie. Vf. berechnet an Hand der 
Debyeformel (Verhandl. Dtsch. Physik. Ges. 15. 777 [1913]) die DE. einwertiger 
Alkohole. Die Werte fur £0 (stat. DE.) entnimmt er von ABEGG u. SEITZ (Ztschr. f. 
physik. Ch. 29. 242 [1899]), Sca (DE. bei der Frequenz ,wo der Dipoleffekt versehwindet) 
wird gleich dem (Juadrat des Breehungsindex fiir die D-Linie angenommen; a  wird 
aus der Viscositat im gasformigen Zustand berechnet (nur fiir A. moglich, vgl. L a n - 
DOLT-BORNSTEIN, Tabellen [1923]) fur homologe Alkohole wird ProportionaliUit 
von a3 u. b (Waalssche Gleichung) zur Berechnung angenommen. b fiir Amylalkohol 
wurde extrapoliert, indem Additiyitat von b fiir homologe Reihen vorausgesetzt wird. 
Die Viscositatswerte bei niedrigen Tempp. wurden Messungen von YOSHIZAKI ent- 
nommen. — Die fiir A., Propyl-, Isobutyl- u. Amylalkohol berechneten Werte fiir die 
DE. im Wechselstromfeld stimmten mit den gefundenen befriedigend iiberein. (Buli. 
Chem. Soc. Japan 1. 115— 23. 143—45. Tokio, Univ.) H a r m s .

E. Darmois, Drehungsvermógen und p jj der Molybddn-Apfelsdurekomplexe. Einige 
physikochemische Anwendungen der Polarimetrie. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 181 . 
1137;. 1 8 2 . 455; C. 19 2 6 . I. 1942. 2902.) Vf. weist auf die Tatsache hin, daC Lsgg. 
von Apfelsaure bei Zugabe von Molybdaten weitgehende Anderungen ihres opt. Drehungs- 
vermógens zeigen, was auf die Entstehung von Komplexsauren wie 2Mo03,C4H 60 5; 
M o03-20411505 zuriiekzufiihren ist; auch opt. akt. Alkohole zeigen analoges Verh.; 
statt der Molybdatc konnen auch Wolframate, Uranate, Antimonate usw. verwendet 
werden. Vf. arbeitet mit der gelben Saure M o03-2H 20  in 0,25-n. Lsgg. Es wird zu- 
nachst die Kurve fiir Neutralisierung dieser Saure mit NaOH unter Messung der zu- 
gehorigen pH-Werte aufgenommen; letztere steigen nicht gleichmaCig mit zunehmenden 
Mengen zugefiigter NaOH an, sondern zeigen ein besonders scharfes Anwachsen naoh 
Zugabe von etwa 1/ i der zur Gesamtneutralisierung nótigen Laugenmenge, was fiir die
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Existenz einer starken Saure (4MoO,-H20 ) spricht; hingegen gibt die Kurve kein An- 
zeiehen fiir die Existenz der gut krystallisierenden Verb. (7M o03-3Na20 ). Die Apfel- 
saure zeigt eine fiir eine schwache Saure typ. Form der Neutralisierungs-pH-Kurve. 
Die Neutralisierungskurve der Miscliung 2Mo03 • C4H 60 6 gleicht derjenigen der Molybdiin- 
siiure, die sich auf die aufeinanderfolgende Entstehung einer starken u. einer schwachen 
Saure zuruokfiihren laBt, Sehiirfere Riickschliisse auf die Entstehung von Yerbb. 
zwischen beiden Sauren ais durch die pn-Messungen lasscn sich durch Beobachtung 
des opt. Drehungsverm6gens gewinnen. Vf. gibt Messungen dieser Grofie fiir die oben 
gekennzeichneten Neutralisierungsvorgange, aus ihnen laBt sich auf die Existenz eines 
stark reehtsdrehenden Komplexes 2M o03'C4H40 6Na2 schlieBen. Vf. sclilieBt lueran 
entsprechende Messungen unter Verwendung anderer anorgan. u. organ. Basen ais 
Neutralisatoren; die Ergebnisse sind analog den m it NaOH erhaltenen. Uber die sich 
bildenden Salze u. dereń Drchungsvermogen vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 269; 
C. 1926. I. 1942. Gefrierpunktsmessungen in geschmolzenem N a2S 0 4 ergeben fiir das 
Na-Salz die Formel (4M o03-2G1H 40 5Na2 n H 20 ); in W. ergibt sich ein niedrigeres Mol.- 
Gew., yermutlich infolge von Ionisierung. Vf. gibt den Gehalt der einzelncn Salze ati 
Krystallwasser an. Weiterhin werden die molekularen Drehungsvermogen dieser Salze 
mitcinander (in verschieden konz. Lsgg.) vergliehen; sie liegen einander sehr nahe; diese 
Messungen spreehen fiir weitgehende Ionisierung der Salze aueh in den konzentrierteren 
Lsgg. Auch die Dispersion des Drehungsvermogens (fiir A =  4358 A u. A == 5780 A 
des Hg) ist fiir alle Salze ident. u. fiir das Anion [4Mo03-2C.jH40 6] charakterist. 
Mit steigender Temp. vermindert sich das Drehungsvermogen der Lsgg. dieser Salze;

der Temp.-Koeffizient — ^ z w i s c h e n  20 u. 80° ist fiir Lsgg. des Am-Salzes etwa 
[ctjio A *

0,005, fiir sehr verdiinnte Lsgg. noeh groBcr. Dies spricht fiir eine, mit steigender Temp. 
zunehmende Hydrolyse der Salze. Es liiBt sich zeigen, daB die Komplcxsalze ihr Stabi- 
litfi.tsmaximum bei einem bestimmten pa besitzen: bei kleineren pn liegt ein nieht 
krystallisierbares Gemisch der Siiuren vor, bei groBeren bildet sich unter Zers. des 
Komplexes das entsprechenie Moljrbdat. Dementsprechend werden die Komplexsalze 
durch alle Basen u. Sauren leicht zerstort; das Verh. der letzteren ist verschicden, je 
nachdem, ob sie mit MoOa Komplexe bilden oder nieht. Werden steigende Mengen 
von HC1, H N 0 3, H 2S 0 4 oder den meisten organ. Sauren Lsgg. der IComplexsalze zu- 
gefiigt, so geht aus Messungen des Drehungsverniogens dieser Lsgg. hervor, daB der 
Kómplex zerstort wird; die spezif. Wrkg. der einzelnen Sauren in dieser Beziehung 
laBt sich ais dereń „Stiirke“ kennzeichnen; die Reihcnfolge ist: HC1, H N 03, H 2S 0 4, 
Pikrin-, Triehloressig-, Dichloressig-, Malein-, Cyanessig-, Monochloressig-, Ameisen-, 
Essigsiiure. Zwecks Erzielung gleicher Anderungen des Drchungsvermogens muB man, 
z. B. pro 1 g Sal z «/xooo CH3-COOH, Viooo CH2C1-C00H, °-45/iooo CHCl2-COOH oder
0,3/iooo CCl3-COOH zufugen. Vf. setzt diese, mittels Messung einer opt. Drehung er- 
mittelten Werte fiir die Affinitiitskonstanten von Sauren zu den nach der Leitfahig- 
keitsmethode ermittelten Affinitatskonstanten in Beziehung.

Vf. deutet die beobachteten Anderungen des Drehungsverm6gens ais Folgę der 
bei Zugabe einer Saure H X  auftretenden R k.:

[4Mo03 • 2C4H 40 5]Am4 +  4X H  [4Mo03 ■ 2C4H 40 5]H4 +  4XAm.
worauf die reehtsstehende Komplexsaure noeh nach dcm Schema:

4Mo03 • 2C4H60 6 ^  3Mo03 +  2C4H 60 5-Mo03 
zerfallt. Mittels seiner Messungen studiert Vf. die Gultigkeit des Ostwaldsehen Ver- 
diinnungsgesetzes fiir die untersuchten Sauren. Vf. zeigt im weiteren, wie die Anderungen 
des Rotationsvermogens der Komplexsalzlsgg. ais Indicator zum Nachweis geringer 
Spuren starker Saureni n schwachen (H2S 0 4 im Essig), sowie zur B e s t . d e s N e u tr a -  
l i s ie r u n g s p u n k te s  zu verwenden sind: Das sehr scliarf auftretende Maximum 
des Drehungsvermogens liegt bei einem Wert von etwa Ph =  3,5. Vf. weist auf den
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Verlauf entsprechender Neutralisierungskurven fiir schwache organ. Sauren, sowie auf 
die Tatsache Mn, dafi Neutralsalze den Wert des maximalen Drehungsvermogens zu 
verandern vermógen. — Fiigt man den Lsgg. der Molybdan-Apfelsaure-Komplexsalze 
Ester zu (Dimethylsulfat u. Athylmonochloracetat), so tritt eine mit der Zeit sieh 
andernde Depression des Drehungsvermogens der Lsg. ein, die dureh die entstehende 
Saure (H2S 0 4 bezw. ClCHa-COOH) bewirkt ist; man kann somit mit Hilfe der Messung 
des sieh iindernden Drehungsvermógens die V e r s e ifu n g s g e s c h w in d .ig k e it  der 
zugefiigten Ester yerfolgen.

Zugabe von M o03 zur Lsg. des Komplexsalzes vermindert wie andere Sauren dereń 
Drehungsvermogen; bei der Neutralisierung des entstehenden Gemisehes treten kom- 
pliziertere, auf der B. verschiedener Komplexsalze von besonderem Drehungsvermogen 
beruhende Anderungen des Drehungsvermógens auf, die im Original naher besehrieben 
sind. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 621— 43.) F r a n k e n b t jr g e r .

K. S. Krislman, Eine Dishussion der verfiigbaren Daten uber die LichUtreuung 
in Fliissigkeiten. (Vgł. Philos. Magazine [6] 50. 697; C. 1926. I. 838.) Vf. vergleicht 
das experimentelle Materiał iiber die Intensitat u. den Polarisationszustand des von 
organ. Fil. gestreuten Lichts mit den von den Theorien von R am an ath an , K in g  
u. G ans gefórderten Werten. Die Messungen der relativen Intensitat werden von 
KlNGs Theorie am besten wiedergegeben, wahrend die aus den Messungen berechneten 
Anisotropien am besten mit den aua den gleichlautenden Formeln von K in g  u. G ans 
erhaltenen Werten ubereinstimmen. Die vom fl. Zustand berechneten Anisotropien 
sind im allgemeinen kleiner ais die vom Dampfzustand berechneten. Die erstgenannten 
Werte steigen mit der Temp., aber erreichen auch in der Nahe des krit. Punktes nicht 
die von Dampfmessungen berechneten. (Proc. Indian Assoc. Cultivation of Science 9. 
251— 70. Calcutta.) L e sz y n sk i.

Lucien Mallet, Luminescenz des Wassers und organischer Subslanzen unłer der 
Einwirkung von y-Slrahlen. Vf. stellt photograph. eine dureh y-Strahlen heryorgerufene 
Luminescenz an W., A ., A ., Chlf., CS2, Olen, Fetten, Wachs, Albumin u. Blutserum 
fest. Der Spektralbereieh der emittierten Strahlung wird bei W. dureh Verwendung 
verschiedener Filter abgeschatzt u. auf der kurzwelligen Seite von 3000 A gefunden. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 274—75.) L e s z y n s k i .

F. L. Mohler, E in Photpionisałionsexperimenł m it Wassersloff. Nach der friiher 
(S. 1376) angegebenen Methode wird die Photoionisation des Wassersloffs bei Ent- 
ladungen im selben Gas bei Spannungen bis zu 50 V nachzuweisen versucht. Nach 
Beriicksichtigung der dureh Spurcn von W. erzeugten Photoionisation kann keine 
weitere Photoionisation gefunden werden. Wasserstoff emittiert also keine Strahlung, 
die imstande ist, die n. Molekel zu ionisieren. Zur Erzeugung von H2+ dureh Elektronen- 
stoB sind 15,9 V erforderlich, aus den hier geschilderten Verss. kann geschlossen werden, 
daB das Anregungspotential, u. wahrscheinlich auch das lonisationspotential des H 2+ 
kleiner ist. (Proc. National Acad. Sc. Washington 12. 494—96. Bureau of Standards.) L.

Pierre Anger und Francis Perrin, Ober die rdumliche Verteilung der Emissions-
richtungen der Photodektrcmen. (Vgl. A u g e r  u . P e r r in , C. r. d. 1’Acad. des sciences
180.1742; C. 1925. II. 1508). Die friiher abgeleitete Formel mufi fiir hóhere Freąuenzen 
der auslosenden Strahlung modifiziert werden, da eine der Voraussetzungen infolge 
der dureh Beriicksichtigung der BewegungsgróBe auftretenden Asymmetrie nicht mehr 
aufrecht zu erhalten ist. Vf. gibt das Verteilungsgesetz der Photoelektronen fiir Strah
lung hóherer Freąuenzen. Experimente nach der Wilsonmethode stehen in guter 
t)bereinstimm ung mit der Theorie. (C. r. d. l’Acad. des sciences 183. 277— 80.) L e s z ,

As. E lek trochem ie . Therm ochem ie.
Philip T. Newsome, Eine UrUersu.chv.ng uber den Einflufi der Eleklroden auf die 

Bildung von Ozon unter niedrigen Drucken bei der elektrischen Entladung. Yf. untersucht
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die B. von Oa bei Drucken zwischen 14 u. 33 min. Ein Hohlzylinder u. ein Draht in 
dessen Achse bildeten wechselnd positive u. negative Elekfcrode. Die GroBe der Elek- 
trodenoberflachen verhielten sich wic 14,5: 1. Unter diesen Bedingungen wurde fest- 
gestellt, daB die Wirksamkeit von Cu-, Au-, Ag- u. ylZ-E!ektroden in der genannten 
Reihenfolge abnimmt. Die pro Coulomb crzcugt-e 0 3-Menge sinkt mit fallendem 
Druok u. nahert sich einem konstanten Endwert. Der Befund von A n d e r e g g  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 39. 2581; C. 1918. II. 598), daB unter gewissen Bedingungen die 
Ausbeut-e bei langerer Benutzung der Elektroden steigt, konnte bestatigt werden. Die 
Ergebnisse lassen sich durch die Hypothese deuten, daB ein Teil des gebildeten 0 3 
an der positiyen Elektrode zers. wird. tlber den Mechanismus der Zers. gcben die 
Verss. mit AI-Elektroden AufschluB. Hier bildet sich eine Schutzschicht aus A120 3, 
die die Zers. verhindert. Es scheint, ais ob diese Schutzschicht durch ElektronenstoBe 
zerstórt wird, wodurch Al-Atome freigelegt werden, die sofort wieder unter Zers. von 0 3 
oxydiert werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2035— 45. Wisćonsin, Univ.) L e s z .

J. Heyrovsky und B. SouCek, Das elektrolytische Potential des Eisenamalgams. 
Im allgemeinen ist das Potential der Amalgame positiver ais das der Metalle, wobei 
der Unterschied ein direktes MaB fiir die Affinitat der Amalgamierung darstellt. Die 
Elektrolyse m it einer Hg-Kathode gibt direkt das Abscheidungspotential der Metalle 
an Hg, welches mit dem Potential verd. Amalgame ident. wird. Eine Ausnahme bildet 
das Fe, welches sich an einer Hg-Kathode mit einem Potential von — 1,115 V nieder- 
schlagt, wahrend das Abscheidungspotential des Fe sonst —  0,715 V betragt. D. h. 
die freie Energio des Fe ist um 9220 cal kleiner ais diejenige des verd. Amalgams, das 
Fe-Amalgam also metastabil. Es muB sich unter Energieentw. zersetzen, wodurch 
eine direkte Amalgamierung unmoglich ist. Tatsachlich betragt anch die EK. von 
Fe-Amalgam gegen eine Normal-Kalomelelektrode in einer n. Fe++-Salzlsg. — 0,722 V, 
in einer Lsg. 0,750 V bei 18— 20°. Dies ist ungefahr dasselbe Potential wie fiir
metali. Fe. Das Amalgam war also bereits in Fe u. Hg gespalten. Zur Messung des 
frischen Amalgams innerhalb ł/20-Sek. diente die Anordnung von LEBLANC. Sie 
ergab fur eine n. Lsg. —  1,122 0,003 V, fiir eine Vi<rn- Lsg- — 1,150 i  0,005 V
u. fiir eine 1/ioo-n - Lsg. — 1,193 ^  0,005 V ais Potential des verd. Fe-Amalgams. (C. r.
d. l’Acad. des sciences 183. 125— 27.) E n s z l in .

R. Forrer, Die Struktur des Atommagneten. Seine normale Lage in bezug auf das 
Gitler und den remanenten Magnetismus. (Vgl. S, 545.) (C. r. d. l’Acad. des sciences 183. 
121— 23.) E n s z l in .

Hubert Frank Coward und Francis John Hartwell, Auslósćhen der Methan- 
flamme durch verdunnende Gase. Die Grenzen der Entziindbarkeit des CH4 in einer 
Atmosphare, die aus Luft bestand, welche mit C 02, N 2, Ar oder He gemischt war, 
wurden bestimmt. Das Gasgemisch befand sich dabei in einer yertikal stehenden 
Glasrohre, die 6' lang u. 2" weit war u. die am unteren Ende durch eine aufgeschliffene 
Glasplatte verschlossen werden konnte. Diese wurde bei den einzelnen Verss. entfernt, 
u. es wurde nun mit einer kleinen Spiritusflamme gepriift, ob das Gemisch entztindbar 
war. Ais Faktoren, welche die Entziindbarkeit beeinflussen, kommen die Menge 
des nach Zusatz des verdiinnenden Gases noch yorhandenen O, ferner die Warme- 
kapazitat u. Warmeleitfahigkeit des verdiinnenden Gases in Betracht. Die Bedeutung 
der Warmekapazitat zeigt sich besonders deutlich, wenn die Verdunnung durch Ar 
erfolgt: In einer Atmosphare von 47°/0 Ar u. 53% Luft wird die untere Grenze der 
Entziindbarkeit des CH4 von 5,24°/0 in Luft auf 4,40% herabgesetzt u. betragt in 
einer Atmosphare von Ar mit der zur yollstandigen Verbrennung des CH4 eben noch 
hinreichenden Menge O nur noch 3,95%. Der EinfluB der Warmeleitfahigkeit zeigt 
sich deutlich beim Vergleich der Grenzwerte in Atmospharen aus Luft u. Ar einerseits, 
Luft u. He andererseits. Die von COWARD, CARPENTER u . P a y m a n  (Journ. Chem. 
Soc. London 115. 27; C. 1919. III. 185) aufgestellte Formel zur Berechnung der Zus.
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der beiden Grenzgemische von Gemischen von Luft mit zwei brennbaren Gasen erwies 
sich bei allen untcrsuchten Gemischen auCer in der Nahe des Punktes, an dem die 
obere u. die untere Grenzzus. zusammenfallen, ais gultig. Von allen untersuchten Ge
mischen von CH4 u. O wird das im Verhaltnis CH4 +  2 0 2 zusammengesetzte beim 
Zusatz wachsender Mengen inerter Gase (N, N  mit 0 0 2, Ar oder He) zuletzt un- 
entziindlich. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 1522—32. Pittsburg [U. S. A.], 
Bureau of Mines.) BdTTGER.

W. P. Jorissen, ltea.lctionsge.bide. Allgemeine Bemerkungen. II. (I. vgl. Chem. 
News 1 32 . 149; C. 1 9 2 6 . I .  2645.) Zusammenfassung der Arbeiten des Yfs. wahrend 
1924— 1926 uber Explosionsgebiete. (Chem. Weekblad 23 . 355—58. Leiden.) K. W o.

P. Dumanois und P. Laffitte, Einflu/3 des Druckes auf die Biłdung der Detomtions- 
welle. (Vgl. Ann. de Physiąue [10] 4. 605; C. 19 2 6 . I. 2440.) Vff. bringen in einer
1 m langen Róhre mit einem inneren Durchmesser von 22 mm Knallgas elektr. zur 
Entziindung u. bestimmen photograph. die Lange der von der Flamme bis zur B. der 
Detonationswelle durchlaufenen Strecke bei yerschiedenen Anfangsdrucken. Die 
Strecke fiillt von 70 cm bei 1 at bis auf 27 cm bei 6,5 at. (C. r. d. 1’Acad. des Sciences
1 8 3 . 284— 85.) L e s z y n s k i .

Ellery H. Harvey und H. A. Schuette, Der Dainpfdritck von Schwefelmoiiochlorid. 
Vf. bestimmt in der von D a n ie l s  u . B r ig h t  (Journ. Americ. Chem. Soc. 42 . 1131; 
C. 19 2 0 . H I. 660) angegebenen Apparatur don Dampfdruck des S.-.CL zwischen 0° u. 
dem Kp. (138°). Die crhaltenen Werte lassen sich durch dic Gleichung:

P =  (7,4550) — (1880,1/2') 
darstellen. S2C12 stellt im angegebenen Temp.-Bereich eine wohldefinierte, stabile 
Verb. dar. Ais Verdampfungswarme ergibt sich 63,9 cal/g, das ist ein hóherer Wert, 
ais bisher angenommen wurde. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48 . 2065—68. Univ. of 
Wisconsin.) L e s z y n s k i .

A. G. Loomis und I. E. Walters, Der Dampfdruck des Athans in der Ntihe des 
■normalen Siedepunkts. Vff. bestimmen unter Verwendung des fruher beschriebenen 
Kryostaten (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2302; C. 1926. I. 446) den Dampfdruck 
von reinem, durch Elektrolyse von CH3COOK hergestelltem Athan in der Nahe des 
normalen Kp. Die gemessenen Druckc liegen zwischen 0,0245 u. 2,1441 at. Die Ergeb- 
nisse lassen sich durch die Gleichung:

log P  == —(780,24/T )  +  4,2563—0,000103 T  — 9,3- lO” 10 (T  — 238)4 
darstellen, wobei der Druck P  in at angegeben ist. Aus dieser Gleichung ergibt sich 
ais normaler Kp. 184,467° absol. u. ais latente Verdampfungswarine beim normalen Kp. 
3642,4 cal/Moi. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48 . 2051—55. Washington, Cryogen. 
Lab., Bureau of Mines.) L e s z y n s k i .

Frank Porter, Die Dampfdrucke und spezifischen Volumina des gesdłłigten Athan- 
dampfes. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. bestimmt nach der Methode von L o o m is  u. W a l t e r s  
Dampfdruck u. spezif. Vol. von gesiitt. JttaM am pf zwischen Kp. u. 288° absol. u. 
berechnet aus den Ergebnissen die Verdampfungswarmen. Beim n. Kp. findet Vf. 
fur den Dampfdruck 0,9994 at, fiir das spezif. Vol. 14511 u. fur die Yerdampfungs- 
warme 3325 cal/Moi, die entsprechenden Werte fiir 288,26° absol. sind 33,468 at, 
414,68 ccm/Mol u. 1739 cal/Moi. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2055— 58.) L e s z .

Frank Porter und J. H. Perry, Hohe Dampfdrucke von Stickstoff. (Vgl. vorst. 
Ref.) Nach der Methode von L o o m is  u. W a l t e r s  wird der Dampfdruck von sorg- 
fiiltig gereinigtem Stickstoff zwischen 90,12° absol. u. 121,47° absol. bestimmt; den 
angegebenen Tempp. entsprechen die Werte 3,631 bezw. 26,75 at. Die Resultate 
lassen sich durch die Gleichung

logio P  =  —302,34/r +  3,94127—0,00274 T  +  1,116-lO”6 (T  —  100,5)3 
darstellen (P  in at). Diese Gleichung gibt auch Ergebnisse friiherer Messungen bei 
niedrigen Druckcn wieder (vgl. v . S ie m e n s , Ann. der Physik 42. 871; C. 19 1 4 . I .
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216.) (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2059—60. Washington, Cryogen. Lab., Bureau

Karl Fischer, Uber Kautschuknitrosit-Nitrosalsole. Die bei der Auflosung von 
Kautsehuk in H N 0 3 (D. 1,5) entstehendon Lsgg., vom Vf. Kautschuknitrosit-Nitrosat- 
Sole genannt, werden phys. u. kolloidchem. untersucht. Bestimmt wird die Warme- 
tonung der Rk., ferner die Viscositat u. Oberflachenspannung der H N 0 3-Auflsg. m it 
steigenden Zusatzen von W. Das zuerst hochdisperse Sol aggregiert beim Yerdunnen 
immer starker, bis es schlieBIich ausfloekt. Die Peptisation des geflockten Gels gelingt 
in A. u. Aceton ohne weiteres, in anderen Losungsmm. mit niederer DE. nicht, in W . 
nur bei Ggw. von Peptisatoren, ais welche Sauren u. Laugen clienen konnen. Durch 
Unters. der Diffusion u. Dialyse der wss. Lsg., sowie durch Kataphorese wird der kolloide 
Charakter der Lsgg. erwiesen. (Gummi-Ztg. 40. 2587— 88. Leipzig, Phys.-chem. Inst. 
d. Univ.) E v e r s .

O. GerngroB und J. R. Katz, Uber die Herstellung sehr stark gedehnter Gelatine- 
prdparate und dereń Rontgendiagramm. Gelatine und Kollagen. (Vgl. Naturwissen- 
schaften 13. 900; C. 1 9 2 6 .1. 1125.) Beschreibung eincr Methode zur Horst. 300— 400%  
gedehnter Gclatinebander durch Dehnung von oiaige Tagc an der Luft gctrockneten 
Gelatinegelen, welche vor dem Trocknen 1 Teil Gelatine, 2 Teile W. u. 2 Tei!e Gly- 
cerin enthielton. Beim Einlegen der in gedchntem Zustand fixierten Bander in absol. 
A. (Abb. im Original) wird das Glycerin ausgewaschon, u. gleichzoitig dio Dehnung 
fixiert. Bis 300% Dehnung erreickt man auch ohne Glycerin, wenn man ein 
Gelatinogel, das auf 1 Teil Gelatine 2 Teile W. enthalt, 24 Stdn. an der Luft 
boi ca 18° troeknet, 4 Tage in 60%ig. A. legt, dann spannt, u. in gedehntcm  
Zustand troeknet. Dio Rontgcndiagramme solch stark gedehnter Gelatine zeigen 
noch groBere Ahnlichkeit mit dem von Sehnonkollagen ais das bei ca. 100°/o 
gedehnter Gelatine der Fali ist. Quantitativo Unterschiede in den Schwarzungen 
der beiden Diagramme bostehen jedocli noch immer; so ist der Intensitatsuntersehied 
zwisehen den inneren u. auBeren Sicheln, der fur das echto Kollagenspektrum charak- 
teristisch zu sein scheint, nicht erreicht. Doch ist hier das 1. Mai gezeigt, wio’ aus 
einem nrsprunglich schcinbar amorphen Stoff, der Gelatine, durch einfachen Zug 
die wesentlichen eharakteristisehen Merkmale des Rontgenspektrums eines yorher 
schon bekannten anderen Stoffes mit geordneter Mizellaranordnung, des Faserkollagens, 
entsteht. (IColloid-Ztschr. 39. 181— 83.) Ge r n g r o s s .

J. R. Katz und O. GerngroB, Uber die Spaltbarke.it stark gedehnter Gelatine. 
(Vgl. yorst. Ref.) Schlagt man mit einem Eisenhammer auf ein stark gedehntes, auf 
einer Stahlplatto aufgelegtes Gelatineband, das gut im Yakuum uber H 2S 0 4 getrocknet 
ist, so entstehen an Faserasbest erinnernde fasorige Spaltstiicke. Dies ist im Verein 
mit dcm Auftreten der kollagenartigen Krystallinterferenzen ais ein Argument fiir 
das Entstehen einer echten fibrillaren Struktur durch Zug zu deuten, allerdings aber 
nicht ais Beweis dafur. (Kolloid-Ztschr. 39. 180—81. Amsterdam u. Charlotten- 
burg.) G e r n g r o s s .

V. Kubełka und J. Wagner, Einflufi von Gelatine auf die Zersetzung der wasse- 
rigen Wasserstoffsuperozijdlósungen in der Siedehitze. Eingehende Literaturangaben 
u. umfangreiehe Verss. (30 Tabellen, 27 Diagramme), bei denen stets in ein u. dom- 
selben sorgfaltig gereinigten 250 ccm MeBkolben (notwendig um yergleichbare Re- 
sultate zu bekommen!), 25 ccm KOH, bezw. Saurelsgg. yerschiedener Konz., 10 ccm 
3%ig. H 20 2 (aus Perhydrol Merck), 10 ccm 1,7; 17; 170 mg enthaltender Gelatine- 
lsgg. u. 5 ccm W. unter RiickfluBkuhlung yerschiedene Zeiten auf Siedepunkt erhitzt 
werden. In reinen n e u tr a le n  u. s a u r e n  L sg g . ist das Verhaltnis zwisehen zer- 
setztem H 20 2 u. Zeit des Kochens konstant; Gelatine hemmt in steigender Menge

of Min es.) L e s z y n s k i .
A3. K ollo idchem ie. C apillarchem ie.
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zunehmend die Rk. u. zwar nicht sehr Btark, ohne ihren monomolekularen Charakter zu 
verandern. Casein, Starkę, Zucker — Abnahme der Kolloidalitat — zeigen abnehmende 
Schutzwrkg. Dieses wird durch Viscositatserhohung, Anderung der Oberflachen- 
spannung, vor allem aber durch B. einer Adsorptionsverb. von H 20 2 an Gelatine, 
welche einen gróBcren Widerstand gegen Zers. beim Kochen leistet ais gelóstes H 20 2, 
erklart. Ais direkter Bcweis fiir das Auftreten solcher Verbb. wird dio B. pulveriger, 
in W. 1., superoxyd. O enthaltender Riickstande beim Eintrocknen der Vers.-Lsgg. 
angcfuhrt. Aufierdem findet eine Anreichcrung von 0 2 in der Lsg. statt, welche der 
Zers. von Gelatine-H20 2 entgegenwirkt. Die stabilisierende Wrkg. ist nur von der 
Gelatinemenge u. der Rk, des Milieus, nur wenig von der H 20 2-Konz. abhiingig, so 
daB starkę u. schwache H 20 2-Lsgg. durch die gleiche Gelatinemenge prozent. fast 
gleich stabilisiert werden. In a 1 k a 1. L s g .  ist dio Hitzezers. des H 20 2 keine mono- 
molekulare Rk. Gelatine hemmt anfanglich, naeh kurzem Kochen u. bei niederer 
Konz. r e 1 a t  i v  mehr ais bei hoher Konz.; es wird auf die Ahnlichkeit mit adsorptiven 
Vorgangen hingewiesen. Im ubrigen lassen sich GesetzmiiBigkeiten im alkal. Milieu 
kaum fcststcllcn, da die Gelatine sehr rasch zu sauer reagierenden Stoffen unter B. 
von H N 0 2 abgebaut wird. (Kolloidehem. Beiliefte 22. 102—49. Briinn, Gerberei- 
chem. Inst. der bohm. Techn. Hochsch.) GERNGROSS.

Otto R isse, U ber die Durchlassigkeit von Kollodium- und Eiweifimembrcmen fiir  
einige Ampholyle. II. Mitt. Quellungseinflusse. (Versuche an Gelatine- und Stroma- 
membranen.) (I. vgl. S. 996.) Wahrend bei Collodiummembranen das Durchgehen 
geloster Kolloido im isoelektrischen Punkte des gelósten Stoffes am geringsten ist, 
zeigen Gelatinemembranen ein vollkommen anderes Verh., die Durchlassigkeit ist 
sowohl fur Kolloide (Hamoglobin) wie Wasser u. krystalloide Anelektrolyte im isoelektr. 
Punkte der Gelatine am geringsten u. is t im isoelektr. Punkt des Hiimoglobins fiir 
dieses erhoht. Fur die Abhangigkeit der Durchlassigkeit der Gelatine von der [H+] 
diirfte die Beeinflussung der Quellung derselben durch diese verantwortlich sein, 
das gleiche gilt fiir Agar und die Alkoholquellung von Kollodium. Dic Durchlassig- 
kcitserhóhung im isoelektr. Punkt des Hamoglobins wird darauf zuriickgefiihrt, daB 
bei geringster Viscositat der Hamoglobinlsg. die noch geąuollcne Gelatine schlecht 
adsorbiert. Die „negative“ Adsorption durch Quellung wird fiir Gelatine u. Stroma- 
pulver gezeigt. An das nicht mehr ąuellungsfahige Pulver wird Hamoglobin naeh den 
Regeln der polaren Adsorption gebunden. Bei Ultrafiltration durch Stroma beladene 
Kollodiummembranen ergeben sich 3 Permcabilitatsminima, im isoelektr. Punkt des 
Hamoglobins, im isoelektr. Punkt der Stromata u. im Maximum der polaren Adsorption. 
Fiir die beiden ersten Minima wird eine eindeutige Erklarung noch nicht gegeben. 
(P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 213. 685— 704. Kiel, Physiolog. Inst.) M e i e r .

. N eil K . A dam , Die Eigenschaften von Oberflachenhauten auf Flussigkeilen. Zu- 
sammenfassende Darst. der von LANGMUIRs Verss. ausgehenden Arbeiten des Vfs. 
u. seiner Mitarbeiter (vgl. Naturo 117. 484; C. 1926. I. 3388). (Chem. Rev. 3. 163—97- 
Sorby Research Lab., Univ. of Sheffield.) L e s z y n s k i .

A. H am y, Die Adsorption von Jod durch Magnesianiederschlage. Wird ein Magnesia- 
niederschlag mit einer Lsg. von J 2 in K J  behandelt, so farbt er sich rotbraun u. zwar 
um so intensiver, je rascher das Zufiigen der J2-Lsg. naeh der Fallung geschieht. Die 
Adsorption ist auch um so starker, je geringer die Konz. an K J ist. Es werden also- 
nicht die Ionen J+3, sondem molekulares J 2 adsorbiert. Sehr rasch wird der Nd. durch 
A. wieder entfarbt u. langsamer durch jede FI., welche weniger J 2 enthalt ais die.ur- 
spriingliche, mit der der Nd. gefiirbt wurde. Die Rk. ist demnach umkehrbar. Dia 
Adsorptionsgeschwindigkeit ist im Anfang sehr groB, nimmt aber rasch ab. Ist das 
Gleichgewicht eingestellt, so hangt die adsorbierte Jodmenge von der Konz. des J Ł 
in der Lsg. ab. Die Werte einer Yersuchsreihe waren:
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Konz. des J 2 in der FI. in 10~3 g ....................  0,07 0,69 2,40 3,26 4,12
Menge des adsorbierten J 2 in 10~3 g ................. 3,8 7,4 10,7 12,3 13,6
(C. r .  d. l’Acad. des sciences 183. 129— 31.) E n s z l in .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
L. W. Fisher und F. L. Simons, Anwendungen der Kolloidchemie auf die 

Mineralogie. II. Studien iiber das Kry3lallwachstum in Kieselsauregel. (I. ygl. S. 552.) 
Mit zunehmender Saurekonz. im Kieselsauregel nimmt das PbJ2 immer mehr die 
Form hexagonaler Tafeln an, wahrend bei siŁurearmen Medien die Nadelform vor- 
herrschend ist. In stark saurem Medium entsteht ein Doppelsalz P bJ2 Pb(00C -CH 3)2. 
Dies ist wahrscheinlich monoklin. Weitere Doppelsalze sind Pb(Ae)2-2PbJ2, Pb(Ac)2- 
3PbJ2 usw. (Amer. Mineralogist 11. 200— 206. Brown-Univ.) ENSZLIN.

Austin F. Rogers, Małhematische Unlersuchung der Krystallsymmelrie. Geometr. 
Ableitung der 32 Krystallklassen u. Symmetricoperationen. (Proc. Amer. Acad. of 
Arts and Sciences 61. 161—203. Stanford, Univ.) E n s z l in .

Paul F. Kerr, Die Bedeutung der Spannungsslrukłur im  Quarz von Ducktown, 
Tennessee. Die Spannungsstruktur des Quarzes wird auf seine Instabilitat zuriiek- 
gefiihrt, welehe er bei einer vorhergehenden Beliandlung dureh Erhitzen auf liohe 
Tempp. erlitten hat. (Amer. Mineralogist 11. 206— 09. Columbia, Univ.) E n s z l in .

A. N. Winchell, Die chemische Zusammenselzung des Tetraedril-Tennanlitsyatems. 
Die yorhandenen Analysen werden geordnet u. yersucht, dieselben unter eine einheit- 
liche Grundformel zu bringen. Dabei wurde gefunden, daB dieselben sehr mangel- 
haft auf die von W h e r r y  u . F o s h a g  aufgestellte Formel CuI10(Zn, Fe, Cu)2Sb4Si3 
passen. Besser ist die Erklarungswcise yon PRIOR u. SPENCER, nach denen dem 
Tetraedrit die Zus. Cu6Sb2S6 mit oder ohne geringe Beimengungen von (Zn, Fe)6Sb2S9 
zukommt. (Amer. Mineralogist 11. 181— 85. Wisconsin, Univ.) E n s z l i n .

G. Cesaro, Uber die einigen vesuvischenMineralien zukommendenFormeln. T)eiChon-
b - c - 2 d  c_ 2 d_ 4 a  + 2 b - c - 2 i l

drodit hat die summar. Formel Mg “ (MgF)“ (MgOH) ° SiO 
worin a  die Menge S i0 2, b R "0, c F  u. d H 20  bedeuten. Dureh Umrechnung alter 
Analysen.kommt Vf. zu dem SchluB, daB Chondrodit kein Orthosilicat sein kann. 
Ahnliche Formeln kónnen auch fiir die anderen Glieder der Humitgruppe, Humit 
u. Clinohumit aufgestellt werden. Nephelin kann sowolil ais Diorthosilicat wie auch 
ais Metasilicat betrachtet werden. (Buli. Acad. roy.Belgiąue, Classe des sciences [5]
12 . 350— 68.) E n s z l in .

Arthur Pfeiffenberger, Mineralien aus dem Simplonlunnel. Krystallograph. 
Behandlung der im Simplontunnel gefundenen Mineralien Quarz, Anatas, Rutil, 
Eisenglanz, Turmalin, Titanit, Dolomit, Chlorit, Calcit, Orthoklas, Gips, Ccelestin, 
Zinkblende, Magnetkies u. Pyxit. (Beitr. z. Krystallographie u. Mineralogie 3. 61 
bis 83. Heidelberg.) E n s z l in .

Gustav Flink, Langban und seine Mineralien. Aufzahlung der Minerahen yon 
Langban. Vorherrschend sind dort die Elemente Mn, Pb, Ba, As u. Sb in den selteneren 
Mineralien, u. zwar kommt Pb in seiner Hauptmcnge gediegen vor u. As u. Sb treten in 
ilirer niedrigen Oxydationsstufe auf. P  fehlt yollkommen in der Lagerstatte. (Amer. 
Mineralogist 11. 195— 99. Alvsjo, Schwcden.) E n s z l in .

E. Ernst, Die optischen Eigenscliaften des Andesins von Bodenmais. Der Andesin 
von Bodenmais hat die Zus. 28,80% Anorthit u. 4,56% Kalifeldspat u. die D. 2,666 
i  0,003. Der Achsenwinkel 2 V betriigt 87,2° ^  0,6°. Die Lichtbrechung fiir die 
D-Linie ist a  =  1,5445 ±  0,0002, /3 =  1,5486 ±  0,0001 u. y  =  1,5520 ±  0,0002. 
(Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. 1926. Nr. 5. 3—21.) E n s z l in .
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Jasper L. Stuckey, CMoritoid aus dem Deep Jiivergebieł, North Carolina. Der 
Chloritoid kommt in dem Pyrophilłit, besonders in der Womble Mine, vor. Er ist 
dunkelgriin, hat die D. 3,45 u. die Lichtbrecluing /? =  1,728 0,005. Seine Zus.
ist S i0 2 29,28, A120 3 37,98, Fe20 3 2,32, FeO 21,97, MgO 1,28, CaO Spur, H 20  6,04, 
T i0 2 0,86, MnO 0,29. Seine Entstehung verdankt er lieiBen Lsgg. bei mittleren Tempp. 
u. Drucken. (Amer. Mineralogist 11. 186—88.) E n s z l in .

J. W. H. Adam, Covellin von Alghero in  Sardinien. Krystallograph. Besolireibung 
des Covellins, weloher sehr schone Schichtlinien bildet. (Boitr. z. Krystallographie 
u. Mineralogie 3. 1—59. Heidelberg.) ENSZLIN.

Charles Palache und H. E. Vassar, Eine Bemerkung uber Cyanotrichit. Der 
Qyanotrichit von der Grand view Mine, Grand Canyon, Arizona ist stark pleoehroit. u. 
hat die Lichtbrcehung a =  1,588, /? =  1,655 u. y  — 1,617. E r  hat die Zus. 4CuO- 
A120 3-S 0 3-8H20 . (Amer. Mineralogist 11. 213— 14. Harvard-Univ.) E n s z l in .

A. de Klerk, Ubet Eisenspat. Nachpriifung der Wachstumsform des Eisenspats, 
von dem viele Formen ais unsicher beseitigt werden muBten. Vers., die durch Waehs- 
tumsakzessorien hcrvorgerufenen Anderungen der Form zu erklaren. (Beitr. z.
Krystallographie u. Mineralogie 3. 85— 103. Heidelberg.) ENSZLIN.

Tom. Barth, Die Struktur von synłhełischem, metamiktem und rekrystallisiertem 
Fergusonit. Metamikter isotroper Fergusonit rekrystallisiert beim Erhitzen zu regellos 
orientierten Krystalliten, welche wieder ein Rontgendiagramm geben. Die Linien des- 
selben sind um so intensiver, jo hoher die Erhitzung ging. Kiinstlicher Fergusonit kann 
durch Zusammenschmelzen aquivalenter Mengen Y 20 3 u. N b20 6 bezw. Ta20 5 im 
Acetylen-Sauerstoffgeblase dargestellt werden. Fergusonit (Y N b04 u. Y T a04) krystal- 
lisiert in einer der Raumgruppon Ot^ \  C.jjf, C4h3 oder C ,^ . Das Fundamentalgitter 
ist r t- Die t-etragonalen Prismen enthalten 8 Moll. u. ihre Dimensionen sind: Fergu
sonit a0 =  7,74 A, c0 =  11,31 A, c/a =  1,46, kiinstl. YNbO,, a0 =  7,76 A, c0 =  11,32 A, 
c/a =  1,46 u. kiinstl. Y T a04 a0 =  7,75 A, c0 =  11,41 A, c/a =  1,47. Der Struktur des 
Scheelits liegt das Raumgitter / Y  zugrunde. Die Gruppe ist C4he. Die Grundzelle ent- 
halt 4 Moll. u. hat die Dimensionen a0 =  5,26 A, c0 =  11,41 A, c/a =  2,17, wahrend 
D ic k in s o n  u. Y e g a e d  a0 =  7,44 A u. c0 =  11,35 A angeben. (Norsk Geologisk Tids- 
skrift 9. 23— 36. Sep.) E n s z lin .

Tom. Barth, Die Struktur des Rism-its. (Vgl. yorst. Ref.) Ris&iit krystallisiert 
wie Fergusonit tetragonal. Er ist braun. Alle untersuchten Stiicke waren isotrop u. 
mrrden erst nach dem Gliihen anisotrop. Nach der Pulvermethode hat er die Parameter 
a0 =  7,78 A, c0 =  11,41, c/a =  1,467. Die D. ist 4,678. E r  krystallisiert auch in einer 
fiir Fergusonit angegebenen Raumgruppe. 8 Moll. RI1INbO,1 sind in einer Raumzelle, 
wobei ein Teil durch Rn2T i0 4 u. durch Rm4(T i04)3 ersetzt ist. Das MolekularverhaItnis 
dieser 3 Komponenten ist 0,288, 0,108 u. 0,048. (Norsk Geologisk Tidsskrift 9. 37— 39. 
Sep. Oslo, Univ.) ENSZLIN.

Tom. Barth, Die krystallographische Beziehung zwischen Helvin und Sodalit. 
(Vgl. vorst. Reff.) Hefoin u. Sodalit haben eino sehr iihnliche Struktur u. zwar haben 
die Atome kub. Anordnung. Die Kantenlange des Elemcntarwiirfels betrilgt fiir Helvin 
8,19-10- 8 em mit 2 Moll. u. fur Sodalit 8,85-10-8 cm mit cbenfalls zwei Moll. Die 
Raumgruppe des ersteren ist T id u. die des letzteren wahrscheinlich auch, doch sind 
fiir ihn noeh andere Raumgruppen moglich. Sie krystallisieren beide in der hemi- 
morph., hemiedr., hexakistetraedr. Klasse. Die Sclireibweise der Formel des Helvins 
3(M nBeSi04)-MnS hat keine strukturtheoret. Realitiit. (Norsk Geologisk Tidsskrift 9. 
40— 42. Sep.) E n s z l in .

L. H. Bauer und C. Palache, Hyalophan von Franklin Furnace, New Jersey. 
Der Bariumfeldspat ist dunkelrot u. kommt zusammen mit Magnesiumbiotit u. gelbem 
Granat vor. Seine D. betragt 2,90, seine Hartę 6 u. seine Lichtbreehung /3 etwa 1,54. 
Werden die Yerunreinigungen (Hancockit, Bementit u. etwas Sehwerspat) abgereehnet,
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so hat er die Zus. 49,51 SiO,, 25,48 A120 3, 9,98 lv20 , 3,56 Na20  u. 11,47 BaO. (Amer. 
Mineralogist 11. 172— 74.) E n s z l in .

F. K. Drescher, Uber zonaren Pyromorphit und Mimelesił von Tsumeb. Dio 
hexagonalen Saulchen zeigen deutlieh Zonarstruktur. Eine spektrometr. Analyse er- 
gab fur den Pyromorphit einen erhebliohen P- u. einen hohen As-Gehalt. Bemerkens- 
wert sind die Verunreinigungen von Cu u. Nb. Das Minerał entspricht einem Pyro
morphit-Kampylit. Der sehalige Bau macbte eine Unters. der Htillc u. des Kerns er- 
forderlieh. Diese ergab fur den Kern Kampylit u. fiir die Hulle einen As-baltigen 
Pyromorphit. Auf den Pyromorphitsaulen sitzen Mimetesilkrystdllchen ais Fort- 
wachsungen auf der Basis auf. Diese zeigen einen geringen P- u. einen hohen As-Gehalt, 
auBerdem wurden wiederum Nb u. Bi-Linien entdeckt. Die D .20 betragt 7,186, die 
Hartę 3,5. Das Ganze ist eingewachsen in einer limonit. Matrix. Die einzelnen Zonen 
sind durch dunne Eisenoxydhautchen getrcnnt. Die Krystalle des Mimetesits sind 
trotz der isomorphen Beimengung von P 20 5 durch gesetzmaBige Anordnung u. gegen- 
seitige Obcrlagerung kleinster Teilelemente opt. einachsig. (Zentralblatt f. Min. u. 
Geol. Abt. A. 1926. 257— 70. Darmstadt, Teehn. Hochschule.) E n s z l in .

Wilbur G. Foye, Das Vorkommen von Thulit in  Haddam, Connecticut. Thulit 
kommt neben (juarz, Biotit, Oligoklas im Middletown Gneiss fest verwachsen mit 
Epidot vor. (Amer. Mineralogist 11. 210— 13. Middletown, Conn. Univ.) E n s z l in .

John T. Lonsdale, Salpeter und Natronsalpeter von Brewster Country, Texas. 
Die Nitrate wurden in der Nahe einer starken Quelle in einem Trachytgestein ais 
Fullmaterial von Adern gefunden. Sie sind zum Teil schnceweiB, zum Teil braunlich 
oder graulich. Eine Analyse ergab 36,29 K N 0 3 u. 36,35 N aN 03 mit Spuren von 
NaCl, CaCl2, Na2S 0 4 u. CaS04. Mkr. lassen sich beido Mineralien sehr leicht unter- 
scheiden. N aN 03 hat die Lichtbrechung w  =  1,585 ^  0,005 u. K N 0 3 hat y  — 1,500
i  0,005. (Amer. Mineralogist 11. 189— 90. Texas, Univ.) E n s z l in .

Basil Prescott, Die den Verdrangimqslagerstalien der Provinz Mexiko zuyrunde- 
liegenden Gesetze. I. u. II. Geolog. Beschreibung der Lagerstatten von Chihuahua. 
(Engin. Mining Journ. 122. 246— 53. 289— 96.) E n s z l in .

Martin Henglein, Die Blei-Zinkerzlagerstdtle von Bleibach im  Elztal Ifiadischer 
Schwarzwald). Geschichte, Petrographie sowie Einzelheiten uber Gangausfiillungen 
u. Entstehung der Gangmineralien einiger seit 1921 wieder aufgeschlossener Erz- 
gange im Schwarzwald. (Festschrift 100-jiihr. Besteh. Techn. Hochschule zu Karls
ruhe 1925. 513— 21. Sep.) S ie b e r t . J

Alois Kanka, Vorkommen und Gewinnung der feuerfesten Tone und Schiefertone 
im Bezirk Mdhrisch-Trubau, Nordmahren, Tschechoslowakei. (Vgl. S. 180.) Besprochen 
werden besonders Lagerung u. Gewinnung an Hand der Gebirgsprofile u. der Analysen. 
(Mont. Rundsch. 18. 431— 32. 463— 68. 489— 96.) S a l m a n g .

Luigi Parlati, Der Kalkluff von Vignale Mon/errato. Die exakto Analyse er- 
wies den Kalktuff ais einen Sand, Feldspat u. Tonerde haltigen Kalkstein mit 
rund 40°/o CaO, der sich zu Bauzwecken eignet. (Notiziario Chimico-Industriale 1. 
216— 17. Asti.) G r im m e .

William Drunun Johnston jr., Markasiieinschlusse in  FlufSspat aus den Central 
Kentucky. Baryt-Fluorit-Calcit-Adem. D ie Markasiteinschliisse sind zum Teil sehr 
sehon orientiert. Sie stellen einen Beweis dar, daB die Baryt-Fluorit-Calcit-Adern 
bei niedriger Temp. entstanden sind. Jedenfalls sind die analogen Lager im siidlichen 
Illinois, welche Pyriteinschlusse im FluBspat haben, anderer Entstehung ais diese. 
(Amer. Mineralogist 11. 174— 80. Cincinnati, Uniy.) E n s z l in .

A. Lacroix, Die krystallinen Dumoitierit- und Lazulitschiefer. Auf der Hochebene 
bei Ankofa, Madagaskar, wurden krystalline Schiefer u. Quarzite teils mit unregel- 
maBig yerteilten, teils in Banderii angeordnetem Dumortierit gefunden. Meist ist 
derselbe blau u. fast schwarz, selten violettrosa. Ais Begleiter des Dumortierits t iit t
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sehr haufig Lazulit v on himmelblauer Farbo auf, welcher wiederum zusammen mit 
Disthen vorkommt. (C. r. d. 1'Acad. des science3 183 . 405—08.) E n s z l in .

Clarence S. Ross, E in Colorado Lamprophyr Verił T yp . Der Lamprophyr besteht 
aus glasigem Verit, fein krystallinem Verit, grobkórnigem Analcim-Syenit u. Natrium- 
Byenit. Besehreibung des Mineralbestands derselben u. ilirer vermutlichen Entstehung. 
(Amer. Journ. Science, S il l im a n  [5] 1 2 . 217— 29. Washington, U. S. Geol. 
Survey.) E n s z l in .

J. A. Warren, Die Wirkung des Salziuassers auf Bentonit. Bentonit ist ein wasser- 
lialtiges Al-Silicat u. besitzt eine starko Wasseraufnahmefiihigkeit, wobei die Substanz 
rasch zu einor dicken, pastenfOrmigen, emulsionsartigen M. anschwillt. Scliwierig- 
keiten liat man im Bohrbetrieb in den Rocky Mountain mit diesem Gestein wegen 
des oben erwiihnten Anschwellens beim ZuflieCen von W. Die angestellten Verss. 
zoigen, daB schon eine 2,5%ig. NaCl-Lsg. diese Erscheinung aufhebt. (Mining and 
Metali 7. 349.) WiLKE.

Francis E. Daniels, Das in  den Wassern von Pennsylvanien vorkommende Jod. 
Die in Frage kommenden Wasser, in der Hauptsache Oberflachenwasser, enthalten
0,1— 6,0m g/cbm (!) J 2. Bei der zur Feststellung solclier minimalen Mengen be- 
nutzten Methodo dampft man 100 1 auf 100 ccm ein, setzt das Jod in Freiheit, schiittelt 
es m it CS2 aus u. bestimmt seine Mengo colorimetrisch. (Journ. Amer. Water Works 
Assoc, 1 6 . 227—36. Harrisburg, Staatl. Gesundhoitsamt von Pennsylvanien.) S p l.

Edward A. Birge und Chancey Juday, Der Gehalt des Wassers von Binnenseen 
an organischen Stoffen. Vff. geben die Ergebnisse einor systemat. Unters. des W. ver- 
sehiedenor amerikan. Binnenseen. Ein Vcrgleich mit Seowasser zeigt, daB im SiiB- 
wasser weit mehr organ. Stoffo u. weit weniger anorgan. Salzo yorhanden sind. (Proc. 
National Acad. Sc. Washington 12. 515— 19. Wisconsin, Geol. and Nat. History 
Survey.) L e s z YNSKI.

A. Lacroix, Die geschmolzenen Aderchen in  den Meteoriten und ihre Analogie 
m it den „Pseudotachyliten“ unter Druck geratener irdischer Oebiete. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 1 82 . 1581— 84.) E n s z l in .

Peter Tschirwinsky, Beitrag zur Deutung der mittleren chemischen und mine- 
ralogischen Zusammensetzung der Steinmeteorite. Das Pseudoelement Chondrium. Die 
mittlere chem. Zus. der Steinmeteorite betragt in Gewichtsprozenten 18,39 Si, 1,39 Al 
24,27 Fe, 13,53 Mg, 1,65 Ca, 0,17 K, 0,60 Na, 0,01 Ti, 0,14 Mn, 0,06 C, 0,02 Sn, 1,98 S
0,06 P, 0,27 Cr, 1,32 Ni, 0,05 Co, 35,69 O. Hieraus berechnet sich fiir das Pseudo
element Chondrium, welches seinen Namen von den Chondriten lierleitet, aus denen 
die meisten Steinmeteorite bestehen, zu 24,36, was bei den echten Elementen ziemlich 
genau dem Mg (24,36) entsprechen wurde. Die mineralog. Zus. eines Chondrit ist nach 
P r io r  01ivin 44%, Bronzit 30%, Oligoklas 10%> Nickeleisen 9%, Troilit 6% u. Chromit 
1%. Vf. kami diese Zahlen im wesentliehen bestatigen. (Zentralblatt f. Miner. u. Geol. 
Abt. A. 19 2 6 . 246— 56. Nowotscherkassk, Donsches Polytechnikum.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
Stefan Goldschmidt, U ber einige theorełische Fragen der organischen Chemie. 

Vf. definiert die grundlegenden Begriffe der Affinitat u. Affinitatsbeanspruchung u. 
bespricht zusammenfassend die Bezieliungen zwischen der Polaritat der an einer Bindung 
beteiligten Atomo u. der GroBe der Affinitat, die Arbeiten tiber Valenzbeanspruchung, 
den elektr. Charakter der Valenz, sowie das Thiele-Wernersche Prinzip u. die Schwierig- 
keiten, dio die Entdeckung der Pentaarylathyle u. Triarylhydrazyle fiir dessen An- 
wendung brachte. (Fcstschrift 100-jahr. Bestehen Teclin. Hoohsehule zu Karlsruhe 
1 9 2 5 . 482— 89. Sep.) S ie b e r t .
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J. F. Thorpe, Die Ziele der organischen Chemie. Es wird auf Mangel auf den 
Gebieten der Biochemie, Elementaranalyse, Pflanzen-, Petroleum- u. Farbstoffchemie 
hingewiesen. VI. auBert seine Wiinscho ii ber speziell zu leistende Arbeiten. Besonders 
bemangelt er das iibermaBige Anschwellen der chem. Literatur u. wiinscht die meist 
umfangreiche Einleitung zugunsten einer kurzeń Zusammenfassung am SchluB der 
Arbeit abgeschafft zu sehen. (Chemistry and Ind. 45. G21— 2G.) H a r m s .

Ad. Grim, Nachłrag zur Milleilung uber die Synthese der Wach.se. (Vgl. Ztsckr. f. 
angew. Ch. 39. 421; C. 1926. I. 3217.) Die Wachsalkohole lassen sich mit 80— 90%  
Ausbeute erhalten, wenn bei der Hydrierung der hochmol. Ketone Metallgemische 
oder andere Metallkatalysatoren ais Ni verwendet werden. — Zur Analyse sind dio 
beschriebenen Verbb. mit CuO zu mischen u. im 0 2-Strom zu verbrennen, da anderen- 
falls 0,5 bis iiber 1% Athylen unverbrannt entweicht. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 
1037. Schreekcnstein.) H a r m s .

Masao Hirai, Schmelzpunlctskunen der Systeme Chlorwasserstoff-Alhyldlher und 
Chlorwasserstoff-Aceton. In Nachprufimg derVerss. voi\M a a s s  u. M c I n t OSH (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 35. 537 [1913]) fand Vf. fiir das System HCl-A. nur e i n e  Verb., 
namlich (HC1)2(C4H i0O) mit dem F. — 87,3°. Die Verb. von HC1 mit Aceton hatte 
die Zus. (HC1)(C3H60 ) mit dem F. —79,0°. Wenn der HCl-Gehalt 60% ubersteigt, 
wird die Misekung in der Kalte glasig, so daB sich der F. nicht bestimmen lieB. —  
Zur Best. werden ca. 1,5 ccm A. in einer kleinen Glaskugel gewogen, mit einem mit 
trockenem HCl-Gas gefiillten Behiilter verbunden u. mit fi. Luft gekiiklt. Die Menge
des kondensierten HC1 kann aus der Druek- u. Vol.-Abnahme roh geschatzt werden. 
In einem nicht versilberten DewargefiiB, das mit PAe. gefiillt u. durch eintropfende 
fl. Luft gekuhlt wird, wird der F. durch 3 Sericn Kupfer-Konstantan-Thermoelemente, 
die neben der hormet. verschlossenen Kugel angebracht sind, bestimmt. Der HCl- 
Gehalt der Mischung wird nach Zertrummern der Kugel in W. titrimetr. gefunden. 
(Buli. Chem. Soc. Japan 1. 123—25. Tokio, Univ.) H a r m s .

H. J. Backer und H. W. Mook, Die optisclie Spaltun/j von Chlorbromessigsaure. 
Nach der friiheren Methode (Koninkl. Akad. van Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en 
Natk. Afd. 34. 86; C. 1926. I. 392) wurde Chlorbromessigsaure mittels Brucin oder 
in besserer Ausbeute mit Chinin in die opt.-akt. Isomeren gespalten. Die gróBte fiir 
die D-Linie gemessene Drehung war + 8° fiir die freie Saure u. — 8° fiir das NH4-Salz. 
Die Neigung zur Racemisierung ist nicht allzu groB, nach %-std. Erhitzen auf dem 
Wasserbad war die alkal. Lsg. zur Hiilfte racemisiert. (Koninld. Akad. van Wetenseh. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 737— 38. Groningen, Univ.) B e h r l e .

Otto Diels, t)ber das Kohlensuboxyd. Vf. gibt eine Obersicht iiber B. u. Rkk. 
des C30 2 mit Literaturangaben u. verbreitet sich uber die Griinde, dio dem Kohlen- 
suboxyd mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit die Struktur des Kohlenstoff- 
dicarbonyls, O : C : C : C : O, zusprechen. Nach Verss. mit Hansen geben die tertiaren 
Aminę Pyridin , Chinolin, Isochinolin, die Homologen dieser Basen u. eine Reihe von 
Alkaloiden in geeigneten indifferenten Losungsmm. Additionsprodd. mit C30 2 in 
verschiedenem Verhaltnis u. von verschiedenem Verh. —  Nach Verss. mit Dohse 
reagieren die Oxime m it C30 2 folgendermaBen:

O : C : C : C : O +  2 (R)aC : NOH =  H 2C(CO • O • N : CR2)2.
(Ztschr. f. angew. Ch. 39. 1025— 28. Kiel.) H a r m s .

S. Basterfield und L. Evelyn Paynter, Studien iiber Urethane. I. Mono- und 
Dicarbathoxygua?udine: Dicarbdthozyathylisohamstoff. Dicarbathozyguanidin, H N : C- 
(NHCOOC2H5)2. Darst. durch Behandeln einer alkoh. Lsg. von Guanidin mit Athyl- 
cldorcarbonat. WeiBo kleine Nadeln aus A., F. 165°. Ausbeute etwa 30%. In Dosen 
von 0 ,8 g einem Kaninchen von 1 ,3 kg Gewicht intravenos injiziert, relativ inert; 
Temp.-Abfall von nahezu 1° in 1% Stdn. Bei der Darst. entstehen ais Nebenprodd. 
Carbonyldiurethan u. Guanidinhydrochlorid. — Monocarbathoxyguanidin, NH 2-C-
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(: NH)NHCOOC2H5. Durch Erlńtzen der Dicarbathoxyverb. mit alkoh. NH 3 auf 100° 
wahrend 5 Stdn. Ausbeute 80%; F. 120°; F. des Hydrats 99°. 0,6 g in W. gab bei 
langsamer intravenoser Injektion beim Kaninehen von 2,8 kg Gewieht eine zentrale De- 
pression. Die Rcktaltcmp. fiel in 1 Stde. um nahezu 3°. —  Dicarbathozyatliylisohamstoff, 
C2H;;OOC-N:C(OC2H'5)-NHCOOC2II5. Darst. aus dem Ag-Salz des Carbonyldiurethans 
u .  Athyljodid. In Dosen y o i i  0,35 g pro kg bei suboutaner Injektion von kraftiger 
physiolog. Wrkg., die schon naeh 5 Minuten begann u. innerhalb 20 zu tiefer Depression 
m it vollst)indiger Muskelerschlaffung fiihrte. — CarbonyldiurelJutn. Erhalten aus 
Phosgen u. Urethan in  Bzl.-Pyridinlsg. Ausbeuto 85%. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
48. 2176— 79. Saskatoon, Canada, Univ.) K in d sC H E R .

Bror Holmberg und Sven Pyk, tJber Tribromkreosol. Das ais Ausgangsmaterial 
benótigte Kreosol wurde aus den bei ca. 210— 220° sd. Fraktionen des Nadel- u. Laub- 
holzteeres, sowie synthet. aus Vanillm gewonnen, indem letzteres acetyliert u. durch 
P 20 6 in Aceioxymethoxybenzalchlorid, C10H 10O3Cl2, F. 37— 39°, iibergefuhrt wurde, 
das zu Kreosol reduziert wurde. Alle Praparate liefem bei der Bromierung in Eg. 
Tribromkreosol, C8H 70 2Br3, aus Bzl. -f- PAe. in weiBen Nadeln, F. 156— 157°; daraus 
durch Acetylierung: Acełyllribromkreosol, CJ0H 9O3Br3, aus A. in flachen Prismen oder 
Tafeln, F. 88— 89°; — durch Methylierung mit (CH3)2S 0 4: Tribromhomoieratrol, 
CsH(J0 2Br3, aus A. Nadeln, F. 91— 92°, auch aus methylierten Phenolfraktionen des 
Nadelholzteers durch Bromierung erhaltlich. — Benzoyllribromkreosol, Cj0H9O3Br3, 
m it Benzoylchlorid; aus A. Tafeln, F. 94—95°. Beim Bromieren von Benzoylkreosol 
entsteht eine Substanz vom F. 81— 82°, vielleiclit ein Dibromkreosoldcriv. — Be- 
handelt man Teer- oder synthet. Kreosol in Eg. mit einer geringeren Br-Menge, so 
resultiert 3,5- (bezw. 2,6-) Dibromkreosol, CgH^02Br2, aus A. Prismen, F. 99—100°. 
Durch Benzoylierung: Benzoyldibromkreosol, C15H la0 3Br2, aus A. Prismen, F. 136 
bis 137°. — Bei der weiteren Bromierung des Dibromkresols entsteht cino Verb. 
CaH 70 2Br3, aus Eg., F. 167— 169°, die sich unvollstandig mit brauner Farbę in NaOH  
lost. Essigsaure fallt daraus eine roluminose, braungelbe, amorphe M. (Svensk 
Kem. Tidskr. 38. 213— 21. Stockholm, Techn. Hochsch.) W . WOLFF.

Ernest L. Jackson, Die Addition von Methylhypóbromit und Melhylhypochlorid 
an beslimmłe Aihylenderivale. Fruher'(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1727; C. 1924.
II. 1184) war gezeigt worden, daB Lsgg. von Athylenderiw. in 85%ig. Methylalkohol 
bei 0° mit Brom reagieren, wobei das gebildete Melhylhypobromit an die ungesatt. 
Verbb. addiert wird. Es wurde angenommen, daB die Rk. folgendermaBen yerlauft: 

Br2 +  CH3OH CH3OBr +  HBr;
> C  =  C <  +  CH3OBr — >- > C(OCH3) ■ CBr<

Es war demnach nicht zu erwarten, daB die Ggw. von W. fiir die Addition des Methyl- 
hypobromits erforderlich ist u. trotzdem wurde beobachtet, daB die Rk. mit 90%ig. 
oder starkerem Methylalkohol sehr langsam yerlauft. Eine eingehendere Unters. 
ergab jedoeh, daB, wahrend die Rk. mit Lsgg. von Zimtsaure bei 0° in absol. Methyl
alkohol nicht durchfuhrbar ist, sie doeh bei Raumtemp. oder beim Kp. des Methyl- 
alkohols auch in Abwesenheit von W. verlauft. Verss., Methylhypobromit an Malein- 
saure u. (3-Bromstyrol zu addieren, schlugen fehl. Die Addition von HBrO mittels 
der Rk. von Bromwasser mit Athylenderiw. ist durch die Unloslichkeit vieler un
gesatt. Verbb. m it hohem Mol.-Gew. in W. begrenzt. Diese Schwierigkeit kann durch 
Anwendung von Methylalkohol-W.-Gemischen (z. B. 50%ig. Methylalkohol) teilweise 
behoben werden. So reagiert Zimtsaure mit Brom in Lsg. bei 0° unter B. etrwa gleicher 
Mengen c/_-Brom-fi-oxyphe)iylpropionsdure u. cr.-Brom-fi-methoxyphenylpropumsdure. In  
kleinen Mengen entsteht dabei das Dibromid der Zimtsaure. Analog verlaufen die Rkk., 
wenn ein Chlorstrom in eine schwach bcwegte Lsg. der ungesatt. Verbb. in Slethyl- 
alkohol bei Zimmertemp. oder bei ca. 50° eingeleitet wird. Fernerhin reagiert Chlor 
rasch mit Zimtsaure, die in einem Gemisch von CC14 u. Methylalkohol gel. ist. Dem-
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gegenuber schlugen Verss. der Addition von Methylhypojodit durch Behandcln der 
Lsgg. von Zimtsaure oder Anethol in Methylalkohol mit Jod fehl.

Y e r s u c h e :  I. Addition von Methylhypobromit. Benzalacetophenon liefert bei 
der Behandlung seiner Lsgg. in absol. Methylalkohol mit Bromdampf bei 25— 30° 
u.-Brom-f]-methoxy-{}-phenylpropiophenon (23%; F. 75— 76°) u. Benzalacetophenon- 
dibromid (5%). Bei 65° verliiuft die Rk. rascher u. volIstandigcr. — Zimtsaure reagiert 
mit Brom unter den gleichen Becłingungen bei 0— 5° auBerordcntlich langsam, so daB 
die Verss. abgebrochcn wurden. Beim Kp. des Methylalkohols (65°) wurden immer 
noch Terschiedenc S td n . gebraueht, um dic Rk. zu vervollstandigen. Es w u rd en  34%  
Metkyl-y.-brom-fi-melhoxyphenylpropionat (F. 65— 67°) u. 30% des Methylesters des 
Zimtsauredibromids erhalten. Dic erstere von beiden Verbb. gab bei der Hydrolyse 
mit 0,5-n. NaOH bei ca. 90° rj.-Brom-fi-melhoxyphenylpropionsaure. vom F. 182— 183°. 
Wurde eine Lsg. von Zimtsaure in 50%ig. Methylalkohol bei 0— 5° mit Bromdampf 
gesatt., so wurden a.-Brom-fi-oxyphenylpropionsdure (F. 124— 124,5°) u. a.-Brom-fi- 
melhoxyphenylpropionsaure (F. 182— 183°) erhalten. — Zimtsauremethylester liefert 
in absol. Methylalkohol bei der Rk. mit Brom bei Zimmertemp. den Methylester des 
Zimtsauredibromids (F. 115— 116°) u. a.-Brom-fł-methoxyphenylpropionsauremethylester 
(F. 66—67°), der bei der Hydrolyse das hochschm. Isomcre der a -Brom-f$-methoxy- 
phenylprojńonsaure vom F. 182— 183° gibt. — Stilben in absol. Methylalkohol absorbiert 
bei 40—50° rasch Brom, u. die Rk. ist naeh 2 Stdn. beendet. Wahrend der Rk. scheidet 
sich Stilbendibromid (F. 237°) aus, dessen Mengc bei Beendigung der Rk. 19% betragt. 
AuBerdem entstehen 64% v.,f!-Diphenyl-c/.-brom-fi-methoxydthan (F. 115— 116°), das 
aber bei der Analyse etwas zu hohe Werte an Mcthoxyl u. einen etwas zu geringen 
Bromgelialt gab. —  Addition von Methylhypocldorit. Benzalacetophenon in absol. 
Methylalkohol liefert beim Einleitcn von Chlor bei Zimmertemp. etwa 56% des Chlor- 
methoxyderivats des Benzalacetophenons in farblosen Nadeln vom F. 69—70°. Bei 
einem Vers. wurde d an eb en  eine kleine Menge einer Verb. vom F. 98— 99° erhalten. —  
Zimtsaure gibt unter den gleichen Bedingungen bei 20—30° etwa 55% des M ethyl
esters der a.-Chlor-f}-methoxyphenylpropionsaure in farblosen Krystallen vom F. 54— 55°. 
Daneben entstehen kleine Mengen der entsprechenden Saure vom F. 163—164°, die 
auch bei der Hydrolyse des Methylesters erhalten wurde. DaB c/.-G'hlor-[)-methoxy- 
phenylpropionsaure vorliegt, ergab sich dadurch, daB die gleiche Verb. aus a.-Acetoxy- 
mercvri-f]-inethoxyphenylpropionsdure u. Chlor erhalten wurde. Wurde Zimtsaure in 
einem Gemisch von Tetrachlorkohlenstoff (50 oder 75% ) u. Methylalkohol mit Chlor 
behandelt, so wurde bei der Hydrolyse des Rk.-Prod. ebenfalls <x-Chlor-/?-methoxy- 
phenylpropionsaure erhalten. — Zimtsauremethylester ergab bei gleicher Behandlung 
den Methylester vom F. 54— 55°, der bei der Hydrolyse a-Chlor-/J-methoxyphenyl- 
propionsaure vom F. 163— 164° lieferte. —  Stilben in absol. Methylalkohol bei 40— 60° 
mit Chlor behandelt gibt etwa 89% des Chlormethoxyderivats des Stilbens in farblosen 
Krystallen vom F. 96— 97° im Gemisch mit einem Stereoisomeren u. Stilbcndi chlor id. 
(Journ. Americ. Chem. Soe. 48 . 2166— 74. Cleveland [O.], Univ.) K in d s c h e k .

Henry Gilman und James E. Kirby, fi-Xenylhydroxylamin und seine TJm- 
lagerung. Arylhydroxylamine lagern sich besonders unter dem EinfluB von Mineral- 
sauren in Aminophenole um, indem die Oxygruppe naeh der p-Stellung u. in geringem 
Umfange auch naeh der o-Stellung wandert. E s erschien nun móglich, daB im fi-Di- 
phenylhydroxylamin, (C0H5-CcHjNHOH), die Oxygruppe naeh der p-Stellung der
2. Phenylgruppe unter B. von 4-Amino-4'-oxydiphenyl wandert. Diese Umlagerung 
tritt aber nieht ein, was im Gegensatz zu den Theorien von K a u f l e r  u . C a in  iiber 
die Konst. der Diphenylderiw. steht.

V e r s u c h e :  Werden 5 g p-Nitrodiphenyl in 250 ccm 95%ig. A. m it 30 ccm W.,
3 g NHjCl u. 5 g Zn-Staub yersetzt u. wird das gekiihlte Gemisch 30 Minuten geruhrt, 
so bildet sich beim Filtrieren des Rk.-Gemisches in ein gleiches Vol. W. ein weiBer Nd.
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Dieser lagert sieh aber beim Filtriercn rasch in p,p  -Azozybisdiplimyl, (C6H 5C6H 4- 
N =N O C 6H 4C6HE), vom F. 207,5° um. Wird das Rk.-Gemisch vor der Filtration mit 
Benzaldehyd rersetzt oder p-Nitrodiphenyl in Ggw. von Benzaldehyd reduziert oder 
/?-Xenylhydroxylamin mit Benzaldehyd lcondensiert, so bildet sieh cn-Phenyl-N-xenyl-

(C H C H N —CHC H ) 
nitron, 6 5 8 6 5 ’ ais gelbe Verb. vom F. 174—175. Wurde dieses Nitron

mit verd. Mineralsauren hydrolysiert, der abgespaltene Benzaldehyd dureh Wasser- 
dampfdest. entfernt u. zur Herbeifiihrung der Hydroxylaminumlagćrung etwas starkere 
Saure zum Ruckstand zugefiigt, so wurde kein 4-Amino-4'-oxydiphenyl erhalten. 
Unter gleiehen Bedingungen liefert cc-Phenyl-N-phenylnitron p-Aminophenol. SchlieB- 
lieh konnte (5-Xenylhydroxylamin (Diphenylhydroxylamin) erhaltcn werden, wenn das 
Rk.-Gemisch vor der Red. des p-Nitrodiphenyls in 15 cem Eg. filtriert u. die nićht 
ganz klare Lsg. nun erst in die oben angegebene Menge W. filtriert wurde. So entstelit 
ein schwachgelber Nd. vom F. 158° unter Zers., 11. in A., Aceton, A. u. Eg., 1. in Bzl. 
Die Verb. gibt die fiir Hydroxylamine charaktcrist. Rkk. mit Fehlingscher Lsg. u. 
ammoniakal. Ag-Nitrat u. bildet mit Benzaldehyd das bereits genannte Nitron. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 48. 2190—93. Ames, Jowa State College.) K in d s c h e r .

W . R . Om dorff und A. C. Purdy, m-Kresolsulfonphłhalein, 3,6-Dimethylsulfon- 
fluoran und einige ihrer Derimte. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 981; C. 1926. 
I. 3469.) Bei der Kondensation von m-Kresol mit o-Sulfobenzoesuureanhydrid sind
2 intermediare Sauren (I u. II) theoret. moglich, die bei weiterer Kondensation mit 
m-Kresol die Verbb. III, IV u. V liefern kónnen. m-Kresolsulfonphłhalein (III), in 
dem die Hydroxy)gruppen in Parastellung zum Methan-C-Atom sitzen, wurde erhalten, 
wenn die Kondensation bei 105— 110° durchgefiihrt wurde. Dimethylsnlfonfluoran (IV), 
das Anhydrid der Diorthoverb., entstand obcrhalb 135°. D ie Ortho-para-Verb. (V) 
konnte nicht erhalten werden. III liefert bei der Natronschmelze 5-Oxy-l-mełhyl-2- 
benzoesaure, IV hingegen 3-0:cy-l-methyl-l-benzoesaure. III ist eine starkgefarbto Verb„ 
was auf chinoide Struktur hindeutet. Es reagiert in tautomeren Formen, so daB farb- 
Iose lactoide u. farbige cliinoide D criw . erhalten werden konnen. Das rote m-Kresol- 
sulfonphthalein lóst sieh infolge der B. des Carbinols u. kleiner Mengen des chinoiden 
Hydrats in W. mit gelber Farbę. Beim Erhitzen wird die Lsg. orangerot; ebenso farbt 
sieh die gelbe Lsg. auf Zusatz starlcer Sauren rot, infolge der Umwandlung von Carbinol 
in das chinoide Hydrat, das unter I l20-Abspaltung die chinoiden Salze bildet. Alkal. 
Lsgg. von III sind purpurn. Tetra brom-m - h-esolph thalein wurde in der farblosen 
lactoiden Form erhalten, gab aber ein gcfiirbtes Hydrat ehinoider Struktur. IV ist 
eine gefiirbte Verb. Seine Farbo u. seine neutrale Rk. deuten auf ein inneres Oxonium- 
oder Carboniumsalz liin. Es absorbiert nicht N H 3, liefert aber mit HC1 ein gefiirbtes 
Hydrochlorid (VI) mit orthochinoider Struktur. In konz. H 2S 0 4 gibt IV fluorescierende 
Lsgg. Beim Kochen seiner wss. Lsgg. mit Zn-Staub entsteht das Zn-Salz der Dimethyl- 
hydrosulfofluoransaure (VII) in ldeinen farblosen Nadeln. Beim Broinieren liefert IV 
ein stark gefarbtes Dibromderiv., wobei die sauren Eigenschaften der Verb. ansteigen, 
so daB die Dibromverb. N H 3 absorbiert u. eine bestśindige Triammoniumverb. liefert. 
Die Stellung der Bromatome im Mol. wurde nicht ermittelt.

V e r s u c h e :  m-Kresolsuljonphthalein, C21H 180 5S (III). Darst. dureh Erhitzen 
von m-Kresol mit o-Sidfobenzoesaureanhydrid in Ggw. von ZnCl2 auf 105— 108° oder 
mit o-Sulfobenzoesaurechlorid in Ggw. von ZnCl2 auf 105—110°; Ausbeute 15 bezw. 20%. 
Lufttrockene Proben enthalten etwa 1% H 20 . Reines III krystallisiert mit gruner 
Oberflachenfarbe u. gibt beim Zerkleinern ein rotes Pulver. Hat keinen bestimmten F. 
Zers.-Punkt 250—300°. L. in W., Methylalkokol, A. u. Eg., unl. in Bzl., A., Chlf., 
CC14, Athylacetat u. PAe., 1. in Anilin mit roter Farbę, die beim Erhitzen der Lsg. in 
griin umschlagt. — NH ^Salz. III absorbiert 3 Moll. NH3, von denen es beim Stehen
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I  CaH3f-O H (2')
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im Exsikkator uber konz. H 2S 0 4 2 Moll. verliert u. in cin bestandiges Sak, C21H180 5S -f- 
1NH3 libergeht. — Ba-Salz, C42H 34O10S2Ba +  2A. Krystallisiert nieht. Dunkelrotes 
Prod., das beim Troeknen bei 135° die 2 A. verliert. —  Diacelat. Beim Kochen von III 
mit Essigsaureanliydrid. Farblose Nadeln aus A., F. 172— 173°, 1. in A., Eg. u. Bzl., 
unl. in W. u. PAe. —  Dibenzoat. Durch Erhitzen von III mit Benzoylcblorid. Farblose 
Nadeln aus A., F. 208— 209°, 1. in  Bzl., wl. in A., unl. in W. u. PAe. — Dimethylather, 
a) farblose Form. Beim Kochen von III mit Methylalkohol. Farblose Krystalle. Wird 
beim Erhitzen rot u. schm. bei 164— 165°, 1. in Methylalkohol mit roter Farbę, Bzl., 
A. u. A., \vl. in W. In Aceton lost er sich farblos, die Lsg. wird aber auf Zusatz von 
1 Tropfen W. rot. Hydrolysiert beim Kochen mit W. u. verd. Sauren; gegen Alkalien 
ganz bestiindig. Absorbiert nieht N H 3. Aus der Muttcrlaugo des farblosen Dimethyl- 
athers krystallisiert der Monomelhylather in roten Krystallen vom F. 176— 178°. b) Far- 
bige Form. Beim Erhitzen der farblosen Form auf 170— 172° im C 02-Strom. Liefert 
mit NH 3 ein bestandiges MonoammoniumSulz. —  Teirabrom-m-kresolsulfonphtJialein, 
C21H 140 5Br4S. Dureh Bromieren von III in Eg. Farblose Krystalle aus Bzl. u. Eg. 
F. 218— 219°, 1. in Athylacetat, A. u.- A., wl. in Bzl. u. Eg., swl. in W. Sehr empfindlich 
gegen Alkalien. Liefert ein amorphes rotes Hydrat, C21H140 5Br4S -f- 7H 20 , das bei 
etwa 90° orange, bei etwa 190° farblos wird u. bei 218— 219° schm. —  Diacelat des Tetra- 
brom-m-kresolsulfonphthaleins. Farblose Nadeln aus Athylacetat, F. 235— 236°, 1. in 
Bzl., Athylacetat u. Eg., wl. in A., unl. in W. — Dibenzoat des Tetrabrom-m-kresolsidfon- 
phthaleins. Farblose Krystalle aus A., F. 205— 206°, 1. in A. u. A., wl. in Bzl. u. Athyl
acetat, unl. in W. —  N H t -Salz des Tetrabrom-p-kresolsulfonpMhaleins. Das Sulfon- 
phthalein absorbiert 4 Moll. NH3, von denen es beim Stehen im Exsikkator uber konz. 
H 2S 0 4 2—3 Moll. verliert u. in ein stark gefarbtes, bestandiges Ammoniumsalz C21H140 5- 
Br4S 1—2NH 3 ubergeht. — 3,6-Dimethylsulfonfluoran, C2lH 10O4S (IV). Darst. durch 
Erhitzen eines Gemischs von m-Kresol u. o-Sulfobenzoesaureanhydrid ohne Konden- 
sationsmittel auf 145°. Flachę, orangegefiirbte Bliittchen aus W. oder 50°/oig. Methanol 
bezw. kleine gelborange Nadeln aus W. Zers.-Punkt 280—290°, 1. in W., Methanol 
u. Chlf., wl. in A. u. Aceton, unl. in Bzl., A., Athylacetat u. CC14. Gibt in W. eine 
bernsteinfarbige Lsg., die sich beim Erhitzen oder Ansauern nieht yerandert. Unl. 
in 10%ig. N a2C 03-Lsg., 1. in k. 5%'g- NaOH mit blauer Farbę. Beim Erhitzen mit 
Anilin rotę Lsg. —  Hydroclilorid (VI). Bei Einw. von trockenem HC1 auf IV. — Zn-Salz 
des Red.-Prod. von IV (VII). Beim Kochen von IV in W. mit Zn-Staub. L. in h. W . 
u. A., wl. in k. W. Oxydiert sich nieht beim Durchleiten von O durch die kochende alkoh.
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Lsg. Wird im direkten Sonnenlicht tiefgelb. Beim Erhitzen mit verd. H 2S 0 4 im C 02- 
Strom auf dem Wasserbad entstelit IV. —- Dibrom-3,6-dimethylsulfonfluoran, C21H14- 
0 4Br2S. Durch Bromieren von IV in Eg. Krystalle, 1. in h. Eg., A., Methanol u. W., 
wl. in Clilf., unl. in Bzl. Schwarzt sich bei ca. 200°, schm. aber nicht bis 300°. Gibt 
m it k., konz. H 2S 0 4 eine gelbo Lsg. mit grunlieher Fluoresccnz. Absorbiert NH 3 u. 
gibt beim Stehen im Exsikkator uber H 2S 0 4 eine bestandige Verb. C21H 140 4Br2S +  3NH 3 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2212— 21.) K in d s c h e r .

W .R . Orndorfi und C .H. Johnson, 3-Oxytetrachlorfluoran und 3,4-Dioxyłetrachlor- 
fluoran w id  einige ihrer Derivale. (Vgl. vorst. Referat.) o-OxybenzoyltetracMor-o-benzoe- 
sdure kondensiert sich mit Resorem u. Pyrogallol zu 3-OxytelraMorfluwan  (I) u. 3,4-Di- 
ozytetraclilorfluoran (II). Beide Vcrbb. sind farblos u. haben somit lactoido Struktur, 
ihre Salze hingegen sind gefarbt u. somit chinoid (III, IV, V). I gibt ein Monoacetat 
u. Monobenzoat, die farblos sind. II  gibt ein farbloses Diacetat, Dibenzoat u. Mono- 
benzoat. Ebenso ist 2,4-Dibrom-3-oxytelrachlorfl-uoran (VI) u. sein Monoacetat farb
los, dagegen sind die Salze von VI farbig. II  liefert cin farbloses Monobromderiv. (VTI), 
dessen Diacctat farblos, dessen Salze aber gefarbt sind. D ie Verbb. I  u. II, sowie ihre 
Brom deriw. rcagieren also in tautomeren Formen. Bei der Red. liefert I  3-Oxytetra- 
cMorhydrofluoransdure (VIII), eine farblose Verb., die sich in Alkali farblos lost u. ein 
farbloses Monoacetat liefert. Keines dieser unsymmetr. Phthaleine gibt in alkal. Lsg. 
Fluorescenz.

C0C14<  > 0  CaCl4<  > 0
co c> °  4 d 4COONa

9 C6ci4<  >0
C6Cl4COONa CO

V III
c

C0C14COOH

V e r a u c h e. 3-Oxytelraclilorfluoran, C20HaO4Cl4 (I). Durch 24-stdg. Erhitzen 
eines Gemischs von 50 g o-Oxyhenzoylldrachlor-o-be,nzoesaura u. 30 g Resorcin in 150 ccm 
Acetylentetrachlorid u. in Ggw. von 35 g SnCl4 auf 120— 125°. Ausbeute ca. 75%. 
Farblose, kurze, dicke Nadeln, F. oberhalb 300°, wl. in CS2, A., PAe. u. Eg., 1. in A. 
u. Methanol (bei Ggw. von W. mit gelber Farbę), Chlf., Athylacetat, Aceton u. Bzl.,
1. in verd. wss. Alkali mit orangeroter Farbę. Die Verb. ist farblos in verd. Sauren bia 
Ph  =  5,6, bei p h  =  6,0 hingegen deutlieh gelb. —  Monoacetat von I  durch Erhitzen von 
I m it Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat. Farblose Schuppen aus was. Aceton, F. 198 
bis 200°, 1. in  Aceton, Bzl., A., Methanol u. A. — Monobenzoat von I. Durch Erhitzen 
von I  mit Benzoylchlorid. Kornige Substanz, F. 248— 249°, 1. in Bzl., Aceton, A. u. 
A. —  Mono-NHę-Salz, C20H,O4Cl4-NH4. Aus I u. konz. Ammoniak, glitzernde, rot- 
braune Schuppen aus A., F. 277— 280° unter Zers., 1. in A., Methanol, Bzl. u. Aceton. —  
Mono-Na-Salz, C20H 7O4Cl4N a (III). Aus I u. Na-Athylat. Orangerote Krystalle aus
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A., F. oberhalb 300°. — Ba-Salz. Orangorote Krystalle aus Bzl. -f- Methanol, Zers.- 
Punkt ca. 300°. — 2,4-Dibrom-3-oxytetrachlorfluoran, C20H6O4Cl4Br2 (YI). Durch 
Bromieren von I in Eg. Krystalle aus Bzl., F. oberhalb 300°, 1. in Bzl. u. Aceton, wl. 
in A. u. Eg., unl. in W., 1. in konz. H 2S 0 4 mit orangener Farbę. Bildet beim Kocken 
mit Na-Athylat kein Na-Salz. — Monoacetat, C20H5O4Cl4Br2(COCH3). Aus VI durch 
Kocken mit Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat. Krystalle aus Bzl. +  Methanol, die 
etwas mehr ais 1 Mol. Bzl. enthalten u. bei 290—292° schmelzen. LI. in Aceton u. Bzl.,
1. in Eg., A. u. A. — 3-Oxytetrachlorhydrofluorajisaure, C20H 10O.,Cl4 (VIII). Aus I durch 
Erhitzen mit Zn-Staub in Eg., F. 257—258°, 1. in A., Aceton, A. u. Bzl. L. in verd. 
Alkalien mit kellgelber Farbę; die Lsg. oxydiert sich aber rasck. Beim Acetylieren 
liefert VIII ein Monoacetat vom F. 187— 188°, das in Bzl., Aceton, A., A. u. was. Alkalien
1. ist. — 3,4-Dioxytetrachlorfluoran, C20HsO5C14 (II), Darst. entsprechend I; Ausbeute 
ca. 65°/0. Schwach gefarbte Krystalle aus Bzl., F. oberhalb 300°. L. in verd. Alkali 
mit tiefblauer Farbę, in konz. H 2S 0 4 mit tiefroter Farbę, in verd. Sauren bis ph 4,8 
farblos, von pn 5,2—8,8 blaBrot, bei pn 9,2 deutlich blau. — Diacetat von II. Kleine 
Schuppen, F. 215—220° unter Zers., 1. in Aceton, Bzl., A., A. u. Methanol. —  D i- 
benzoat von II. Farblose Krystalle aus Bzl., dio J/z Mol. Bzl. enthalten, F. 140° bezw. 
220°, 1. in den gewohnlichen organ. Lósungsmm. — Monóbenzoat von II. Farblose 
Krystalle aus Bzl., F. 238— 240°, 1. in den gewohnlichen organ. Lósungsmm. — Mono- 
Na-Salz (IV). Aus II in A. durch ICochen mit Na-Acetat. Braune Krystalle aus A ., 
F. oberhalb 300°, wl. in W.; bei Ggw. von wenig N H 3 oder Alkali in W. 1. mit blauer 
Farbę. — Di-Na-Salz (V). Aus II in A. durch Kochen nut Na. Graubraune Krystalle 
aus A., F. oberhalb 300°, 1. in verd. Lsgg. yon N II3 oder Alkali mit blauer Farbę. —  
Monóbromderw. (VII). Durch Bromieren yon II in Eg. Krystalle aus Bzl., F. ober
halb 300°, 1. in konz. H:S 0 4 mit rotor Farbę, in yerd. Alkali mit tiefblauer Farbę. 
Bis Ph 3,2 farblos, von 3,6— 8 blaBrot, von pfl 8,8 blau. L. in Bzl., Aceton u. A ., 
wl. in Eg., unl. in W. — Diacetat von VII. Aus Bzl. Krystalle mit */2 Mol. Bzl., 
F. 268— 270° unter Zers., 1. in Aceton, Bzl., A., Eg. u. A. — Im N H 3-Strom nekmen
I, II, VI u. VII N H 3 auf, den sie aber wicder bei 130° yollstandig yerliercn. Die Ab- 
sorption ist bei VI u. VII groBer ais bei I u. II. (Journ. Americ. Chem. Soe. 48. 2221 
bis 2230. Ithaka [N. Y .], Univ.) K in d s c h e r .

W . Ipatjew  und A. Petrow , tfber die Hydrolyse von Salzen aromatischer Sulfon- 
sduren bei holien Temperatur/en und DrucJcen. Beim Durchleiten von Wasserdampf 
durch ein Gemisch von aromat. Sulfonsauren u. Natronlaugo konkurrieren 2 R kk.: 
Spaltung zu KW-stoff -f- Sulfat bezw. zu Phenol -j- Sulfit. Durch die bei erhóhter 
Temp. erfolgendc Steigerung der hydrolysierenden Eigenschaften des W. gelingt die 
yollstandige Zers. sulfonsaurcr Salze bei Einw. yon W. a 11 e i n, am besten bei Ggw. 
yon A120 3 ais Katalysator. Die Rk. verlauft in 2 Phasen: Primar findet — gefórdert 
durch das A120 3 — Hydrolyse zu Metallhydroxyd -f- freier Sulfonsaure statt, welch 
letztere dann erst zu KW-stoff (bezw. Phenol usw.) -|- Schwefelsaurc zerfallt. Dio 
Tempp. schwanken zwischen 200 u. 480°; die Temp.-Diffcrenzen sind fiir eine „fraktio- 
nierto Hydrolysc“ sehr geeignet, u. es konnte sogar eine Temp.-Differenz fiir den Beginn 
der Zers. yerschiedener stellungsisomerer Verbb. beobachtot werden. Der Eintritt der 
Hydrolyse erfolgt bei Tempp., die sowohl fur eine Rcihe von Sulfonsauren unter Bei- 
behaltung desselben Metalls wie auch fiir dieselbe Sulfonsaure unter Anwendung yer
schiedener Metalle verschieden sind. Analog mit der Zers. der freien Sulfonsauren 
unter Atmospharendruck wird die Hydrolysierungstemp. durch Einfuhrung von OH- 
U. N H 2-Gruppen erniedrigt, durch saurc Gruppen erhoht. Bei halogensubstituierten 
Sulfonsauren erfolgt Austausck des Halogens gegen Hydroxyl, durch das Vorhanden- 
sein der Sulfongruppe gunstig beeinfluflt. —  Die Verss. wurden im eisernen Rohr des 
Ipatjewschen Hochdruckapp. ausgefiihrt; doch muBtc bei der Unters. des phenolsulfon- 
sauren Cu ein Glasrohr eingefulirt werden u. bei den Yerss. mit chlor- u. brombenzol-
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sulfonsaurem Na Ca(OII)2 zur Aufnahme der sich abscheidenden HC1 zugesetzt werden. 
Die Isolierung der Rk.-Prodd. erfolgte nach den ubliehen Methoden. Untersucht wurde 
die Hydrolyse von Salzen der Phenol-p- u. o-suljonsaure, Kresol-o- u. p-sulfonsaure, 
Benzolsulfonsaure, Toluolsulfonsdure, Xylolsulfomaure, Benzol-m-disulfonsdure, Naph- 
ihalin-fi-sulfonstiure, Naphthol-(l)-svlfonsdure-(4), Naphthionsdure, Sulfanilsaure, Chlor- 
benzolsulfonsaure, BrombenzolsiiIfonsdure u. des Chlorbenzols. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
59. 1737—41. Leningrad, Chem. Inst. d. Akad. d. Wissensch.) W. WOLFF.

J. Tróger und R . Schaefer, Uber Halogen- und Nitroderivate von Benzol- und 
Tóluolazonaphthylamin, ihre festen Diazoniumsalze und Versuche der Uberfiihrung 
der letzteren in  die enlsprechenden Hydrazinsulfosduren. Beim Diazotieren des p-Chlor- 
benzolazo - a-naphthylamins laCt sich ein festes krystallin. Diazoniumsalz gewinnen, 
aus dem dann Chlorbenzolazo-a-naphthylhydrazinsulfosaure erhalten werden kann. 
In dieser Arbeit werden weitere Yertreter solcher fester Diazoniumsalze aus gemischten 
halogen- bezw. nitrosubstituierten Aminoazokórpern liergestellt u. der EinfluG des 
Substituenten auf die Bestandigkeit zu bestimmen versucht. Die Diazosulfonate der 
Salze werden weiterhin zu Hydrazinderiw. zu reduzieren versucht, was durch 
SnCl2 bei einiger Vorsicht gclingt; z. T. ist es moglich, das Diazoniumsalz direkt durch 
S 0 2 in die entsprechende Hydrazinsulfosaure zu verwandeln.

V e r s u c li e. Beim EinflieCenlassen der aus einem substituierten primaren 
Amin bereiteten Diazoniumsalzlsgg. in eine alkoh. a-Naphthylaminlsg. bei 45— 50° 
(diazotiertes o- u. m-Bromanilin bei 35°), in der festes Na-Acetat suspcndiert ist, 
scheiden sich feste, rot- bis schwarzbraune Amidoazokorper ab, dio aus A. gereinigt 
werden. o- u. m-Chlorbenzolazo-a.-naphthylamin, C16H 12N 3C1, F. 129° bezw. F. 116°. 
Chlorhydrat der m-Verb., C16H 12N 3C1-HC1, aus Aceton rotviolette Nadeln. —  p-Chlor- 
benzolazo-ce.-naphthylumin. — o-, m- u. p-Brombenzolazo-a.-naphthylamin, C16H 12N 3Br,
o-Verb., rotbraune Prismen, F . 117°; m-Verb., goldgelbe Nadeln, F. 103°; p-Verb., 
F. 199°. — o-, m- u. p-Nitrobenzolazo-(x.-naphlhylamin, C10H12N 4O2, o-: aus Aceton, 
griine Bliittchen, F. 170— 171°; m-: aus A., hellrote Nadeln, F. 179— 180°; p-: aus A., 
blauviolette Nadelehen, F. 248°. —  6-Metkyl-4-nilrobenzolazo-a.-naphthylamin,
Ci7H u N 40 2, aus A. dunkelrote Blattchen, F. 198°; Chlorhydrat, C17Hh N 40 2• HC1, aus
A. schwarzviolette Nadeln. —  2-Methyl-3-nitrobenzolazo-</.-naphthylamin, C17H14N 40 2, 
aus A. hellrote Nadeln, F. 202°.—  Z-Methyl-5-nitróbenzolazo-a.-naphthylamin, C17H 14N 40 2, 
aus Aceton rotbraune Nadelehen, F. 186°. —  2-Methyl-6-nUrobenzolazo-v.-naphthyl- 
amin, C17H 14N 40 2, rotbraune Nadeln, F. 162°. — Zur Diazotierung werden die rohen 
Basen mit HC1 verrieben, die bereclinete Nitritmenge hinzugegeben, erst bei gewohnlicher 
Temp., dann bei 45° (bezw. 35°, s. o.) geschiittelt, bis Farbumschlag nach Dunkelrot- 
braun die erfolgte Diazotierung anzeigt. Man filtricrt rasch ab u. erhalt aus dem Filtrat 
dio Krystalle des Diazoniumsalzes. —  o- u. m-Chlorbenzolazo-u.-naphthalindiazonium- 
chlorid, CWII10N 4CI2, o-: aus W. braungelbe Nadeln, zersetzt sich mit der Zeit; m-: 
braungelbe Nadeln. —  m-Chlorbenzolazo-c/.-naphthylazoresorcin, C22H 15N 4C102, amorphe 
M. — m-Chlorbenzólazo-v.-naphthylazo-fi-naphthol, C26H17N 4C10, yiolettbraun, verliert 
beim Aufbewahren N. —  p-Chlorbenzolazo-OL-naphthalindiazoniumclilorid, C18H 10N 4C12, 
zersetzliche Verb. —  o-, m- u. p-Brombenzolazo-a-naphlhalindiazoniumchlorid, C16H10- 
N 4BrCl; o -: aus W. braune Nadeln, zcrsetzlich bei langerem Liegen; m -: aus W. braime 
Nadeln, schwarzt sich rasch unter Zers. beim Vers. der Reinigung durch Ausfallen 
aus seiner Lsg. in A.; p-: aus W. kirschrotc Blattchen, zersetzlich. —  p-Brombenzol- 
azo-OL-naphthylazoresorcin, C22HI5N 4B r02) carminrote, amorphe M. — p-Brombenzol- 
azo-a.-naphthylazo-fj-naphthol, C26Hł7N 4BrO, violette amorphe M. —  o-, m- u. p-Nilro- 
benzolazo-r/.-naphlhalindiazoniumchlorid, C16H i0N 5O2C1, o-: aus W. hellbraune Nadeln 
oder aus A. bei Zusatz von A., wobei ein zersetzlicheres Prod. entsteht; m-: durch 
Diazotieren bei 40°, aus W. braune Nadeln; p-: aus W. rotlichbraune Nadeln; alle 
Verbb. yerlieren N  beim Aufbewahren. —  2-Metliyl-3-nitrobenzolazo-y.-napldh.alin-
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diazoniumchlorid, CX7H 12N50 2C1, aus W. in blaugefarbten Niidelchen, die sich bald 
schwarzen, gibt N  ab. —  2-Mdhyl-4-nilrobenzolazo-c/.-naphtluilindiazoniumchlorid, 
C17H 12N50 2C1, aus W. gelbbraune Nadeln, gibt N  ab. —  2-Methyl-d-niirobenzolazo- 
y.-naphthylazoresorcin, C23H17N60 4, violette, amorphe M. — 2-Methyl-5-nitrobenzol- 
azo-rj.-naphthalindia7Mniumchlorid, C17H12N50 2C1, gelbbraune Nadeln, verliert N. —  
2-Methyl-6-nilrobenzolazo-cc-naphtlialvidiazoniumchlorid, C17H i2N50 2CI, aus W. gelb
braune Nadeln, die langsam N  abgeben. — m-CMorbenzolazo-a.-naphthalindiazosvlfo- 
saures Na, C1C6H4N 2 • C10H„N2SO3Na, aus soda-alkalischer N aH S0 3-Lsg. zuerst ais 
metastabiles blutrotes Salz, das beim Stehen in das dunkelrotbraune stabile Salz uber- 
geht. Aus W. goldgelbe Niidelchen. Daraus durch Red. mit SnCl2: m-Chlorbenzolazo- 
c/.-naphthalinhydrazinsidfosaure, C10H£3N 4ClSO3, amorph. (Zufallig gliickte es in einem 
Falle, durch Einleiten von S 0 2 in m-Chlorbenzolazo-a-naphthalindiazoniumchlorid 
die Saure zu erhalten.) Wird sie mit Salicylaldehyd in A. suspendiert u. mit HC1 er- 
warrnt, so entsteht ein Chlorhydrat, das durch NH 3 o-Oxybenziliden-m-chlorbe?izol- 
azo-a.-naphtlialinhydra.zon, C23H i7N 4OCl, gibt, F . 155— 157°. —  o-, m- u. p-Brombenzol- 
azo-v.-naphthalindiazosidfosaures Na, C16H 10O4BrSO3Na, aus W. in goldgelben Niidelchen. 
Aus der p-Verb. durch HC1: p-Brombcnzolazo->x-naphth(rfinhydrazinsulfosaurc, C16H13 ■ 
N4B rS03 (ebenfalls zufallig einmal mit S 0 2 erhalten, s. o.). Kondensation mit Salicyl- 
aldchyd: o-Oxybcnzyliden-p-brombenzolazo-ty.-iMphihalinhydrazon, C23H 17N 4OBr, wein- 
rote Bliittchen, aus A., F. 198°. —  p-Nitrobenzolazo-tx.-naphlhalindiazosidfosaures N a, 
C16H 10N5SO5Na, aus W. gelbe Nadelchen. — 2-Melhyl-i-n{lrobtnzolazo-a.-naplilhalin- 
liydrazinsidfosaure, C17H 15NES 0 5, durch Siittigen des entsprechenden Diazonium- 
chlorids mit S 0 2-Gas, wobei sich ein blaim olett bis schwarzer Nd. absehied. — 2-Methyl- 
ó-nilrobenzolazo-a.-naplithalindiazosulfosaures Na, C17H 12N6S 0 5Na, Nadelchen, daraus 
2-Melhyl-5-nilrobenzolazo-a.-naphtkalindiazosidfosaure, C17H 13N5S 0 6, amorph, mit SnCl2 
reduziert zur 2-Melhyl-5-nitrobcnzolazo-ty.-naphthalinhydrazinsulfosaure, CI4H15N5S 06, 
schwarz mit griinem Schimmer, welche mit Salicylaldehyd o-Oxybenzyliden-2-melhyl- 
ó-nitrobenzolazo-a.-naphthalinhydrazon, C^HjgNjO^ F. 165°, liefert. (Journ. f. prakt. 
Ch. [2] 113. 2G8— 92.) W. W o l f f .

J. Troger und st. Gero, Beitrage zur Kenntnis des 2-Amino-3-methoxybenzaldehyds. 
An diesem Aldehyde sollte die Brauchbarkeit der Friedliinderschen Chinolinsynthese 
ermittelt werden u. in den nach diesem Verf. gewonnenen Chmolinderiw. der Einflu0 
der o-standigen Gruppe gepruft werden, da sich diese Gruppo gemeinsam mit einem 
y?-stilndigen ( S 0 2R ) ais sterisch hindernd erwiesen hat. —  Aus m-Oxybenzaldehyd 
wird nach R i e c k e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 2347 [1889]) 2-Nitro-3-methoxybenz- 
aldehyd, aus diesem nach T r o g e r  u . DENKER (Journ. f. prakt. Ch. [2] 111. 207 [1925]) 
2-Amino-3-7nethoxybenzaldehyd (I) gewonnen. — o-Methoxychinaldin, Cu Hu ON, durch 
Erhitzen von I mit Aceton in A. unter Zusatz von wenig NaOH, aus Bzl., Prismen, 
F. 125° (wie D o e b n e r  u . v . M i l l e r ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 17. 1705 [1884]); Gold- 
salz, Cn Hn ON ■ HAuC14, braune Nadeln, Zers. bei 153°. — a.-Phenyl-o-me.thoxycliinolin, 
C16H13ON (II), durch Erwiirmen von I mit Acctophenon, A., wenig NaOH 1 Tag auf 
dem W.-Bad, Ausathern des uberschussigen Aeetophenons, rotes Ol, dessen Plalin- 
salz, (CjoHjNO^H^PtClj -{- 2 H 20 , aus alkoh. HC1 rotbraune Nadeln, Zers. bei 195 
bis 197°. — Py-Tetrahydro-a.-phenyl-o-methoxychinolin, C10H 17NO, 10-std. Erhitzen 
von II mit HC1 u. Sn, alkalisieren mit NaOH u. W.-Dampfdest., weifie Blattchen, 
F. 58°, liefert mit FeCl3 Rotfarbung, mit HCl ein Chlorhydrat, welches durch Ben- 
zoylierimg nach S c h o t t e n - B a u m a n n  eine Benzoylverb., C23H 21N 0 2, — ein Beweis 
fiir die im Pyridinkern erfolgte Hydrierung — gibt; aus A. in weiBen Nadeln, F. 104°.
— Beim Behandeln mit I von Bcnzylcyanid in A. bei -f- NaOH entsteht a.-Amino- 
f}-phenyl-o-methoxychinolin, CX6H 14N 20  (III), aus Eg. (Salzbildung), F. 222°; Chlor
hydrat, C16H 14N 20-HC1, weiBe rhomb. Saulen, Zers. bei 238°; Quecksilberchloridsalz, 
(C16H 14N 20 )2H 2HgCl4, aus alkoh. HCl, Nadeln, Zers. beim Erhitzen; Golddoppdsalz,
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C16H u N 20  • HAuClj, kirschrote Nadeln. — Aus III entsteht bei der Red. mit Sn u. 
HC1 unter Abspaltung der NH,-Gruppe Py-Tetraliydro-fł-phenyl-o-methozychinolin, 
weiGe Nadeln, F. 61°; dessen Chlorhydrat laBt sich benzoylieren zu N-Denzoyl-Py- 
letrahydro-fi-phenyl-o-mdhoxyćhinólin, C23H 2ł0 2N  (IV), aus A., weiBe Bliittchen, F. 100°. 
—• a.-Dibenzylami.no-(]-'phenyl-o-methoxy chinolin, C30H 20N 2O, aus III, Benzylchlorid 
u. Na-Athylat, Absaugen des NaCl, Ansiiuern mit HC1, Entfernen des uberschussigen 
Benzylchlorids mit A., Fallen durch Alkali, schwach gelbe Nadeln, F. 183°. Bei der 
Red. mit Sn u. HC1 spaltet sich Dibenzylamin (ais Chlorhydrat vom F. 253° charak- 
terisiert) ab, u. es entsteht IV. —  a-0xy-fi-phenyl-o-methoxychinolin, C16H 13N 0 2, ent
steht durch Erwarmen von H I in Eg. mit Na-Nitrit, aus Eg., briiunliche hexagonale 
Siiulen, F. 191°. — a.-Oxy-(i-cyan-o-met]ioxychinolin, Cu H8N 20 , Erhitzen von I mit 
uberschiissigem Cyanessigester unter Z u s a t z  v o n  e t w a s  P y ., gelbe Nadeln, Zera. 
bei 252— 253°; sehwierig mit Sn u. HC1 reduzicrbar: boi der W.-Dampfdest. erhalt 
man ein Destillat, das die fiir Tetraehinolinderiw. charakterist. Rotfarbung mit FeCl3 
gibt, dessen A.-Auszug diese Rk. nieht zeigt, dagegen beim Einleiten von HC1 u. Ein- 
dampfen nadelformige Krystalle zuriicklaBt. —  Mit NaOH verseift zur c/.-Oxy-o-meth- 
oxychinolin- fi-carbonsaure (o-Melhoxycarbostyril-()-carbonsaure, o-Me.lhoxy-a.-oxy-
chinolin-fl-carbonsdure), CnHjNO., (V), aus dem Na-Salz durch HC1, bis 295° kein F. 
zu beobachten; Ag-Salz, CnH 7N 0 4Ag2. — Bei der Kondonsation von I mit Barbitur- 
siiure entsteht o-Methoxy-2,4-diketo-l,2,3,4-tetrahydro-l,3-chinolindiazin, CI2H9N 30 3, 
ais rotę, geschmolzene M., aus Eg. in Nadeln, F. 273— 276°, 1. in Mineralsiiuren. Das 
beim Zusammengeben der Komponenten ausfallende Prod. stellt ein Praparat dar, 
bei dem der RingschluB zum Pyrimidinkern noeh niclit eingetreten ist; durch ver- 
schiedene Kondensationsmittel wird er zu erreichen gesucht: aus Eg., F. 276— 277°. 
Der basisclie Charakter des Chinidolkerns ist crloschen, die Verb. hat saure Eigen- 
seliaften: Mononalriumverb., CI2HsN 30 3Na, gelbeFlocken, \i.Mcmosilberverb., C12H8N 30 3Ag, 
gelbgriinliche Flocken, crkliirlich durch Tautomerio einer Carbonylgruppe. Mono- 
benzoyherb., C19H13N 30 4, aus A. weiBe Nadeln, F . 242— 243°. Erhitzen des Barbitur- 
siiurekondensationsprod. mit wss. NaOH im Rohr auf 200° (3 Stdn.) liefert neben 
C 02, NH 3 vermutlich V, die auch durch Kondensation von I mit Malonsaure (am besten 
unter Zusatz von Py) entsteht. Ihr Disilbersalz, CxlH 7N 0 4Ag2, amorphe, gelatinose M. 
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 113. 293— 308. Braunschweig, Techn. Hoehsch.) W. W o l f f .

Itizo Kasiwagi, Untersuchungen uber Derivate des Furfurols. II. Spelctrographische 
Untersuchungen einiger Furfurylketone. (I. vgl. S. 892.) Die Unters. wurde angestellt, 
um zu entscheiden, ob dem Furanring oder der Furfurylidengruppe I eine selektive 
Wrkg. zukommt. Das Masimum der Absorption findet sieh beim Furfurol (vgl. 

T — C = : C - C = C - C =  TT C H = C H — CH — C - C H = C H - C = 0
1 I------o -------1 11  1---------- O-----------1 1

G e t m a n n , Journ. Physical Chem. 28. 397; C. 1924. III. 1440) bei 270 / i ji ,  fast 
genau an derselben Stelle liegt es auch beim 1. Furylbutancm (266 /.i/i), 2. Furylpentamn  
(268), 3. Furfurylcampher (266) u. 4. Furylcarbinol (268 jU/J.). (Die Zahlen sind die 
arithmet. Mittel der extremsten Wellenlangen der Absorptionsbanden bei geringster 
Sehichtdicke). Die CO-Gruppe der Kctoue scheint also keinen EinfluB zu haben. 
Dieser tritt erst bei Vergleichung der minimalsten Schichtdicke, bei der Absorption 
eintritt, heryor. Sie betragt bei Vioooo'n - Lsgg. fiir 4. 20 000 mm, fiir Furfurol 20 mm, 
fiir 1. 900 mm, fiir 2. u. 3. je 700 mm. Bei den Furfurylketonen ist der EinfluB durch 
die, verglichen mit Furfurol, eingeschaltcten CH2-Gruppen, wieder geschwacht. Wird 
nun noeh eine weitere Doppelbindung in die absorbierenden Molekule zwischen der 
CO-Gruppe u. den Furankem eingeschaltet, so entsteht ein opt. sehr wirksames System
(II), das auch den bathoehromen EinfluB der CO-Gruppe zeigt. Furylbutenon: 
A =  314 f/ju, Schichtdicke (s. o.) 6 mm; Furylpentenon-. X =  311 fi[X [6 mm], Furyl- 
dimethylpenienon, C4H30  ■ CH =  CH • CO • C(CH3)2: }, =  314 jij.i [7 mm], Furfural-



1926. II. D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 2061

rC3H ,n
campher, C4H30  -CH =  C-------- CO] /  =  314 jifj, [8 mm]. Die ungesatt. Ketone ab-
sorbieren also etwa 100-mal stiirker ais die gesatt. Aus einer vergleichenden Tabelle 
geht ferner heryor, daB die Furangruppe auoh im ultravioletten Gebiete ausgesprochener 
batho- u. hyperehrom wirkt ais die Phenyl- u. Benzalgruppe (vgl. STOBBE u . H a e r t e l , 
L ie b ig s  Ann. 370. 99 [1909]). Die Konstanten der benutzten Verbb. waren: Furyl- 
butenon: K p .10 110— 114°, Furylpentenon: Kp .20 132— 135°, Furyldimethylpentenon: 
K p .35 145— 147°, Furfuralcampher, nach W o l f f , Ann. de Chimie [9] 20. 82; C. 1924.
II. 2363), K p .10 165— 180°, Difurylpentadienon (nach E r d m a n n , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 35. 1855 [1902]), F. 57,5— 58,5°, Furylbutanon: Kp .10 81°, Furylpentanon: 
Kp .10 88°, Furfurylcampher: Kp .10 165°, Furfuralkohol: Kp.ł5 73,5°. (Buli. Chem. Soc. 
Japan 1. 145—51. Yokohama, Tcchn, Hochsch.) H a r m s .

Ludwig Kalb, Franz Schweizer und Georg Schimpf, E in  neuer W eg zur Dar- 
stdlung der Indol-3-propionsaure. Durch Kuppeln von Diazobenzol mit Cyclopentanon-

2-earbonsaure-l-athylester u. Verseifen mit NaOH 
i j  1 rj-CIL • CIVCOOH entsteht das Phenylhydrazon der <x-Ketoadipinsdure,
*. 1 J, n O O R  TT* 140— 14.1° mis —  Afm inn.t.hulpM p.r.•COOH F. 140— 141° aus Essigester. —  Monodthylester,

N H Cu H1sOjN2, F. 120° aus Bzl. — Durch Kochen
mit 20°/oig. alkoh. H 2S 0 4 wird das Phenylhydrazon 

in den Diathylester der Indol-2-carbo)isdure-3-propionsdure (I) ubergefiihrt. F. 95°
aus verd. A. — Dicarbonsaure, C12Hn 0 4N, F. 194— 195° aus W. —  Durch C 02-Ab- 
spaltung geht die Dicarbonsaure ubsr in Indol-3-propionsdure, F. 134° aus W. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 59. 1858—60.) R a e c k e .

Ludwig Kalb, Franz Schweizer, Heinrich Zellner und Erich Berthold, Uber 
substituierte Indol-2-carbonsaure-3-propionsauren und einige jodierte Benzolderivate. 
Vff. kuppeln die Diazoniumsalze von p-Nitranilin, p-Jodanilin, 3,4,5-Trijodanilin  
u. 4-Amino-2,6-dijodanisol mit Cyclopentanon-2-carbonsdu.re-l-athylester. Die ent-
stehenden labilen Azoester wurden mit verd. NaOH zu den entsprechenden a-Keto- 
adipinsaurephenylhydrazonen aufgcspalten u. diese durch alkoh. H 2S 0 4 zu den Indol- 
2-carbonsaure-3-propionsaurederivv. kondensiert. Diese letzteren konnten im Gegen- 
satz zu der nicht substituierten Dicarbonsaure (vgl. vorst. Ref.) nieht decarboxyliert 
werden. — Im AnschluB hieran stellen Vff. einige Angaben iiber jodierte Benzolderiw. 
richtig.

V e r s u c h e. i '  - Nitrobenzolazo - 1 - cyclopenłanon - 2-carbonsdure - 1 - athylester, 
C14H 150 5N3, F. 50° aus 60°/oig- Methylalkohol, entsteht durch Kuppeln von diazotiertem 
p-Nitranilin mit Cyclopentanoncarbonsaureester. Gibt durch Kochen mit 30%ig- 
alkoh. H 2S 0 4 das p-Niłrophenylhydrazon des ix-Ketoadipin$auredi<Uhylesters, C18H 2l0 6N3. 
F. 163° aus A. —  5-Nitroindol-2-carbonsdure-3-propionsaure, C12H10O6N2, F. 268— 270° 
(Zers.) aus A .— Diathylester, F. 163° aus A. —  p-Jodphenylhydrazon der a -Keloadipin- 
saure, C12H130 4N 2J, F. 169° aus Essigester, entsteht durch Kuppeln von diazotiertem  
p-Jodanilin mit Cyclopentanoncarbonsaureester. —  5-Jodindol-2-carbonsdure-3-propion- 
saure, Ci2H 10O4N J, F. 252° (Zers.) aus verd. A. Entsteht aus dem p-Jodphenyl- 
hydrazon m it 20%ig. H 2S 0 4 u. Verseifen des Diathylesters oder durch Jodierung der 
Indol-2-carbonsaure-3-propionsaure. —  3' ,4' ,5'-Trijodbenzolazo-l-cyclopentanon-2-carbon- 
sdu.re-1-athylester, C14H 130 3N 2J3, F. 191° (Zers.) aus A., entsteht aus diazotiertem  
Trijodanilin u. Cyclopentanoncarbonsaureester. Gibt mit verd. NaOH das 3,4,5- 
Trijodphenylhydrazon der c/.-Ketoadipinsdure, C12H u 0 4N 2J3, F. 197° (Zers.) aus A. 
Beim Behandeln mit 30%ig. alkoh. H 2S 0 4 u. nachfolgendem Verseifen des óligen 
Esters mit alkoh. NaOH entsteht die 4,5,6-Trijodindol-2-carbonsdure-3-propionsdure, 
C12H80 4N J3, F. 248° (Zers.) aus A. — 3',5'-Dijod-4'-methoxybenzolazo-l-cyclopenłanon- 
2-carbonsaure-l-dthylester, C15H190 4N 2J 2, F. 173° aus A., aus diazotiertem 2,6-Dijod- 
4-aminoanisolchlorhydrat u. Cyclopentanoncarbonsaureester. Gibt mit 5°/0ig. NaOH

VIII. 2, 135
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das 3,5-Dijod-4-methoxyphenylhydrazon der a.-Ketoadipinsdure, C13H 140 5N 2J2, F. 192° 
(Zers.) aus verd. A. Daraus entsteht durch Kochen mit 30°/0ig. alkoh. H 2S 0 4 der 
Diathylester der 4,6-Dijod-5-methoxyindol-2-carbonsaure-3-j>ropionsaure, F. 163° aus A.
—  Dicarbonsaure, C13Hn 0 5N J 2, F. 236— 238° (Zers.) aus A. — 2,6-Dijod-p-nilranilin. 
aus p-Nitr anilin u. Chlorjod. Diazotierung u. Rk. mit K J  liefert 3,4,5-Trijod-l-nitro- 
benzol. Durch dessen Red. mit SnCl2 in Aceton entsteht 3,4,5-Trijodanilin, C6H 4N J3. 
F. 174,5° (Zers.) aus A.-Aceton. —  Trijodbenzóldiazoniumnilrat, gelbe Blattchen. —  
Diazoaminoverb. des Trijodanilins, Cj2H5N 3J6, F. 250° (Zers.) aus Nitrobenzol. — Bei 
der Jodierung von 2-Nitro-5-aminotoluol mit Chlorjod bildet sich 4-Jod-2-nitro-5- 
aminotóluol, C7II70 2N 2J, F. 177— 178° aus A., u. 4,6-Dijod-2-nilro-5-aminololuol, 
C7H 60 2N 2J2, F . 145— 146° aus A. Letzteres geht durch Diazotieren u. Rk. mit K J  
uber in 4,5,6-Trijod-2-nilrołoluol, C7H40 2N J3, F. 139,5° aus A. Durch Red. m it 
SnCl2 erhalt man daraus 4,5,6-Trijod-2-aminotóluol, C7H 6N J3, F. 132— 133° aus CC14. —  

■Acetylderw., C9H 8ONJ3> F. 269,5° aus A. —  Durch Oxydation von 2-Nitro-5-acet- 
aminotoluol crhaltene 2-Nitro-5-acetaminobenzoesaure wurde entacetyliert, mit Chlor
jod jodiert u. so die 4,6-Dijod-2-nilro-5-aminóbenzoesaure, C7H 40 4N 2J2, F. 276° aus 
verd. A., gewonnen. Daraus entsteht durch Diazotierung u. Rk. m it K J  die 4,5,6- 
Trijod-2-nitrobenzoesaure, C7H 20.,NJ3, F. 235° aus verd. A. —  2,6-Dijod-4-nitrophenol 
aus p-Nitrophenol u. J 2. Methylierung mit Dimethylsulfat gibt 2,6-Dijod-4-nitro- 
anisol, F. 134— 135° aus A. —  2,6-Dijod-4-aminoanisol, CjH,ONJ2, F. 100° aus verd.
A. —  Ghlorhydrat, F. 214° (Zers.). — Sulfat, F. 186— 187° (Zers.). — Acetylderw., 
F. 200°. — 2,6-Dijod-4-aminophenol aus Dijodnitrophenol. — Chlorhydrat, F. 218 
bis 220° (Zers.). —  Sulfat, F. 192— 193°. —  2,6-Dijod-l-chinon-4-diazid, C„H2ON2J2, 
liellbraune Krystalle, die beim Erhitzen vcrpuffen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 
1860— 70. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wissensch.) RAECKE.

Marston Taylor Bogert und Roger William Allen, Unter&uchungcn uber Thi- 
azole. X I. Synthe.se von 2-[p-Aminophenyl]-5-methylbenzthiazol und zugeJiórigen Ver- 
bindungen: Isomere des Dehydrothio-p-loluidins und des Chloramingełbs. (X. vgl. 
B o g e r t  u . Co r b it t , Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 768; C. 1926. I. 2586.) 
Ausgehend vom 3-Nitro-4-aminotoluol (I) stellen Vff. ein Isomeres des Dehydrothio- 
p-toluidins dar, m it der CH3-Gruppe in 5-Stellung, das 2-[p-Aminophenyl]-5-methyl-

benzthiazol (II); es zeigt in alkoh. Lsg., wie das Dehydrothio-p-toluidin selbst, violette 
Fluorescenz. Die Base wird mit H 2SOj in die Sulfonsaure ubergeflihrt u. das Na-Salz. 
mit Hypochlorit oxjrdiert. Es entsteht ein gelber, dem Chloramin-Gelb N N , Columbia- 
gelb oder Direkt-Echtgelb isomerer Farbstoff, der diesem in seinen physikal., chem.

toluol, F. 55°, in h. alkoh. Lsg. mit Na-Disulfid; aus Eg. gelbe Nadeln, F. 175,5°, 
Ausbeute 60%. —  Zn-Salz des 2-Amino-4-methylphenyhnercapians, C14H 10N 2S2Zn, durch 
Red. mit Zn-Staub in Eg. Ausbeute 97%. —  2-[p-Nilrophenyl]-5-melhylbenzthiazol, 
Ci4H 10O2N 2S, aus dem Zn-Salz u. p-Nitrobenzoylchlorid; aus A. hellgelbe Nadeln, 
F. 182,5°, Ausbeute 64%. —  2-[p-Ami7iophenyl]-5-methylbenzthiazol, aus verd. A . 
blafigelbe Nadeln, F . 218° (korr.), Ausbeute 80%. —  2-[p-Aminophenyl]-5-methyl- 
benzthiazólsulfonsaure, m it rauchender H 2S 0 4 (50% S 03) bei 40— 50°. D ie Lsg. in  
W. gibt mit Hypochlorit einen Farbstoff, der ais braunes Pulver ausgesalzen werden 
kann. Er ist 11. in W., unterscheidct sich vom Chloramingelb N N  durch die Stellung 
der Methylgruppe, die aber keinerlei EinfluB auf die farber. Eigenschaften ausiibt. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 532— 33. New York, Columbia-Univ.) S ie b e r t .

I >- II

u. farber. Eigenschaften vollkommen ahnlich ist.
Y e r s u c h e .  2-Nilro-4-methylphenyldisulfid, C14H 120 4N 2S2, aus 3-Nitro-4-jod-
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W . D iltliey  und R . W izinger, Piperidin ais Rearjens auf Chinone und Farbstoffe. 
Vff. nehmcn zur Erklarung der Tatsache, daB Spirodinaphthopyrane beim Erwarmen 
blaue Farbę annehmen, die beim Erkalten wieder verschwindet, ionide Dissoziation 
gemiiB Formulierung I an. Mit dem Auftreten der (dureh +  u. —  bezeichneten) 
heteropolaren, koordinativ ungesatt. C- u. O-Atomc ist das Auftreten der blauen 
Farbę yerbunden. Piperidin  verhindert das Auftreten der Fiirbung. Ein ahnliches 
Verh. gegen Piperidin zeigen folgende, bisher gleielifalls ais eliinoid formulierte Farb
stoffe: p- u. o-Oxypyryliumverbb. ( Violone), Para.fuch.sin, KrystalMolett, Malachilgrun, 
p-Aminotriphentjlmcthylperchlorat, Auramin, Benzaurin, Aurin, Phenolphthalein, Fluo- 
rescein, Eosin, Erythrosin, Rhodamin 3 B  extra, Rhodamin u. Methylenblau. Bei den 
meisten angefiihrten Verbb. stellt Zusatz von W. die ursprunglieho Farbę wieder her. 
Eigentliche Chinone wie z. B. Benzochinon oder Naphthochinon-1,2 zeigen dagegen 
einen starken bathochromen Effekt. Vff. formulieren dio dureh Piperidin bewirkte

CH—CHv^

gelbe Losung der Spirodinaphthopyrane nach II u. geben fiir den Dbergang vom
_ ___Pip. _ _________

Farbsalz zum farblosen Piperidinosalz das Schema: [R,C]X ^  [R,C-Pip]X.

(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59 . 1856— 58. Bonn, Univ.) R a e c k e .

J. Meisenheimer, Vber Pyridin-, Chinolin- und Isochinolin-N-oxyd. Analog 
dem Chinaldin (vgl. dazu M e is e n h e im e r  u . St o t z , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 
2335; C. 19 2 6 . I. 944) werden Pyridin , Chinolin u. Isochinolin dureh Benzopersaure 
in Benzol zu den entsprechenden N-Oxyden oxydiert. —  Chinolin-N-oxyd, C9H,ON, 
F. des Hydrats 62°. — Chlorliydrat, F. 131— 132° aus absol. A. —  Pihrat, F. 143° 
aus A. —  Isochinolin-N-oxyd, C9H 7ON, F. des Hydrats 98°, gibt bei der Red. wieder 
Isochinolin. — Chlorhydrat, F. 151— 152° aus absol. A. — Pihrat, F. 165° aus A. —  
Pyridin-N-oxyd, C5H5ON, F. 66— 68°, aus dem Chlorhydrat u. NH3, empfindlich 
gegen H 20 . — Chlorhydrat, F. 180— 181°. —  Pikrat, F. 179,5° aus A. — Aus dem 
Chinolinosydchlorhydrat entsteht mit SO X'l2 das 4-Chlorchinolinchlorhydrat. —  
4-Chlorchinolin, C9H„NC1, F. 31°. Die Konst. ais 4-Chlorverb. wurde dureh Vergleich 
der Eigenschaftcn der Salze mit denen der 3-Verb. sichergestellt. —  Au-Salz, F. 244°. — 
Pikrat, aus Essigester, F. 212— 213° unter Zers. — 2,4,6-Triphenylpyridin-N-oxyd, 
C23H 17OF, F. 184° aus 80%ig. A., reeht unbestandig, wird dureh Zn-Staub wieder 
zu Triphenylpyridin reduziert. —  Chlorhydrat, F. 171— 172° aus A. —  Pikrat, F. 189° 
aus Essigester. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59. 1848— 53. Tnbingen, Univ.) R a e c k e .

Gilbert T. Morgan und Arthur Edward Rawson, 4-Aihylcyclotelluropentan-
3,5-dion. Vff. geben m it gróBeren Mengen dio sohon von MORGAN u. D r e w  (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 1 . 922; C. 19 2 2 . III. 1257) ausgcfiihrte Darst. von 4-Aihyl-

cyclotelluropentan-3,5-dion (I) aus Acelylaceton,
H .C 2H5 H 'C sH6 bei der 42°/0 Ausbeuto erzielt wurden. Dio Athy-

0 : ,  : O 0 : f j j ) : 0  lierung des Na-Acetylacetons zu y-Athylacetyl-
H ,l JH2 HjL J h s aceton erfolgte mit der 6-fachen Gewichtamengo

Te Te • Cl. C2H5J  in einem Stahlautoklaven (140— 150°,
3 Stdn.). Mit IV* Mol. TeCl4 in Chlf. lieferte 

y-Athylaeetylaceton 4-Athylcydolelluripenlan-3,5-dion-l,l-dichlorid (II), Schwarzung 
bei 185— 190°. Red. mit 4J/ 2 Mol. K H S 0 3 fuhrte zu I, aus Bzl., F. 142°. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 44. T. 462— 63. 1925. Birmingham, Univ.) B e h r l e .

135*
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P. van Romburgh und H. W. Huyser, Bildung von Dihydrobenzimidazol■ und 
Tetrakydrochinoxalinderivaien durch Einwirkung von Essigsćitireanhydrid und Zink- 
chlorid auf Niłroderivate von 'AlkylanUinen. Die Einw. von Essigsaureanhydrid u. 
ZnCl2 auf N itroderiw. des Dimethylanilins gibt Acetylverbb., aus denen mit 10°/oig. 
KOH die Aeetylgruppe abgespalten werden kann unter B. von Verbb., die ein Mol. 
H 20  weniger enthaltcn ais die Ausgangsprodd. Es kommt ihnen die Konst. von Benz- 
imidazoldihydriden (vgl. I) zu, die sich durch die Synthese des aus 2,4-Dinitrodimethyl- 
anilin erhaltenen l-Methyl-5-nitro-2-oxobenzimidazoldihydrids-2,3 (I) durch Einw. von 
Phóigen auf 2-Amino-4-nitro-N-methylanilin beweisen lieB. — Die N itroderiw . von 
Diiithylanilin fiihren beim Behandeln mit Acetanhydrid u. ZnCI2 zu D eriw . des 
Chinoxalintetrahydrida-l,2,3,4 (vgl. II), dereń Konst. durch die Ldslichkoit in verd. 
Sauren u. B. von Nitrosoverbb. gegeben ist.

V e r s u c h e. Zur Ausfiihrung der folgenden ICondensationen nimmt man auf 
einen Teil'des Ausgangsprod. 0,5Teile ZnCl2 in 2 Teilen (CH3C 0)20 , kocht bei den 
Dinitroderiw. 4— 5 Stdn. unter RiickfluB, gieBt in W. u. krystallisiert das abgeschiedene 
Prod. aus Bzl. um. —  l-Methyl-3-acetyl-6-nilro-2-oxobenzimidazoldihydrid-2,3, C10H90 4N 0
(III), mit 3,6-Dinitro-N-dimethylanilin Nadeln aus Bzl., F. 185— 186°. — l-Methyl-6-

niłro - 2 - oxobenzimidazoldihy - 
drid-2,3, C8H 70 3N 3 (IV), aus
A. hellbraune Nadeln, F. 272° 
gibt eine K-Verb. —• Red. 
von III mit Fe u. HC1 liefert 
das HydrocMorid des 1-Me- 
thyl-6-amino-2-oxobenzimid-

I * . i ------->- i i — azoldihydrids-2,3, C8H9ON3,
° aN 'L  Jc!H2 < ---- -- O j N - L J - ^ J c H j  HC1 +  H 20 . — Einw. von

N'C.,H5 X -C JIj PC15 auf IV in POCl3 lieferte
l-Methyl-6-nUro-2-ćhlorbenz-

imidazol, C8H60 2N3C1. — l-Methyl-3-acetyl-5-nitro-2-oxobenzimidazoldihydrid-2,3, C10H9- 
0 4N 3 =  N 0 2-C6H3[N(CH3)'C 0'N (C 0C H 3)], mit 2,4-Dinitro-N-dimethylanilin, F . 175 
bis 176°. —  l-Methyl-5-nitro-2-oxobenzimidazoldihydrid-2,3, C8H ,0 3N 3 (I), F. 300°. —  
HydrocMorid des l-Methyl-5-ami?io-2-oxobenzimidazoldihydrids-2,3, C8H80 N 3,HCl-]-H20 ,
F. 320— 330°. — l-Mełhyl-5-nitro-2-cJilorbenzimidazol, C8H0O„N3Cl. —  T-Methyl-5,6- 
dmilro-3-oxobenzimidazoldihydrid-2,3, CgHoOjNj (V), mit 3,4,6-Trinitro-N-dimethyl- 
anilin (72 Stdn. Erhitzen), F. 294°. — Nitriercn von III mit k. H N 0 3 ergibt l-M elhyl-3- 
acetyl-5,6-dinitro-2-oxóbenzimidazoldihydrid-2,3, C10H8O6N4, F. 191°. Wss. KOH bildet V.
— l-Athyl-4-acełyl-7-7iitro-3-oxoćhinoxalintetrahydrid-l,2,3,4, C12H 130 1N3, mit 3,6-Di- 
nitro-N-diathylanilin Nadeln, F. 127°. —  l-Athyl-7-nitro-3-oxochinoxalintetrahydrid-
1,2,3,4, C10Hu O3Ń 3 (II), F. 206°. Mit HNOa entsteht eine Nitrosoyerb., sehr wahr- 
scheinlicli l-Athyl-7-nitro-4-nitroso-3-oxochinoxa.lintelraliydrid-l,2,3,4. — l-A thyl-6- 
nilro-3-oxoćhxnoxalint(irdhydrid-l,2,3,4, C10Hu O3N3, mit 2,4-Dinitro-N-diathylanilin,
F. 157°. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 665— 70. 
Utrecht, Univ.) B e h r l e .

Edwin J. Cohn und James B. Conant, Das Molekulargewicht von Proteinen in 
Phenol. Zu den auf analyt. Wege gefundenen hohen Mol.-Geww. der EiweiBkórper 
stehen die durch Gefrierpunktserniedrigung in Phenol festgestellten von 200—600, 
von denen man auBerdem behauptet, daB sie die wahren Einheiten, in die dio Proteinę 
in Phenol dissoziieren, vorstellen, in starkem Gegensatz. Deshalb wurden die Mol.- 
Geww. der Gelatine, des Zeins, Caseins u. Gliadins naeh der kryoskop. Methode in 
Phenol nachgepriift. Da ein Vorversuch mit Zein die groBcn Schwierigkeiten zeigte, 
die das Vorhandensein geringer Mengen W. verursacht, wurde entwassertes CaCl2 
zugesetzt in der Erwartung, daB durch lctzteres, solange es im Gleichgewicht m it
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hydratisiertem CaCl2 steht, der Gefrierpunkt unabhangig von hinzukommendem W. 
ware u. dem Dampfdruck der festen Phase entsprache; diese Amialime wurde experi- 
mentell bestatigt. — Zugabe von sorgfaltig getroekneten Proteinen zum System: 
wasserfreies CaCl2 +  hydratisiertes CaCl2 -f- Phenol bewirkte keine meCbare Anderung 
des Gefrierpunktes; die bei weniger getroekneten EiweiBstoffen auftretende Er- 
niedrigung wird durch Zusatz von entwiissertem CaCl2 wieder behoben. Es ist wichtig, 
daB geniigend trockenes CaCl2 vorbanden ist, aber es muB aueli W. zugegen sein zur
B. des wasserhaltigen Chlorids. EingieBen der zentrifugierten Phenollsg. in A. ergab, 
daB die Proteinę niclit durch das CaCI2 gefallt waren. — Beim Vers. der Best. dea 
Mol.-Gew. von Aminosauren erfolgte bei p-Aminobenzoesdure, Benzamid u. Arginin 
zwar anfanglieli eine Erniedrigung des Gefrierpunktes, der jedoeli bald wieder seinen 
urspriingliehen Wert annahm; es beruht dies darauf, daB die Substanz in die festo 
Phase ubergegangen war. Dieses Verli. der Aminosauren maehte den Nachweis, 
daB die Proteinę wiihrend der Gefrierpunktsbest. in Lsg. bleiben, nótig: Eine N-Best. 
des aus. einem Teil der Phenollsg. abgeschiedenen EiweiCkórpers ergab die Menge 
Protein in einem gewissen Quantum Phenol. —  Unter Beriicksiohtigung der Yersuchs- 
fehler ergibt sich ein Mol.-Gew. von iiber 10 000. (Proc. National Acad. Sc. Washing
ton 12 . 433—38. Boston, Harvard Med. Selmie, u. Cambridge, Harvard Univ.) W. W.

E. Goldenberg, Zur Frage iiber die Umkehrung der Hofmeisterschen Beihen. Durch 
Veranderung der Salzkonz. bei konstantem ph oder durch pn-Anderung bei konstanter 
Salzkonz. kann eine teilweise oder vol!standige Umkehr der Hofmeisterschen Reihe 
an Eitglobulin, Paraglobulin u. Albumin eintreten. (Zurnal experimentalnoo y biologii
i mediciny. Ig. 19 2 6 . 103— 117. Ber. ges. Physiol. 36 . 117. Kiel, Physiol. Inst. Ref. 
G o l d e n b e r g .) Op p e n h e im e r .

Shigeru Komatsu und Chuichi Okinaka, Untersuchungen iiber Proteine. III. 
Einuiirkung uberhiłzten Wassers auf Proteine. (II. vgl. S. 1051.) Die Rk.-Prodd. 
der Proteine wurden bei verschiedenen Abschnitten der Rk. auf ph u. Pufferwrkg. 
untersucht (Tabelle fiir Edestin, Gliadin u. Casein nach mehrstd. Erhitzen mit W. 
auf 120°). Der pH-Wert der Edestirilsg. wurde zu Anfang der Rk. (nach 1 Stde.) 
groBer u. nahm dann (nach 20 Stdn.) wieder ab, wahrend er fur Casein stetig zunalim. 
Gliadin yerliiilt sich zum Teil wie Edestin, zum Teil wie Casein, da das Inkrement 
der pn-Werte zum SehluB sehr gering wird. Zwisehen diesen u. dem Amid-N-Gehalt 
der Rk.-Prodd. besteht ein gewisser Parallelismus. Der isoelektr. Punkt der aus 
Edestin nach 20 Stdn. erhaltenen Lsg. (p h  =  6,9) wurde (mit Essigsaure) zu pH — 5,2 
gefunden, fur Gliadin zu pn =  6,4. Mit der Caseinlsg. (ph =  5,0) trat jedoch keine 
Ausflockung ein, da der pn-Wert schon auf der sauren Seite des isoelektr. Punktes 
der Spaltungsprodd. des Caseins lag. Der Riickstand mufl deshalb zum Teil aus den 
nicht in Lsg. gegangenen Spaltungsprodd. bestehen. Graph. Darstst. der pn-Werte 
finden sich fiir folgende Verss.: Die Proteine wurden 1 bezw. 6 bezw. 20 Stdn. mit 
W. auf 120° erhitat u. die pn-Werte nach Zusatz wechselnder Mengen V25"n- Essig
saure bezw. Vso'n' NaOH bestimmt. Dieselben Verss. wurden mit der zehnfach 
verd. Proteinlsg. angestellt. Bei Edestin u. Casein zeigte sich Abhangigkeit der 
Pufferwrkg. von der Konz. Die nach 20 Stdn. erhaltene Lsg. ist bedeutend widerstands- 
fahiger gegen pg-Anderungen ais die gleichkonzentrierte nach 1-std. Erhitzen. Gliadin- 
lsgg. zeigten dagegen unabhangig von der Dauer des Erliitzens gleiche Pufferwrkg. 
Weitere graph. Darstst. sind die nach der Methode von VAN SLYKE (Journ. Biol. 
Chem. 52 . 524; C. 1 9 2 3 . II. 1230) von den Titrationskurven differenzierten Puffer- 
v.’erte. Aus ihnen geht hervor, daB sich in jeder Lsg. wenigstens 2 komplexe Verbb. 
finden. (Buli. Chem. Soc. Japan 1. 151— 57. Kyoto, Univ.) H a r m s .

Holger Erdhnann, Neuere Untersuchungen iiber natiirliche und kunstliche Humin- 
sauren. Es werden die Resultate E l l e r s  (z. B. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1469.
C. 1920. III. 636.) referiert u. anschlieBend einige vorlaufige, vergleichende Unterss.
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iiber kiinstliche (Ellersche) u. naturliche Huminsauren aus gotland. „Pulvererde“ 
mitgeteilt. Letztere ist ein gutes Ausgangsmaterial fiir die Gew. der Huminsauren, 
ńpeziell der Hymatomelansaure: Extraktion m it HC1 (zur Entfernung des Kalks), 
lósen in 5%ig. NaOH, fallen mit HC1; digerieren mit A. bei 60° lóst Hymatomelansaure 
(mit NaOH ais Na-Salz gefallt) lieraus u. laOt Humussaure (Reinigung dureh Um- 
lósen in Alkali, waschen mit A. u. Bzl., aufbewahren in feuehtem Zustande) zuruck. — 
Darst. der Salze alkohollósl. Sauren dureh Fallen der Lsg. 1. mit Na-Athylat ais Na-Salz, 
dessen Lsg. in W. bei Zugabe von Metallsalzen das entsprechende Huminsauresalz 
gibt, 2. mit Ba- oder Sr(OH)2-Lsg. ais Ba- bezw, Sr-Salz. Das Na-Salz der natiirlichen 
Humussaure ist dureh Schutteln mit Na-Alkoholat erhaltlieh. —  Die zur Gewinnung 
der folgenden Yerbb. nach diesen Methoden benótigten freien Huminsauren wurden 
nach E l l e r  dargestellt. —  K -Salz der Brenzcatechinhuminsaure, C12H7O0K, gefundenes 
Aquivalentgewicht (Aq.) 260; Ba-Salz, C12H,O0-BaOH, Aq. 133 u. 134. —  Hydro- 
chinonhumin-saures Ba, Aq. 130 u. 135; Ba-Salz der Pyrogallolhuminsdure, Aq. 122 
(aufierdem dureh Einleiten von O, in eine Lsg. von Pyrogallol in Ba(OH)2-Lsg. erhalt- 
lich: Aq. 132). — Fe-Salz, Ci2H,O0Fe(OH)2, aus einer dureh Oxydation von Pyro
gallol mit H 20 2 erhaltenen Huminsaure; die Annahme, daB dabei ais Zwischenprod. 
Purpurogallin entsteht, trifft nicht zu. — Cu-Salz, anscheinend komplexer Natur, 
Aq. 5B. —  Die Ba-Gehalte (im Mittel 34%) der Ba-Salze kiinstlicher Huminsauren 
stimmen mit dem des Ba-Salzes der Hymalomdansaure (ca. 30% Ba, Aq. 153) gut 
uberein, nicht aber mit dem des Ba-Salzes der Humussaure-. 23,99% Aq. 218. — 
Das Aq. der Phenolhuminsauren scheint 247 zu sein, wahrend ihre Basizitat bezw. 
ihr Mol.-Gew. nicht festgestellt werden konnten. —  Braune Acetale der Huminsauren 
erhalt man leicht (aus dem Na-Salz, Acetanhydrid, wenig H 2S 0 4 u. Fallung mit Bzl.), 
dooh erschwert die grofie Hydrolysierbarkeit die yóllige Reinigung; hóchste gefundene 
AZ. 33%- —  Es wurde gefunden, daB z. B. Pyrogallolhuminsaure zu farblosen Sub- 
stanzen reduziert wird, was auf chinoide — also cyel. — Natur deutet. (Svensk. Kem. 
Tidskr. 38. 201— 213. Stockholm, Hochseh.) W . W o l f f .

E. Biocliemie.
E. Newton Harvey, Bioluminescenz und Fluorescenz in  der lebenden Weil. In 

manchen Fallen standiger Fluorescenz leuchtet das Oxj'dationsprod. des Leucht- 
materials. Die Leuclitorgane fluoreseieren auch nach Aufbewahrung in Formalin, 
nach Koelien u. nach Trocknung. Dio Fluorescenzfarbe entspricht meistens der 
Leuchtfarbe. Die Beziehungen zwischen Fluorescenz u. Chemiluminescenz sind noch 
nicht gekliirt. (Amer. Journ. Physiol. 77- 555— 61. Neapel, Zoolog. Station.) GES.

P. Mendelejew, G. Hannevart und C. Platutow, Einjlup von HCl-lnjektionen 
auf die Zellzustande und die Veranderungen der zdluldren Permedbilital in vivo. Die 
Permeabilitat der Zellen wird dureh die Vcranderung der elektr. Widerstandsfahigkeit 
der Gewebe gepriift u. festgestellt, daB in der Norm eine ziemliche Konstanz herrscht, 
wahrend eine intraperitoneale Injektion von 0,5— 1,0 ccm 0,75% HCl zu einer Er- 
hohung der Permeabilitat fiilirt u. gleichzeitig Veranderungon des Zellzustands an- 
getroffen werden, wie z. B. verringerte Teilungstatigkeit (Mauseverss.). (O. r. soc. 
de biologie 94. 1272—74.) Op p e n h e i m e r .

Adrien Descamps, Hemmt Calcium die Permeabilitat der GefaPwa.nde't CaCl2 
hat auf die Permeabilitat der GefaBwand keinen EinfluB. Im Anaphylaxievers. laBt 
sieh — iibrigens in t)bereinstimmung mit alteren Versuchsergebnissen anderer Autoren — 
zeigen, daB die GefaBwrkg. des CaCl2 wie des BaCl2, von dem es sieh in den einsehlagigen 
Fragen nur quantitativ unterseheidet, ais Vasokonstriktion im Capillargebiet auf- 
zufassen ist. (Archiyes Internat. Physiologie 25. 63—73. Gent, Univ., Lab. de 
physiol.) Op p e n h e im e r .
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Ernst Wertheimer, Einflufl der Reaktion auf die Permeabilitat einer lebenden 
Membran. Die Durchlassigkeit der iiberlebenden Froschhaufc zeigt in der Riehtung 
innen nach auBen eine andersartige Abhangigkeit von der [H+] ais in der Riehtung 
aufien nach innen. Im ersten Falle ist Durchlassigkeit fur Phosphat bei saurer Rk. 
bis Ph =  6 gesteigert, bei alkal. Rk. bis ph =  9,0 unyerandert, fiir Cl zwischen pH =  6 
bis 9 unyerandert, fiir Traubenzucker im alkal. gehemmt, im sauren gesteigert, fiir 
Aminosauren im Neutralpunkt am geringsten, im zweiten Falle fiir Phosphat bei saurer 
Rk. gehemmt, fiir Cl ebenso, im alkal. gesteigert, fiir Traubenzucker unyerandert, fiir 
Aminosauren bei saurer Rk. gehemmt, bei alkal. gesteigert. Die tote Membran zeigt 
dies Verh. nicht. ( P f l u GERs Arch. d. Physiol. 213. 735—47. Halle, Physiol. Inst.) M ei.

Maria Merz, Unter suchungen iiber die Permeabilitat der Zellen. X III. Mitt. Ein- 
flufl des sympathischen Nehensystems auf die Permeabilitat der Tranendrusen. Durch 
friihere Unterss. von A s h e r  u. seinen Mitarbeitern ist der EinfluB der sympath. Inner- 
vation auf die Permeabilitat, besonders scharf an der yorderen Kammer u. an der 
Speieheldriise, klargelegt. Ais neues Objekt wurde jetzt die Tranendriise gewahlt. Der 
Cl-Gehalt der Tranenfl. des Kaninchens wurde zu 0,72%, bei hiiufigen yergleichenden 
Prufungen der Tranen beider Seiten sehr konstant, gefunden. Wurde auf einer Seite 
der Halssympathicus durchsehnitten u. das Ganglion cervicale superius entfemt, so 
zeigte sich auf der Operationsseite die Cl-Konz. sehr viel geringer. (Biochem. Ztschr. 173. 
154— 65. Bern, Univ.) Sp i e g e l .

E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologio.
W. Ruhland und K. Wetzel, Zur Physiologie der organischen Sauren in  griinen 

Pflanzen. I. Wechselbeziehungen im Stickstoff- und Sduresloffwechsel von Begonia 
semperflorens. Der hohe Atmungskoeffizient der Begonien beruht auf dem hohen 
Gehalt an Oxalsaure (20% des Trockengewichts), Apfelsaure (0,5%), Bemsteinsaure 
(0,3%) u. anderen Sauren (0,5%). Auch der NH3-Gehalt ist hoch. Aminosauren 
u. organ. N-Basen wenig. Zusammenhang -zwischen der NH3-Anhaufung u. der Fiihig- 
keit zur B. freier Siiure. Die Oxalsaurebildung steht, wie aus Verss. mit Nitrat u. 
Ammonium in Kulturen hervorgeht, weniger mit dem Kohlehydrat- ais mit dem 
EiweiBstoffweehsel in Zusammenhang. (Zeitschr. f. wiss. Biol. Abt. E f. wiss. Botanik 1. 
558— 64. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 821—22. Leipzig, Botan. Inst. Ref. W a l t e r .) Op .

D. Prianischnikow, Ammoniak, Niłrale und Niłrite ais Stickstoffąuellen fur hohere 
Pflanzen. Zusammenfassender Bericht. Ergebn. d. Biol. 1. 407— 46; Ber. ges. Physiol. 
35. 823. Ref. W a l t e r .) Op p e n h e im e r .

Kurt Mothes, E in Beitrag zur Kenntnis des N-Sloffu-echsels hoherer Pflanzen.
( Unter Ausschlu/3 des Keimlingssiadiums und, unter besonderer Berilcksichtigung der 
Saureamide.) (Vgl. Ber. ges. Physiol. 32. 526; C. 1926. I. 2482.) Die EiweiBspaltung 
in der Pflanze ist unabhangig vom Kohlehydratgehalt, aber beeinfluBbar durch Warme. 
Die Oxydation der Spaltprodd. findet nur bei Kohlehydratmangel statt. NH 3 wird 
in Ggw. von ICohlehydraten ais Asparagin gespeichert. Gealterte Blatter sind cha- 
rakterisiert durch ein Uberwiegen des EiweiBabbaus; NH 3 tritt hierbei nicht auf; 
sondern wird zu Amiden synthetisiert. (Zeitschr. f. wiss. Biol. Abt. E  Arch. f. wiss. 
Botanik 1. 472— 552; Ber. ges. Physiol. 35. 823—24. Leipzig, Botan. Inst. Ref. 
W a l t e r .) Op p e n h e im e r .

G. F. Lipscomb und T. I. Dowling, Faktor en, die das Leben und die Keimung 
der Baumwollśamen beeinflussen. Im  AnschluB an friihere Verss. untersuchten Vff. 
den EinfluB von H2, N 2 u. C 02 auf Baumwollśamen, die auf 100° erhitzt worden waren. 
H 2 bewirkte ein fast yólliges Abnehmen der Keimfiihigkeit, was, wie aus Bestst. der 
Jodzahl der aus den Samen extrahicrten Fette festgestellt wurde, mit einer B. gesatt. 
Fette zusammenhangt. N 2 u. C 02 setzten beide ebenfalls die Keimfahigkeit herab, 
u. zwar das erstere in erhóhtem MaBe, was von den Vff. ebenfalls durch Best. der
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Jodzahl ais Zers. der Fette crkannt wurde. Absorptionsverss., die im Vakuum mit 
H 2 ausgefuhrt wurden, bestatigten die Annahme der B. gesatt. Fette; ein empfindliehes 
Manometer zeigte den Verlauf der Bk. an. (Science 64. 186— 87. Univ. South Ca- 
rolina.) H a a s e .

J. C. Bose, KohUnstoffassimilation durch Pflanzen. Vf. benutzt zu semen Verss., 
die Photosynthese zu messen, eine Wasserpflanze, Hydrilla verticillata, u. die Methode 
der Messung des entwickelten 0 2. Der auCerordentlich empfindliche, automat, re- 
gistrierende App. gestattet, Mengen von Vioooooo g O, zu messen. Es ist ein selbst- 
tiitig sich óffnendes Hg-Druckventil, das mit Hilfe des elektr. Stromes eine Schreib- 
vorr. betatigt. —  Vf. untersucht mit dieser Methode, die nur wenige Min. zu ihrer 
Ausfiihrung bedarf u. den Vorteil hat, daB alle auBeren Faktoren wahrend dieser kurzeń 
Zeit absolut konstant erhalten werden konnen, den EinfluB der Reizung u. unendlich 
kleiner Mengen chem. Substanzen auf den Verlauf der Photosynthese, ferner die 
photosynthet. Kurve bei steigendem C 02-Druck, fiir Licht u. unterbrochenes Liclłt, 
den EinfluB der Temp., den EinfluB verschiedener Strahlen. Vf. bestimmt die Kohle- 
hydratprodd., die unter dem EinfluB des Licht-es sich gebildet haben, die Leistung 
des photosynthet. Organs bei der Aufspeicherung von Energie, ferner wird ein photo
synthet. Gesetz aufgestellt u. diskutiert, u. ais letzte untersuehte Erscheinung wird 
die gleichzeitige Einw. verschiedener Faktoren besprochen. Es wurde bei fast allen 
den genannten Faktoren festgestellt, daB sehr kleino Konzz. irgendeines Stoffes die 
Photosynthese beschleunigen, wahrend groBere sie hemmen. Bei der Einw. ver- 
sehiedener Faktoren zu gleicher Zeit konnte festgestellt werden, daB rein aritlimet. 
die Wrkgg. sich addieren oder subtrahieren. (Scientia 40. 143— 52. Calcutta, Bose- 
Inst.) H a a s e .

Rene Wurmser, Das Gesetz des photochemischen Aquivalents bei der Photosynthese 
durch Chlorophyll. Der Inhalt der Arbeit ist bereits friiher (C. r. d. 1’Acad. des sciences
181. 374; C. 1 9 2 6 .1. 588; Ber. ges. Physiol. 31. 905; C. 1 9 2 6 .1 .1823) mitgeteilt worden. 
(Journ. de Physiąue et le Radium [6] 7. 33— 44. Paris, Coli. de France.) OPPENH.

Theodor Lippmaa, Ober die Cliromoplastenbildung bei Phanerogamen. Wahrend 
der B. der Chromoplastcn vermindert sich das Chlorophyll u. Xanthophyll. Carotin 
bleibt fast unverandert. (Verss. mit Blattern von Reseda odorata in Nahrlsgg.) Die B. 
der Chromoplastcn geht auch in der Dunkelheit vor sich, nur Rhodomnthin entsteht 
im Dunkeln schleehter. Saccharose, Olucose u. Fructose in den Lsgg., etwas weniger 
Galaktose u. Mannose begiinstigen die Chromoplastenbildung, Lactose hemmt allein 
die Rhodoxanthinentw. Xylose, Arabinose, Erythrit u. Mannit begiinstigen die Rhodo- 
xanthinbildung nieht. K , Na, Mg u. Ca haben keinen EinfluB, Chloride, Sulfate u. 
Carbonate beeintrachtigen kaum, Nitrate hemmen vollkommen die Chromplastenentw. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1040— 42.) O p p e n h e im e r .

Johannes Arends, Uber den Einflup chemischer Agenzien auf StdrkegeJialt und 
osmotischen Wert der Spaltdffnungsschliefizellen. Geóffnete Spaltzellen von Pflanzen- 
schnitten schlieBen sich in W. wie in grellem Sonnenlicht u. im Dunkeln. Es wird 
Starkę unter dem EinfluB osmot. wirksamer Substanzen gebildet. Salzlsgg. wirken 
anders ais W. In NaCl, KC1, KBr, KC103, NaBr, N aN 03, NH 4C1, F eS 04, K 2SO.„ 
K-Tartrat, KNa-Tartrat bilden die offenen SchlieBzellen Stiirkc nieht neu. Vermutlich 
werden eindringende Salzionen ais „Kofermente“ fiir lij’drolysierende Enzyme an- 
zusprechen sein. In Zucker-, Glycerin-, Athylenglykol-, A.- u. Harnstofflsg. wird die 
Zellstarke nieht aufgelóst. Yerschiedene Rk. verletzter u. unverletzter Zellen ist die 
Regel. (Zeitschr. f. wiss. Biol. Abt. E: Arch. f. wiss. Botanik 1. 84— 115; Ber. ges. 
Physiol. 32. 526. 1925. Ref. D ó r r ie s .) O p p e n h e im e r .

C. Rouppert und H. Jędrzejowski, Uber die Wirkung der Strahlung radioaktiver 
Stoffe auf die pflanzlichen Ausscheidungen. Man hatte festgestellt, daB gewisse Pflanzen 
auf ihren Blattern Ausscheidungen hervorbringen, die ais einziges anorgan. Kation K
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enthielten. Ais Anion wurde Cl entdeckt. Die Bedeutung dieser Ausscheidungen zeigte 
sich den Vff. bei den Verss. der Bestrahlung dieser Blatter mit den Strahlen radioakt. 
Stoffe, wie RaEm. Es ergab sich eine antagonist. Wrkg. des K-Kations gegenuber 
den schadliclien Strahlen der RaEm auf das Protoplasma. Benutzt wurden die Blatter 
von Piper Ficadatsura. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182 . 864— 65.) H a a s e .

I. M. Kolthoff, Die Bedeutung des pn fur die Bakteriologie. Nicht nur die H-Ionen, 
sondern auch die ungespaltenen, beim Wachstum sich bildenden Sauren, sind fiir 
die Wachstumshemmung von Bedeutung. Die Titrierung ist deshalb ebenso wichtig 
wie die Best. von ph- (Tijdsclir. v. vergelijkende geneesk. 11. 268— 77. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 36 . 214— 15. Ref. ZEEHUISEN.) OPPENHEIMER.

Friedrich Sartorius, Zur Theorie und Praxis der Farbstoffwirkungen auf Bak- 
terien. Um dem EinfluB der Konst. auf die antibakteriellen Wrkgg. naher zu kommen. 
hat Vf. die Hemmwrkg. zahlreicher Farbstoffe aus verschiedenen Gruppen auf Bak- 
terien der Typhus-, Coli- u. Ruhrgruppe untersucht. Die Ergebnisse, dereń Wieder- 
gabe nach einem besonderen Schema im Original nachgelesen werden muB, werden 
dahin zusammengefaBt, dafi die Farbstoffe im allgemeinen stets dieselbe Wirkungs- 
skala schaffen, dafi aber die Substituenten qualitative u. quantitative Verschiebungen 
herbeifiihren. — Die yerschiedenen Farbstoffe wurden ferner auf Fahigkeit zur Unter- 
driickung des Wachstums bezw. der Schleierbildung von Proteus gepruft, wobei sich 
vor allem Athylviolett u. Cyanosin bewiihrten. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
I. Abt. 99. 193—202. Munster, Univ.) Sp i e g e l .

K. Bernhauer, Uber die Saurebildung durch Aspergillus niger. I. Mitt. All- 
gemeines und Methodisches bei der Untersuchung der Sdurebildungsvorgange. Zum 
Zweck des Studiums der Saurebildung von Aspergillus niger wird die „Methode der 
fertigen Pilzdecken“ eingefiihrt: Nach Ausbiklung eines geschlossenen Mycels wird 
die NahrfI. („erste Kulturfl.“ ) abgegossen, mit sterilem W. nachgespiilt u. eine neue 
sterilo FI. von bestimmter, der zu untersuchenden Saurebildung angepaCter 
Zus. („zweite Kulturfl.“) eingefiillt. Zur quantitativen Best. der Citronen
saure wird folgende Methode angegeben: Die citronensaurehaltige Lsg. wird mit 
einem UbersehuB von CaCl2 oder Ca-Acetat versetzt, wahrend des Siedens mit N H 3 
schwach alkal. gemaoht u. dann langere Zeit im Sieden gehalten, auf dem Wasserbad, 
nachdem der gróBte Teil der Citronensaure ais Tricalciumcitrat ausgefallen ist, noch 
weiter eingedampft, dann kurz aufgekocht u. li. filtriert. Der Nd. wird mit h. W. 
u. 60% A- nachgewasclien u. bei 130° getrocknet. Fehlergrenze 3—4%. Sind keine 
anderen, durch A. ausfallbaren Substanzcn vorhanden, so kommt noch folgende 
Methode in Betracht: Die Lsg. der Citronensaure wird mit einem UberschuB von Ca- 
Acetat oder CaCl2 versetzt, w’iihrend des Kochens mit NH 3 neutralisiert u. sodann 
mit der etwa dreifachen Menge 96°/oig. A. versetzt. Das ausgefalltc Ca-Citrat wird 
mit etwa 50- bis 60%ig. A. gewaschen u. bei 130° getrocknet. Fehler kaum mehr 
ais 3°/0. — Zur Trennung von Oxalsiiure u. Citronensaure stellt Vf. durch Zusatz ab- 
gemessener Mengen von Ca-Acetat bezw. CaCl2 die Ca-Salze dar, neutralisiert mit 
10% NH3 u . gibt dann abgemessene Mengen 10% Essigsaure bezw. 20% HC1 dazu. 
Das Ca-Oxalat wird gewogen, das Ca-Citrat nach obiger Methode im Filtrat bestimmt. —  
Zur quantitativen Best. der Gluconsaure wird folgendes Verf. benutzt: Nach Ent- 
fernung des Ca-Oxalats u. Ca-Citrats wird stark eingedampft, aber nicht bis zur Sirup- 
konsistenz, darauf mit 96% A. gesatt. u. das Ganze in verschlossenem GefaB 24 Stdn. 
in der Kalte stehen gelassen. Das auskrystallisierte gluconsaure Ca wird mit A. nach- 
gewaschen, bei 80° getrocknet u. gewogen. Erfolgt beim A.-Zusatz wahrend des 
Waschens noch weitere Fallung, so ist eine Wicderholung des Verf. nótig. Die Lsg. 
darf nicht zu stark eingedickt werden, da der Zucker, wenn er stark vcrharzt ist, die 
Krystallisation des Ca-Gluconats fast yóllig yerhindern kann. — Es werden ferner 
Angaben gemacht uber die Art der Zuchtung der Pilzkulturen, die Zus. der Kultur-
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fil., dereń chem. Analyse, den EinfluB der Ausdehnung der Pilzdecke u. der Sehieht- 
hohe der Kulturfl. auf die Saurebildung, die Durchluftung der Kulturen usw. (Bic- 
chem. Ztschr. 172. 296— 312. Prag, Pflanzenphysiolog. Inst. d. dtsch. Univ.) K. B orn.

K. Bemhauer, Uber die Saurebildung durch Aspergillus niger. II . Mitt. Die 
Bildung der Gluconsaure. (I. vgl. yorst.Ref.) Es wird die Art u. Menge der Saurebildung 
in der urspriinglichen u. in der zweiten zuckerhaltigen Kulturfl. („Methode der fertigen 
Pilzdecken“ ) unter yerschiedenen Bedingungen erortert (saure, alkal. Kulturfl. [durch 
Zusatz von CaC03 oder NaHC03], verschiedene Temp. der Kulturfl., yerschiedene 
Zuckcrkonz. usw.). Vf. stellt fest, daC der yerwendete Gluconsaurebildner den Zusatz 
erheblicher Mengen Alkali zur zweiten Kulturfl. gut yertragt. Das Alkali wird durch
B. von Gluconsaure rasek neutralisiert. Ggw. von Alkali beschleunigt die Intensitat 
der Saurebildung. Durch Verweilen der Pilzdecken auf alkalikaltiger Zuckerlsg. 
(besonders bei Ggw. von NaHC03) entsteht bei nachtraglicher Ubertragung der Pilz
decken auf reine Zuckerlsg. vornekmlich u. in bestimmten Fallen ausschlicBIich Oxal- 
saure. (Biochem. Ztschr. 172. 313—23. Prag, Pflanzenphysiolog. Inst. d. dtsch. 
Univ.) K . B o r n stein .

K. Bernliauer, Uber die Saurebildung durch Aspergillus niger. III. Die Be
dingungen der Citrcniensaurebildung. (II. vgl. vorst. Ref.) Vf. erreiclit durch Variation 
der Kulturbedingungen (der crsten u. zweiten Kulturfl.); daB der Pilz einerseits zur
B . von Gluconsaure, andererseits von Citronensiiure veranlaBt wird. Und zwar wird 
in yielen Versuchsreihen die Abhangigkeit der Art u. Menge der Saurebildung vom 
Mycelgewicht, der Qualitat u. Quantitat der N-Quelle, der Rk. der Kulturfl. u. der 
Temp. erforscht. Nach seinen Ergebnissen halt Vf. cs fiir moglich, daB die B . von 
Gluconsaure u. Citronensaure voncinander unabhangig sind u. nicht die Citronen- 
saure aus der Gluconsaure gebildet wird, daB ferner Gluconsaure ein Prod. der Zucker- 
oxydation sei, wiilirend die Citronensiiurebildung mit dem N-Stoffwechsel des Pilzes 
in Zusammenhang stehe. (Biochem. Ztschr. 172. 324— 49.) K . BÓRNSTEIN.

James M. Neill, Untersuchungen uber die Oxydation und Reduktion immuno- 
logischer Substanzen. I .—III. Mitt. I. Pneumococcus Hamotoxin. II . Hamotoxin 
des Wdch-Bacillus. III. Tetanolysin. Die genannten hamolyt. Toxine werden durch 
Behandeln mit O, zerstort u. konnen siimtlick durck Red. mit ckem. Stoffen oder die 
Wrkg. anaerober Bakterien wieder reaktiviert werden. Sie yerhaltcn sich dann in 
ihren Eigenschaften wie das urspriingliche Toxin. Sie sind thermolabil u. werden durck 
Erhitzen, Pneumococcus Hamotoxin 90 sec. 55°, Welch-Lysin 10 Min. 55°, Tetanus- 
lysin 10Min. 60° zerstort. Die durch Warmeeinw.zerstórtenToxinelassen sich nicht melir 
reaktivieren. In primar umvirksamon Kulturfll. lassen sick durch Red. Toxine nack- 
weisen. (Journ. Exp. Med. 44. 199—240.) Me i e r .

James M. Neill und Trący B. Mallory, Untersuchungen uber die Oxydation 
und Reduktion immunologischer Substanzen. IV. Streptolysin. (III. vgl. vorst. Ref.) 
Das spontane Unwirksamwerden von Streptococcenkulturfll. wird auf Oxydation 
des Lysins zuruckgefukrt, dies wird beschleunigt durch Erwarmen u. 0 2-Durehleiten. 
Durch Reduktionsmittel wird das Łysin reaktiyiert. Es ist leiehter oxydabcl ais 
MethylenweiB. Es ist thermolabil; 5 Min. Erhitzen auf 55° zerstort es. Hitzeinakti- 
yiertes wird durch Red. nicht Avieder aktiyiert. Der Gehalt an Łysin  in Strepto- 
cocccnkulturen steigt im ersten Tage an, der Gehalt an „Aktivem“ sinkt in 2—3 Tagen 
fast auf 0, wahrend nach Red. noch ca. soviel, wie die Gesamtmenge am ersten Tage 
reaktiyiert werden kann. Durch Hefewasserzusatz wird die Menge des aktiyen ge* 
steigert u. liinger in diesem Zustand erhalten, letzteres aueh durch Zugabe von Reduk
tionsmittel. (Journ. Exp. Med. 44. 241— 60. Boston, Harvard Univ.) M e i e r .

Kurt Meyer und Hertha Schónfeld, Uber die Unterscheidung des Enterócoccus 
tom Streptococcus mridans und die Beziehungen beider zum Streptococcus lactis. Die 
Unterscheidung von Enterokokken (I) u. Yiridansstreptokokken (II) stóBt nur in sehr
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seltenen Fallen auf Scliwierigkeiten. Ais obligate Merkmale von I sind Askulin- 
spaltungsvermógen u. Widerstandsfahigkeit gegen Galie, ais fast konstantę oder 
hiiufig vertretene auch Thermorcsistenz, Mannitspaltungsverm6gen, diffuses Wachs- 
tum in BouOlon, grauweiBe Eigenfarbe der Kolonien auf Blutplatten, die Form ovaler 
Diplokokken zu bezeichnen, fiir II a is obligat Thermostabilitat, ais mehr oder weniger 
konstant Fehlen yon Spaltungsvermógen fiir Askulin u. Mannit u. der Galleempfind- 
lichlceit, brockliges Wachstum in Bouillon, Auftreten in Ketten. — Unter den Milch- 
sdurestreptokokken sind 2 Typen zu untersclieiden, von denen einer sich mehr I, der 
andere II nahert, ohne daB volłige Identitat besteht. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
P arasiten k . I. Abt. 99. 402— 16. Berlin, RUDOLF-VlRCHOW -Krankenh.) SPIEGEL.

Carl Neuberg und Emil Molinari, Uber den Verlauf der Essiggarung. Boi der 
Einw. von Essigbakterien auf A. entsteht zunachst Acetaldehyd, der dann durch die 
Aldehydrase der Essigbakterien zu Essigsaure u. / l .  dismutiert wird. Diese Annahme 
wird durch weitore Verss. gestiitzt, da die Dismutation von zugesetztem Acetaldehyd 
zu Essigsaure u. A. auch bei Schutteln mit Luft oder reinem O, statthat (durch Bact. 
ascendens u. xylinum imter sterilen Bedingungcn). (Naturwissenschaften 14 . 758 
bis 759. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) LOHMANN.

O. Schumm, Bichtigstellung zur Abliandlung von Hans Fischer und Hans HUmer: 
„Koproporphyrinsynlhese durch Iiefe und ihre Beeinflussung“ und der „ Bemerkung“ von 
Hans Fischer. (Ygl. FISCHER u. HlLMER, S.' 240.) Polem. Bemerkungon zu oben er- 
wiihnten Arbeiten. (Ztsolir. f. physiol. Ch. 1 56 . 159— 60.) GuGGENHEIM.

Otto Warburg, Uber die Wirkung von Kohknoxyd und Licht auf den Stoffweclisel 
der Hefe. Das Atmungsferment der Hefe (Backerhefo) bildot wie das Hiimoglobin 
mit CO u. 0 2 (revcrsiblo) Verbb.: FcOs +  CO FeCO +  0 2 (Fe =  Atmungsferment). 
Die Affinitat des Atmungsfermentes zu CO ist jedoch im Gegensatz zu Hb betrachtlich 
kleiner ais die Affinitat zu 0 2. Wie aus HbCO u. Na3Fe(CN)5'CO bei Belichtung CO 
abgespalten wird, ist auch die Verb. des Atmungsfermentes mit CO lichtempfindlich, 
da die Wrkg. des CO bei Bestrahlung mit einer 1/2 W att Metallfadenlampe von 75 W att 
erheblich abnimmt. Ebenso wird die elektive Hemmung der Atrnung von Hefe durch 
CO bei Belichtung zum gróBeren Teil aufgehoben. (Naturwissenschaften 14 . 759. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhclm-Inst. f. Biol.) LOHMANN.

Rolf Meier, Uber „Reizwirkungen“ an Einzelzełlen. Vorl. Mitt. Die Wrkg. ver- 
schiedener lokal wirksamer Substanzen auf Atmung u. Giirung von Hefe ist keine 
gleichartige, z. B. hemmt HgCl2 immer die Giirung in klcineren Konzz. ais die Atmung, 
wahrend As20 3 u. Plienol primiir die Atmung hemmen, die Garung nicht gehemmt 
wird, sondern sogar kompensatorisch gesteigert sein kann. (Biochem. Ztschr. 174 . 
384— 91. Gottingen, Pharmakol. Inst.) M e i e r .

E 6. T ierphysiologie.
Isidor Greenwald und Joseph Gross, I. Die Wirkung der Thyreoparathyreoid- 

eklomie bei Hunden auf die Ausscheidung von Calcium, Phosphor und Magnesium. 
□ . Die Ausscheidung von Calcium, Phosphor und Magnesium nach der Injektion von 
Calciumchlorid, Natriumphosphat oder beiden. III. Die Wirkung der Zufuhr eines 
starken Parathyreoidextrakłs auf die Ausscheidung von Stickstoff, Phosphor, Calcium 
und Magnesium-, nebst einigen Bemerkungen Ober die Loslichkeit des Calciumphosphats 
im Serum und uber die Patliogenese der Tełanie. I. Nachweis, daB bei Hunden, denen 
die Epithelkorperchen herausgenommen wurden, die Gesamtausscheidung des Ca 
nicht vermehrt, sondern eher vermindert ist. In den Verss. trat mitunter eino Ver- 
mehrung des Ca in den Faeces auf, die aber stark durch yerminderten Ca-Gehalt des 
Urins kompensiert wurde. Die Ergebnisse bzgl. Mg sind weniger einheitlich. Es 
kann wohl eine geringe Steigerung der Mg-Menge im Harn u. Stulił auftreten. Anorgan. 
u. organ. P  verhalten sich in einzelnen Fallen recht yerscliieden. In der Regel ist
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der ausgeschiedene Gesamt-P gróIJer ais n., doch ist diese Erscheinung keineswegs 
gesetzmaCig, wohl aber dio konstantę Verminderung des P im Harn sofort naeh 
gelungener Epithelkorperentfernung. Da, wie einwandfrei aus der Literatur hervor- 
geht, Ca naeh Parathyreoidentfernung vermindert ist, die Ausscheidung dagegen 
nicht vermehrt, muD eine Abwanderung von Ca in die Gewebe stattfinden (vgl. auch 
Journ. Biol. Chem. 61. 649; C. 1 9 2 5 . I. 687). —  II. Naeh Injektion von CaCL (bei 
n. Hunden) wurde Ca naturlicli yermehit ausgeschieden, aber der gioCere Teil blieb 
im Korper zuriick. Wenn Na3P 0 4 gleichzeitig gespritzt wurde, entspraeh die Summę 
des ausgeschiedenen Ca der der Zufuhr. Auch wenn nur Phosphat injiziert wurde, 
trat eine Vermehrung der Ca-Ausfuhr ein, ferner eine P-Ausseheidung, die gleichfalls 
die Zufuhr uberstieg. Ebcnso war eine erhohte N-Ausfuhr zu yerzeichncn. In den 
Faeces nalim dic Mg-Menge zu. —  III. Die Injektion von Parathyreoidestrakt (10 Ein- 
heiten zweimal taglich (1 E in h e it=  0,01 der Menge, die bei 20 kg schweren Hunden 
fiir 15 Stdn. eine durchschnittliche Zunahme des Serum-Ca um 5 mg bewirkt) ist von 
einschneidenden Folgen fiir den Mineralstoffwechsel begleitet. Sofort nimmt Ca 
im Urin sehr stark zu, um bei Unterbreehung der Injektionen gleich wieder abzufallen. 
N, P im Harn steigen an. Dio Mg-Menge im Harn wird nicht veriindert, steigt aber 
in den Faeces, wo auch Ca u. P  vermehrt erscheinen. Vff. vermuten, daB das Para- 
thyreoidhormon Ca3(PO,1)2 in Lsg. halt, die Ca-Salze aus den Knoclien herauslóst, 
oder dereń Ausfiillung yerhindert. (Journ. Biol. Chem. 66 . 185—99. 201— 15. 217—27. 
1925. New York, Roosevelt Hosp.) O p p e n h e i m e r .

Herbert M. Evans und George O. Burr, Gesteigerle Wirksamkeit von subcutan —  
im  Vergleich zu intraperitoneal einrerleibtem Omrialhormon. Bei intraperitonealer 
Verabfolgung von 50 mg Oyarialhormon traten die verhornten Zellen bei weiblichen 
Ratten naeh 4 Tagen, bei subcutaner Einverleibung bercits naeh 3 Tagen auf. 25 mg 
hatten bei dreitagiger subcutaner Gabc gleichen Erfolg, obwohl sich diese Menge bei 
sechsmaliger intraperitonealer Einspritzung ais unzureichend erwiesen hatte. (Amer. 
Journ. Physiol. 77 . 518— 21. Berkeley, Univ.) G e s e n i u s .

Vittorio Zagami, U ber das amylolytische Vermogcn einiger Verdauungssekrete in  
Beziehung zu der Zeił der Driisentdłigkeił. (Vgl. Arch. di fisiol. 23. 321 [1925].) Mensch- 
licher Parotisspeichel wird wahrend 2-std. Einw. eines wirksamen sauren Reizmittels 
in fast gleichmafiigen Mcngcn abgeschieden, wahrend seino Wirksamkeit in den ersten 
15 Min. schnell zu-, dann langsam abnimmt. — Beim Pankreassaft des Hundes, erst 
durch verschiedene gemischte Speisen, dann durch Einw. von 4°/0ig. HC1 hervor- 
gelockt, zeigen auch dic Mengenverhaltnisse in den aufeinanderfolgenden Perioden 
intensiver Tatigkeit selbst bei Fortsetzung der Verss. bis zu 450 Min. einen fast gleich- 
maCigen Gang, hier bleibt aber auch die Wirksamkeit des sezernierten Saftes gleich- 
maCig. — Darmsaft wird beim Hunde naeh einmaliger Injektion von 50 ccm 5%ig. 
NaCl-Lsg. in eine Schlinge in standig abnehmender Menge bis zu fast vólligem Auf- 
horen unter entsprechendem Ansteigen der Wirksamkeit bis zur Vervierfachung ab
geschieden. Wird dann der Reiz in gleicher Weise wiederholt, so ist der Gang bzgl. 
der Menge wie beim ersten Małe, die amylolyt. Kraft steigt aber nicht wieder so hoch 
an. (Arch. Farmacologia sperim. 41 . 151— 69. Messina, R. Univ.) S p i e g e l .

Remo Monteleone, Insulin und aufiere Sekretion des Pankreas. Einwirkung des 
Insidins auf die aufiere Sekretion des Pankreas beim Diabetes mellitus. Trypsin, Lipase, 
u. Diastasen sind bei Diabetes in den Faeces vermindert u. steigen auf Insulininjektion 
an. (Probierni d. nutriz. 2. 163— 183. 1925; Ber. ges. Physiol. 36. 283. Rom, Clin. 
med. Ref. L a q u e r .) O p p e n h e i m e r .

Yasusada Oda, tjber die Phosphon-erteilung in  der Muskulatur und in  der Leber 
■unter terschiedenen Bedingungen, insbesondere unter EinflufS ton Hormonen. Beim 
Kaninchen bewirken Insulin  u. Pituitrin  eine Erhohung des Wassergehaltes der Mus
kulatur, die bei Kombination ausbleibt. Gebundene Phosphorsaure wird in Leber u.
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Muskel dureh Insulin u. Olucose erhoht, duroh Adrenalin u. Pituitrin herabgesetzt, 
was aber bei Kombination der beiden letzten im Muskel nicht stattfindet. Gesamt-P 
wird in Lober u. Muskel dureh Insulin u. Glucose etwas erhoht. Der zeitliche Verlauf 
der autolytischen P-Abspaltung ist in der Leber ein wesentlich langsamerer ais im 
Muskel, in beiden Fallen dureh die angegebenen Stoffe kaum beeinfluBt. (Journ. 
Biochemistry 6 . 179—210. Tokyo, Mediz.-chem. Institut d. Kaiserl. Universitat.) M.

Ichiro Katayama und John A. Killian, Milchsdure und anorganisclier Phosphor 
Normaler und Diabetisćher nach Olucoseverabreichung, mit und ohne Insulin. Bei 
fehlenden Krampfen (Urethannarkose) ist die Insulinhypoglykamie von keiner Milcli- 
saureerliohung begleitet. Die Krampfc nach Insulin wie nach Strychnin fiihren zu 
hoheren Milchsaurewerten. Beim gesunden Menschen steigt der Milchsiiurespicgel 
nach Glucosezufuhr, wenn der Zuckerspiegel zur Norm zuriickkehrt; auf Insulin 
wird die Blutmilchsaure vermehrt, beim Gesunden wie beim Diabetiker. Bei beiden 
fiihren die Insulingaben aueh zu einer voriibergehenden Abnahme der anorgan. 
Phosphorsaurewerto im Blut u. Harn. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 23. 
173—76. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 830. New York, Dep. of laborat. N. Y. post- 
graduate med. school. Ref. L a q u e r .) OPPENHEIMER.

Francesco Gentile, Uber den Feltsioffwechsel. Die Wirkung des Insulin-s auf 
das Verhalten der Fette in  der uberlebenden Leber und in der Leber in  aseptischer 
Autolyse von pankreasexslirpierten und nilchternen Hunden. (Vgl. Archives Internat. 
Physiologie 23. 357; C. 1925. II. 1188.) Sowohl in der uberlebenden Leber 
von pankreaslosen (I) ais in der von seit 4—5 Tagen fastenden (II) Hunden 
bswirkte mit einer Ausnahme boi I die Durchstromung mit Glucose u. Insulin ent- 
haltendem Blute keine Vcrminderung de3 Fettgehaltes. Wurden aber so behandelte 
Lebern der asopt. Autolyse unterworfen, so zeigten sie betrachtlichen Fettzerfall, 
konstanter u. ausgesprochener bei II ais bei I. Dieser EinfluB des Insulins auf den 
Fettstoffwechsel ist wahrscheinlich von demjenigen auf den Kohlenhydratstoffwechsel 
unabliangig. (Arehives Internat. Physiologie 26. 280—94. Palermo, Univ.) Sp.

Nariano N. Vega, Wirkung des Insulins auf die Verteilung des Blułzuckers in  
Plasma und Erythrocyten. Insulin senkt den Zuckergehalt des Plasmas rasclier u . 
staTker ais den der Erythrocyten. (Rav. med. del Rosario 15. 249— 55. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 36. 301. Ref. M o n a -S p i e g e l .) Op p e n h e i m e r .

Hermann Lange und Rudolf Schoen, Beitrdge zur Cholesterinwirkung. I. Mitt. 
Einflufi des Cholesterins auf die Insulinwirkung. CaCl2, Olivenol u. Lecithin, gleich- 
zeitig mit Insulin Mausen intraperitoneal eingespritzt, haben auf die Entw. der be- 
kannten Insulinintoxikationssymptome keinen dcutlichen EinfluB. Oelatine, Glykogen 
u. Gummi-Łsg. lassen sohon besser einen verzógerten Insulineffekt erkennen. Chole- 
sterinzugabe (Suspension oder Emulsion) verursaeht eine deutłiche Verspatung der 
Insulinwrkg. Auch kann dureh Cholesterinvorbehandlung die Insulinresistenz der 
Tiere erhoht werden. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 113. 92— 101. Wiirzburg, 
Med. Klin.) OPPENHEIMER.

E. Edelstein und H. Vollmer, Zur Biologie der Haut. VI. Mitt. Die intracutane 
Insulinwirkung. (Vgl. VoLLMER, Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 83; C. 1924.
II. 206.) Die blutzuckersenkende Wrkg. des Insulins, das in den abgebundenen Arm 
injiziert wurde, tritt erst naeli Lsg. der Blutsperre ein. Dies u. das Fehlen des auf 
Parasympathieusreiz sonst eintretenden Leukocythensturzes nach intracutaner Insulin- 
injektion spricht dagegen, daB das Insulin auBer auf dem Blutwege seine Wrkg. auf 
nervósem, parasympath. Wege ausiibt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 245— 54. 
1925. Berlin, Augusta-Viktoria-Haus.) Me i e r .

H. Seidl, Die Beeinflussuwj der Acidose bei Hyperemesis mit Insidin. Bericht 
iiber giinstige Erfahrungen bei Behandlung des UbermuBigen Erbrechens von Sekwan-
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geren mit Insulineinspritzungen. (Munch. mcd. Wchschr. 73. 1471— 73. Miinchen, 
U n iy .) F r a n k .

H. G. Reeves und J. A. Hewitt, Die Wir kun g von Glycerinaldehyd und D iozy- 
acełon auf die Insulinhypoglykdmie. Bei Mausen u. Kaninchen liob Olycerinaldeliyd 
die hypoglykam. Erscheinungen nicht oder kaum auf. Diozyaceton wirkte dagegen 
wie Glueose. (Journ. f. Physiol. 61. X X X V —X X X V I.) Mu l l e r .

Mariano R. Castex und Mario Schteingart, Die Choleslerinamie und die Calc- 
amie in  den von der Schilddru.se ausgehenden Zustdnden; ilire Beziehungen zum Grund- 
umsatz. (Vgl. auch C. r. soc. de biologie 93. 1459; C. 1926 . I. 1833.) Der Ca- u. Chol- 
esćen/igehalt des Blutes steht in keinem Zusammenhang mit der Grundumsatzgrófio 
oder sonstigen Zeichen der Schilddrusenfunktion. (Arch. argentinos de enferm. dcl 
aparato dig. y  de la nutrie. 1. 221—38. 1925; Ber. ges. Physiol. 36 . 301. Ref. M o n a - 
S p i e g e l .) Op p e n h e im e r .

Fred D. Weidman und F. William Sunderman, Hypcrcholesterindmie. I. Die 
normalen Blutcholesterinioerte des Menschen und der niederen Tiere. (Arch. of dermatol, 
a. sj'philol. 12. 679— 90. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 860— 61. Philadelphia, Laborat. 
of dermatol, research. dep. of cutaneous med. Ref. U r b a c ii .) OPPENHEIMER.

Luis J. Viviani, Das Zinlcion und die Glykolyse im  Blute. Zunachst wurden die 
Methoden von LEHMANN in der Modifikation von F l e u r y  u . B o u t o t ,  von F o l i n  u. 
W u, yon L e w is  u . B e n e d i c t  u . yon T h i v o l l e - F o n t e s  fiir Best. des Blutzuckers 
verglichen. Die 3 ersten sind der letzten bei reinen Zuckerlsgg. u. bei den enteiweiBten 
Fil. aus iso- u. hyperglykam. Blute iiberlegen, bei hypoglykam. Blute gibt die erst-e, 
die Hg-Salze zur EnteiweiBung benutzt, den relatiy geringsten Fehler. Sie gęstattet 
eine sehnelle Best. des Zuckers, erfordert allerdings 10 ccm Blut. Sie wurde bei den 
folgenden Untcrss. an defibriniertem Hundeblut benutzt. Wurden diesem pro ccm 
Mengen Zn bis zu 0,1 mg in Form des Sulfats zugesetzt, so wurde die Glykolyse nicht 
merklich beeintrachtigt, bei 2 mg wurde sie aber yóllig gehemmt. Die S 0 4-Ionen sind 
dabei ohne EinfluB. (Reyista Facultad Ciencias Quimicas. Univ. Nac. dc La Plata 4. 
T . 1. 31— 72. L a  Plata, Fac. de Quim. y  Farm.; Escucla de Ciencias Medicas.) S p ie .

Victor Papilian und Const. Velluda, Die Pilocarpinglykdmie. Bestatigung 
der Angaben von B o r n s t e in  u . V o g e l , (Biochem. Ztschr. 1 1 8 . 1; C. 19 2 1 . III. 
1174). Atropin  hemmt diese Hyperglykamie kaum, wahrend die Adrenalinhypei- 
glykamie durch AtTopin wenigstens z. T. verhindert werden kann. Die Erklarung 
BORNSTEINS der PfZocarpinhyperglykamie wird angezweifelt u. dem Vagus eine 
gróBere Bedeutung in diesem Hyperglykamiemechanismus zugesehrieben. (Archiyes 
Internat. Physiologie 26 . 1— 4. Cluj, Inst. d’anat.) OPPENHEIMER.

Emile F. Terroine und Pierre Belin, Die Fettbildung auf Kosten der Proteine 
und die aseptische Autolyse des Bluts. Steril entnommenes u. 1 Jahr bei 37° steril auf- 
bewahrtes Blut erleidet in seinem Gehalt an Felisduren, Unverseif barem u. Cholesterin 
keine Veranderung. Der Befund steht in Widerspruch zu der Anschauung der Lipo- 
genese aus EiweiB bei autolyt. Vorgangen. (Archiyes Internat. Physiologie 26. 295 
bis 300. StraBburg, Inst. de physiol. gćn.) OPPENHEIMER.

A. Lippmann, Blutzusammenselzung und Gesamtblutmenge bei Uochgebirgs- 
beu-ohnern. Bei fiinf eingeborenen Dayosern wurden Hamoglobinwerte yon 98—123% 
(17,7 g Hamoglobin =  100% Tiefland Durehschnitt 80%), yermehrtes Blutkorperchen- 
yolumen u. Erhohung der Gesamtblutmenge in 3 Fallen um ca. 10% gefunden. (Klin. 
Wchsehr. 5. 1406. Davos, Inst. fur Hoehgebirgsphysiologie.) M eier .

W. H. Howell, Beitrag zum Vorhandmsein von Heparin in  normalem und hdmo- 
philem Menschenblut. Da hamophiles Blut nicht mehr Heparin ais n. enthalt, laBt sich 
hieraus die Gerinnungsverzógerung nicht erklaren. (Amer. Journ. Physiol. 77- 680 
■bis 687. Johns Hopkins-Uniy.) G e s e n iu s .
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J. K. Parnas und A. Klisiecki, Uber Amnumwkgeha.lt und Ammoniakbildung im  
Blute. IV. Is i im  slromenden Blut Ammoniak vorhanden ? (H I. vgl. Biochem. Ztschr. 
159. 298; C. 1925. II. 1182.) Die NH3-Mengen des stromenden Blutes zeigen beim 
Hund besonders starkę individuelle Scliwankungen. Das arterielle Hundeblut entha.lt 
einige Hundertstel mg N H 3 in 100 ccm, das venose enthalt mehr. Die B. von NH 3 
geschieht sehr langsam. Eine anfangliche NH3-Bildung lauft bei 39° in 3— 4 Stdn. ab 
u. stellt wahrscheinlich den physiol. Vorgang dar, wahrend spater eine weitere B. von 
vielleieht autolyt. Charakter einsetzt. (Biochem. Ztschr. 169. 253— 65.) B e h r l e .

A. Klisiecki, Uber AmmoniaTcgelw.lt und Ammoniakbildung im  Blute. V. Mitt. 
Der Ammoniakgelialt des normalen Memchenblutes. (IV. vgl. vorst. Ref.) Die Blut- 
ammoniakwerte schwanken bei 44 gesunden jungen Mannern zwischen 0,011 u.
0,04 mg ®/0 N H 3—N mit einem Mittelwert von 0,026 mg °/0 NH 3—N. (Biochem. 
Ztschr. 172. 442— 46. Lwów, Univ.) Me i e r .

Erie Ponder, Eine Untersuchung rerscliiedener Formen der Hemmung und Be- 
schleunigung der Hamolyse. Fortsetzung friiherer Verss. (Biochemical Journ. 18. 845; 
C. 1925. I. 397). Die Hamolysenhemmung durch Glucose, NaOH, Arginin hat den 
Charakter einer linearen Funktion. Ebenso yerlauft die Beschleuniguńg, yerursacht 
durch Essigsaure, Glutaminsaure, Histidinmonohydrochlorid, Asparaginsaure, KCl. Es 
kann gezeigt werden, daB die hemmenden, wie beschleunigenden Substanzen dieser beiden 
Gruppen bei der Hamolyse durcli Saponin oder gallensaure Salze an den Zellen selbst 
iliren Angriffspunkt besitzen, im Gegensatz zu Serum oder Plasma, die ihren hemmenden 
Effekt durch Eingriff am lysierenden Agcns hervorbringen. (Proc. Royal Soc. London 
Serie B. 99. 461— 76. Edinburgh, Univ., Dcp. of Physiol.) O p p e n h e i m e r .

Franz Herrmann und Marg. Rohner, Zur Kolloidtłieorie der Hamolyse. Sehr 
eingehende u. umfassende Studien iiber die yersehiedenen Mechanismen der Hamo
lyse, von welcher sich 3 Formen heute unterscheiden lassen. Verss. unter yariierenden 
Bedingungen, um den EinfluB einzclner Anioncn u. Kationen, der Hydroxyl- u. H-Ionen, 
der Hypertonie u. Hypotonie usw. zu erkennen. Hamolyseverss. mit einer Reihe von 
N H fSalzen, die die Bedeutung der Hofmeisterschen lyotropen Reihc erkennen lassen, 
mit Hg +  Na-Salzen, die die Abhangigkeit der Hamolyseintensit-at von der Neigung 
zur Bildung komplexer Salze zeigen. Bei gleichzeitiger Betrachtung der einschlagigen 
Literatur gelingt es auf Grund kolloidchemischer Vorstellungen, gestiitzt durch mor- 
phologische Erseheinungen, zu einer Theorie der Hilmolyseyorgange zu kommen, 
die auf Wechselbeziehungen zwischen einer Adsorptionshamolyse u. einer Koagulations- 
hamolyse „ais Funktion von dispergierenden zu abdichtenden Faktoren" beruht. (Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 107- 192— 237. Basel, Physiol.-Chem. Anst.) Op p e n h .

Erie Ponder, Die fiir einfache hamolytische Realdionen anwendbaren Oleichungen. 
Aus den theoret. Erwagungen u. den mit diesen in Einklang stehenden Esperimental- 
ergebnissen geht hervor, daB im wesentlichen drei Faktoren die kinet. Vorgange in 
einfachen hamolyt. Systemen beherrschen. 1. Die Rk.-Gcschwindigkeit zwischen 
Łysin u. Zellen (Rk. erster Ordnung). 2. Verteilung der Zellwiderstandsfahigkeit in 
den Suspensionen (S-formige Verteilungskurve). 3. der Umstand, daB die Rk. nieht 
kontinuierlich im ganzen System, sondern nur an den Zelloberflachen vor sich geht. 
Ableitungen, Formeln, Kurven u. Tabellen siehe Original. (Proc. Royal Soc. London 
Serie B  100. 199— 222. Edinburgh, Univ. Dep. of Phys.) O p p e n h e im e r .

Erie Ponder, TJntersuchungen zur Kinetik der hamolytischen Systeme. I. Ais ein 
Beispiel fiir die Best. der Konstantcn zur Erkennung der Widerstandsfahigkeit eines 
hamolyt. Systems werden groBe Reihenverss. mit łSoyołitJihamolysc angestellt. Dabei 
wird erkannt, daB die Zellen n. Personen keine groBen Unterschiede in ihrer Empfind- 
lichkeit aufweisen. GroBer ist der Unterschied bei yersehiedenen Tierarten, die Resi- 
.stenzkonstante R (der vom Vf. entwickelten Formel) nimmt in der Reihenfolge Kanin- 
chen, Mensch, Schwein, Katze, Ochs, Schaf ab. Theoret. Betrachtungen iiber den
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EinfluB verschiedencr Zellkonzz. auf die Hiimolyse m it Saponin. (Biochemical Journ. 
20. 507— 14. Edinburgh, Dep. of Physiol.) Op p e n h e im e r .

Maurice Piettre, Die Methode der Acetonfallung gestaltet die Hamołysine eines 
hamolytischen Immunserums im Serumalhumin zu lokalisieren. Die Hamołysine be- 
gleiten nahezu ąuantitatiy das Serumalbumin. Verss., auch die Alexine zu lokalisieren, 
schlugen fehl. (C. r. soc. de biologie 182. 1051— 52.) O p p e n h e i m e r .

Jean La Barre, Uber die Wirkung der Rontgenslrahlen auf die Blutgerinnung. 
Umwandlung von Proserocym in Serocym u. die Serocym-Cytocymrk. sind beschleunigt. 
(Arch. internat, de physiol. 24. 218—37. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 855. Brussel, 
Inst. de therapeut. Ref. B e r g e r .) O p p e n h e im e r .

C. I. Reed, Heparin. III. Wirkung auf die Oerinnungszeit bei Zugabe zu bereits 
gerinnetidem Blut. (Vgl. R e e d , Amer. Journ. Physiol. 74. 79; C. 1926. I. 436.) 
Heparin verlangert die Koagulationszeit frisch entnommenen Blutes selbst nach 
begonnener Koagulation oder bringt diese yollkommen zum Stillstand. Heparinisiertes 
Blut sedimentiert in den meisten Fallen sehr schnell u. yollstandig. (Amer. Journ. 
Physiol. 77. 568—69. Dallas, Texas, Univ.) G e s e n iu s .

Fritz Altzinger, Der Einflup vonOrganextrakten, im  besonderen von Corpus luteum- 
Eztrakten auf die Blutgerinnungszeit. Wss. Kochextrakte aus Corpus luteum kemmen 
die Blutgerinnung, A. u. A. Extrakte beschleunigen sie, eindeutige Resultate jedoch 
nur bei Tempp. unter 37°, je tiefer desto besser. Leber, Milz u. Oyarium Extrakte. 
auf gleiche Weise hergestellt, haben gleiche Wrkg. (P f l u g e r s  Arch d. Physiol. 213. 
548— 55. Wien, Tierarztl. Hochsch.) M e i e r .

Max Bleibtreu, Uber Thrombindarstellung, Thrombinnalur und Thrombinwirkung. 
Genaue Beschreibung des Verf. von M e l ł a n b y  (Journ. of physiol. 38. 24 [1909]) 
zur Darst. von Thrombin u. Reinigung desselben, wobei auBerordentlich wirksame 
Prodd. erhalten werden. Das erhaltene Pulver ist in W. 1., 0,05% Lsg. bewirkt mit 
gleichen Teilen Rinderoxalatplasma in 10 sec. Gerinnung. Rk. der Lsg. ist gegert 
Lackmus neutral. Biuretrk. positiy. Elementaranalyse: 48,2% , C, 6,64% H, 13,78% N 
+  4,7% Asche, Ca u. P. Uber denEinfluB desThrombins auf die Gerinnung, wird gesagt, 
daB die Menge Fibrin mit der Thrombinmenge zunimmt, das Thrombin aus der Lsg. 
verschwindet, u. daB die Gerinnungszeit der Thrombinmenge umgekehrt proportional 
ist. (P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 213. 642— 67. Greifswald, Physiol. Inst.) M e i e r .

Alfred Neumann, Zur Oxydasennatur der Leukocytengranula. Aus dem Zell- 
yerband isolierte a-Granula gebcn Oxydaserk. Dio Befunde yon HOLLANDE (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 178.1215; C. 1924. II. 355) werden angezweifelt. (Folia haematol. 
32. 95—96. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 851. Ref. O p p e n h e im e r .) O p p e n h e im e r .

Augustę Lumiere und Henri Couturier, Bedingungen der Oiftigkeit von mit 
Agar behandeltem Serum. Bestatigung der fruheren (C. r. soc. de biologie 94. 195;
C. 1926. I. 2807) Verss. u. Annahmen. (Arch. internat, de pharmacodyn et de therap. 
31; 335—38; Ber. ges. Physiol. 35. 889. Lyon, Lab. A. L u m ie r e  de physiol. exp. et 
de pharmacodyn. Ref. S e l ig m a n .) OPPENHEIMER.

Julius Forster und Bćla Forstner, Uber das Blutbilirubin. Der Bilirubingehalt 
des Blutseruins schwankt zwischen 0,2 u. 1,0 mg-% . Die obere Grenze wird aucli 
bei gemischter Kost nicht uberschritten. (Ztschr. f. klin. Med. 103. 703—14. Buda- 
pest, Univ., Med. Klinik.) GESENIUS.

Shigeji Tsunekawa, Studien uber die Senkungsgesćhwindigkeit der rot en Blut- 
korperchen und die Plasmaemeipverscliiebimg bei Tuschetieren. Nach Tuscheinjektion 
yermehrt sich der Fibrinogengchalt des Blutplasmas ebenso, aber nicht parallel dazu 
das Globulin. Quotient Albumin: Globulin ist herabgesetzt. Senkungsgeschwindigkeit 
der roten Blutkorperchen ist erhoht, parallel zur Vermehrung von Fibrinogen u. Glo
bulin. Nach 7— 10 Tagen gehen die Erscheinungen zuriick. (Journ. Biochemistry 6 .
237—60. Kobe, Biochem. Abt. Kenritsu Hospital.) M e i e r .
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P. SŚdaillan uncl J. Loiseleur, Ober gewissc physiko-chemische, an die Wir kuny 
des Tetanusloxins oder anderer Nenengifte gebundenc Erscheinungen. Gehirnextrakte, 
auch durch A. 11. Chlf. entfettete, zeigen auf Zusatz von Tetanustoxin, Curare oder 
Opium pldtzlich auftretende Flockungen, die mit Extrakten anderer Organe nicht er- 
haltcn werden. (C. r. soc. de. biologie 95 . 479. Lyon, Fac. de med. Inst. de bacter.) Opp.

A. H. W. Caulfeild, Cecile Cohen und George S. Eadie, Die Antigeneigen- 
schaften von Póllenfraktionen. Die Herst. von verscliiedenen Fraktionen, die im 
trockenen Zustande ais Alkoholeztrakt, Albuminproteose, Proteose u. Glutenin bezeichnefc 
werden, ilu- Verh. ais Antigene u. ihre Anwcndung zur Bchandlung Heufieberkranker 
(vgl. Ca u l f e il d , S. 1066) werden beschrieben. (Journ. Immunology 12. 153—75. 
Toronto, Univ. of Toronto; D. S. C. R. Chest Clinic.) Sp i e g e l .

Joachim Kiihnau, Isolierung von methylierten Guanidinen aus dem Harn żweier 
Fdlle von parathyreopriver Tetanie. (Vgl. S. 1761.) Im Harn von Kranken mit parathyreo- 
priver Tetanie ist der Guanidingehalt deutlich (51— 184 mg statt 2— 15 mg) erhóht. Die 
Bestst. wurden vorgenommen nach FlNDLAY u . S h a r p e  (Quart. journ. of. med. 1 3  
[1920]) u. K u t s c h e r  u . L o h m a n n  (Ztschr. f. physiol. Cli. 49 . 81; C. 19 0 6 . II. 1444). 
Die letztere Methode wurde etwas modifiziert. Die Befunde sind eine Stiitze fur die 
Ansicht, daS die parathyreoprive Tetanie eine Dimethylguanidinvergiftung ist. (Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 10 . 76—88. 1925. Breslau, Med. Univ. Klin.) Opp.

Alexandre Giaja, Ober die Vermehrung des Reduktionsvermogens der Milch ais 
Folgę von intravenosen Glucoseinjeklionen. Walirend des Hungerns nimmt das Red.- 
Vermogcn der Milch sowohl vor wie nach HCl-Hydrolyse ab. Das Verhaltnis der beiden 
Werte schwankt zwisehen 1,3 u. 1,4. Nach Glucoseinjektion nimmt das Red.-Vermogen 
vor Hydrolyse zu, die Vcrhaltniszahl fiir die Werte vor u. nach Hydrolyse sinken aber. 
Yf. erklart diese Erscheinung durch den t)bergang von Glucose aus dem hypergly- 
kamischen Blut. (C. r. soc. de. biologie 94 . 1117— 19. Belgrad, Inst. de physiol.) OPP.

Torrigiani, Chemisch-biologische Untersuchungen iiber den NasenscMeim. II. 
Seine proteolytischen und amylolytischen Falńgkeiten. Im n. Nascnschleim fehlen 
proteolyt. Fermente, die Herkunft des amylot. ist ungeklart. (Sperimentale 79. 
1083—96.1925; Ber. ges. Physiol. 35. 878. Florenz, Istit. difarmacol. Ref. H e iss .)  Op p .

Fernand Arloing und P. Jourdanet, Die Wirkung eines isotonischen, schwefel- 
haltigen Mineralwassers auf die GesamteniO.hru.ng des Meerschweinchens. Subcutan oder 
peroral appliziert bewirkt das W. von d ’U v ia g e , das 7,33 ccm H 2S, 7,08 g NaCl,
1,5 g Na2S 0 4, 1,0 g CaSO, u. 0,5 g M gS04 pro 1 enthalt, eine Gewichtsabnahme, spater 
Zunahme. (C. r. soc. de biologie 94 . 1157—59. Lyon, Lab. de med. experim. et d’inst. 
d’hydrol.) OPPENHEIMER.

F. Klingę und L. Wacker, Ober den Lipoidstoffwechsel und die Gewebsverande- 
rungen bei Mdusen und Kaninchen unter dem Einflup von Fett-, Cholesterin- und Schar- 
lachrotfutterung. Futterungsverss. mit Magermilch, Mchl, W . u. Fett, dem Cholesterin 
u. Scharlachrot beides allein u. zusammen zugesetzt wurde. Bei Maus u. Kaninchcn 
lafit sich das eingenommene Fett verfolgen. Man findet bei der Maus rotgefarbtes 
Neutralfett in der Leber gespeichert. Beim Kaninchen, das den Farbstoff nicht durch 
Galie, Niere u. Haut ausscheidet, ist nicht vital gefarbtes Fett abgelagert. Im reti- 
culoendothelialen App. erschcint ein lipoides Pigment, das histoehem. dem Lipo- 
fuchsin gleicht. Die Maus scheidet Cholesterin durch die Galie u. ais Ester durch die 
Talgdriisen aus, beim Kaninchen liefi sich dieses, fiir die Haut zum mindesten, nicht 
bestiitigen. Unterschiede somit zwisehen herbivoren u. omnivoren Tieren gegeniiber 
Cholesterinfutterung, die die Cholesterinamie u. ihre Folgen bei der ersten Tierart 
erklaren. (Krankheitsforschung 1. 257— 85. 1925; Ber. ges, Physiol. 32. 776—77. 
Mimchen, Pathol. Inst. Ref. WOLFF.) OPPENHEIMER.

M. Hindhede, Der biologische Wert des Broteiweifi. Zur Aufrecliterhaltung des 
N-Gleichgewichtes genugen bei jungen kraftigen Mannem 22 g rerdauliches Brot-

V III. 2. 136
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eiweiB, die etwa 3,5 g N  entsprechen. In seinen Stoffwechselverss. benutzte Vf. fast 
ausschlieBlich Roggenbrot, von dessen Proteingehalt etwa 76% durch Pepsin-HCl 
verdaut werden. (Biochemical Journ. 20. 330— 34. Nahrungsinst. Kopenhagen.) H.-K.

Roger S. Hubbard und Floyd R. Wright, E in Versuch iiber die Wirkung von 
Nalriumbicarbonat und Intaruin auf die Absonderung von Aceton. Priifmig der anti- 
ketogen Wrkg. eines synthet. Fetts aus Fettsauren mit ungerader C-Zahl, „Intarvin“, 
an einem Fali, der diatet. so eingestellt war, daB unter 1,3 g NaHC03 pro kg die
B. von Aceton merklich zunahm. (Vgl. Ber. ges. Physiol. 32 . 550; C. 19 2 6 . I. 2489.) 
Die Acetonbildung geht unter Intarvin zuruck. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 
22 . 70— 71. 1924; Ber. ges. Physiol. 33. 692— 93. Clifton, Springs sanit a clin. Ref. 
G o t t f r e d .) Op p e n h e im e r .

Umetaro Suzuki, Cliemische Studien iiber das Vitamin B  in Japan. (Vgl. S. 606.) 
Vf. macht Prioritatsrechte gegeniiber FUNK geltend; er behauptet, ais erster den Beri- 
beri heilenden Faktor in der Reisschale, das „Oryzanin“, isoliert zu haben u. gibt eine 
kurze Obersicht iiber die bisherigen chem. Unterss. der Reisschale u. der Hefe. (Scie. 
Papers Inst. Pliys. Chem. Res. 4 . 295— 301.) H ir s c h -K a o f f m a n n .

Atherton Seidell, Konzentriertes antineuritisches Vitamin aus Bierhefe. Es wird 
eine relatiy einfache Methode angegeben, um verhaltnismafiig groBe Mengen eines 
hochakt. nicht hygroskop. Vitaminkonzentrats aus Bierhefe zu gewinnen. Fallung 
des Hefeproteins durch Kochen, Adsorption des Vitamins durch Fullererde u. an- 
EchlieBende Extraktion mit NaOH, Ansauerung u. Einengung im Vakuum, Entfernung 
des Natriums ais Na2S 0 4 10 H 20  u. des nicht akt. organ. Materials durch CHaOH, 
schlieBlich wird aus dem akt. zahfl. Rost mit Athylalkohol ein nicht hygroskop. Trocken- 
pulver hergestellt. (Journ. Biol. Chem. 67. 593—-600.) H ir s c h -K a u f f MANN.

Andor v. Bosanyi, Ezperimente zur Klarung der Pathogenese der JRachitis.
II. t/ber den biologiach icirkenden Faktor des Knochenmarks. (Vgl. Buli. Johns Hopkins 
Hospital 38. 72; C. 1 9 2 6 . I. 2375.) Die im n. ICnochenmark vorhandene antirachit. 
wirkende Substanz fehlt im Mark rachit. Tiere. Die Fettfraktion n. u. rachit. Marks 
ist gegen Xerophthalmie wirksam. Die akt. antirachit. Substanz ist nicht dialysabel, 
nicht filtrierbar u. wird bei 100° (nicht bei 70°) zerstort. Das Knochenmark von durch 
Hunger von den Rachitissymptomen geheilten Tieren bleibt unwirksam. Der w k en d e  
Faktor miiBte aller Wahrscheinlichkeit nach ein eiweiBartiges Kolloid, oder eine an 
EiweiB gebundene Substanz sein, die in der provisorisehen Verkalkungszone ais „Kalk- 
salzfanger1* die AusfiUlung der Knochensalze einleitet. (Jahrb. f. Kindhlk. 109 . 3 F. 
59 . 164— 94. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 363. Budapest, Stefania Kinderspit. Ref. 
G y o r g y .) Op p e n h e im e r .

P. R. Peacock, Die lyirkung des Lichtes auf Lebertran. Wenn man Lebertran 
dem Licht aussetzt, geht seine Fluorescenz langsam verloren, es kommt zur sog. 
,JDelumination“. Kurz vor ihrem Eintreten ist der Vitamin A-Nachweis mit der AsCl3- 
Próbe nicht mehr móglich. Bewahrt man einen derartigen Lebertran einige Monate 
im Dunkeln auf, so erhalt er zwar einen groflen Teil seiner Fluorescenz wieder, der 
Vitamin A-Nachwcis gelingt jedoch weiterhin nicht. Es besteht eine Parallelitat zwischen 
Fluorescenz u. Absorptionsspektrum; bei vollkommener „Delumination“ erfolgt eine 
starkę Verschiebung des Spektrums nach dem Ultraviolett. (Lancet 211 . 328— 30.) H.-K.

A. Adam, Inaktivierung des antirachitischen Faktors im  Lebertran durch Bestrahlen 
mit Ultraviolettlicht. Bestrahlungsyerss. mit Ultraviolettlicht. Vf. fand, daB Lebertran 
durch diese Bestrahlung, welche Cholesterin aktiviert, fast vóUig wirkungslos gemacht 
wird. Bestiitigt wurde diese ■ Beobachtung sowohl durch Verss. an Ratten wie an 
Sauglingen. Das Absorptionsspektrum im Ultraviolettlicht zeigte fiir den bestrahlten 
Lebertran eine groBere Durchlassigkeit ais fiir den unbestrahlten. Unter der 
Quarzanalysenlampe leuchtet unbestrahlter Lebertran hellgelb auf, durch Be- 
strahleń geht die Fluorescenz sehr rasch verloren. Bestrahlter Lebertran
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zeiohnet sich durch bedeutend leichterc Emulgierbarkeit bei Tragantzusatz aus, er 
schwarzt sich fcrner beim Erhitzen auf 250°, bei welcher Temp. unbestrahlter nur 
leicht gebraunt wird. Die Viscositat nimmt zu, parallel damit geht die Zunahme der 
Oberflachenspannung. Infolge Absilttigung der ungesatt. Verbb. nimmt die Jodzahl 
des Lebertrans mit zunehmendcr Bestrahlungsdauer ab, es erfolgt eine betraehtliche 
oxydative Spaltung, kenntlich an der Saurebildung. Vermutlich werden die Sterine 
des Lebertrans durch Absattigung inaktiviert, wahrend das Cholesterin durch Angriff 
an die Doppelverb. in eine neue Verb. ubergefiihrt wird. Die Absattigung ist beim 
Lebertran infolge des Reichtums an ungesatt. Fettsauren besonders leicht. Vf. weist 
auf die prakt. Bedeutung dieser Beobachtungen hin. (Klin. Wchsehr. 5. 1648— 50. 
Hamburg-Eppendorf, Univ.-Kinderklinik.) F r a n k .

Eleanor Margaret Hume und Hannah Henderson Smith, Die Wirkung der 
Bestrahlung der Umgebung mit ultratioletlem Licht auf Wachstum und Calcifikation 
bei Ratten, in  dereń Nalirung feltłosliche Vitamine fchllen, und die Rolle, die bestraMtes 
Sagemeld spielt. H . (Vgl. Biochemical Journ. 17. 364; C. 1923. III. 1180.) Nur bei 
Fiitterung von bestrahltem Siigemehl an Ratten zeigt sich eine giinstigc Wrkg. auf 
Wachstum u. Kalkablagerung in den Knochen. Wenn auch durch Fernwrlcg. von 
bestrahltem Siigemehl auf die Tiere eine geringe Wachstumsforderung u. ein unwesent- 
licher Kalkansatz zu erzielen war, so ist keineswegs dio ScliluBfolgerung berechtigt, 
daB bestrahltes Sagemehl einen in dieser Richtung wirkenden fliichtigen Korper abgibt. 
(Biochemical Journ. 20. 335—39.) London, Lister List.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Eleanor Margaret Hume und Haonah Henderson Smith, Die Wirkung der 
Bestrahlung mit ultramolettem Licht auf die Produktion ton antirachitischen Eigenschaften 
der Sterine aus der kleinen Siak Ittipe N up (Palaąuium Burckii). (Vgl. vorst. Ref.) 
Eine Mischung von Sterinen, die aus dem F ett der kleinen Siak Illipe NuB gewonnen 
wurden, zeigto naeh Bcstrahlung mit ultraviolettem Licht Wachstumsforderung u. 
Caleifikation bei jungen Ratten. Die Kost der Tiere war frei von fettlóslichen Vitaminen. 
Diese Wrkg. von bestrahlten Sterinen iihnclt der Fahigkeit von Cholesterin u. Phyto- 
sterin, naeh Bestrahlung antiraohit. Eigenschaften zu zeigen. Ein Vitamin A ist 
auch naeh der Bestrahlung nicht in den Sterinen enthalten, da die Tiere Zeichen von 
Xerophthalmie usw. aufweisen. (Biochemical Journ. 20. 340— 42.) HlRSCH-KAUFFM.

John McAskill Henderson und Hugh Edward Magee, Die Wirkung ton  
ultramolettem Licht auf den Kalk- und Phosphorsloffwechsd des Milch spendenden Tieres. 
Bei milchenden Ziegen war naeh Bestrahlung die Ausscheidung von Ca in den Faeces 
reduziert, wahrend die P-Aussclieidung weniger konstant beeinfluBt wurde. Wahr- 
scheinlich wird der wahrend der Sehwangerschaft auf den Kalkvorrat ausgeflbte Reiz 
in der Laktationsperiode geringer. (Biochemical Journ. 20. 363— 73.) H ir s c h -K a .

H. S. Mayersohn, Levis Gunther und Henry Laureus, Der Einfluf) der Be
strahlung auf den Kalk- und Phosphorstoffwechsel. Bei unveranderter Gesamtbilanz 
gesteigerte Ca- u. P-Resorption durch den Darm bei Einw. ultravioletter Strahlung, 
nachgewiesen durch vermehrte Ausscheidung durch den Harn. (Proc. of the soo. f. 
exp. biol. a med. 22. 469— 70. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 382. New Haven, Yale univ. 
Dep. of physiol. Ref. Gy o r g y .) Op p e n h e im e r .

E. P. Cathcart und W. A. Burnett, Der Einflufl der M uskdtatigkeitauf den Stoff- 
wechsel unter terschiedenen Ernuhrungsbedingmujen. Dic Diat wechselte durch Zusatz 
von Kase, Fleischextrakt oder Fleisch u. entsprechender Verminderung der Kompo- 
nenten der Grunddiiit, derart, daB der calorimetr. Wert konstant blieb. Bei gesteigerter 
Muskeltatigkeit kommt es zu einer geringen Vermehrung der N-Ausscheidung, der eine 
Zunahme der S-Ausscheidung parallel geht. Der Gasstoffwechsel wird durch die ver- 
sehiedenen Diiitt3rpen besonders unter der Arbeit beeinfluBt. So ist z. B. der 0 2-Bedarf 
bei fleischhaltiger u. fleischloser Ernahrung deutlich verschieden. (Bei fleischloser 
Diat hoher.) Auf kgm Arbeitslęistung (Ergometerverss.) berechnet, ist der 0 2-Verbrauch

136*
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bei der ublichen gemischten Kost oder bei vorwiegender Fettkost nicht sehr unter- 
Bchiedlich. Hingegen hat es den Ansehein, ais ob eine vorwiegend kohlehydrathaltige 
Kost das 0 2-Bediirfnis yermindere. (Proc. Royal Soc. London Serie B 99. 405—25. 
Glasgow, Univ. Physiol. Inst.) Op p e n h e i m e r .

Paul Blobelt, Uber Gasieećhsel und Energieumsatz der Vogel und ilire Beeinflussung 
dureh die Atmungsinnermtion (Nn. vagi). Bei normalen Huhnern betrilgt der Ruhe- 
umsatz ntichtern ca. 1352 Cal, bei Hunger 1240— 1259, bei voller Verdauung 1533 Cal 
pro qm Oberflache u. 24 Stdn., der respirator. Cjuotient ist ia  den beiden ersten Fallen
0.72 bezw. 0,706— 0,719, im letzten 0,898. Einseitige Vagotomie bewirkt Toriiber-
gehende Herabsetzung des Umsatzes, bedingt dureh Atemstórung, bei beiderseitiger 
Vagotomie tritt mit stark dyspnoischer Atmung betrachtliehe Abnahme des 0 2-Ver- 
brauehes ein, der nicht mehr ausgeglichen wird, sondern weiter zunimmt, da die Tiere 
allmahlich an der dureh die Vagotomie bedingten Kropflahmung zugrunde geben. 
(Biochem. Ztschr. 1 72 . 451— 66. Berlin, Landw. Hochsch.) M eier .

H. Molitor und E. Pick, Uber zentrale Regulation des Wasserwechsels. I. u. II. Mitt.
1. Der Einfufi des Grofihirns auf die Pituitrinhemmung. Die Aufhebung der Diurese- 
hemmung dureh Pituitrin wahrend der Paraldehydnarkosc beruht auf der Ausschaltung 
des GroBhirns.

II. Mitt. Die antagonistische Wirkung der Paraldehyd- und der Chloretonnarkose 
auf die Diurese. Wahrend in Paraldehydnarkose die Diurese ungehindert von statten 
geht, ist diese bei Chloretonnarkose gehemmt. Die Diuresehemmung von Hypophysen- 
priiparaten bleibt bei Chloreton, i»ie kombinierter Chloretonparaldehydnarkose un- 
vcrandert weiter bestehen. Wichtige Schlusse aus diesen experimentellen Ergeb- 
nissen fiir die Physiologie des Wasserhaushalts. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 107.
180—84. 185—91. Wien, Pharmak. Inst.) Op p e n h e im e r .

E. Bernard Read, Der Einflu/i des Chaulmoograoles auf den Schicefelsloffu-echsel. 
Die Wrkg. des Chaulmoograols bezw. seiner Ester auf den S-Stoffwechsel ist recht 
Yerschieden. Einmal wurde eine sehr starkę Steigerung der ausgeschiedenen S-Mengen 
beobachtet, ein andermal eine Verminderung. Vf. schlieBt aus den Gesamtergebnissen, 
daB der 5. Kohlenstoffring in der Chaulmoograsaure vom Organismus ais Estersehwefel- 
eiiuro ausgeschieden wird, wobei zweifelhaft ist, ob der S der Esterschwefelsauren 
exogenen Ursprungs ist. Da der Gesamtstoffwechsel erhoht ist, kann bei wiederholter 
Chaulmoograolzufulir eine Neuaussclieidung der Esterschwefelsauren ausbleiben. Be- 
ziehungen der S-Ausscheidung zur Kreatininausscheidung moglicli. (Proc. of the 
soc. f. exp. biol. a med. 23 . 248— 50. 1925; Ber. ges. Physiol. 36. 111— 12. Peking, 
Union. med. coli. Dep. of pharmacol. Ref. KAPPHAMMER.) OPPENHEIMER.

Alan Bruce Anderson und Albert Carruthers, Untersuchungen iiber den 
Kohlehydratstoffwechsel. I. Die Beziehungen zwischen oplischer Aktivitat und Reduktions- 
vermogen normaler Blutfiltrate. II. Eine Mitteilung zum Einflufi ton Muskelgewebe, 
Insulin und Glucose. Ultrafiltratę von lackfarbenen Blutkórperclien,- dereń unter allen 
Kautelen vorgenommene Darst. genau beschrieben wird (Ochsen- u. Schweineblut), 
zeigen starko Linksdrehung u. nur geringes Reduktionsvermogen. Aus dieser Links- 
drehung sind keine Schlusse auf die Natur des Blutzuckers erlaubt, denn es ist aus der 
Literatur zu entnehmen, daB wahrscheinlich 2 andere Substanzen mit Linksrotation 
in das Filtrat iibergehen. Die Dialysate, Ultrafiltrate u. A.-Extrakte von Plasma — 
sehr schonend konzentriert —  haben im Vergleich zum Reduktionsvermogen eine 
schwache Linksdrehung. Jedoch andert sieh das opt. Verhalten mit der Anderung 
von pa. Wenn die pn-Werto yon 8 auf <C 4 geandert werden, entsprechen sieh Polari- 
sations- u. Reduktionsergebnisse. Hydrolyt. Vorgange sind dabei nicht im Spiel, denn das 
altc schwache Drehungsvermógen wird bei Alkalinisierung wiedergewonnen. Glutathion 
konnte in keiner Plasmazubereitung gefunden werden. Es wird vermutet, daB die 
Differenz zwischen Polarisation u. Red. auf der Ggw. anderer opt. aktiver Korper
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beruht, die leicht 1. in 99% A., 1. in 90% A. sind. Nach Behandlung mit CuS04 u. Ca(OH)2 
verlieren die linksdrehendenLsgg. die Reduktionsfahigkeit. Bei ph 4 tritt Rechtsdrehung 
ein. II. Die Beobachtungen von L u n d s g a r d  u . H o l b o l l  (Journ. Biol. Chem. 62. 
453; C. 1925. I. 2580.) konnten nicht bestiitigt werden. (Biochemical Journ. 20. 
556— 63. Cambridge, Biochem. Lab.) O p p e n h e im e r .

Bunya Kobori, Fortgesetzte Untersuchungen iiber den Kohlehydratstofficechsel des 
Zentralnervensystems. IV. (Vgl. T a k a h a s h i, Biochem. Ztschr. 159. 484; C. 1925.
II. 1455.) Es wurde der Kohlenhydratstoffweehsel des Zcntralnervensystems bei durch 
Methylguanidin hervorgerufenen Kriimpfen untersucht u. zugleich yersucht, ihn in 
den verschiedenen Teilen des Systems zu differenzieren. Ais Versuchstier diente die 
Taube. In dereń GroB- u. Kleinhirn finden sich in Betracht kommende Mengen Glykogen, 
die aber entgegen den Verhaltnissen bei Saugetieren vom Ernahrungszustandc einiger- 
maBen abhangig zu sein scheinen. Der Gehalt des GroBhirns ist nach heftiger Methyl- 
guanidintetanie recht merklich erhoht, derjenige des Kleinhirns dagegen n. oder nur 
leicht erhoht. Aufier dem so hervortretenden Unterschiede zwischen beiden Gehirn- 
teilen ergibt sich im Vergleieh mit den friiheren Unterss., daB die Methylguanidin- 
tetanie, moglicherweise auch die parathyreoprive Tetanie, sich biochem. abweichend 
von anderen Tetanieformen yerhalt. (Biochem. Ztschr. 173. 166— 74. Bern, 
Univ.) Sp i e g e l .

Tokuryna Takao, Beitrdge zur Kennłnis des intermedidren Fettstoffwechsels.
I. Mitt. tJber einige Versuche zur Frage der Beeinflussung des Kohlehydratstoffwechsels 
durch Fettzufuhr. Nach Zufuhr reichlicher Fettmengen (in Form yon 01ivenól oder 
Speck) konnten weder in Versuchsreihen iiber dio Harnausscheidung hungernder 
Phlorrhizinhunde u. Adrenalinkaninchen noch bei Best. des Glykogengehalts der 
Leber von Ratten irgendwelche Anhaltspunkte fiir eine direkte Umformung groBer 
Mengen hoher Fettsauren in Zucker gefunden werden. Einige anseheinend positive 
Resultate konnten ungezwungen durch eine Zuckerbildung aus den mit der Nahrung 
eingefiihrten Glycerinmengen erkliirt werden. (Biochem. Ztschr. 172. 272—79. Wien, 
Physiolog. Inst. d. Univ.) K. BoRNSTEIN.

Tokuryna Takao, Beilrdge zur Kennłnis des intermedidren Sloffwechsels. II. Mitt. 
Uber den Einflu/3 einiger anorganischer Ionen auf die Enłslehung und Amsćheidung der 
Acelonkorper. (I. ygl. vorst.Ref.) Beim phlorrliizindiabet. Hunde w'urde dieKetosis durch 
Zufuhr von Ammonium (-Lactat u. -Chlorid) yerstiŁrkt, ebenso durch K u. Mg. Fiir Na 
wurde keine charakterist. Beeinflussung nachgewiesen, wahrend Ca eine die Ketosis 
herabsetzende Wrkg. zeigte, die auf eine verminderte Produktion von Acetonkórpern 
zuriickgefiihrt wird. Es wurde weit mehr /?-Oxj'buttersaure ais Aceton u. Acetessig- 
saure nachgewiesen, eine gewisse Parallelitat im Auftreten beider Gruppen war 
erkennbar, wahrend sich eine Beziehung zwischen der Ausscheidung yon Keton- 
kórpern u. Zucker nie feststellen lieB. (Biochem. Ztschr. 172. 280—95. Wien, Physiolog. 
Inst. d. Univ.) K. B o RNSTEIN.

Ladislas Elek und Paul Molnar, Klinische Stoffwechseluntersuchungen, mit 
besonderer Beriicksichtigung der Leberkranklieiten. I. Mitt. Die spezif. dynam. Wrkg. 
der Kohlehydrate ist bei Leberkranklieiten etwas vermindert (15— 20%). Nach 
Zuckerzufuhr steigt die Ulutmilchsdure. Die Leberkranken zeigen bei peroraler Zufuhr 
des Zuckers einen starkeren Anstieg. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 51. 673— 97. 
Wien, I. med. Klin.) OPPENHEIMER.

Ladislas Elek und Aristid Kiss, Iilinische Stoffwechseluntersuchungen, mit beson
derer Beriicksichtigung der Leberkranken. II. Mitt. EiweifS. (Vgl. vorst. Ref.) Die 
spezif. dynam. Wrkg. yon Eiweifi ist bei Lebergesunden u. Leberkranken gleich. 
Durch Opium lafit sich neben dem Niichternumsatz auch die spezif. dynam. EiweiB- 
wrkg. herunterdriicken. Blutmilchsdure u. Amino-N nehmen nach EiweiBbelastung
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zu, die Alkalireserve ab. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 51. 752—61. Wien, I. med. 
Klin.) O p p e n h e im e r .

Francesco Gentile und Giuseppe Sunzeri, Uber den Fettstoffwechsel. Wirkung 
von Thyreoid- und Ovarextrakten auf das Yerlialten der Feltsauren der der Autolyse unter- 
worfenen Leber. (Ygl. S. 2073.) Einen nachweisbaren EinfluB auf die Fettspaltung haben 
die genannten Organextrakte in vitro nieht. (Archives Internat. Physiologie 26 . 59 
bis 68. Palermo, Inst. Univ. de Physiol.) OPFENHEIMER.

Jose de Nito, Uber die Totenstarre und die postmortale Saurebildung in  verschie- 
denen Organen des Tierkorpers insbesondere unter dem Einflu/3 von Giften. Bei durch 
Strychnin u. IC-Rhodanat vergifteten Tiereii setzt, zusammen mit einer gróBeren 
Saurebildung, eine raschere u. intensivere Starre ein ais bei den durch Entblutung 
oder Nackenschlag getoteten Tieren. Die Zunahme der Sauerung bei der Toten- 
starre ist am starksten beim Skelettmuskel, dann folgen Herz, Leber, Nieren u. Lungen. 
Bei der Phlorrhizinvergiftung ist die Saurebildung im allgemeinen etwas geringer; 
beim Hunger- u. Insulintod uberwiegen in allen Organen, mit Ausnahme der Leber, 
die alkal. Yalenzen. (Biochem. Ztschr. 174 . 131— 42. Munchen, Pathol. Inst. d. 
Univ.) L o h m a n n .

C. W. Mc Clure und Eldora Vance, UntersuehuTigen iiber die Leberfunklion.
II. Der Gehalt des Duodemlsaftes an Cholesterin, Gallensaure utul Farbstoffen in ge-
sundem Zustand und bei Erkrankungen der Leber und ihrer Ausfiihrungsgange. (Vgl. 
S. 2098.) Nach Infusion von 60 ccm 33°/0 M gS04-Lsg. in. das Duodenum wurden ge- 
funden 25— 48,8 mg Cholesterin, 246— 800 mg Gallensaurewerte u. 68— 175% Farb- 
stoffgehalt beim Gcsunden. Bei yersehiedenen Lebererkrankungen bleiben die Werte 
zuruck. (Boston med. "a. surg. journ. 192. 433—37. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 839. 
Boston, Evans mem. hosp. Ref. N e u b a u e r .) OPPENHEIMER.

H. S. Gasser und H. H. Dale, Die Pharmakologie des entnervten Saugetiermuskels.
II. Einige Phdnomene von Anłagonismus und BUdung von Milchsdure bei chemischer 
Zusammenziehung. Die reizende Wrkg. des Acetylchinolins u. der Basen der Nicoiin- 
Chinolingnippc auf den entnervten Saugetiermuskel wird von Curare oder Atropin  —  
im Gegensatz zum Adrenalin —  nieht vol!śtandig ausgesclialtet. Die Wrkg. des Acetyl- 
chinolins ist vorubergehend, gesteigerte Dosen yerlangern die Wrkg. nieht. Einmalige 
Gabe dieser Substanzen macht den Muskel gegen chem. u. physikal. Reiz zeitlich 
unempfindlich. Durch die Basen hervorgcrufene Zusammenziehung ist —  wie beim 
Tetanus — von Milchsaurebildung begleitet. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 
28 . 287—315. London, Inst. for Medical Research.) G e s e n iu s .

Alfred C. Redfield und Donald N. Medearis, Milchsduregehalt und Spannungs- 
entwicklung im  Iierzmuskel. Die Fahigkeit zur Spannungsentw. steht beim Ventri- 
kularmuskel der Taube in enger Beziehung zum Milchsiiuregchalt. (Amer. Journ. 
Physiol. 77- 662— 68. Harvard-Medical-School.) G e s e n iu s .

E. Melchior, F. Rosenthal und H. Licht, Untersuchungen am leberlosen Sduge- 
tięr. I. Mitt. Die Bedeutung der Leber fiir die Gallenfarbstoffbildung beim Sdugetier. 
Verss. mit nach M a n n  u . Ma g a t h  leberlos gemachten Hunden. Die nach der Leber- 
exstirpation auftretende. Xanthochromie des Serums beruht nieht ausschlieBlich auf 
Gallenfarbstoff, sondern besteht wahrscheinlich aus einem Gemisch von Bilirubin 
u. anderen gelben Kórpern, iiber dereń Natur noeh keine Aussage gemacht werden 
kann. Der mit Toluylendiamin erzeugte Ikterus kann durch eine im geeigneten Moment 
vorgenommene Hepatektomie verhindert werden. Hieraus Scliliisse fiir die Frage 
der Gallenfarbstoffbildung im Organismus. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 107 .
238—59. Breslau, Chir. u. Med. Klin.) OPPENHEIMER.

Ernst Gellhom, Beitrage zur allgemeinen Zellphysiologie. V. Mitt. Weitere Unter- 
śuchungen iiber die Wirkung der Kationen auf die glatte Muskulatur. (IV. vgl. P f l u g e r s  
Arch. d. Physiol. 213 . 779 [1926].) Alkali- u. Erdalkalichloride wirken ąuellungsfórdernd
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auf den isolierten Arterienstreifen in der Reihe: L i< N a < N I I ,< C s < R b < K  u.
M g< B a < S r< C a , wobei die letzten im Verhaltnis zum Na entąuellend uirken. In 
derselben Reihenfolge wirken sie kontrakturerregend, so daB Li u. Mg Erschlaffung, 
Rb u. Ca starkste Kontraktur bewirken. (P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 213. 789— 99. 
Halle, Physiolog. Inst.) Me i e r .

H. Zwaardemaker, Das Erwachen eines Froschherzens nach Kaliumentziehung 
durch Poloniumstrahlung. Das durch Durchstrómung mit K-freicr Ringerlsg. zum 
Stillstand gebrachte Herz laBt sich unter bestimmten Bedingungen durch allseitige 
Bestrahlung aus frischem Polonium ohne Anderung der Durchstromungsfl. fiir einige 
Zeit zum n. Schlagen erwecken. (P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 213. 757— 65. 
Utrecht.) M e i e r .

P. NiederhofJ, U hen radioakiwe Subsłanzen einen Einflu/3 auf die Froschherz- 
automatie aus und komun sie das Kalium ersetzen ? Nach Stillstand des Froschherzens 
durch K-freie Ringerlsg. ist eine Anregung zu neuem Schlagen weder durch Durch- 
strómung mit Uranylnitrat oder poloniumhaltiger Ringerlsg., noch durch Bestrahlen 
des Herzens von auBen mit Thor X  oder Polonium zu erhalten, mit Ausnahme von 
zwei Fallen bei Uranylnitrat. (P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 213. 823— 25. Berlin, 
Physiolog. Inst.) Me i e r .

J. Colłe, Der Einflup des Kaliums auf die Erregbarkeit des Froschherzens. (Vgl.
C. r. soc. de biologie 94. 786; C. 1926. I. 3488.) Bezogen auf mg ist die KCl-Wrkg. 
in  ihrem Sinne starker ais die Wrkg. der gleichen Menge CaCI2. (C. r. soc. de biologie 
94. 1257— 59. Louvain, Labor. de physiol.) O p p e n h e im e r .

D. Rubinstein, Uber die quantitative Gesetzmdfiigkeit bei dem Ionenantagonismus. 
J . L o e b  hat eine lineare Abhangigkeit fiir die antagonist. Ioncnwrkgg. auf Erregung3- 
erscheinungcn auf Grund seiner Funduluseierverss. angenommen (speziell des Na, 
Ca u. Mg fur K ). Vf. kommt durch Verss. an einer Seeannelide zu einer parabol. 
Abhangigkeit. Besprechung der Kompliziertheit der Probleme, da 2 Ionen z. B. 
getrennt antagonist. auf ein drittes wirken oder z. B. nur Teilfunktionen u. zwar 
verschiedene, beeinflussen konnen. (Zurnal eksperimentalnoiy biologii i medieiny 
1925. 37— 59; Ber. ges. Physiol. 36. 230—31. Ref. T h o e n e s .) Op p e n h e im e r .

Paul Regniers, Phannakologische Untersuchungen uber die Gefdpwirkuwjen, die 
msomotorischen und Pwpillenwirkmigen des Calciums und des Kaliums. Erhóhung des 
Ca-Gehalts der Perfusionsfl. ruft am in situ belassenen,' gesondert durchstromten 
Kaninehenkopf reversible GefaBerweiterung hervor. Verminderung von Ca, Ver- 
mehrung von K zeitigt Vasokonstriktion. Yasomotorenerregbarkeit, Wrkg. von Adre
nalin, die durch Reizung des Halssympathicus bedingte Mydriasis werden sowohl durch 
Ca- wie K-Vermehrung vermindert. (Arch. internat, de pharmacodyn. et de therapie 31. 
303—34; Ber. ges. Physiol. 36. 222. Gent, Inst. de pharmakodyn. et de therapie. Ref. 
B e h r e n s .) Op p e n h e im e r .

F. L. Campbell, Wirkungen des drei- und fiinfwertigen Arsens auf die Herzschlage 
des Seidenwurms. (Vgl. S. 65.) Die Larve reagiert auf todliche Dosen von NaOH-Lsgg. 
von As20 3 u. As20 5 zunachst mit beschleunigter Herzaktion, dann mit Kriimmungen, 
zuletzt mit unregelmaBigen Pulsationen u. Nachlassen der Bewegungen. Dreiwertiges 
A s  unterscheidet sich vom fiinfwertigen nur durch schnellere Giftwrkg. (Journ. Pharm. 
and Exp. Therapeuties 28. 277— 85. Harward-Univ.) GESENIUS.

Goswin Zickgraf, Asthma und Silicium. Durch intravenóse Injektionen von 
S i0 2-Prii,paraten erzielte Vf. wesentliche Besserung, teilweise auch Heilung, bei 
Patienten mit Bronchialasthma. Es wurde teils eine 2%ig- Lsg. von Natrium silicium, 
teils das Praparat Tebarsil ( G e h e  u . Co.) angowandt. Die Wrkg. ist, wie beim CaCl2, 
ais eine desensibilisierende anzusehen. (Mitneh. med. Wchschr. 73. 1477— 78. Bremer- 
haven.) F r a n k .
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C. Levaditi und O. Dimancesco-Nicolau, I. IHstologische Untersuchung iiber 
die Resorption und Ausscheidung von Tellur. II. Asteroidbildungen um Tełlurdepols. 
(Vgl. C. r. soc. de biologie 94. 827; C. 1926. I. 3413.) Naehweis von Te nach intra- 
muskularer Injektion in den dem reticulo-endothialen System angehorigen Apparaten, 
wo eine Umwandlung der Te-Verb. in die Form stattzufinden scheint, in der es dann 
in den Lymphorganen zu Ablagerung u. Einw. auf die Spirillen kommt. Zu den Verss. 
wurden verwendct elementares Te, eine Te-Jodchininverb. u. T e03. Nach Injektion 
einer óligen Emulsion von Te entstehen histolog. Bilder an der Injektionsstelle, wie bei 
Actinomyces oder Tuberkulose. (C. r. soc. de biologie 95. 459— 64. 531—33.) Opp.

A. H. Roffo und R. López Ramirez, Wirlcung des Rubidiums auf das Herz. 
Teilnahme des Vagus an den chronolropen Plianomenen durcli Wirkung des Rubidiums. 
(Boi. del inst. de med. exp. 1. 571— 76. 630—31. 1925; Ber. ges. Physiol. 36. 221— 22. 
R ef. R o f f o .) O p p e n h e im e r .

A. H. Roffo und R. López Ramirez, Wirkung des Rubidiums auf die meclia- 
nische und elekłrische Fibrillation des Vorhofs. RbCl steigert die Vorlioferregbarkeit. 
(Vgl. Ber. ges. Pliysiol. 33. 68; C. 1926. I. 3345.) (Boi. del inst. de med. exp. 1. 725 
bis 727. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 899. Ref. ROFFO.) OPPENHEIMER.

Herman Brown, Eli R. Saleeby und Jay F. Scliamberg, Eine Studie iiber die 
Chemie des Blules und die Hislopathologie der Nieren nach experimentellen Wisrrml- 
injeklionen. Die histopatliolog. Nierenveranderungen entsprechen dem Ilamstoff- 
befunde im Blut. B i ist ein relativ ungiftiges Mittel. (Journ. Pharm. and Exp. Thera- 
peutics 28. 165— 69. Philadelphia, Inst. of Cutaneous Med.) GESENIUS.

Thorne M. Carpenter, Die Stofficechsehoirkung von Alkohol-, Dextrosc- und Lamdose- 
klyslieren auf Menschen. A . u. Dezlrose, weit weniger gut Ląyulose, werden bei rectaler 
Verabfolgung ausgenutzt u. durchwandern Pfortaderkreislauf u. Leber. (Proc. National 
Acad. Sc. Washington 12. 415—19.) Gesk n iu s .

Gordon A. Alles, Vergleichend-physiologische Wirkung einiger Guanidinderivate. 
Guanidin u. seine D eriw . wrirken blutdrucksenkend mit nachtraglichem Anstieg. Das 
Acetyhnethyl-, asymm. Dimelhyl-, Ałhyl- u. Athanolguanidin wirkt kraftiger ais das 
Aminoderw. oder Guanidin selbst. Aryl-, symm. Diplienyl- u. ?Vip7ieni/Zguanidin wirkt 
in kleinen Dosen. Herztatigkeit u. Atmung werden von den verschiedenen Verbb. ver- 
scliieden beeinfluBt. Manche Guanidinyerbb. iihneln sich in ihrer Giftigkeit. Eine 
Blutzuckerwrkg. wurde nicht erzielt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 28. 251 
bis 276. Pasadena, California, Inst. of Technology.) GESENIUS.

Ralph H. Major und C. R. Buikstra, Die Wirkung von Nebenschilddrusenextrakt 
und Leberexlrakt auf die durch Guanidinderivate liercorgerufene Blutdnicksleigerung. 
Uber die Wrkg. der Nebenschilddriisenextrakte vgl. Am. journ. of the med. sciene. 
170. 228; C. 1926. II. 263. Leberextrakt senkt den Blutdruck u. wirkt wie Para- 
thyreoidea antagonist. auf die Guanidinblutdrucksteigerung. (Buli. of the Johns 
Hopkins liosp. 37. 392— 99. 1925; Ber. ges. Physiol. 36. 107. Kansas City, School. 
of med. Dep. of internal med. Ref. F r o m iif .r z .) O p p e n h e im e r .

U. G. Bylsma, Blutdrucksteigerung durch Camplier bei grofihirnlosen Katzen. Intra- 
ycnose Camphereinspritzung erhoht den Blutdruck dekapitierter u. athernarkotisierter 
Katzen nicht. Bei dezerebrierten u. Thalamuskatzen wird der Blutdruck erhoht, eine 
Stiitze fur die Auffassung, daB Campher direkt auf die GefilBzentren einwirkt. (Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 115. 263— 67. Utrecht, Central-Laborat.) GESENIUS.

Eggert Meller und C. Lundsgaard, Eine Untersuchung iiber das Schicksal des 
Phenolsulfophthaleins im Organismus. Darminlialt wandelt den Farbstoff rasch zu 
farbloscn Verbb. um. Da Leberkranke intravenos injiziertes Phenolsulfophtlialein 
nicht oder weniger rasch mit der Galie ausscheiden ais n., ist dic Móglichkeit einer 
Leberfunktionsprufung gegeben. (Acta med. scandinav. 63. 277— 85; Ber. ges. Physiol. 
36. 286. Copenhagen, Med. clin. A. Ref. S c h o l z .) O p p e n h e i m e r .
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D. Michaił und P. Vancea, HyperchoUslerinamie und Naphthalin-star. Der Cholc- 
estoringehalt des Błutc-s von Kaninchen, denen in regelmaBigen Abstanden kleine 
Dosen Naphthalin eingespritzt wurde, stieg um das doppelte u. dreifache bis zur Entw. 
des typ. Naphthalinstars. (C. r. soc. de biologie 94. 291— 93. Cluj, Ophthal. Klin.) Opp.

Clifford S. Leonhard, Uber die Giftigkeit des Arsentri-l-piperidiniumchlorid#. 
Die intravenóse letalc Dosis des Trihydrochlorids des Tripiperidyl-l-arsins, [(CH2)5N ]3As, 
3HC1, fiir Kaninchen liegt zwisehen 0,2— 0,3 g pro kg Kórpergewicht, die intramuskulare 
zwisehen 0,5— 1 g. Der Tod tritt durch Respirationslahmung ein, die Wrkg. ahnelt 
der des N{OHt )tCl. Subletale Dosen erzeugen SpeichelfluB u. Muskelzittern ilhnlich 
nie Coniin u. Piperidin u. lahmen ahnlich wie Coniin u. Curare die motor. Nerven- 
endigungen. Patholog. Gew’ebsveranderungen erzeugt die Drogę nicht, das As scheint 
im Molekuł zu fest gebunden zu sein. Rattentrypanosomen 'wurden nicht getotet. 
(Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 28. 233— 39. Wisconsin, Univ.) G e s e n iu s .

G. H. Miller, Die Wirkung des Cocains auf die Iris verglichen mit seiner Wirkung 
auf andere glatie Muskelsy stenie. Coeain schwacht den Ringmuskel nicht merklich, 
Epinephrin bewirkt eine Ersehlaffung. Beim Katzenuterus bewirken Coeain u. Epi- 
nephrin vermehrte Kontraktionen u. Tonussteigerung, die IContraktionen des nicht 
trachtigen Katzenuterus werden gehemmt. Auf die isolierten Eingeweide wirken 
Coeain u. Epinephrin tonusaufhebend. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 28.
219—31. Iowa City, Iowa, Univ.) G e s e n i u s .

P. F. Swindle, Beginnende Spasmen bei Ap]ilikation von Strychnin auf motorische 
Rindenzentren. Das auf das motor. Rindcnzentrum gebrachte Strychnin untcrdruckt 
die akt. Unterzentren. Es beschleunigt u. Yermehrt den „knocking out“-ProzeB, dic 
inaktiven Unterzentren schwacht es nur wenig. Der durch vollkommene Vergiftung 
einiger Unterzentren erreichte Ausfall der Hemmungen erlaubt den Rest-Unterzentren, 
bei so geringer Ilemmung zu reagieren, so daB die Kurve relatiy stark sinkt. (Amer. 
Journ. Physiol. 77. 650— 61. Milwaukee, Wisconsin, Univ.) G e s e n iu s .

F. Bremer und P. Rylant, Untersuchungen uber den Wirkungsmechanismus des
Strychnins auf das Zenlralnervensystem. II. Untersuchmig der Verdnderungen der Elektro- 
myogramme der Reflexe le i Katzen und Frosch durch Strychnin. (I. vgl. B e e m e r ,  
Archives Internat. Physiologie 25. 131; C. 1926. II. 1071.) Eingehende Unterss. von 
aussehliefilich physiol. Belang. (Archives Internat. Physiologie 26. 237— 79. Bruxelles. 
Univ.) S p i e g e l .

G. Forti, Die Wirkung der Chinin-, Strychnin-, Morphinsalze und des Kaffeins
auf die Leukocyten. Chininchlorhydrat (I), Strychninnitrat(II), Morphinchlorhydrat (HI) 
u. Kaffein (IV) lahmen samtlich die Leukocyten in analoger Weise, aber in sehr ver- 
schiedenen Konzz. Schnelle Lahmong ihrer Tatigkeit crfolgt durch I in Lsg. 1: 800,
II 1: 1000, III 1:150 , IV 1: 100. Abtotung crfolgt dabei nicht, erst bei tagelanger Einw. 
sterben die Leukocyten, doch konnen einige auch dann noch bei Verd. der schadlichen 
Substanz ihre Beweglichkeit wiedergewinnen. Sehr konz. Lsgg. zerstóren dic Leuko
cyten schnell. Eine anfangliclie erregende Wrkg. konnte nicht festgestellt werden. 
(Arch. Farmacologia sperim. 41. 102— 12. Roma, R. Univ.) S p i e g e l .

Ferdinand Bertram, Die Wirkung des Atropins auf die alimentare Glykamie bei 
Leberkranken und Diabetikern. Der EinfluB des Atropins auf die alimentare Duodenal- 
sondenglykamie bei Diabetikern ist wechsclnd. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 115. 
259— 62. Hamburg, Pharmakol. Inst.) G e s e n iu s .

Lajos Antal, Pharmakologische Untersuchungen iiber Lobelin (Lobelin-Ingelheim).
I. Mitt. Die zentralen und peripheren Wirkungen des c/.-Lobelins. Lobelin wirkt auf das 
Atemzentrum erregend, in tox. Dosen ist es ein Krampfalkaloid. Je nach der Konz. 
der Lobelindosis werden Muskulatur u. peripherer Nerv befallen. (Arch. f. exp. Pathol.
u. Pharmak. 115. 351— 65. Budapest, Univ., Physiolog. Inst.) G e s e n iu s .
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Torao Sakurai, Experimentelle Beitrage zur Wirkung der Parasympathicusgifle 
auf den Blutzucker, besonders zur Frage der parasympathisehen Hypergly kamie. Eserin 
(.1 mg pro kg) u. Pilocarpin  (5—10 mg) erzeugen beim Kaninchen deutliche Hyper- 
glykamie, die naeh Splancknicusdurchschneidung nicht mehr. auftritt, also wohl zen- 
traler Natur ist. Die Hyperglyltamie m d  durch Insulin u. Atropin aufgehoben. Bei 
kleineren Dosen ist haufig eine Verminderung des Blutzuckers vorhanden. (Journ. 
Biochcmistry 6. 211— 36. Niigata, Biochem. Inst.) M e i e r .

Reginald St. A. Heathcote, Die pharmakologische Wirkung des Sparteins und 
einiger vcrwandter Alkaloide. I. Sparlein und Oxyspartein. Fiir Spartein  werden im 
wesentlichen die Angaben von CuSHNY u. MATTHEWS (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak.
35 . 129 [1895]) bestatigt. An Stelle des von diesen benutzten Frosches diente die Króte 
(Bufo regularis). Die minimale todliche Dosis ergab sich hicr zu ca. 0,375 g pro kg, 
beim Kaninchen subcutan 100 mg pro kg, obwohl in einzelnen Fiillen schon 80 mg 
todlich wirkten. Au Ber der curarcartigen Wrkg. auf motor. Nervenendigungen scheint 
es auch lahmende Wrkg. auf das Zentralnervensystem zu besitzen. Die parasympath. 
Ganglionzellen lahmt es ohne jede vorausgehende Errcgung. Ohne direkte Wrkg. auf 
den ge3treiften Muskel, erregt es glatte Darmmuskeln naeh kurzer Depression. Die 
Herzmuskelfasem werden zuerst erlicblich gesehwacht, erlangen aber bald ihre Aktion 
wieder. — Oxyspartein  (vgl. A h r e n s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24. 1095 [1891]) ist 
nur 1/3— V« 80 giftig wie Spartein, ohne curarcartige Wrkg. u. ohne merkliche Wrkg. 
auf gestreifte Muskeln. Es lahmt das Zentralnervensystem mit gewissen Anzeichen 
einer vorherigen Erregung. Die parasympath. Ganglionzellen werden erregt, dann 
gelahmt, das sympath. System nicht beeinfluBt. Beim Vagusganglion erscheint die 
Erregung zunaclist auf dio Fasern oder Zellen beschrankt, dic die Schwingungsweite 
beeinflussen, spater erst auf diejenigen ausgedehnt, die mit der Schnelligkeit yerkniipft 
sind. Es besteht eine gewisse erregende Wrkg. auf den glatten Muskel, aber keinerlei 
Wrkg. auf den Herzmuskel. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 27. 431—48. 
Univ. of Egypt.) SPIEGEL.

Adolf Hartwich, Einflufi pharmalcótogiscJi wirksamer Subsłanzen auf die isolierłe 
Froschniere. III. Mitt. Die Wirkung des Phlorrhizins. (II. ygl. S. 1767.) Phlorrhizin 
vermehrt in Konzz. von 1: 50000 bis 1: 5000 die DurchfluBgeschwindigkeit u. die 
Diurese, in Konzz. von 1: 3000 bewirkt cs Sekretionsverminderung bis zum Stillstand. 
Steigerung der DurehfluBgcschwindigkeit u. Diurese sind reversible Vorgange, nicht 
aber dio Glykosurie, die schon bei Konzz. von 1: 10 bis 1: 1 Million auftritt. Die glyko- 
sur. u. die diuret. Wrkg. des Phlorrhizins sind voneinander unabhangig. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 1 1 5 . 328— 33. Halle, Pharmakol. Inst.) G e s e n i u s .

C. Gr. Santesson, Uber die Muskelwirkung von Saponinen nebst einigen Be- 
merkungen uber europdische Polygaladrogen. Verss. mit Senega- u. /lmareWadekokten, 
Quillajasaure u. Sólanin unter gleichzeitiger Betrachtung des Cocain- u. Novocain- 
einflusses auf die durch die Saponinsubstanzen hervorgerufene Kontraktur. (Skand. 
Arch. f. Physiol. 47 78— 101. 270. 1925. Stockholm, Pharmak. Abt. Karol-Inst.) O pp.

Stan Pętlach, Uber die physiologischen Wirkungen des Droseraextrakłes. Der 
Extrakt von Drosera rotundifolia enthiilt ein schwaches pept. Ferment, kein amylot. 
Naeh intravenoser Injektion fallt der Blutdruck. Die Kontraktionen des isolierten 
Froschherzens werden schw’acher. Nekroscn bei subcutaner Verabreichung (Ameisen- 
saure!), Magen-Darmreizungserscheinungen bei oraler Zufuhr. (Spisy lekarske Fakulty  
Masarykovy univ. v. BrnS 3. 51 —  76. 1925; Ber. ges. Physiol. 35 . 752. Ref. 
R e n n e r .) Op p e n h e im e r .

Andrew Mc Farlane, Die antidiuretische Wirkung der Hypophyse. Beim nicht 
aniisthet. Tier hemmen subcutane Injektionen von Hypophysenextrakt die Diurese, 
beim anasthet. steigern sie diese fur kurze Zeit. (Journ. Pharm. and exp. Therapeutics 
28 . 177— 207. Ediuburgh, Univ.) G e s e n i u s .
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Julius Janossy, Uber die Wirkung der inłrazislernos verabreichłen Hypophysen- 
praparate. In die Cisterna oerebellomedullaris von Menschen injizierte Hypophysen- 
praparate bewirken Abnahme der Harnsaureausscheidung, hohere Konz. des Urins, 
manchmal mehrstd. Anurie. Wrkgg. konnen nur von gentigend hohen' Quanten er- 
wartet werden (intrazisternós 1 ccm Pituglandol, Glanduitrin, Pituisan, intravenos 
mehr). (Ztschr. f. klin. Med. 103 . 715—21. Dcbreczen, Univ., Med. Klinik.) G e s e n i u s .

Willy Stiittgen, Compral. Vf. berichtet iiber giinstige Erfolge mit Compral 
ais sehmerzstillendes Mittel bei Periodontitis u. andern Zaknleidcn. (Zahnarztliclie 
Rundschau 35. Nr. 26. 2 Seiten. Sep.) F r a n k .

H . R oclilitz, Compral, ein neues Analgetieum und, Sedatwum. Klin. Bericht iiber 
gute Erfolge mit Compral ais schmerzlinderndes Mittel in der zahniirztlichen Praxis. 
{Deutsche Zalmarztliche Wochenschrift 29. Nr. 13. 3 Seiten. Sep.) F r a n k .

Rosenthal, Compral, eine. neues Analgeticum und Sedatwum. Compral, eine aqui- 
molekulare Verb. von Volun(al mit Pyramidon  (Herst. B a y e r  u . Co.) bewahrte sieh 
als~Analgetikum, Sedativum u. ais Schlafmittel. (Medizinischo Klinik 19 2 6 . Nr. 27. 
2 Seiten. Sep.) F r a n k .

Hans Molitor und Ernst P. Pick, Verstarkle SchlafmiUdwirkung dureh gleich- 
zeitige Beeinflussung verschiedener Ilim teile. An sieh unwirksame CMorelonmengcn 
erzeugen tiefen Schlaf, wenn sie mit gleichfalls unwirksamen Mengen von Paraldehyd, 
Chloralose, Morphium  u. Bromkalium zusammenwirken. Die Wirkungssteigerung laBt 
sieh dureh gleiehzeitiges Einwirken der GroBhirn- u. Hirnstammnarkose auf das Schlaf- 
steuerungszentrum erklaren. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 115 . 318— 27. Wien, 
Pharmakol. Inst.) Ge s e n i u s .

D. Lavrov, Zur Frage nach der Icrampfauslosenden Wirkung des Morphiums. 
(Zurnal experimentalnoiy biologu i medieiny 19 2 6 . 139—46; Ber. ges. Physiol. 36 . 
335. Odessa, Pharmak. Laborat. Ref. L a v r o v .) O p p e n h e im e r .

Roger W. Barnes, Der Einflufi von Scopolamin-Morphinnarkose auf die Nieren- 
funklion. Phenolsulfonaphthaleinaussohcidwig wird dureh Scopolaminmorphin nicht 
gestort. (Uroi. a. cut. revlew. 29 . 459—62. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 909. Ref. 
O p p e n h e im e r .) Op p e n h e im e r .

G. C. van Waisem, Erfahrungen iiber die Behandlung des epileptisćhen Zustandes
mit Somnifen. Es wurden meist schon dureh eine intramuskulare Einspritzung von 
2 ccm des Praparats Erfolge erreicht, seiten war eine zweite nótig. Die Anwendung 
soli bei bedrohlichen Zustanden moglichst friih erfolgen. (Nederl. Tijdschr. Genees- 
kunde 7 0 . II. 762— 65. Heemstede, Inst. „Meer en Boseh“.) S p i e g e l .

H. J. Stander und A. H. Radelet, Blutuntersuchungen bei allgemeiner Andsthesie.
Von den untersueliten allgemeinanasthesierenden Mitteln yerursachten beim Hunde 
A., Chlf. u. N 20  stets dcutliche Hyperglykamie, Erniedrigung des C 02-Bindungs- 
vermógens u. Zunahme der Milchsiiure im Blute sowie Vermehrung der n. gar nicht 
oder nur in sehr geriugom MaBe vorhandenen Harnsaure. Der anorgan. P  scheint der 
Zuckerkurve zu folgen, NichteiweiB-N u. Harnstoff-N zeigten nur minimale Verande- 
rungen. Diese Erscheinungen stimmen prakt. mit den friiher bei Eklampsie fest- 
gestellten iiberein. Sie finden sieh ebenso, aber erheblioh weniger ausgesprochen auch 
bei Afti/ZeJi-Anasthesie. Die Asphysie dtirfte bei der Ausbildung dieser Erscheinungen 
nur eine geringe Rolle spielen. (Science 63. 642. J o h n s  H o p k in s  Hosp. and 
U niy .) Sp i e g e l .

Jackson K. Holloway, Die Wirkung der Diuretica auf transplantierte Nieren. 
Fiu: die Dauer der Funktionstiichtigkeit eingeheilter autogener Nierentransplantate 
wirken Salze, Purine, Ham stoff auf diese genau wie bei n. Nieren. (Journ. of uroi. 15. 
111—31. Ber. ges. Physiol. 36 . 181— 82. Ref. H e y m a n n .) Op p e n h e im e r .

Emanuel Freund, Erfahrungen mit Vanadium  (Northoran) bei Syphilis. Bericht 
tiber klin. Verss. mit Northoran (Herst. Dr. N e u m a n n  u . Co., Adlershof-Berlin),
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einem Natriumorthovanadiat, bei Behandlung der Syphilis. Das Praparat wurde 
intravenos angewendet, kombiniert mit innerlicher Darreichung von iSpirocidtabletten. 
Die Erfolge waren durchaus giinstig. (Klin. Wohschr. 5. 16G1— 63. Triest.) F r a n k .

Karl Westphal, Rhodan und arterieller Ilochdruck. SCN-Salze sind bei Hyper- 
tonie infolge ihrer ąuellenden permeabilitatssteigernden Eigenschaften, also den Eigen- 
schaften, die dem bei Hochdruck vermehrten Cholesterin entgegenwirken, brauchbar. 
Bei Dosen von 3,0 bei 1,5 g taglich sinkt zwar meist der Blutdruck, doch sind un- 
erwiinschte Nebenerscheinungen die Regel. Mit kleineren Dosen 3 X 0,1 g u. zwar 
Na- oder N H 4SCN erreicht man bei langeren zeitweise unterbroehenen Darreichungen 
auch Erfolge. Neuerdings wird ein Komplexsalz von NH.1SCN u. Trimethylxanthin 
(Rhodanpurin) benutzt. Im Blut ist SCN nach therapeut. Dosen nachweisbar. 
AuBerdem tritt im Blute eine deutliche Yeranderung im gegenseitigen Verhaltnis 
der EiweiBkórper durch Rhodangaben auf. Die Albuminę verschwinden, alle Serum- 
eiweiBkorper erscheinen in Globulinę verwandelt. Bei Unterbrechung der SCN-Gaben 
geht die Erscheinung wieder zurtiek. (Zentralblatt f. inn. Med. 47. 585— 89. Frank
furt a. M.) Op p e n h e i m e r .

Johanna Hintze, Uber Versuche mit Jwienyn in  der Frauenprazis. Klin. Bericht. 
Jwvenin (B a y e r  u . Co.), eine Kombination aus methylarsinsaurem Strychnin, methyl- 
arsinsaurem Yohimbin u. As bewahrte sich bei manchen Frauenleiden, wie Dys- 
menorrhoe u. Amenorrhoc. (Medizinisehe Klinik 1926. Nr. 33. 2 Seiten. Sep.) F r a n k .

Weicksel, Uber die Anwendung des Sufrogels bei chronischen Gdenkerkrankungen 
mil besonderer Beriicksichtigung des Blutbildes und des Schwefdgehaltes der roten Blut- 
kórperchen. Blutbild u. S-Gehalt der roten Blutkórperchen wird durch Sufrogel- 
einspritzung nicht geandert, die Blutsenkung ist fiir Prognose u. Dosierung nicht ver- 
wertbar. t)berdosierung ist schadlich. (Ztschr. f. klin. Med. 103. 794— 99. Leipzig, 
Univ.-Poliklinik.) G e s e n i u s .

Herman Brown, Eli R. Saleeby und Jay F. Schamberg, Untersuchung iiber 
die tozische Wirkung geieisser Goldverbindungen, erkennbar an der Chemie des Blutes 
und pathologischen Organveranderungen. Na-Goldchlorid, Na-Goldthiosulfat u, eine 
Goldeasemverb. rufen iihnliche Veranderungen: Degencration parenchymatoser Organe 
meist mit Capillarliyperamie hervor, das erste ist das giftigste. Anderungen im Blut, 
Erhóhung von Rest-N u. Zucker treten erst bei Nierenschadigung ein. (Journ. Pharm. 
and Exp. Therapeutics 28. 141—56. Philadelphia, Rcs. Inst. of Cutan. Med.) M e i e r .

Leon Binet, Untersuchungen uber das Absorptionsvermogen des subcutanen Oewebes. 
Yasokonstriktor. Substanzen (Adrenalin) hemmen die Resorption von auf Haut- 
erosionen aufgetragenen Gifton (Strychnin, Cobragift, Tetanustoxin). Vasodilatator. 
Stoffe (Histamin) beschleunigen die Giftresorption. (Presse med. 33. 1394— 96. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 36. 223. Ref. B o r g e r .) Op p e n h e im e r .

Soma Weiss, Uber die Dauerhafligkeit der Physostigminwirkung und den Atropin- 
Physostigmin-Antagonismus bei Tieren und Menschen. Die todliche Dosis fiir Physo- 
stigmin (Salicylat) bei der Katze betragt 0,8 mg pro kg intravenós bezw. 1,0 mg intra- 
muskular. Aus Verss., in denen Bruchteile der tódlichen Menge in Abstanden wieder- 
holt gegeben wurden, u. zwar in einer Gesamtmenge, die die todliche Dosis wreit iiber- 
stieg, kann geschlossen werden, dafi der Organismus fahig ist, Physostigmin rascher 
auszuscheiden, asl aus der Dauer der Wirkungssymptome zu scblieBen ware. Der von 
F r a s e r  (1772) erkannte Physostigmin-^l/ropm-Antagonismus laBt sich an der Katze 
demonstrieren. Atropin schiitzt vor dem Mehrfachen einer tódlichen Physostigmin- 
dosis. Auch das Umgekehrte ist der Fali. Im Driisensystem, in der glatten Muskulatur 
des Darms, in den zentralen Krampfzentren ist der Antagonismus vollkommen. Be- 
grenzt ist er am Atemzentrum u. an den myoneuralen Yerbb. Auch am Menschen tritt 
der Antagonismus in therapeut. Dosen in Erscheinung. Atropin — u. in gleicherWeisę
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verhalt sich Hyoscin — ist daher ein brauchbares Antidot gcgen Physostigmin. (Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeuties 27 . 181— 88. New York, Cornell-Univ.) O p p e n h .

Chas. C. Haskell, J. R. Hamilton und W. C. Henderson, „Aderlap-Trans- 
fusicmstherapie“ in der Behandlung der Sublimatuergiftwig. Die tódliche Dosis von 
Sublimat bei intravenoser Injektion an Hunden betragt 4 mg pro kg. Der Tod wird 
durch AderlaB mit nachfolgender Bluttransfusion oder Injektion von 1— 5% NaH C 03 
nicht aufgehoben. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11 . 707— 12. Richmond, Med. Coli. 
of Virginia.) OPPENHEIMER.

G. Billard, Die antagonistisclie Fdhigkeit der Mineralwasser von Bourboule und 
Mcmt-Dore auf Sparteinsulfat. Die entgiftenden Eigenschaften des Sparteins gegen 
Schlangengifte (vgl. S. 465) wird durch die genannten Mineralwasser beseitigt. Die 
sicher todliche Dosis Spartein hinterlaBt keinen Schaden (Meerschweinchenverss.), 
wenn sie glciclizeitig mit oder gel. in den MineraIwassern gespritzt wird. (C. r. soc. 
de biologie 94 . 982— 83.) O p p e n h e im e r .

O. Steppuhn und A. Timofejewa, Uber das Wesen der Autolyse. IV. Mitt. 
Weitere Beitrdge zur Beeinflussung der Autolyse durch Jod. (III. vgl. Biochem. Ztschr. 
1 58 . 38; C. 1 9 2 5 . II. 741.) Zusatz von Jodjodkalium gleicher Menge u. bei gleichem 
Ph beeinfluBt die Leberautolyse in verschiedener Weise, wenn die Leberemulsion in 
die jodhaltigo Lsg. getropft oder die Jodlsg. (in verschiedener Menge H 20 ) der Leber
emulsion zugesetzt wird. (Biochem. Ztschr. 1 74 . 84—89. Moskau, Abtl. fiir experim. 
Pathol. u. Pharmakol. chemopharmaceut. Inst.) Me i e r .

O. Steppuhn und A. Timofejewa, Uber cfors Wesen der Autolyse. V. Mitt. Die 
Beeinflussung der Proteolyse durch Jod in vivo. (IV. vgl. vorst. Ref.) Zusatz von J 
zur Durchstrómungsfl. der isoliertcn Kaninchenleber erhoht die Abgabe des Rcst-N, 
ebenso Erhohung im Blut bei Injektion von J  am Tier, JK  ohne Wrkg. Autolyse 
ganzer Tiere wird nach intravitaler Injektion von J  u. JK  bei ldeinen Dosen be- 
fordert, nach groBen gehemmt; diese Wrkg. zeigen auch schilddriisenlose Tiere. 
(Biochem. Ztschr. 174 . 90—98.) Me i e r .

Hans Elsner, Tumorwachstum und endokrines System. Die Beeinflussung des 
Tumorwachstums bei Mdusen durch Extrakte endokriner Drusen. Hodenextrakt hemmt 
das Tumorwachstum, CaCl2 hebt die Wrkg. des Hodenextraktes auf. (Zeitschr. f. 
Krcbsforsch. 23 . 28— 44; Ber. ges. Physiol. 35 . 812. Berlin, Pharmak. Inst. Ref. 
K r e b s .) Op p e n h e im e r .

F. Ludwig, Uber den Einflup der Erndhrung auf das Wachstum des Mausekarzinoms 
und Rattensarkoms. Vitaminfrcie Ernahrung verhindert das Angehen von Impftumoren 
(Mause- u. Rattenverss.). (Zeitschr. f. Krebsforsch. 23 . 2— 8 ; Ber. ges. Physiol. 35. 
812. Bern, Pharmak. Inst. Ref. L a s n it z k i .) OPPENHEIMER.

Albert Fischer und E. Buch Andersen, Uber das Wachstum von normalen und 
bosarligen Gewebezellen unter erlióhtem Sauerstoffdruck. Sarkomzellen wurden durch 
erhóhten 0»-Druck leichter getótet ais Bindegewebe. tjberdruck von N  hat keine 
Wrkg. (Zeitschr. f. Krebsforschung 23 . 12—27; Ber. ges. Physiol. 35 . 812. Kopenhagen, 
Univ.-Inst. f. allg. Pathol. u. chem. Laborat. d. techn. Hochsch. Ref. K r e b s .) O p p .

A. H. Roifo und Carlos Griot, Einflup der Róntgenstrahlen auf den Lecithin- 
gehalt des Serums Krebskranker. (Vgl. S. 612.) Es wird eine hydrolysierende Einw. der 
Strahlen angenommen. (Boi. del inst. de med. exp. 1. 589—94. 1925; Ber. ges. Physiol.
36 . 175—76. Ref. R o f f o .) Op p e n h e i m e r .

G. Analyse. Laboratorium.
John Hume, Ein Thermoregulalor ohne Belais. Beschreibung mit Zeichnung. 

(Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T 246. Leeds, Univ.) W i l k e .
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W. F. Higgins, Die W irkung des Acetons ais V erunreinigung in  Weingeistthermo- 
metem. Durch die Beobachtung yeranlaBt, daB eine Anzahl von Weingeistthermo- 
metern bei mehrjahrigem Gebraueh Tempp. anzeigtcn, die immer starker nach unten 
hin von der wahren Temp. abwichen, untersuchte Vf. den EinfluB, den die Beimisehung 
von Aceton zum A. auf die Angaben des Thermometers ausiibt. Es wurde gefimden, 
daB bei Verwendung von acetonhaltigem A. ais Thermometerfl. nach einiger Zeit die 
Ablesungen zu tief ausfallen, falls die Thermometer der Einw. des Lichtes ausgesetzt 
werden, u. es wird yermutet, daB unter diesen Umstanden das Aceton eineKonden- 
sation erfahrt. Da es eine gewóhnliche Verunreinigung des kauflichen Holzgeistes 
ist, so sołltc kein CH3(OH)-haltiger, sondern nur reiner A. ais Thermometerfl. ver- 
wendet werden. (Journ. Scient. Instruments 3. 361— 66. National Physics Depart
ment.) B o t t g e r .

Bradford Noyes jr., Einige Fehler ldinischer Thermometer. Vf. stellt bei der 
Unters. fehlerhafter klin. Thermometer fest, daB die Einschniirung, die die Maximal- 
registrierung bewirkt, von solcher Form sein kann, daB bei Erwarmung das Hg unter 
Einw. der Oberflachenspannung u. der Schwerkraft diskońtinuierlieh in Form einzelner 
Kugeln durch die Einschniirung tritt u. daB die GroBe der Kugeln dem maximalen 
Fehler cntspricht. Eine weitere Fehlerąuelle kann die Anwesenheit von Gas sein. 
Vf. gibt einige der ublichen Priifungsmethoden an. (Journ. Opt. Soc. America 13 . 
223— 28. Rochester, Taylor Instr. Cos.) L e s z y n s k i .

Toshiaki Shirai, E in einfaches Manometer zur Messung niedriger Drucke. Das 
Manometer beruht auf ahnlichen Prinzipien wie das von PlRAN I (Verhandl. Dtsch. 
Physik. Ges. 8. 686 [1906]) u. R o h n  (Ztschr. f. Elektrochem. [2] 20 . 534 [1914]). 
Es ist ganz aus Glas u. besteht aus einem in eine Glasróhre a eingeschlossenen Thermo- 
meter mit besonders langem zylindr. Hg-GefaB. Bis zu wenigen VlO mm wurde mit 
dem Mc Leodschen Manometer geeicht. Fiir noeh niedrigere Drucke wurden a u. eine 
damit verbundene kugelige Gaspipette evakuiert u. mit einer sehr geringen Menge 
Gas verselien, so daB der Druck bekannt war. Gemessen wird die Zeit, in der sich 
das Thermometer unter bestimmten Bedingungen von einer gegebenen Temp. auf 
eine von yornherein gewahlte Temp., die vom MeBbereich abhangt, abkuhlt. Wird 
diese Temp.-Differenz so klein gewalilt, daB das Newtonsehe Abkiihlungsgesetz gilt, 
so ist p = = k -(t0 —  t)j(t — ć760). Hierin ist t die Abkiihlungszeit (bei yorliegenden 
Verss. von 39 auf 32°) beim Druck p. t0 u. i700 sind die Abkiihlungszeiten fiir das hóchste 
Vakuum bezw. fiir 760 mm Druck u. k eine von den Abmessungen des Apparates u. der 
Natur des benutzten Gases (hier H 2 u. Luft) abhangige Konstantę. Der Apparat eignet 
sich speziell fiir Drucke yon 0,1— 0,001 mm. —  Wegen der mathemat. Ableitung obiger 
Gleieliung sei auf das Original yerwiesen. (Buli. Chem. Soc. Japan 1. 109— 15. Tokio, 
Univ.) H a r m s .

O. VodraŹka, E in neues Mazerationsrerfahren fiir Holzgewebe. Der Vorzug des 
Verf. vor den bisher geiibten besteht darin, daB alle Prozesse bei niederer Temp. statt- 
finden u. sich die Fasern ohne mechan. Einw. in Einzelzellen zerlegen. Schnitte werden 
in eine Lsg. von konz. H N 0 3 u. KC103 eingelegt (yerschiedene Holzarten brauchen 
yerschiedene Zeiten, Tabelie), herausgenommen, dann mit konz. NH 3 bezw. verd. KOH 
oder Na2C 03-Lsg. tibergossen, wobei das Holz spontan zerfallt. Waschen auf der 
Zentrifuge. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 43 . 178— 85.) M e i e r .

W. Gartner, Theorie der Goldsublimalmethode zur Darstellung der protoplas- 
matischen Glia nach Ramon y Cajal. Impragnation der Glia in Gehirnschnitten mit Gold 
gelingt nur unter Einhaltung bestimmter Bedingungen. Z. B. Fisierung unter Zusatz 
von Br-Salz. Unter sonst gleichen Bedingungen liiBt Fixierung mit Chlorid keine, mit 
Jodid grobe Ndd. auftreten. Zusatz von Starkę u. Gelatine yerliindert die Impragnation 
der Schnitte. Es handelt sich also um Ausfallung von fein dispersem Gold an be-
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Btimmten Elementen, vielleicht durch spezif. Adsorption von Bromid an diesen be- 
dingt. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 4 3 . 166— 71. Freiburg, Pathol. Inst.) M e i e r .

C. W. Foulk und A. T. Bawden, Eine neue A rt des Endpunktes in  der eleklro- 
metrischen Titration und die Anwendung auf die Jodonielrie. Das Verf., uber dessen 
theoret. Grundlagen bcreits eingehend berichtet wurde (VAN N a m e  u . FENWICK, 
Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 9. 19; C. 1925. I. 1637) beruht darauf, daB an die 
Elektroden in der zu titrierenden Lsg. eine so kleine Spannung gelegt wird, daB diese 
vollstandig durch die EK. der Polarisation kompensiert wird. Zur Titration eignen 
sich alle die Rkk., dereń Ende mit einer Anderung des Polarisationszustandes einer 
oder beider Elektroden verbunden ist. In einer modifizierten Anordnung wird durch 
Verwendung einer Konz.-Kette die Benutzung einer Batterie uberfliissig. Diese An
ordnung eignet sich in folgender Form fiir die Jodonielrie. In der Konz.-Kette K J (25%)/ 
K J  2% bleibt die Anodę in der konz. Lsg. unpolarisiert, die Kathode in der verd. Lsg. 
ist in Ggw. eines Ara2/S20 3-X)berschusscs polarisiert u. wird durch Jod depolarisiert. 
Die gesamtc Apparatur besteht liier also aus der Konz.-Kette u. dem Stromkreis mit 
Galvanometer. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2045— 51. Columbus,- Ohio State 
Univ.) L e s z y n s k i .

John H. Northrop, Eine bequeme Methode fur die Formoltilration. Die zu 
untersuchende Lsg. wird so verd., daB ungefahr 5 ccm die gleiche Vol.-Menge 0,01-mol. 
NaOH brauchen. Die Titration gegen Neutralrot geschieht erst roh mit starkem Alkali 
(um die Fl.-Menge nicht iiberflussig zu vermehrcn), dann genau mit 0,01-n. NaOH  
(Genauigkeit meist 0,05 ccm). Es wird dann 1 ccm Formalin u. 3 Tropfen 0,2%ig. 
Phenolphthalein zugesetzt u. mit 0,01-n. NaOH bis zum Umschlag weiter titriert. 
Die Alkalimenge, die benotigt wird, um vom Neutral- bis zum Alkalipunkt die Lsg. 
umzustimmen, gibt im Falle der Unters. von Aminosauren oder einfacher Dipeptide 
die gleichen Werte an wie bei elektrometr. Titration. Die vom Vf. vorgeschlagene 
Modifikation, die ein ganz bestimmtes Ph (rund 7) zum Ausgangspunkt u. ein eben- 
solches zum Endpunkt (pH =  8,5) nimmt, yermeidet einige Fehler des urspriinglichen 
Verf. (Journ. Gen. Physiol. 9. 767— 69. Rockefeller Inst. f. med. research.) O p p .

B. W. Culyer, Wasserstoffionentitration der Medien und Bereitung von Farben- 
standards. Fiir die pH-Best. in bakteriolog. Kulturmedien sind Bromkresolgrun (4,2 
bis 6,0), Bromthymolblau (6,0— 7,6), Phenolrot (6,8— 8,4) u. Kresolrot (7,2— 8,8) ais Indi- 
katoren besonders geeignet. Die Methode, die im ubrigen den bekannten colorimetr. 
B ests t. mit einem Komparator entspricht, ist den Bedriifnissen der bakteriolog. Technik 
angepaBt. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 994— 95. Ottawa, Canada, Lab. o fH yg.) Op p .

H. ter Meulen, LaboratoriumsmUleilung. Bei der Best. des O durch Hydrierung 
(Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 899; C. 1925. I. 870) wird platinierter Asbest besser 
durch gewohnlichen Asbest ersetzt; bei der N-Best. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 
643; C. 1924. II. 1248) werden auch bei Hydrazinverbb. richtige Werte erhalten, wenn 
man statt auf 350° nur auf 250° erhitzt, was auch sonst stets zweckmaBig ist. Bei der 
S-Best. durch Hydrierung (Rec. trav. chim. Pays-Bas 41. 112; C. 1922. IV. 856) -wird 
die storende Verkohlung (zu niedriger S-Wert!) durch vorheriges Vermischen der 
Substanz mit 0,5 g Pt-Schwarz vermieden. (Chem. Weekblad 23. 348— 49. Delft, 
Techn. Hochschule.) GROSZFELD.

Thomas James Drakeley und Hugh Nicol, Die Absorption von Sauerstoff und das 
Freiwerden von Koldenozyd durch alkalische Pyrogallollósungen. Die Konz. an 0 2 in 
dem zu priifenden Gasgemiseh ist von starkem EinfluB auf das Freiwerden von CO 
bei der Absorption von Sauerstoff durch alkal. Pyrogallollsg. Mit Luft entwickclt diese 
nur Spuren von CO, wahrend bei reinem 0 2 aus Bomben die CO-Produktion erheblich 
sein kann. Die B. von CO nimmt mit der Erschbpfung der absorbierenden Pyrogallollsg. 
zu. Es konnte keine Pyrogallollsg. ermittelt werden, die bei der Absorption von 
reinem 0 2 kein CO abgabe. Die beste war noch die von A n d e r s o n  (Journ. Ind. and
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Engin. Chem. 8 . 131 [1916]), die durch Zufiigen yon 15 g Pyrogallol zu 100 ccm Kali- 
laugc (D. 1,55) hergestellt wird. Fur dic industrielle Unters. von Bombensaucrstoff 
konnen die mit ihr erhaltenen Ergebnisse angenommen werden, wenn a) die Pyro- 
gallollsg. in groBem tJberschuB ist, b) die Lsg. erneuert wird, wenn sic Yio ihres spezif. 
Absorptionsvol. absorbiert hat, c) die Lsg. wahrend der Zugabe u. Absorption des 0 2 
s t a r k  geschuttelt u. d) der 0 2-Gehalt des Gases durch geeignete Verd. mit N 2 auf 
etwa 25% herabgedruckt wird. — Zur genauen 0 2-Bcst. mittels einer Pyrogallollsg. 
ist cs wesentlich, das CO vor der Endablesung zu entfernen. (Journ. Soc. Chem. Ind.
44 . T. 457— 62. London N  7, Northern Polytechnic.) B e h r l e .

E lem en te  u n d  anorganische V erbindungen.
F. J. Wilkins und Harry W. Webb, Bemerkung iiber die Bestimmung von Nitro- 

sylschwefelsdure in schtcefelsaurer Losung. Die Lungesche Methode mit KM n04-Lsg. 
gibt bei konz. Nitrosylschwefelsiiurelsgg. um ca. 10% zu niedrige Ergebnisse. Reine 
Nitrosylschwefelsiiure mit 97,01 bezw. 96,54% Gehalt wurde aus S 0 2 u. konz. HNO;, 
bereitet. Bestimmt wurde S 0 4 ais B aS04, anhaftende (vom Waschen) H N 0 3 naeli 
der F eS 04-Metliodo von B o w m a n  u . S c o t t . Durch Zers. von 0,1 g der Siiure mit 
30—40 ccm 20-Vol.-%ig. H 20 2 u. Titration der Totalaciditat mit NaOH wurden 99,3 
bezw. 98,8% Reinheit gefunden. Dagegen zeigte auch die Raschigsche Modifikation 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38 . 3911 [1905]) nur 93,1% an. — Bessere Ergebnisse gab 
folgende Methode: 25 ccm KM n04-Lsg. werden im 750 ccm-Erlenmeyer auf 250 ccm 
verdunnt. Nach raschem Zusatz von soyiel Nitrosylschwefelsaurelsg., daB etwa 30%  
KM n04 im tlberschufi bleiben, wird auf 50° erwarmt u. % Stde. so gehalten. Dann 
wird uberschiissige Ferroammoniumsulfatlsg. hinzugefugt u. nach einigen Min. mit 
KM n04 zuriicktitriert. Nur so wird der Endpunkt ganz scharf. Eine Probe, die nach 
der ILOo-Methode (s. o.) 97,6% Gehalt zeigte, wurde wic geschildert ais zu 97,5 bezw. 
97,0% rein befunden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45 . T. 304—05. Cardiff, Techn. 
Coli.) H a r m s .

Johana Yerfiirth, Eine neue Siliciumschnellbestimmung in Stalli und Roheisen. 
Es wird nacligewiescn, daB die Bromsalzsaure allein es ermóglicht, Si-Bestst. in kiir- 
zester Zeit u. mit groBter Genauigkeit auszufuhren. Die Methode ist wie folgt: Je 
nach dem Si-Gehalt des zu untersuchenden Materials werden 0,5—3 g in 20—30 ccm 
Br-HCl gel. u. einmal scharf zur Trockene verdampft. Nach dem Erkalten wird die 
Probe in 10— 15 ccm HC1 (1,19) gel., mit W. verd., filtriert, der Nd. auf dem Filter 
ausgewaschen u. gegliiht. Die nach diesem Yerf. erzielten Werte kann man direkt 
ais genauen Si-Gehalt mit der fiir Betriebsanalysen zulassigen Fehlergrenze von
i  0,01—0,02% verwenden. Auch fiir hoclisiliciertes GuBeisen bis zu 5% Si u. dar- 
iiber ist vorstchender Analysengang zu empfehlen, nur muB in diesem Falle die Aus- 
wrage mit H F abgeraucht u. das Si des Waschwassers mit ermittelt werden. (Metali 
1 9 2 6 . 117— 18. Rosenberg [Oberpfalz], Maximilianshutte.) W il k e .

Theodor Heczko, Uber die Einwirkung von Jodkalium auf Vanadinphosphorsaure. 
Bei Einw. von K J  auf in HC1 oder H 2S 0 4 gel. V20 5 ist die abgeschicdene Jodmenge 
groBer, ais einer Red. der 5- zur 4-wertigen Stufe entspricht. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 93. 97; C. 19 1 5 . II. 1155.) Je langsamer die V 20 5-KJ-Rk. yerlauft, desto groBer 
sind dic abgeschiedenen Jodmengen. Bei verschicden langer Dauer wurde zur 3- u. 
sogar zur 2-wertigen Stufe abgebaut. Bei LuftabschluB werden Jodabscheidungen 
gefunden, die der B. von vierwertigem Vanadium entsprechen. — Vf. glaubt, daB 
V20 5 die Osydation von K J  durch Luftsauerstoff katalyt. beschleunigt, u. daB man 
auch bei Anwesenheit von Luftsauerstoff quantitative B. von V IV erreichen kann, 
wenn die Rk. V20 5-K J rasch verlauft. Dics ist in phospliorsaurer Lsg. der Fali. Lost 
man V20 3 u. H3P 0 4 u. versetzt mit K J, so tritt zunachst nur Gelbfiirbung, nach einigen 
Sek. jedoch intensive Jodabscheidung ein. Vf. hat darauf eine neue Methode zur



1926. II. Gr. A n a l y s e . L a b o r a t o r io m . 2093

titrimetr. Best. von Vanadium  gegriindet. Zur Analyse lost man die Substanz h. in 
83%ig. H 3PO.,, mindestens 7 cem fiir 0,1 g, lafit abkiihlen, Yersetzt mit dem doppelten 
bis dreifacben Vol. W., sehuttelt um, kiihlt gut ab, fiigt KJ-Salz insolcliemUbcrschuG 
zu, daB sich kein festes Jod abscheiden kann. u. wartct 5 Min. Das ausgeschiedene Jod  
wird mit */ 10-n. Thiosulfat titriert. Die Methode gibt genauc Werte u. ist auch fiir 
die Mikroanalyse brauchbar. (Ztschr. f. anal. Ch. 68. 461— 68. Leoben, Montanist. 
Hochsch.) D e r s in .

01iver J. Sizeloye, Analyse zon galmnischen Badem. Verbesserte Methoden zur 
Analyse von Nickel-, Kupfer-, Zink-, Messing-, Silber- und Goldbadem. Fiir den wenig 
mit chem. Arbeiten bekannten Praktiker werden fiir die einzelnen Bader besondere 
Analyscngange angegeben. Die Methoden sind Yerschiedenen Chemiebiiehern ent- 
nommen u. sind soweit zuliissig, nocli vereinfacht worden. So sind die Analysen 
beschrieben von: Ni-Badern (Ni, Cl, Best. der Alkalinitat), von Cu-Cyanid-, Zn- 
Cyanid-, Messing-, sauren Cu-, sauren Zn-Lsgg., schwarzen Ni, Ag- u. Au-Lsgg. 
(Metal Ind. [New York] 24. 236—37. 280—82. 327.) W lLKE.

Edward H. Kraus, Eine Jolly-Recliemcage. Die Wago beruht darauf, daB durch 
einen Hebelarm die D. des Minerals an einer horizontalcn Skala direkt abzu esen 
ist. Abbildung u. Beschreibung dieser Wage. (Amer. Mineralogist 11. 169—-72. 
Michigan, Univ.) E n s z l in .

Siegfried Rósch, Ein photographisches Goniomeler. Vorlduf. M ilt. Das photo- 
graph. Goniometer, welches zur Darst. u. Auswertung krummer Krystallflaehen, 
zur Messung geschliffener Edelsteine u. sehr kleincr Krystalle, sowie zur Unters. von 
Flachendetails Verwendung findet, beniitzt anstatt des Auges einfach die photograph. 
Platte. Abbildung. (Beitr. z. Krystallographie u. Mineralogio 3. 105— 12. Heidel
berg.) E n s z l in .

Organischo Substanzen.
A. Kossel und W. staudt, Uber die quantitative Bestimmung von Arginin und 

Histidin. Dio Ausfiillung des Arginins durch Flaviansaure ist prakt. vollkommen, 
wenn die Aciditiit der Lsg. zwischen schwach saucr u. 1lw-n. II2S 0 4 liegt. Zur Aus- 
fiillung wurden 10 ccm einer l% ig. Lsg. von Arginincarbonat mit 10 ccm einer 
5°/0ig- wss. FIaviansaurelsg. versotzt, auf 30 ccm verd., nach 3 Tagen filtriert, auf 
dem Gooehtiegel mit 5— 10 ccm flayiansaurehaltigem W. ausgewaschcn u. boi 105
getrocknet. Ggw. von Histidin beeintraclitigt die Genauigkeit der Best. nicht. Man
kann dalier den Arginingehalt in der nach KOSSEL u. K  UTSCHER crhaltenen Silber- 
nitratbarytfallung mittels der Flaviansaurcmethode bestimmen u. den Histidingehalt 
ais Differenz berechnen. Die in dieser Weise im Hydrolysat von 0,5 g Sturinsulfat 
ausgefulirte Best. ergab: 68,77 u. 69,49% Arginin, 13,10 u. 12,78% Histidin, 14,22 
u. 14,43% Łysin u. Monoaminosiiuren. Fiir die Analyse argininarmerer Proteino 
sind mehrere g Ausgangsmaterial notig. (Ztschr. f. physiol. Ch. 156. 270—74. Heidel
berg, Univ.) G u g g e n h e im .

Dionisio Echave, Beilrag zum Studium des Orlhodiozyphenyluihanolmethylamins 
(Adrenalins) von analylischem Gesiclits-punkte aus. (Revista Facultad Cicncias Quimicas. 
Univ. Nac. de La Plata 2. II. 77— 117. 1924. — C. 1925. I. 2714.) S i*i e g e l .

Schmorl M. Ling, E in Vergleich verschiedener Ureasedarstellungen zur Bestimmung 
des Hamstoffes. NaCl-Extrakte der wirksamen Bohnen gaben bessere Resultate ais 
alkoh. Jackbohnenausziige werden langsamer unwirksam ais Sojaextrakte. (Proc. 
of the soc. f. exp. biol. a. med. 23. 242—43. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 880. Peking, 
Chem. laborat. dep. of med. Ref. JACOBY.) OppENHEnUJR.

Ernst Dachselt, Die ■potentiometrische Bestimmung aromatischer Nitroso- \i){cł;l 
Nitrokórper mit Titantrichlorid. Einige aromat. Nitro- u. Nitrosokorpci ■ sińd■ bei'“ 
50— 80° direkt mit TiCl3 potentiometr. quantitativ zu bestimmen. Zur ile^stjńg .

VIII. 2. 137  ̂ r£v.
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Potentiale dicnte die Poggendorffsclie Kompensationsmethode, ais Nullelektrode die 
Normalcalomelelektrode, ais Indicatorelektrode ein Pt-Blech. — Red. von Nilroso- 
dimeihylanilin. In 2-n. HC1 gel. Nitrosodimethylanilin wurde bei 50° m it VlO -n 
TiCl3-Lsg. (in einer C 02-Atmosphiire) titriert; der Endpunkt ist potentiometr. dureh 
eine starkę Anderung der Wertc festzustellen, nicht aber dureh einen Farbumschlag. 
Gegen Ende der Rk. wartet man zweckmaBig mit den Ablesungen etwa 3 Min. Zusatz 
von viel Seignettesalz zur Lsg. verschicbt die Potentialkurve nur wenig naeh nega- 
tivcn Werten; arbeitet man aber ohno HC1 in Ggw. von Seignettesalz, so zeigt ein 
gut siehtbarer Farbumschlag (dunkelrotbraun in hellgelb) u. ein schiirfer ausgepragter 
Potentialsprung den Endpunkt an. Die Genauigkeit ist z. B. —0,07%- —  Red. von
o-Nilralinin, o-Nitrophenol u. Nilrobenzol. Die Titrationen in Abwesenheit von 
HC1 mit u. ohne Seignettesalz yerlaufen wie oben. — Bei in W. unl. Nitrokorpern 
empfiehlt sieh Zugabe von etwas uber TiCl3 dest. A. (Ztschr. f. anal. Cli. 68 . 404 
bis 410. Dresden, Inst. f. Elektroehem. u. pliys. Chem.) W . W o l f f .

Fritz Lieben und Hans Popper, Uber die Farbreaktioncn einiger heterocyclischer 
Verbindungen mit Aldeliyden. Die Vff. untersuchen die Farbrkk. der lieterocycl. 
Verbb. Skatol, Indol, Pyrrol, Thiophen u. Tryptophan mit konz. H 2S 0 4 u. verschiedenen 
Aldeliyden, wio HCHO, C H IC H O , Paraldehyd, Benzaldehyd, Zimlaldehyd, p-Di- 
meihylaminobenzaldehyd (Ehrlichs Aldehyd), Vanillin, o-Nitrobenzaldehyd, Piperonal, 
Furfurol, Glucose. Es wird allgemein die Regel aufgestellt, daB die jeweils auftretende 
Farbę nach ilirer qualitativen u. quantitativen Farbstarke dureh die lieterocycl. 
Verb. bedingt ist, wenn der Aldehyd im (mol.) UberscliuB, dureh den Aldehyd, wenn 
die heterooycl. Verb. im UberscliuB ist. Wahrend bei einem mol. Verhaltnis der beiden 
Komponenten von etwa 1 :1  ein Storungsbereich liegt, wo sieh beide Einfliisse iiber- 
lagern u. der sieli z. T. bis 1: 10 erstreekt, besteht zumeist bei einem Verhiiltnis von 
1: B Molcn gute Proportionalitat zu der nicht im UberschuB befindlichen Komponente. 
Die Verb. Heterocyclicum—Aldehyd scheint keine rein chem. zu sein; die Farbstarke 
berulit wahrseheinlieh auch auf einer Anderung (Herabsetzung) des Dispersitatsgrades. 
(Biochcm. Ztschr. 1 7 3 . 455— GG. Wien, Physiol. Univ.-Inst.) LOHMANN.

Ernst Komm, Beitrag zur Tryptophakaldehydreaklion. IV . u. V. Mitt. IV. Unter- 
suchungen iiber den Einflu/3 von Prolin und Proleinen auf die Reaktion. (III. ygl. 
S. 1892.) Wahrend die Tryptophanrk. bis zur maximalen Entw. der Farbstarke mit 
freiem Tryptophan mehrere Tage in Anspruch nimmt, entfaltet sie sieh sofort bis 
zur maximalen Intensitat bei Verwendung von tryptoplianhaltigen Eiw'eiBkorpern. 
Das unterschicdliehc Verh. beruht auf dem katalyt. EinfluB pyrrolkernhaltiger EiweiB- 
bausteine, speziell des Prolins. Prolin gibt fiir sieh allein mit OHC ■ C6H 4 • N(CH3)2 
keine Farbrk. In welcher Art das Prolin in die Rk. eingreift, lieB sieh nicht entscheiden. 
Bei Anwcndung von etwa 0,G mg Tryptophan sind etwa 4,5 mg Prolin notwendig, 
um einen deutlich sichtbaren katalyt. EinfluB auszuiiben, eine Tatsaclie, die sieli 
auch zur quantitativen Best. von Prolin yerwerten liiBt. Dio gleichzeitige Anwesen- 
heit anderer Aminosauren stOrt den EinfluB des Prolins nicht. d,l-Prolin yerhiilt sieli 
gleicli wie 1-Prolin. Mit zunehmender Konz. der Tryptophanlsg. muB aueh die Prolin- 
menge erhoht werden. Um den gleichen EinfluB auszuiiben wie 4,5 mg Prolin waren 
17 mg hydrolysierto Gelatine notwendig, was auf einen Gehalt der Gelatine von 
ca. 26% Prolin -f- Oxyprolin deutet, nahezu in Ubereinstimmung mit D a k in  (Journ. 
Biol. Chem. 44 . 499; C. 1 9 2 1 . I. 454), der 9,5% Prolin u. 14,1% Oxyprolin isolieren 
konnte. N icht hydrolysierte Gelatine wirkt starker, so daB schon 3,5 mg den gleichen 
Effekt auslosen. Bei der Annalime, daB 4,5 mg Prolin 2,6 mg Pyrrol entsprechen, 
errechnet sieh aus dem fiir nicht hydrolysierte Gelatine festgestellten Prolinaquivalent 
fiir die Gelatine ein Gehalt von 74% an Pyrrolkern. Bei den tryptoplianhaltigen 
EiweiBkorpern erschwerte sieli die Unters. dureh die Anwesenheit des gebundenen 
Tryptophans. Nach der Saurehydrolyse laBt sieh jedoch das Prolinaquivalent be-
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stimmon, da das Trj^ptophan zerstort ist. Casein vermag fiir sieli die Aldehydrk. 
mit groBter Farbstarke herbeizufuhren. Zusatz von Gelatine beselileunigt die Rk. 
nieht. Durch die fermentative Hydrolyse des Caseins wird jedoch ein Teil der die 
Rk. begiinstigenden Strukturen im Casein zerstort. Nach semeni Verh. bei der Farbrk. 
errechnet sich der Prolingehalt des Hydrolysates von Casein. zu ca. 8,3°/o> von Keratin 
zu ca. 22%, von Blutalbumin zu 17%, von Ovalbumin zu 13,2%. Folgcnde EiweiB- 
korper waren imstande, die Aldehydrk. ilires eigenen Tryptophans m it groBter Farb- 
starko in kurzer Zeit herbeizufuhren: Albumin aus Eigelb, GcsamteiereiweiB, Vitellm 
aus Eigelb u. ein Pflanzenfibrinpraparat, dagegen niclit: Blutglobulin, Blutfibrin 
u. das krystallisierte EiweiB aus dem Milchsaft von Antiaris toxicaria. Die Proteolo 
T r o e n s e g a a r d s  besitzen einen starlc bcschleunigenden EinfluB auf die Farbrk.

V. Methode zur quantitativen Tryptophanbestimmung und Ermittlung des Tryptophan- 
gehaltes einiger Proteine. Die Tryptoplian-Aldehyd-Rk. laBt sieli zur quantitativen 
Best. des Tryptophangehaltes verschiedener Proteino verwenden, wenn man durch 
Zusatz von Gelatine dafiir sorgt, daB die maximale Farbintensitiit sich rasch einstellt. 
In dieser Weise ergab sich ein Tryptophangchalt fiir Ovalbumin von 1,43%. Eigelb- 
albumin 1,67%, Eigelbvitellin 1,40%, Gesamteiereiweip 1,25%, Blutalbumin 2,66%, 
Blutglobulin 2,49%, Blutfibrin 2,08%, Pflanzenfibrin 0,40%, Legumin 1,35%, kryst. 
Eiweip aus Antiaris loxic. 5,29%, M yosin  (aus Rinderfleisch) 1,46%, Gelatine 0. 
Die Werte stimmen zum Teil gut mit friiheren uberein. Fur die colorimetr. Bestst. 
wurde eine Lsg. von rcinem Tryptophan ais Standard yerwendet. 2 ccm tlayon 
wurden mit 2 ccm einer Lsg. von OHC • C0H , • N(CH3)2 oder von HCHO in 10%ig. 
HC1 versctzt. In der Rk.-Fl. betrug die Konz. des HCHO 0,375%. Man yersetzt 
dann mit 1 ccm einer 5%ig. Gelatinelsg. u. 5 ccm einer 10%ig. HC1, untcrschichtct 
mit 10 ccm konz. H 2SO.,. Nach dem Abkiihlen u. 20 Min. langem Stehen eignet sieli 
die Lsg. zu colorimetr. Verglcich. Die Herstellung der Lsgg. der zu priifenden Sub
stanzen erfolgte in gleiclicr Weise; sofern sie nieht in W. 1. waren, wurden Auf- 
schwemmungen yerwendet. Dabei wurde die Konz. so gemessen, daB die Farbstarke 
der yerwendeten Standardlsg. annahernd gleich war. (Ztschr. f. physiol. Ch. 156. 
161— 201. 202— 17. Drcsden-WeiBer Hirsch, Dr. L a h m a n n s  Sanat.) G u g g e n h .

B estandteile von  Pfianzen und  Tieren.
Robin C. Burrell und Thomas G. Phillips, Die Bestimmung des Nitratstickstoffs 

in Pflanzen. Die „Devardamcthode“ (vgl. W niT iN G , R ic h m o n d  u . L h o o n o v e r , 
Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 982; C. 1921. II. 354) zur Best. von Nitrat-N in 
Pflanzen gibt in Ggw. von Amido-N ungcnauc Werte. Bessere Resultate wurden wio 
folgt gewonnen. Alkoh. Bliitterauszug (50 ccm auf 25 g frischer Bliitter) im Dampfbad 
bis zum Verschwinden von A. behandelt. W.-Zusatz bis zum Vol. von 50 ccm 7,5 ccm 
n. NaOH u. 5 ccm 25%ig. Pb-Acetatlsg. zugesetzt u. gut yerriihrt. Zentrifugieren u. 
zwcimaliges Waschen mit 20 ccm h. W. Entfernung des Pb aus der klaren FI. durch 
0,5 ccm konz. H 2SO,!. Nochmals zentrifugieren u. Waschen (wobei, falls der Nd. zu 
gering, er durch Pb-Acetat yerstiirkt werden darf). Uberfiihren der FI. in Kjeldahl- 
kolben, auffiUlen auf ca. 150 ccm; Zusatz von 2 g  Na20 2, Kochen bis zu einem Vol. 
von 10— 15 ccm. Abgekiihlt, in cinen Kolben iibergespiiit, auf ca. 100 ccm verd., 
tropfenweiser Zusatz von H,SO., bis zur Laekmusneutralitat. Dann 10 ccm gesatt. 
AgS20 4-Lsg., 1 ccm n. CuS04-Lsg., 0,2 g Ca(OH)2 u. ca. 0,5 g MgC03 zugesetzt u. 
10 Min. geschiittelt. Wenn Nd. nieht graulich im Ton, mehr Ca(OH)2 erforderlich. 
Filtrieren der Mischung, 3-maliges Waschen des Nd. m it kleincn Portionen h. W. 
Filtrat wird auf dem Wasserbad zur Trockene eingedampft. 5 ccm Phenoldisulfon- 
saure werden unmittelbar in der Mitte der Schale gebracht, einige Min. einwirken 
lassen. SchlieBlich wird der Bodensatz zusammengekratzt u. die entstehende ,,Paste“ 
zur Lsg. der Salze mit W. aufgenommen. N H 4(OH) im tlbcrschuB zugesetzt. Die

137*



2096 G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1926. II.

Lsg. wird auf. BO—200 ccm aufgefiillt u. colorimetr. mit einer friseh berciteten Standard- 
Isg. verglichen. (Journ. Biol. Chem. 65. 229—34. 1925. Columbus, Ohio State Univ. 
Dep. of agricult. Cem.) O p p e n h e im e r .

V. H. Morris und P. A. Welton, Die Bedeutung der Klarung von hydrolysierten 
Losungen fiir die Bestimmung von sauren, hydrolysierbaren Kohlehydraten in  griinen 
Pflanzengewebcn. Aus den vergleichenden Bestst. der Vff. folgt, daB es nicht not- 
wendig ist, die alkoh. Ausztige zu klaren oder zu neutralisieren. Wichtig ist, daB die 
Lsg. nach Zugabe von Bleiacetat. saucr reagiert. (Journ. Agricult. Research 33. 195 
bis 199. Ohio Agric. Exp. Stat.) T r ŻNEL.

N. B. Guerrant, Eine. mikrocolorimetrische Methode zur Bestimmung der Phospho- 
lipine in  Samen. Zur Best. der P-haltigen Lipoidc schlagt der Vf. folgende Methode 
vor: 1 g  des getrockneten Materials wird im verschlossenen Zentrifugenrohre 10 Min. 
mit 25 cem einer Mischung von W.-freiem A. u. A. (20: 80) gcschiittelt. Dann wird 
zentrifugiert, bis sich alles unlóslichc Materiał abgesetzt hat. 5 ccm der iibcrstehenden 
FI. werden in ein Probierrolir von 30—35 ccm Inhalt ubergefiihrt, das bei 10, 15, 20 
u. 25 ccm Marken tragt, u. im Wasserbad auf ein kleines Volumen eingeengt. In  
ein gleiches Rohr wird eine bekannte Menge einer Standard-Phosphatlsg. gefiillt, 
die 0,1 mg P pro ccm enthiilt. In beide Rohro gibt man 1 ccm verd. II2S 0 4 (1 konz. 
H 2S 0 4: 2 W.) u. erhitzt auf einer Heizplatte bis sich die ersten Anzeichen einer Dunkel- 
fiirbung bemerkbar machcn. Dann oxydiert man durch Zugabe klciner Tropfen yon 
30%ig. H 20 2 bis jede Fiirbung verschwunden ist u. erhitzt allmahlich, bis die Halfte 
der Róhren mit H 2S 0 4-Diimpfen erfiillt ist. Das Erhitzen wird 6 Min. fortgesetzt, 
damit ein UbcrschuB des Oxydationsmittels sicher entfernt ist. Nach Abkiililen fiillt 
man den Inhalt der Róhren mit W. auf 10 ccm auf, erhitzt 10 Min. zum Sieden u. 
kuhlt auf Zimmertemp. ab. Nun erfolgt die Zugabe von 1 ccm einer 5°/0ig. NH^- 
Molybdathg., u. hicrauf wird der Inhalt beider Róhren gut durchgeschuttelt. Nach 
Hinzufugen von 1 ccm einer 0,4%ig. Lsg. von Aminonaphtliolsulfonsdure (1 g 1,2,4- 
Aminonaphtholsulfonsaure gel. in 225 ccm 20°/oig. Na-Bisulfit u. nach Zugabe von 
wenig 20°/oig. Na-Sulfitlsg. auf 250 cem auffiillen) u. gutem Durchschutteln liiBt man 
5— 10 Min. stehen, fiillt bis zur Markę auf u. vergleicht die Farben in beiden Róhren. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 48 . 2185— 90. Stillwater, Oklahoma.) IClNDSCHER.

Georg Botstiber, Versuche uber die analylische Verwendbarkeit der verschiedenen 
Oxydationsfahigkeit organischer Substanzen. Die partielle nasse Yerbrennung von 
Eiweip  sowie EiweiBabbauprodd. mit saurer KM n04-Lsg. u. H 20 2 ergab im nll- 
gemeinen, daB die durch Permanganat leiclit verbrennbaren Aminosaurcn gegen H 20 2 
Behr resistent sind. Umgekehrt werden bas. Substanzen sowie Peptide von H 20 2 
starker angegriffen, teils desamidiert u. teils gespalten. (Biochem. Ztschr. 174 . 
68— 83. Wien, Krankenanst. Rudolf-Stiftung.) L o h m a n n .

Joseph H. Roe und Bernard S. Kahn, Eine colorimetrische Bestimmung des 
Całciums im Blut. Zu 2 ccm Serum kommen 4 ccm dest. W. u. 4 ccm 20% Trichlor- 
essigsaure. Griindliches Mischen, 10 Min. stehen lasscn. Filtriercn durch ein mit 
Saure gewaschenes Ca-freies Filtrierpapier. tlberfiihrung von 5 ccm des Filtrats in 
ein konisches Zentrifugierróhrchcn (sorgfiiltig mit Dichromat-H2S 0 4 gereinigt) Zusatz 
von 1 Tropfen Phenolphthalein u. tropfenweise 20% Ca-freie NaOH bis zur beginnenden 
Rosafarbung. Dann kommt 1 ccm 1% Na.,P04 hinzu, es wird gut umgeriihrt u. unter 
KorkverschluB 1 Stde. stehen gelassen. Danach 3 Min. lang zentrifugieren. Sorg- 
faltiges Dekantieren der iiberstehenden FI. Das umgeiwendete Róhrchen wird fUr
2— 3 Min. auf Filtrierpapier gestellt, die Glasóffnung wird so weit móglich abgetrocknet 
(Filterpapier). Es wird 2-mal mit 5 ccm 50% A., der schwach alkal. gemacht ist, 
gewaschen, wobei der Nd. im kon. Teil aufgeriihrt werden muB u. der Vorgang des 
Zentrifugierens u. Dekantierens mit der gleichen Sorgfalt wiederholt wird. Der ge- 
waschene Nd. wird in 5 ccm 5% H 2S 0 4 gelóst u. die Lsg. in ein graduiertes Reagens-
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glas gebracht. Das Zentrifugierrohrchcn wird 2-mal mit 2—3 ccm 5% H 2S 0 4 ge- 
waschcn u. die FIL vereinigt. In ein entsprechendcs Glas kommen 10 ccm Standard- 
phosphatlsg. ( =  0,05 mg P) u. 0,5 ccm konz. H 2S 0 4. Zu beiden Glasern: 1 ccm 5%  
Na-Molybdat u. 1 ccm Hydrochinon-Bisulfitreagens. Die Mischungen kommen in 
ein sd. W.-Bad fiir 10 Min. Nach Abktthlen wird die Standardlsg. auf 15 ccm, die 
Analysenfl. bis zur gleichen Farbo verd. u. wie iiblich colorimetr. abgolesen. Berechnet

wird nach der Formel: -^-*0,05 •-^-•-[^-•100 == mg Ca in 100 ccm Serum, worin 
JLj  J J  OjL

A == Ablesung der Standard-, B — Ablcsung der Analysenlsg., <7 =  Verd. der Ana- 
lysenfl., D =  Verd. der Standardfl. ist. Die Standardlsg. wird bereitet, indem 4,394 g 
reines, trockncs KH 2P 0 4 in 1000 ccm P 0 4-freiem W. gelóst wird. Vor Gebrauch werden 
5 ccm von dieser Lsg. auf 1000 ccm W. (P 0 4-frei!) verd. (10 ccm =  0,05 mg P, die
0,097 mg Ca ais Ca3(P 0 4)2 aquivalent sind. Die Molybdatlsg. wird aus reinem Na2M o04 •
2 H20  5% hergestellt. Das Hydroehinonreagens bereitet durch Lsg. von 30 g reinem 
NaHSOj u. 1 g Hydrochinon in 200 ccm P 0 4-freicm W. (Journ. Biol. Chem. 67- 
585— 91. Washington, Dep. of chem. G. Washington univ. med. school.) O p p e n h .

J. S. Sharpe, E in klinisches Verfahren zur Bestimmung des Calciums in Blut 
und Ham . Dio Methode beruht auf dem Vergleich eines Oxalatnd. in Glycerinlsg. mit 
einem aus einer bekannten Ca-Mengo erzeugten. (Edinburgh med. journ. 33 . 27— 30; 
Ber. ges. Physiol. 35. 857— 58. Glasgow, Instit. of physiol. Ref. S c h m it z .) O p p .

B. Sybrandy, Blulziickerbeslimmuiigen fiir die Prazis. Bringt man 0,1 ecm Blut 
auf mit KC1 yorbehandeltes Filtrierpapier, so bleibt der Blutzuckergehałt > 2 4  Stdn. 
unyerandert u. der Best. nach B a n g  zuganglich, so daB derart aufgefangeno Proben 
einem geeigneten Laboratorium ubersandt werden konnen. (Nedcrl. Tijdschr. Genecs- 
kunde 70. II. 521— 23. Nijmegen.) S p i e g e l .

Luigi Condorelli, Uber die Móglichkeit der gleichzeitigen Mcssung von Trauben
zucker und von Disacchariden in kleinen Mengen und uber eine entsprechende Beslimmungs- 
melliode. Grundlage: Methode von B a n g . Die vom Vf. modifizierte EnteiweiBungsfl. 
nach B a n g  (1300 ccm ges. KCl-Lsg., 200 ccm l,5°/o Uranylacetat, 1,5 ccm 25% HC1,
2,5 ccm 4% Essigsiiure, W. ad 2000) hydrolysiert weder Disaccharidc, noch an EiweiB 
gebundenen Zucker, so daB diese Zucker, falls sie reduzieren, mit bestimmt werden, 
falls sie nicht reduzieren, die Best. des Traubenzuckers nicht storen. Zur Best. der 
Disaccharidc wird 0,1 ccm der zu untersuchenden FI. mit 1,5 ecm einor Lsg. A  
( =  1300 ccm ges. KCl-Lsg. +  250 ccm n. HC1 +  450 ccm dest. W.) im Autoklaven 
bei 120° in 10 Min. hydrolysiert. Der EiweiBzucker wird mit der Lsg. A  gefallt, kann 
also fiir den Fali, daB die Disaccharidc neben dem EiweiBzucker bestimmt werden 
sollen, vor der Hydrolyse getronnt werden. Nach der Hydrolyse wird mit einer Lsg. B  
( =  Lsg. A  nur statt HC1 entsprechende Menge NaOH) neutralisiert, dann zur Ent- 
eiweiBung 3 ccm einer Lsg. zugcsetzt, die 1300 ccm ges. KCl-Lsg., 200 ccm 3% Uranyl
acetat, 3 ccm 25% HC1 u. 5 ccm 4% Essigsaure enthalt. Bcispiele u. Belege. (Probierni 
d. nutriz. 2. 184— 96. 1925; Ber. ges. Physiol. 36. 299—300. Neapel, Clin. med. gen. 
e semciotica. Ref. L a q u e r .) O p p e n h e im e r .

Joseph H . Roe und 01iver J. Irish, Eine cmkte Methode zur Bestimmung von 
Hamstoff im Blut und Urin durch direkle Nefllerisierung. Bei den bisherigen Verff. 
stort hairfig eine Trubung der mit NESZLERs Reagens versetzlen Lsg. infolgc Fallung 
von Hg durch Spuren von EiweiB u. anderen organ. Stoffen. Vff. fanden, dafi diese 
Stoffe durch Behandlung mit Ca-j(P04)2 in alkal. Medium beseitigt werden. Die 
Mischung wird alkal. gemaeht, mit etwas Ca(N03)2 versetzt, das das Yorher ais Puffer 
bei der Ureasezers. zugefugte Phosphat fiillt, u. nach guter Durchmischung zentri- 
fugiert. Die klar abgegossene FI. wird dann ncBlerisiert. Genaue Vorschriften fiir 
die Ausfiihrung bei Blut u. Harn. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11 . 1087— 90. Washing
ton [D. C.], Ge o r g e  W a s h in g t o n  Univ. med. school.) S p ie g e l .
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C. W. Mc Clure, Eldora Vance und M. C. Greene, Untersuchungen iiber die 
Leberfunktion. I. Methoden zur Bestimmung der Gallensauren- und Farbstoffkonzen- 
tration im Duodenalinhalt. 5 ccm Duodenalinhalt mit Tierkohlo im W.-Bad eingeengt. 
Zusatz von 15 ccm W., in ein Reagensglas ubergefiihrt, mit 1 g  Kaolin yersetzen, 
durchschutteln, 1 Stde. stehen lasscn, filtrieren. 1 ccm Filtrat mit Gemisch (6 ccm 
II2S 0 4 50% +  1 ccm 0,3°/o Furfurol) 30 Min. auf dcm W.-Bad bei 67°. Farbvergleich. 
Vcrgleichslsg.: 50 mg Glykocholsaure in 30 ccm ł/10-n. NaOH, aufgefiillt mit W. auf 
50 ccm, Wciterbehandlung wie obcn. —  Farbstoffgebalt wird mit 10 ccm Duodenal- 
sftft bestimmt. Durchschutteln mit 1,0 g Na2C 03, zugesetzt 15 Tropfen Eg. Filtrieren 
(cvtl. Vorbeliandlung mit 0,8 g Kaolin). Vcrgleich mit Lsg. von 13,33 g K 2Cr04 u. 
40 g KHCr04 in 1000 ccm dest. W. (Boston, med. a. surg. journ. 192 . 431—33. 
1925; Ber. ges. Physiol. 35. 839, Boston, Evans. mem. hosp. Ref: N e u b a t je r .) Op p .

Mc Clure, M. E. Huntsinger und O. C. Montague, Untersuchungen uber die 
Leberfunktion. III. Methoden zur Bestimmung der Furfurolzahl und des Bilirubin- 
gchaltes des Duodenalinhaltes. (II. vgl. S. 2082 u. vorst. Ref.). Die beschriebene Methodo 
wird abgeiinclcrt, der Duodenalinhalt mit A. gefśillt. u. colorimetriert. Faserstoff- 
gehaltsbest.; 5— 10 ccm Duodenalsaft mit 1 ccm 25% M gS04, 3 ccm 10% Kalkmilch 
versetzt, zentrifugieren, dekantieren. Nd. m it W. aufgeschwemmt, dazu 5 ccm 4-facli 
verd. konz. HC1, zentrifugieren, dekantieren, 10 ccm A. zusetzen u. 3-mal mit A. auf 
der Zentrifugo waschen, A. ganz dekantieren. 3 ccm Chlf. zusetzen, filtrieren; 1 ccm 
des Filtrats zu einer Lsg. aus 1 ccm 0,5% Sulfanilsaure +  1 ccm 0,2% N aN 02 +
4 ccm A. Vergleich mit 0,2% Biliplianilsg. (Boston med. a surg. journ. 1 93 . 1050—52. 
1925; Ber. ges. Physiol. 35. 840. Boston, Evans mcm. hosp.) Op p e n h e im e r .

Erich Adler und Bruno HilgenJeldt, Untersuchungen iiber die chemische und 
klinischc Bedeutung der „Ehrlichschen Aldehydreaktion“ im Blutserum. Die fiir Uro- 
bilinogen nicht spezif. Aldchydrk. ist eine TryplophanA. u. ist abhangig vom Koagu- 
lationsgrad des Serums. Sic fallt bei schweren Erkrankungen der Lunge u. des Herzens 
80\vie bei akuten Entzimdungsvorgangen im Lebergewebe stets positiv aus. (Ztschr. 
f. klin. Med. 103 . 614— 27. Frankfurt a. M., Univ.-Poliklinik.) GESENIUS.

W. P. H. van den Driessen Mareeuw, Eine Reciktion zur Unterscheidung von 
Oleum A nisi und Oleum A nisi sidłali. 3 Tropfen Ol mit 2 ccm Eg. u. 2 Tropfen II2S 0 4 
farben sich bei Erwarmen auf 50° bei Anisól u. Anethol rostfarbig, bei Sternanisól 
purpurrot (Ggw. von Safrol, Scsquiterpentcn u. Phellandren). Beim Mischen von
5 ccm Ol in 10 ccm PAe. mit 5 g N aN 02 in 8 ccm W. entsteht an der Grenzschicht
ein Krystallbrei, der mit W., CH3OH gewaschen, in Chlf. gel. u. mit CH3OH wieder 
gefallt wurde, F. aus Anethol 97— 98°, aus Anis- u. Sternanisolen 104— 110°; lost man
0,5— 1 mg diescr Krystalle in 2 ccm Eg. u. laBt vorsichtig H 2S 0 4 zuflieBen, so ist dio 
Ringrk. bei Sternanisolen purpurrot mit Streifen in der H 2S 0 4 u. bei yorsiehtigem 
Bewegcn diese ganz rot farbend, bei Krystallen aus Anethol u. Anisolen entsteht an- 
fangs ein schwach purpurroter Ring, der bei yorsiehtigem Bcwegen yersehwindet u. 
in rotbraunen Ring tibergeht, keine roten Streifen u. keine Rotfiirbung in der H 2S 0 4. 
(Pharm. Weekblad 63. 929—34.) G r o s z f e l d .

H. F. Hildebrandt, R. E. Schoetzow und P. M. Giesy, Uber den Schmdzpunkt 
von Natrmmphosphat U. S. P. Der in der U. S. P. angegebene F. yon 40° fiir das Salz 
ist ohne Bedeutung, da es bereits bei etwa 35° sintert. Vff. schlagcn daher vor, das 
Heptahydrat, das crst bei iiber 48° sehm. ins Arzneibuch aufzunehmcn. (Journ. Amcr. 
Pharm. Assoc. 15 . 432. Laboratories of E. R . Squibb and Sons.) R o ja h n .

Ernst DeuBen, Uber die Brauchbarkeit und Empfindlichkeit des Calciumliypo• 
phosphites bei dem Arsennachweise des D A B . 5 an Stelle des Bettendorffreagens. Vf. 
stellt fest, daB die Empfindlichkeit des As-Nachweises mittels Ca-Hypophosphit etwa 
Vioo nlS i*1 1 8 Substanz, also groBer ais beim Bettendorfschen Reagens ist. (Arch. der 
Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 264 . 355— 60. Lcip/.ig, Univ.) R o j a iin .
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Raymond-Hamet, Uber eine neue Melliode der physiologischen Wertbestimmung 
non Sekalepraparaten. Das Verf. ist ein indircktcs. Es werden die vasokonstriktor. 
Erscheinungen an der Nierc u. der Blutdruck naeh Adrenalin betrachtet, u. zwar vor 
u. naeh Einw. des zu untersuchcnden Sekalepraparats (Yersuehstier: Hund). (C. r. d. 
1’Aead. des sciences 182. 1046— 48.) Op p e n h e i m e r .

Th. Sabalitschka und w. Erdmann, Uber die Adsorption aus Losungen und die 
Bewertung der in der Therapie benutzten Adsorbentien. Vff. pruften die Adsorptions- 
kraft von Kieselgur, Linden-, Buchenlwlz- u. Knochenkohle, BaSOv  Knochenkohle ge- 
kornt, Schwammkohle, Tierkohle (biolog, gepriift MERCK) gegenuber einer wss. Lsg. 
von BaCl2, FeCl3, bas. Al-Acetat, KOH, HC1, Osalsaure, CH3COOH, Sulfosalicylsaure, 
Nicotin, Methylenblau, Tannin u. J 2 durch 2 Stdn. Schiitteln u. darauffolgendcm 
Zentrifugieren (25 Minuten). In der uberstehenden FI. wurde, ohne zu filtrieren, die 
darin noch vorhandene Menge des Adsorbcndums ermittelt. Kieselgur u. BaSO.j be- 
sitzen hierbei das geringste, Tierkohle, Schwammkohle u. Knochenkohle fast immer 
das hochste Adsorptionsvermogen, wahrend in der Reihenfolge der anderen Adsor
bentien Verschiedenhciten lierrschcn. Zur Beurteilung der prakt. Anwendung von 
Adsorptionsmitteln sind nur die von M e r c k  (Priifung der chem. Reagenzien auf Rein- 
heit, Darmstadt 1912. 118, W ie c h o w s k i  (Pharm. Ztg. 59. 947; C. 1915. II. 802) u. 
R a p p  (Pharm. Ztg. 61. 355; C. 1916. II. 349) vorgeschlagenen Methoden brauchbar. 
Bei der Merckschen Vorschrift ist die Sehutteldauer von 1 auf 5 Minuten zu erhóhen; 
im Gegensatz zu WIECHOWSKI sind die Adsorbentien so zu verwenden, wie sio ais 
Arzneimittel benutzt werden u. nicht vorhcr zu trockncn. (Pharm. Ztg. 71. 374— 76. 
390— 92. Berlin, Pharmaz. Inst. d. Univ.) ROJAHN.

H. Angowandte Cliemie.
II. G ew erbehygiene; Rettungswosen.

Ernst Brezina, Neneres Uber gewerblichc Vergiflungen. Vortrag iiber die Wichtig- 
keit friihzeitiger Erkennung der Bleierkrankungen u. deshalb der period, arztlichen 
Unters. der Bleiarbeiter, iiber die Feststellung engl. Autoren, daB die Hauptgefaliren- 
ąuelle dic Einatmung von Pb-Staub bezw. -Dampfen ist, wogegen das Verschluckcn 
von Pb crst in zweiter Linie in Betraclit kommt. Vf. behandelt ferner Bzl.-Vergiftung 
u. den Steinkohlenteer- u. Schmierólkrebs. (Osterr. Chem.-Ztg. 29. 142— 43.) J u n g .

A. Kiihl, Die physiologischen Grundlagen fur die Konstruktion von Augenschutz- 
gldsem. Konstruktion von Kurvcn auf Grund opt. u. physiolog. Erwagungen, aus 
denen Forderungcn fiir die Absorptionswrkg. von Augenschutzglasern u. dereń Erfiillung 
in praxi abgelesen werden konnen. Empfohlen werden die gelbgriinen Enixanthor- 
u. die blaugrunen Warmeschutzglaser naeh VOGT, von denen das ersto ein nahezu 
ideales Sonnenschutzglas, das andere ein nahezu ideales Schutzglas gegen R ot u. 
Ultrarot darstellt. (Central-Zeitung f. Opt. u. Mech. 46. 333—35. 350— 53. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 36. 198. Ref. B ir c h - I I ir s c h f e l d .) O p p e n h e im e r .

G. Woker, Die Wirhtngen der Gaskampfsloffe. Kritik an den Ausfuhrungen 
J. Me y e r s  (vgl. S. 285. 882) mit einer Erwidcrung von Me y e r  u . SCHLEICH. (Chem.- 
Ztg. 50. 633— 34.) J u n g .

E . Rupp, Schutzmalinalime gegen Leuchtgasvergiflungen. Durch den holien Zusatz 
an Wassergas, den jetzt meist das Leuchtgas erhalt, ist dessen CO-Gehalt bis auf 
das Doppelte u. hóher gestiegen. Dagegen hat sich der Gehalt des Leuchtgases an 
riechbaren Bestandteilen durch die vervollkommneten Gasreinigungsverff., ferner 
diwch dic „Benzolwasche“ u. durch den erwahnten Zusatz von Wassergas fortgesetzt 
vermindcrt. Vf. empfiehlt, um dio Gefahren ausstrómenden Leuchtgases zu ver- 
ringern, den Zusatz eines Stinkstoffes, der geruchlos verbrennt, aber ausstromendes
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Lcuchtgas dcm Geruchsłnn kundgibt. Er denkt z. B. an Athylmercaptan, von dem 
noch '/ .l e o o o o o o o  łng riechbar ist. Die Kosten einer derartigen SchutzmaBnahme sind 
yerschwindend gering. (Dtseh. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 7. 605. Breslau.) F k .

E. Georg Schmidt, Neues iiber Luftbefeuchtung. Zur Erzielung eines Raumes 
mit gleichmaBigem Feuehtigkeitsgehalt u. glcichmaBiger Temp. empfiehlt Vf. eino 
kombinierte Luftbefeuchtungs-, Liiftungs- u. Lufthcizungsanlage der Firma Ca r l  
W lESSNER, K.-G. Gorlitz. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 476— 77.) B r a u n s .

W. Elsner V. Gronow, Die Anwendung der Tetrachlorkóhlenstoff-Feuerldscher 
unter dem Gesichtspunkt ihrer physiologischen Einwirkung auf den Loschenden. Dio 
Arbcit gibt Grundsatze bckannt fiir die Venvendung von CC14 zur Ablóschung von 
Brandcn. Beim Einsctzen der CCl.,-Loschcr gegen Bzn., Bzl., Petroleum, Schweróle, 
CS2, CaC., u. Naphthalin braucht man eine Gefahrdung dureh Zersetzungsgase nicht 
zu befiirchten; dagegen sollen Spiritus- u. Holzbriinde mit CC14 nicht angegriffen werden. 
In geschlossenen Raumen sollen grófiere Mengen des Lóschmittels nur bei gleichzeitiger 
Anwendung der gebriiuchlichen Rauchgasschutzmasken benutzt werden; klcinere 
Mengen des Mittels sind im allgemeincn gefahrlos. (Gesundheitsingenieur 49. 520 
bis 22. Berlin.) SrLITTG ER B ER.

Rudolf Maischner und Wilhelm Sieker, Dusseldorf, Grubenlamj:e mit einer 
Grvbengasanzeigevorrichtung mil zwei cinschaltbarcn elektrischen Gliihlampen, dad. gek., 
daB die fiir gewohnlich brennendo elektr. Gliihlampe beim Auftreten von Grubengascn 
dureh die Membran eines mit einer porosen Scheibc versehenen Druckbehiilters aus- 
u. die zweite, ais Warnungslampe ausgebildete Gliihlampe selbsttatig eingeschaltet 
wird. (D. R. P. 431 971 K I. 74b vom 8/9. 1925, ausg. 28/7. 1926.) " K u h l in g .

Eduard Stemmermann, Charlottcnburg, Vorrichlungen zum Anzeigen schadlichcr 
Grubcngase dureh einen Anzeigeapparat, dem das angesaugte Grubengas zugefiihrt wird, 
und der aus zwei in  Vergleichsbeziehuvg miteinander gebraehten und in  ihrem Innem  
liiftbaren Membranhiftdruckmessern mit angeschlossener Ablese- und Kontaktskala be- 
steht. Der eine Druckmesscr befindet sich.in einem mit der zu priifenden Grubenluft 
gcfiillten Behiilter, der andere steht unter der Einw. gcwóhnlicher Luft. Beide sind 
mit Zeigern ausgestattet, welche bei Gehnlt der Grubenluft. an schadliehem Gas ver- 
schieden weit ausschlagen; bei einer gewissen Versehiedenheit der Ausschliige, die 
einen gcfahrdrohenden Gehalt der Grubenluft an Fremdgas anzeigt, wird durcli einen 
an dcm einen der Zeiger befindlichen Kontakt ein Stromkreis geschlossen u. dadurch 
ein Lautewerlc in Tiitigkeit gesetzt. (D. R. P. 431 972 KI. 74b vom 12/7. 1925, ausg. 
21/7. 1926.) K u h l in g .

William Mundell Thomton, Ncwcastle-upon-Tyne, Grubenlampe zum Anzeigen 
schlagender Welter unter Benutzung eines Vorheizkorpers fiir das entziindbare Gasgemisch 
und eines Doppelmetallstreifens, der sieh bei Eruarmung rerschieden ausdehnt und ein 
Signal einsehaltet, dad. gek., daB bei entflammbaren Gasen eine starkere Biegung des 
Streifens infolge der an der Oberflache der Heizspule abbrennbarcn Mischung herbei- 
gefiihrt wird, so dafi eine Signallampe aufleuchtet, wobei der Streifen mit 2 Kontakten  
zusammenwirkt, von denen der eine so einstcllbar ist, daB er vor dem Einbringen der 
Lampe in die Grubenatm. einen Lampenstromkreis schliefit, wahrend der andere ihn 
schlieBt, nachdcm er zunachst beim Vorhandensein von entflammbaren Gas dureh die 
Wrkg. des Doppelmetallstreifens unterbrochen war. (D. R. P. 432 087 KI. 74b vom  
18/2. 1925, ausg. 26/7. 1926. E. Prior. 27/11. 1924.) K u h l in g .

Excelsior Feuerlóschgerate A.-G., Berlin, iibert. von: Minimax Akt.-Ges., 
Berlin, Erzeugung von Schaumfur Feuerlósclizweeke. In die Lsg. eines schaumerzeugenden 
Mittels, z. B. eine Saponijilsg. leitet man komprimierte Luft oder ein anderes Gas in 
feinster Verteilung ein, indem man die Luft bezw. das Gas dureh einen porosen keram.
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Kórper, oder durch Asbest oder dgl. hindurchtretcn laBt. (E. P. 254 285 vom 1/6. 1926, 
Auszug yeroff. 25/8. 1926. Prior. 29/6. 1925.) O e l k e r .

IV. W asser; Abwasser.
I. M. Kolthoff, Der KoMetisduregehałt von destillierlem Wasser und die Beśtim- 

mung dieses Gehaltes. In Ubereinstimmung mit dem theoret. Werte wurde gefunden, 
daB W. im Gleichgewichte mit Luft 1,5— 1,6 X 10_5-mol. C 02 enthalt; zur Titration 
dienen neutralisierte Indicatorlsgg. oder bei Verwendung eines Vergleichsvcrs. mit 
reinem C 02-freien W. auch reiner Indicator; Titration in ganz mit Fl. gefullten Flaschen. 
Dest. W. aus Leitungswasser enthalt einen groBen tjberschuB an C 02 u. kommt erst 
nach mehr ais einer Woche ins Gleichgewiclit, schneller bei Durchsaugen von Luft. 
Durch Dest. von U t r e c h t e r  Leitungswasser crhaltencs, im Gleichgewichte mit 
der Luft befindliches dest. AV. hatte bei 18° eine Leitfahigkeit von 0,75— 0,8 X 10-6 
rec. Ohm. (Chem. Weekblad 23 . 381— 84. Utrecht, Univ.) G r o s z f e l d .

E ugen Maurer, Uber Behandlung koUensaurer und thermaler Wasser. Der Aufsatz 
beschreibt Einrichtungen, die es gestatten, die zu Heilzweclcen dienenden Mineralwasser 
unverandert auch auf grófiere Entfernungen fortzuleiten, ohne ihre chem. Zus. oder 
den physikal. Zustand merklich zu yerandern. Erforderlieh dazu ist ein ungestorter 
naturlicher AbfluB der Quelle, volliger LuftabschluB u. ein dem jcweiligen Vcrwendungs- 
zweck angepaBtes Leitungsmaterial. Weiter sind besondero VorsichtsmaBregeln zu 
bcachten bei einer etwa notigen Anwarmung oder Abkuhlung der Thermalwasser, 
wie sie schon in Wiesbaden u. Baden-Baden yorgesehen sind. (Gesundhcitsingenieur
49. 488—91. Baden-Baden.) S p l it t g e r b e r .

W. Steinmann, Die Wasserentgasung der Gegenwart. Einleitend weist Vf. daraufhin, 
daB zur einwandfreien Behandlung eines W. die Kenntnis seiner genauen Zus. u. der 
Bedingimgen erforderlieh ist, unter denen die darin gel., jeweilig schadliehen Bestand- 
teile am besten entfernt werden konnen u. bis zu welcliem MaBe dies notwendig ist, 
insbesondero die schiidlichen Gase, vor allcm C 02. Ais Unterlago zur Best. dieser 
Werte, z. B. des Gehalts an freier C 02, bei welchem diese nicht melir gegen Marmor, 
Mórtel u. Eisen aggressiv ist, werden die „Kurven gleicher Saureintensivitat zur zahlen- 
maBigen Beurteilung der Aggressivitat von W. gegen Beton u. Eisen“ von MuNDŁEIN 
Gas- u. Wasserfaeh 67. 161; C. 1924. II. 102) empfolilen. Unter Berucksichtigung 
der Tatsache, daB die Loslichkeit eines Gases in W. von seinem Partialdruck u. der 
Temp. des W. abhangt, werden mit Hilfe von Zahlcnbeispielen das Vakuumverf. unter 
Verwendung von Waschluft im Gegen- u. Gleichstrom, die Entgasung an der freien 
Luft durch Fcinverteilung u. die Bindung der C 02 durch Marmor, ferner auch dio 
besonders fiir Kesselspeiscwasser wichtige therm. Entgasung eingeheńd erortert u. 
zum SchluB die fur bestimmte COa-Gehalte u. Carbonatharten geeignetsten Verff. 
bezw. Kombinationen derselbcn aufgefiihrt. (Gas- u. Wasserfaeh 69. 691— 94. Bremen- 
Hulsbcrg.) W o l f f r a m .

Harold C. Chandler, Die Wirkung frischer, auslaugbarer organischer Substanz 
auf die Fallung des Wassers im  Massachuseltswasserwerk in Cambridge. Die bei Hoch- 
wasser von den Absitzbecken ablaufenden Wassermengen bringen frische, das W. 
farbende u. die Wasserbehandlung mit Alaun, Alkali u. Cl2 sehr erschwerende organ. 
Substanzen mit. Ais bestes Gegenmittel erwies sich die Mischung zweier Wasser 
verschiedener Herkunft. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 16. 181—86. Wasser- 
werke von Cambridge in Mass.) SPLITTGERBER.

H. B. Foote, Die offentliohe Wasserversorguvg in  Montana. Beschreibung der 
physikal. u. chem. Eigensehaftcn der im Staatc Montana vorkommenden Wasser 
u. der zu ihrer Gewinnung, Aufbereitung, Verteilung u. Uberwachung dienenden 
Einrichtungen. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 16. 197—204. Helena [Montana]. 
Staatl. Gesundheitsamt.) S p l it t g e r b e r .
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Ed. Spaeth, Zur Unłersuchung und Beurieilung von Wasser. Fortsetzung. (Vgl. 
Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 195; G. 1926. I. 3268.) (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 212— 14.
220—21. 227—28.) R o j a h n .

International Filter Co., iibert. von: Abraham S. Behrman und Walter H. 
Green, Chicago, 111., V. St. A., Herstellung eines Millels zum Weichmachen von Wasser. 
Man sattigt sogen. Griinsand mit einer Lsg. kaust. Alkalien u. trocknet die M. (Can. P. 
258 822 vom 10/10 1921, ausg. 9/3. 1926.) Oe l k e r .

International Filter Co., iibert. von: Abraham S. Behrman, Chicago, 111., 
V. St. A., Herstellung eines basenaustauschendcn Stoffes zum Weichmachen von Wasser. 
Man triinkt sogen. Griinsand (frischen Formsand) mit einer Alkalilsg. u. danach mit 
einer Alkalisilicatlsg. (Can. P. 258 823 vom 10/10. 1921, ausg. 9/3. 1926.) Oe l k e r .

Jean Marie Albert Peltier, Frankreich, Mitlel gegen Eisbildung in den Radiatoren 
von Mascliinen. Man lost neutralcs Na2C03 u. N aN 03 in dem W., das zum Kiahlcn 
der Radiatoren von Verbrennungskraftmaschincn dient. (F. P. 607 975 vom 15/12.
1925, ausg. 12/7. 1926.) K a u s c h .

Jean Denis, Briissel, Behandlung von cyanhaltigen Abicassern. (D. R. P. 430 148
KI. 85 c yom 23/3. 1924, ausg. 16/6. 1926. —  C. 1926. II. 1313.) O e l k e r .

V. Anorganische Industrie.
Barnett F. Dodge, Verwendung von Wasserstoff aus Koksofengas fiir synthelischcs 

Ammoniak. Untersucht wurden folgende 2 Fragen: Wievicl Koksofengas ist fiir 
diesen Zweck in den Yereinigten Staaten yorhanden u. welchen Wert hat der darin 
cnthaltcne H ; ? 2. Wie vergleicht sich auf Grund dieses H 2-Wcrtes das vorliegende
Verf. mit den anderen ? Ais Grundlage der Sehatzungen nimmt Vf. dio Bindung 
von 1 t  NH3 bei 21,1° u. einem Druck von 1 atm. Der theoret. H 2-Bedarf betragt 
dann 1925,4 cbm. Nimmt man einen Verlust von 1 0%  H 2 in der N H 3-Synthese 
durch Undichtigkeitcn, 1 0 %  beim Herauswaschcn des CO u. von dem in die Yer- 
fliissigung gehenden H a eine Ausbeutc von 9 0 %  an, so fiihren die Voraussetzungcn 
bei einem typ. Koksofengas mit 4 8 %  H2 zu einem Bcdarf von 5521 cbm Koksofen
gas jc t N II3. Ohne Generalunkosten u. Vorhergesehenes kostet 1 cbm fur die N H 3- 
Syntheso vollstiindig gereinigter H2, erzeugt durch Katalyse von Wassergas u. nach 
dem Koksofcngas-Verfliissigungsverf., in jedem Fallc etwa 2,7 Pfg., bei Riickgabe 
des nach der Fortschaffung des H 2 iibrigbleibenden Gases boi dem 2. Yerf. etwa
2,5 Pfg. Sonach crscheint das besonders von CLAUDE vorgeschlagene Vcrf. der 
Verfliissigung von Koksofengas zur Gewinnung des H 2 bei den jctzigcn Verflussigungs- 
kosten niclit besonders anziehend, oder das Koksofengas muB fur weniger ais 1,5 Pfg. 
crhiiltlich sein. Bei gleichzeitigcr Gewinnimg der leicliten Ole u. eines konz. Athylen- 
gemisches aus dem Gase fiir dio Erzeugung von A. scheint es jedoch Zukunft zu haben. 
(Chem. Metallurg. Engincering 33 . 416— 20. Fixed Nitrogen Research Lab.) W i l k e .

Soc. Anon. „Le Salvoxyl“, Paris, iibert. von: G. A. Tabarly, Le Bourget, 
Frankreich, Sauerstoff fiir Inhalationen. (E. P. 252319 vom 16/12. 1925, Auszug 
veroff. 21/7. 1926. Prior. 23/5. 1925. —  C. 1926. II. 478.) K a u s c h .

Metal Treaders Technical Ltd., London, und Metallbank und Metallurgische 
Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schwefelsdure. (E. P. 253 344 vom 21/5. 
1925, ausg. 8/7. 1926. — C. 1926. I. 1689 [Metallbank und Metallurgische Ges.].) K a .

Canadian Salt Co., Ltd., Windsor, iibert. von: David A. Pritchard, Windsor, 
und Jesse H. Hubel, Sandwich, Ontario, Canada, Chlor. Cl2 wird aus solches ent- 
haltenden Gasgemischen dad. cntfernt, daB man die Temp. der Gasgemische erniedrigt 
(auf etwa 0°), wodurch sioh Chlorhydrat bildet, das bei einer Erhóliung der Temp. 
(9,6°) rcines Cla-Gas ergibt. (Can. P. 259 804 vom 3/4. 1925, ausg. 13/4. 1926.) K a .
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Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., iibert. von: Fritz 
Sander, Griesheim a. M., Fluoride w id  Silicofluoride. (Can. P. 259 012 vom 16/7. 
1925, ausg. 16/3. 1926. —  C. 1926. I. 2035.) K a u s c h .

Nitrogen Corporation, Proridence, Rhodo Island, iibert. von: John Collins 
Clancy, Providencc, Siickstoffwasserstoffgemische. (A. P. 1594 815 vom 18/2. 1922, 
ausg. 3/8. 1926. —  C. 1922. IV. 231 [F. P. 534618].) K a u s c h .

Nitrogen Corp., Providence, iibert. von: John Collins Clancy, Asbury Park, 
V. St. A., Ammoniaksynthesc. (Can. P. 257 043 vom 27/1. 1925, ausg. 5/1. 1925. —  
C. 1926. I. 1264.) K u h l in g .

Lazote Inc., Wilmington, V. St. A., iibert. von: L’Air Liquide, Soc. an. ponr 
l’fitude et l’Exploitation des Proeedes Georges Claude, Paris, iibert. von: Georges 
Claude, Boulogne sur Scine, Ammoniaksyntkese. (Can. P. 257 493 vom 31/7. 1925, 
ausg. 19/1. 1926. —  C. 1925. II. 2223 [D. R. P. 359900].) K u h l in g .

Phosphorous Hydrogen Co., Maine, iibert. von: Frans Georg Liljenroth, 
Stocksund, Schweden, Wasserstoff und Phosphorsdure. (A. P. 1594 372 vom 2/3.
1923, ausg. 3/8. 1926. Schwed. Prior. 28/8. 1922. —  C. 1924. I. 2625 (F. G. L iljen
roth).) K a u s c h .

Anaconda Copper Mining Co., Anaconda, iibert. von: Frederick F. Frick, 
Anaconda, Yanadin. Man laugt Tohes V-Material mit H 2S 0 4 aus, dampft die Lsg. 
ein, schmilzt den Riiekstand mit Na2C 03, zicht die Schmelzc mit W. aus, sauert den 
Extrakt an, setzt Chlorat zu u. koeht das Gemiseh. (A. P. 1596 483 vom 16/10.
1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Ring-Ges. Chemischer Unternehmungen, Berlin, Kiesdsaure-Gcl. Man IśiBt
auf S iF l Wasserdampf oder wenig W. einwirken, saugt das anhiingende W. vom ge- 
bildeten Gel ab u. formt letzteres unter Druck. (E. P. 254 726 vom 30/6. 1926, Auszug 
veróff. 8/9. 1926. Prior. 1/7. 1925.) K a u s c h .

Silica Gel Corporation, iibert. von: Ernest B. Miller, Baltimore, V. St. A., 
Trennen von Gascn und Ddmpfen. (Can. P. 258 024 vom 9/6. 1924, ausg. 9/2. 1926. —
C. 1925. I .  2180.) K a u s c ii .

Silica Gel Corporation, iibert. von: Ernest B. Miller, Baltimore, V. St. A., 
Abtrennen eines Gases aus Gasgemischen. (Can. P. 258 025 vom 9/6. 1924, ausg. 9/2.
1926. —  C. 1925. I .  2180.) K a u s c h .

E. Urbain, Paris, Entfarbungskohlc. Man rerkohlt ein Gemiseh einer vege-
tabil. Substanz mit Ca3(P 0 4)2 u. H3P 0 4. (E. P. 254262 vom 12/3. 1926, Auszug
veroff. 25/8. 1926. Prior. 25/6* 1926.' Zus. zu E.P. 249138; C. 1926.1. 3921.) K a u s c h .

American Lurgi Corporation, New York, iibert. von: Hans Weidmann, 
Frankfurt a. M., Lithiumsalze aus Phospliatmineralien. (Can. P. 257 406 vom 24/2.
1925, ausg. 19/1. 1926. —  C. 1925. II. 596. D. R. P. 413 722.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Calciumnitrat. Eine
konz. Ca(N03)2-Lsg. wird auf Walzen, Trommeln, die auf 200—250° durch iiberhitzten 
Wasserdampf oder Verbrcnnungsgase von innen her, erhitzt werden, aufgebracht. 
Das anbackende feste Prod. wird durch Schaber von den Walzen cntfernt. (E. P. 
254939 vom 2/11. 1925, ausg. 5/8. 1926.) K a u s c h .

Hans Rubinstein und Dr. Solt & Mr. Pharm. Kronstein, Wien, Doppel- 
carbonate des Nalriums mit Magnesium. MgC03 wird mit einer an NaHC03 gesatt. 
Lsg. von Na2C03 bei etwa 70° wiilirend melirerer Stdn. behandelt bezw. wird dauernd 
C02 unter Druck in dic Lsg. eingeleitet. (Oe. P. 103 630 vom 6/11. 1924, ausg. 25/6.
1926.) K a u s c h . 

Compagnie de Produits Chimiques Electro-metallurgiąues Alais Froges
et Camargue, ParLs, Magnesiumchloride. Stoffe, dio wasserfreies MgCl2 enthalten, 
wie entwasserter Carnallit oder entwiissertes MgO cnthaltendes MgCl2, werden m it 
oinem wasserfreien Losungsm. fiir MgCl2 (absoluter CIl3OH oder A. oder Mischungen
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beider), das die andercn Bestandteilo nicht lost, behandelt. (E. P. 255 042 vom
21/6. 1926, Auszug veroff. 8/9. 1926. Prior. 8/7. 1925.) K a u s c h .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., ubert. von: Heinrich 
Specketer, Griesheim a. M., Tonerde. Um an Fe freie AI20 3 aus Ton u. dgl. zu erhalten, 
wird das darin befindliche Feln-Salz in Fen-Salz iibergefuhrt, die Fe-haltige Al-Salzlsg. 
verdampft, der Ruckstand zersetzt durch Hitze u. die A120 3 von den 1. Fen-Salzen 
getrennt. (Can. P. 259 806 vom 30/9. 1925, ausg. 13/4. 1926.) K a u s c h .

John Irwin und Reginald Hill Monk, iibert. von: Carl Raymond Whitte- 
more, Montreal, Quebec, Canada, Titanoxyd. Man zerkleinert Ti-Fe-Erz, mischt 
das Pulver mit etwa 25— 30% Kohle, reduziert das Gemisch bei etwa 900— 1050°, 
um das Fe in Schwammform uberzufiihren, kiihlt die M. in einer nichtoxyd. Atm., 
trennt den unmagnet. Teil von dem Fe-Schwamm u. Ti, laugt das Erz mit einem 
Lósungsm. fiir Fe aus, trennt die Lsg. vom Ruckstand, crliitzt diesen mit konz. H2S 0 4, 
lóst die Ti-Sulfate, fallt Ti(OH).i u. calciniert den Nd. (Can. P. 258 871 vom 27/8.
1924, ausg. 9/3. 1926.) K a u s c h .

I. Bashiloff, Moskau, Radiumsalzc. Die fraktionierte Trennung von Ra- u. 
Ba-Salzen wird erreicht durch wicdcrholtcn Zusatz eines Salzes, das das gleiche Anion, 
wie die saure oder ncutrale Lsg. der Ra- u. Ba-Salze aufweist, wodurch Krystalle ver- 
schiedener Aktivitat gefallt werden (z. B. setzt man CaCl2 oder A1C13 zu einer Lsg. von 
Ba- u. Ra-Chloriden). (E. P. 254 539 vom 31/7. 1925, ausg. 29/7. 1926.) K a u s c h .

H. Waring, Great Crosby, Lancashire, Bleioxyd. Man verwendet zur Oxy- 
dation des Pb einen Behiilter, der ein Riihrwerk aufweist, dessen Welle auBerhalb 
der Behalterwandung in Gchausen lauft, in die man Dampf oder Luft einprefit. (E. P. 
254 352 vom 30/1. 1925, ausg. 29/7. 1926.). K a u s c h .

Compagnie Generale de Produits Chimiąues de Louvres und P. Pipereaut, 
Paris, Chromatc und Manganale. Man erhitzt ein Gemisch einer pulverisierten Legierung 
von Fe mit Cr oder Mn, die 6—8% C enthśilt, mit einem Alkalicarbonat u. einem 
Oxydationsmittel (Alkalinitrat). (E. P. 255 078 vom 8/7. 1926, Auszug veroff. 8/9.
1926. Prior. 8/7. 1925.) K a u s c h .

VII. A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
O. Dafert und H. Brichta, Hat der Jodgeha.lt des Chilesalpcters praktische Bc- 

dcutiing fiir die Landwirtschaft ? Vff. verfolgen in Gefafi- u. Feldverss. mit Gerstc, 
Senf u. Futtcrrube die von St o k l a s a  behauptetc besondere Wrkg. des jodhaltigen 
Chilesalpetcrs. Die Ertragc der Versuchsreihcn mit Chile-, Natron- u. Leunasalpctcr 
mit u. ohne Jodatzusatz, schwanken innerhalb der gewohnlichen Fehlergrenzen u. 
zeigen keine spezifische Jodwrkg. Der deutsche Salpeter ist demnach ein yollwertiger 
Ersatz des Chilesalpetcrs. (Fortschr. d. Landwirtseh. 1. 531—34.) TRENEL.

Bomemann, Die Kohlensaureforschung. Ubcrsicht iiber dio „Kohlensaurefrage11 
mit Betonung des Gleichgewiehts zwischen der Blatt- u. Bodenernahrung der Pflanze. 
(Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 525—31.) T r e n e l .

Th. Remy und H. Liesegang, Untersuchungen iiber die Riickwirkungen der Kali- 
versorgung auf Chlorophyllgehalt, Assimilalionsleislung, Wachslum und Ertrag der K ar- 
toffeln. Vff. untersuchcn an der Kartoffel die Fragen: 1. Wie becinfluBt die K-Ver- 
sorgung den Chlorophyllgehalt der Blattcr ? 2. Bestehen Beziehungen zwischen Chloro
phyllgehalt der Blatter u. der Assimilationsleistung ? 3. Warum assimilieren dio aus- 
reichend mit K20  versorgten Pflanzen trotz geringeren Gehaltes an Chlorophyll starker 
ais kalihungrige ? Ad 1. Feldverss. mit Kainit, 50°/oig. KC1, K 2S 0 4 ergeben, daB durch 
K 20  der Chlorophyllgehalt der Kartoffelblatter stark herabgesetzt wird, wodurch dio 
Beobachtung Ma iw a l d s  bestiitigt ist. Ad 2. Die Starkeprobe nach J. S a c h s  jcdoch 
ergab, daB die mit K 20  ausreichend versorgten Pflanzen stots mehr Starkę enthielten, 
ais die noch fleckenfreien Blatter der Kalihungrigen. Die Frage 2 wird deshalb ver-
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neint. Ad 3. Der geringere Chlorophyllgehalt in den Blattern der mit K 20  gesatt. 
Pflanzen wird durch groflcre Blattmasse mehr ais ausgeglichen. Hinzu kommt, daB das 
Blattwerk der gesunden Pflanzen eine groBere Lebensdauer hat ais das der Kalihungrigen. 
Ausreichende K20-Versorgung ist die Grundlage fiir einen kriiftigen Assimilations- 
verlauf. Die Verss. mit Zuckerriiben gelangen nicht, weil dio Methode znr Best. des 
Chlorophylls nach W il l s t a t t e r  u . S t o l l  Tersagte. Polemik gegen M a iw a l d . 
(Landwirtsch. Jahrbb. 64. 213—40.) T r e n e l .

P. Stuch, Beitrage zur Untersuchung der Halmfestigkeit bei Getreideurlen unter 
dem Einflup der Diingung und sonstiger Einflusse. Vf. untersucht den EinfluB von 
P-, N- u. K-Diingung auf den anatom. Bau besonders der Halmo von Hafer, Gerste, 
Weizen, Kartoffeln an Feldverss. a) Eino angemessenc N-Gabe wirkt auf dio Halm
festigkeit giinstig ein, obwolil eine geringo Zellwandverdunnung eintritt. Starko 
N-Gaben rufen Lockerung des Gewebes u. starko Zellwandverfeinerung hervor. Da 
das Wachstum von Mehltau auf stark gcdiingten Pflanzen sehr gefordcrt wird, tritt 
durch ihn eine weitere Schiidigung der Halmfestigkeit ein. —  b) Starkę P-Gaben 
verdicken die Halmwiinde, doch kann der Schadcn des Mehltaubefalls die P-Wrkg. 
auf den Halm aufheben, ja ubcrtreffon, so daB auch bei P-Gabcn Vorsicht walten 
muB. — o) Durch dio K-Diingung dagcgen werden sowohl die median. Eigenschafton 
des Halmes stark Yerbessert ais auch der Mchltaubefall eingeschriinkt. Das gleicho 
gilt auch fur dio Kartoffel. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. A. 7. 257 
bis 290.) T r e n e l .

E. Ungerer, Darstellung und LoslichkeitsierhaUnisse der Magnesiumphosphate im 
1'ergleich zu Calcium- und Aluminiumphosphalen und ihre Verwertung durch Hafer 
und Gerste. Boi Darst. des tertiaren Mg-Phosphata werden je nach den Vers.-Be- 
dingungen Comische von sekundarem u. teitiiirem Salz erhalten. Tertiares Mg- 
(Ca-) Phosphat ist in ausgekochtem W. wl. ais sekundares. Dio Losliehkeit der Mg- 
Pliospliate wird nicht durch OH' bceinfluBt, wohl aber durch MgC03. Entsprechend 
der guten Lóslichkeit in C 02-haltigem W. wird tertiiires Mg-Phosphat im Gegcnsatz 
zu tertiarein Ca-Phospliat von Hafer u. Gerste gut verwertet, wodurch dio von 
M. v . W r a n g e l  hervorgohobene „drastische Wrkg.“ des tertiaren Mg-Phosphats 
erklart wird. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. A. 7. 352— 64.) T r e n e l .

Anneliese Niethammer, Grundlngen und Ziele der Slimulationsforschung. Krit. 
Litoraturiibersicht. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. A. 7. 365— 76.) T re .

Gimther und Seidel, Zellslimulation und Steigerung des Ernteertrages. GefaByerss. 
mit golben Lupinen, Seradella, Raygras, Hafer, Senf u. Wielce, dereń Samen nach 
P o p o f f  mit einer Lsg. von 3°/o0 MgCl2, 3%o M gS04, 3°/00 M nS04, 4°/00 KC1 „stimuliert" 
worden waren, crgaben weehselvollo Rosultate. Bei Lupinen, Seradella, Raygras 
wurde gcgeniiber tlen in W. aufgequollenen Samen kein Mehrertrag erzielt, Hafer 
brachte bei 12-std. Kinw. bis zu 15%, Wieko boi 3-std. Einw. fast 16% Mehrertrag. 
Mit Senf wurden stets Minderertrage erhalten. Bei Roggen konnte cinc stimulierende 
Wrkg. Yon Chloralhydrat (0,25%) u. Eosin (0,025%) beobachtet werden. Bei An- 
wendung kiinstlieher Diingemittcl kann eine weitere Stimulation nicht erwartet 
werden. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. A. 7. 339— 51.) T r e n e l .

S. Lomanitz, Eine Studie iiber das physiologische Gleichgewicht von Luzerne in  
Nahrlósungen. Vf. untersucht das giinstigste Moleku1arverhaltnis von K H 2P 0 4, 
Ca(N03)2 u. M gS04 in Nahrkulturon yon Luzerne. Der hóchste Ertrag an oberird. 
Teilen wurde bei einem Molekularverhaltnis von 2 : 4 : 2 ,  der an Wurzoln bei 2 : 3 : 3  
erzielt. Der Wasserbedarf war nicht wesentlich hoher ais bei den Kontrollen. Der 
N- Gehalt der Zweige war im allgemeinen hóher, der der Wurzeln kleiner ais bei den 
Kontrollen. (Soil Science 22. 97— 106. New Jersey Ag. Exp. Stat.) T r e n e l .

H. Kappen und W. Bergeder, Uber die Beziehungen zwisehen der physiologischen 
Acidiłal der Diingesalze und zwisehen der Bodenaciditut. Physiolog.-saure Diingung
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— (NH4)2S 0 4, Superphosphat u. Kalisalz — erhohen die hydrolyt. u. Austauscli- 
aciditat u. verringern damit in t)bereinstimmung den pn u. die Pufferflache naeh 
JENSEN ; im Gegensinne wirkte die physiolog.-alkal. Kombination —  N aN 03, Thomas- 
mehl u. Kalisalz. Ais wirksame Bestandteile erwiesen sich das (NH4)2S 0 4 bezw. das 
Thomasmchl; Superphosphat bezw. N aN 03, ebenso das Kalisalz waren ohne Einw. 
auf den Rk.-Zustand des Bodens (Topfverss. mit Hafer u. Roggen naeh Art der Neu- 
bauerverss. mit funfmal wiederholter Bepflanzung). Auch durch den Pflanzenwuchs 
allein wurde die Aciditat erhoht. Trotz der t)bereinstimmung zwischen den Werten 
der hydrolyt. u. Austauschaciditiit u. dcm pn bezw. der Pufferflache naeh JENSEN 
geben Vff. den beiden erstgenannten Methoden den Vorzug, weil sie einen tieferen 
Einblick in das Wesen der Bodcnaciditat gestatten. Bei mechan. ungleichartigen 
Boden treten Abweichungen auf. —  Fiir wertvoll halten Vff. die Best. des „absoluten 
Neutralisationsvermogens“ des Bodens: 50 g Boden werden mit 200 ccm HC1 ver- 
schiedener Konz. im Schuttelapp. behandelt u. naeh dem Filtriercn dio vom Boden 
neutralisierte HC1 dureh Zurucktitrieren mit NaOH bestimmt. Am geeignetsten 
erwiesen sich die HCl-Konzz. von 1/25-n. u. 1/60-n. (Ztschr. f. Pflanzenerna.hr. u. 
Diingung Abt. A. 7. 291—317.) T r e n e l .

B. D irks, Wesen und Bedeutung der physiologischen Bodenreaklion. Unter „physio- 
log. Bodenrk.“ ycrsteht Vf. „ihr Zusammenwirken mit den an Humus gebundenen 
Basen". Dic Humusbasen neutralisieren bis Ph 0 einen Teil des freien Saurewasser- 
stoffs. Zwischen pn G—7 treten auf zcolithfreien humosen Sand- u. Moorbóden 
Alkalitatserkrankungcn auf, die durch die an Humus gebundenen Basen liervor- 
gerufen werden. In zeolithhaltigen Boden konnnt es nicht zur Ansammlung von 
Kalkhumat. Schiidliches Kalkhumat wird durch kurzes Kochen im Reagenzglas 
naehgewiesen; die schadliche Grenze ist fiir Kartoffelschorf pn 6,2 u. fiir die Dórr- 
fleckenkrankheit des Hafers pn 6,4. Wasserausziigo zeigen dic Mengen von scliadlichcm 
Kalkhumat besser an ais die KCl-Ausziige, letztere sind wiederum geeigneter fiir dio 
Best. der Alkalinit&t. (Ztschr. f. Pflanzcnernahr. u. Diingung Abt. A. 7. 318

Sebnan A. Waksman, Ursprung uiid Natur der organischen Bodensubstanz oder 
des Boden-„Humus". I. Einfithrung und Geschichlliches. Literatur. (Soil Science

W. H. Mac Intire und V/. M. Shaw, Festlegung von Calcium-Magnesium aus 
gebrannlem Kalk, Kalkslein und Dolomit, die in rerschiedenen Jonen untergebracht 
wurden. Vers.-Anstellung siehe S. 814. Jo grober das Materiał, um so tiefer muB 
es untergebracht werden, um dic Zers. zu sichern; Dolomit muB feiner gemahlen sein 
(etwa viermal so fein) ais Kalkstein. Fiir Alkalibóden empfiehlt sieli dio Unter- 
bringung des Kalkes in der Krume. (Soil Science 22 . 109— 19. Agric. Exp. Stat. of 
Tennessee.) T r e n e l .

A lex iu s von SigniOlld, Die praklische Bedeutung der Absorptionsvorg(inge im  
Boden. Zusammenfassender Vortrag iiber dio bisherigen Arbeiten des Vfs. (Chem. 
Rundschau Mitteleuropa u. Bałkan 3. 97— 100. 113—-14. 121— 23. 132—34.) T r e .

J. Line, Aluminium und saure Boden. Vf. diskutiert dio Frage, ob Al ais solches 
schiidlich fiir das Wachstum unserer Kulturpflanzen ist u. verncint die Frage auf Grund 
dreijahriger Topfverss. mit Gerste. Die Herabsetzung der Ernteertragc durch Zusatz- 
gaben von Al-Sulfat wird durch die saure Rk. des Al-Salzes bezw. durch Ausfiillung 
der P20 5 hervorgcrufen. Wird die saure Rk. des Bodens ausgeglichcn, so treten durch 
Al-Salze keinc Minderertriige ein. Der Gehalt saurer Boden an wasserloslichem Al, 
das ais Hydrosol vorlag, war klein: 0,001— 0,006% , bezogen auf das Trockengewicht 
des Bodens. Die Kalkantwort solcher Boden erldart sich durch die Beseitigung der 
sauren Rk. Ca-Aluminat ist in sauren Boden nicht anwesend. (Journ. Agricult. Science 
16 . 335— 64. Cambridge, School of Agric.) T r e n e l .

bis 338.) T r e n e l .

22. 123— 62.) T r e n e l .
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Walther Herzog, Die Yencerlung der N  ebenprodukte der Saccharinfabrikation 
auf den Gebieten der Schddlmgsbekdmpfmig und Unkrautvertilgung. (Metallborse 16. 
1843— 44. W ien.) BEHRLE.

F. J. Brinley, Insekticider Wert gewtsser Kampfstojfe gegen Raupen. Auf Ver- 
anlassung des Kriegsministeriums studiertc Vf. an den Raupen der Malaeosoma americ. 
Fab. die insekticide Wrkg. von folgenden Kampfstoffen: Diphenylaminoarsenoxyd, 
[NH(C6H4)2As]20 , Diphenylarsenoxyd, (C6H5)2AsO-As(C0H5)2, Cldorvinylarsinoxyd, 
ClHC=CHAsO, Ca-Salz der Athylarsinsaure, Ca(C2H5)A s03, Athylendirhodanid, 
(NCSCH2)2, 2,4,6-Trichlorphenylbenzylchloramin, Cl3• C6H2NClCH2CeH5, 2,4,6-Trichlor- 
phenylacelyłchloramin, CI3-C„H2N(C1)C0CH3, Ca-Salz der Methylarsinsdure, Ca(CH3)- 
A s03, Phenylarsenoxyd, C6H5AsO, Dimethylaminophenylarsenoxyd, (CH3)2NC0H4AsO, 
p-Dimethylaminobenzaldeliyd, (CH3)2NC6H4CHO, Cu-, lig - u. Pb-Słearal, Cu-, Pb-, 
Hg- u. Zn-Resinat, im Vergleich zu Bleiarseniat. Die Mehrzahl der Gifte bcschadigte 
auch die Pflanze (Bohne). Ais Magengift war lediglich das Diphenylaminoarsenoxyd 
dem Bleiarseniat gleichwertig, ohno der Pflanze zu schaden. Die Reizstoffo waren 
vom Kriegsministerium zur Verfugung gestellt. (Journ. Agricult. Research 33. 177— 82. 
Unit. Stat. Dcp. of Agric.) T r Ś n e l .

Walter E. Fleming, Eine homogene Emidsion ton  Schwefelkohlenstoff. Man losc
13,5 g KOH in 193 ccm 95%'g- A., fiige 77 ccm Olsaure, dann 700 ccm CS2 u. 30 ccm 
Baumwollsamenól hinzu. (Journ. Agricult. Research 33. 17— 20. U. St. Dep. of 
Agric.) T r e n e l .

B. R. Leach, XJntersxichungen mit gewissen Arsenialen ais Bodeninsekticidc. Saures 
Bleiarseniat erwies sich ais bestes Bodeninsekticid gegen dio Larven von Popillia 
japonica N ew n.; bas. Pb-, Mg- u. Fe-Arseniat waren unwirksam. Folgende Pflanzen: 
Nasturtium, snapdragon, Pteris wimsetti, Vinca minor, Clematis paniculata, Poa 
annua zeigten normales Wachstum bis zu Gaben von 2000 Pfd. „per acre“ . Von den 
letalen Arseniaten war saures Pb-Arseniat fiir Pflanzen am wenigsten giftig. (Journ. 
Agricult. Research 33. 1— 8. U. St. Dep. of Agric.) T r ŚNEL.

Eilh. Alfred Mitscherlich, Zur Bestimmung des Nćihrsloffgehaltes des Bodens. 
Vf. erlautcrt die mathemat. Grundlagen seines „Wirkungsgcsetzes der Wachstums- 
faktoren“ u. weist die von GERLACH (S. 489) erhobenen Einwande zuriick. Polemik 
gegen NEUBAUER (Ztschr. f. Pflanzenerniihr. u. Diingung Abt. B. 5. 126; C. 1926 .
I .  2831). (Landw. Jahrbb. 64 . 191— 212.) T r ŹNEL.

J. Dumont, Die Trennung der sehr feinen und der kolloiden Bestandteile des Bodem  
durch Zentrifugieren. Durch eine Zentrifuge mit besonders hoher Tourenzahl gelingt 
es, aus den verschicdenen Boden die ganz feinen Bestandteile, welchc sonst in Suspension 
bleiben, in 2 Fraktionen zu teilen. Bei der einen Fraktion sind die Teile kleiner ais 
Viooo 111111 «• bei der andern in kolloidem Zustand. Erstere nennt Vf. „surlimoneux“. 
Der Ton der Gartenerdc enthalt auf 1 g sehr feiner Teile 0,870 g unter Viooo mm 11 • 
0,085 g kolloide Anteile. Die entsprechenden Zahlcn sind bei leicht sandigem Boden
0,944 u. 0,044 bei leicht kalkhaltigein Boden 0,950 u. 0,032 u. bei tonigem Kalkboden
0,771 u. 0,212. (C. r. d. 1’Acad. des scienees 183 . 131— 33.) E n s z l in .

Neil E. Morgan, Ogdensburg, New York, iibert. von: Albert P. Sy, Buffalo, 
New York, V. St. A., Ilerstellung eines fliissigen insekticiden Mittels aus Pyrethrum- 
bluten. Ein fliichtiges Ol wird auf ca. 100° erhitzt, das Erhitzen unterbrochen, ge- 
pulverte Pyrethrumbluten liinzugesetzt, das Gemisch gut durchgeriihrt, 12 Stdn. 
stehengelassen u. das Ol abfiltriert. —  Das Ol enthalt fast die Gesamtmenge der wirk- 
samen Bestandteile der Bliiten. Man versetzt es mit geringen Mengen CC14, um es 
explosionssicher u. unentflammbar zu machen, sowio einem Duftstoff. Die Fl. dient 
in zerstaubter Form zur Vertilgung yon FHegen, Kellerasseln, Moskitos, Lausen, Milben 
u. anderen Insekten. Beim Bespritzen von Mobeln, Tapeten oder Teppiclien hinterlaBt
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das Mittel keine Schmutzflecke. Gegeniiber dem gewolmlichen Insektenpulver bewirkt 
es keinen Niesreiz. Der nach dem Filtern zuriickbleibende OlpreBkuchen enthalt den 
Rest der wirksamen Pyrethrumbestandteile. Nach dcm Trockncn u. Yermahlen zu 
einem feinen Pulver kann er zum Bestauben von Tieren u. Geflugel dienen, die mit 
Lausen u. Milbcn behaftet sind. (A. P. 1595 261 vom 14/12. 1922, ausg. 10/8. 
1926.) S c h o t t l a n d e r .

Yuji Nosawa, Akashi, Hyogo-Ken, iibert. von: Hisao Yamamoto, Toyono-Gun, 
Osaka-Fu, und Kanichi Inouye, Tsukubo-Gun, Okayama-Ken, Japan, Herstellung 
eines insekticiden Mittels aus Pyrcthrumpflanzen. Zerkleinerte Pyrethrumpflanzen 
werden mit einem Gemisch aus Alkalihydroxyd, A., A., PAe. u. W. extrahiert, die 
fliichtigen Bestandteile abdest. u. der Riickstand konz. —  Z. B. werden gepulverte 
Pyrethrumbliiten bei 40— 50° 24 Stdn. mit NaOH, A., A., W. u. PAe. extrahiert. Der 
filtrierte Auszug wird dann auf 50— 60° crhitzt, wobei die fliichtigen Bestandteile 
abdest. Der Riickstand enthalt den Pyrethrumauszug von nahezu neutraler oder 
schwach alkal. Rk. Zum Gebrauch wird er m it 20— 100 Teilen lauwarmcm W. versetzt 
u. ais Spritzmittel yerwendet. Zur Entfernung farbender Bestandteile kann dio Lsg. 
mit einem Bleich- oder Entfarbungsmittcl versetzt werden. (A. P. 1 595 538 vom 
2/1. 1925, ausg. 10/8. 1926. Japan. Prior. 6/5. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

VIII. M etallurgie; M etallograpM e; M etallverarbeitung.
T. A. Rickard, Bemerkungen iiber alte und primitive Bergicerks- und metallurgische 

Methoden. I. Die Notizen der alten Schriftsteller, wie Lucretius, Diodorus, Strabo 
u. Plinius werden besprochen u. erlautert u. so das goldenc YlieC, dio Goldbergwerke 
in Spanicn u. Agypten u. Silberbergwerke Hannibals behandelt. Die Anwendung 
von Essig zum Sprengen von Felsen ist bis heute noeh ungeklart. (Engin. Mining 
Journ. 122. 48— 53.) W i l k e .

Daniel M. Rugg, Bedienung zweier Hiitten mit Koks. Es ergaben sich Schwierig- 
keiten bei Belieferung zweier Hochofenwerkc mit stets der gleichcn Koksśorte. Yer
schiedene Kohlenmischungcn wurden dann versucht u. trotzdem zeigten sich weiter 
betrachtlichc Untersehiede bei den Wcrkcn; es kam oft vor, daB das eine Werk 
zufriedenstellende Ergebnisse mit einem Koks erlangte, wahrend das andere mit 
derselben Sorte sehlecht arbeitete. Es kam niemals vor, daB beide Werke gleich- 
zeitig gute Resultate erreichten. 2 groBo Tabellen geben die Betriebsresultate in 
den beiden Werken wieder. Aus den Unterss. folgt, daB bei den bciden vorhandenen 
Hochofenwerken jedes Werk fiir sich eine besondere Kokssorte benutzen muB, u. 
es fiir eine Kokerei, die ja allgemein nur eine Sorte Koks herstellt, in diesem Falle 
unmoglich ist, beide Werke mit einem geeigneten Brennstoff zu vorsorgen. (Iron 
Age 118. 145. 192— 94. Pittsburgh, Koppers Construetion Co.) W lLKE.

R. A. Ragatz und O. A. Hougen, Schiitzung des Pyromeiers durch transparente 
Silicarohren. Da die bisher gebrauchlichen Rohren bei hohen Tempp. in reduzierender 
Gasatmosphare yersagen, wurde eine neuo Art Rohren der transparenten Sorte unter 
diesen Bedingungen untersucht. Ein Cr-Al- u. Pt-Pt-Rh-Paar wurden zu den Unterss. 
benutzt. Nach 50 Stdn. bei 1200° in einer CO-Atmosphiirc zeigten die Rohren eine 
geringe Entglasung an der Oberflache, die nach 100 Stdn. deutlich wurde. Das 
Edelmetallpyrometer war unverandert, wahrend das andere durch den in der Rohre 
vorhandenen 0 2 etwas gelitten hatte. (Chem. Metallurg. Engineering 33. 415. Jladison 
[Wis.], Univ. Wisconsin.) W lLKE.

Wallace G. Imhoff, Analysen von Ilochofenschlacken. Drei wichtige Faktoren 
miissen betrachtet werden, wenn man die Zustiinde im Ofen aus der Schlacke ablesen 
w ill: Das Aussehen der Schlacke im geschmolzenen Zustande, das Aussehen des kalten 
Schlackenstuckes u. die chem. Analyse. Fe, Mn u. S, die Wiirmeindicatoren, lassen 
z. B. an der Schlacke erkennen, ob der Ofen warm oder kalt ist. Eine sehr h. Schlacke
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liat viel Kalk u. ist weiB, eine sehr kalte hat viel Fe, u. U. his 7°/o u. ist schwarz. Ist 
der Ofen heiC, so ist das meiste Mn reduziert u. befindet sioh im Fe, anderenfalls geht 
es in die Schlaeke u. verleiht ihr eine olivgrune, manchmal auch braune Farbung. 
Calciumsulfid in der Schlaeke zeigt eine hohe Temp. im Ofen an. Freier Sehwefel 
gibt der Schlaeke eine schwammige, porose Struktur. (Iron Age 1 1 8 . 209— 10. 
Buffalo, N. Y.) W ilk e .

Archibald Allison, Kornigwerden und wie es vor sich geht. Es wird klar gemaeht, 
daB die Teilung des Perlits, das Kugeligwerden des Zementits u. das Kornerwachstum 
weehselseitige Prozesse sind; daB das Anlassen nach einer Zugbeanspruchung die 
iibliche Ursaehe dieser Erscheinungen ist durch B. bestimmter Krystalle von den 
Gleitebenen aus u. durch das Wachsen dieser Krystalle auf dem gezogenen Teile der ur- 
spriinglichen Krystalle. GroBe Korner bedeuten schwaches Materiał wegen der wenig 
schnellen Richtungsanderung des angewandten Zuges, wahrend die Festigkcit bei 
kleiner KorngroBe durch die groBere Anpassung an die Kraftlinien bewirkt wird. 
Geringe Zugbeanspruchung in groBkrystallisiertem Materiał kann Brtichigkcit ver- 
ursachen wegen der groBen Flaehen der Gleitebenen. (Iron Age 118 . 73— 7G. Shef
field [England], J. J. H a b e r s h o n  Co., Holmes Mills.) WlLKE.

James R. Eckman, Louis Jordan und W. E. Jominy, Sauerstoff beeinflufit 
Holzkohleneisen. J .  E. JOHNSON, jr., hat festgestellt (Trans. Am. Inst. Min. Eng.
50 . 314 [1914]), daB m it hoherem 0 2-Gehalt in Holzkohlen-Fe die Festigkeit des- 
selben sich vergroBert. Auch 0BERHOFFER kommt zu ahnlichen Ergebnissen (Stahl 
u. Eisen 43. 113 [1924]). Nach einer krit. Besprechung der 0 2-Bestimmungsmethoden 
kommen Vff. zum SchluB, daB die Vakuumsehmelzmethode des Bureau of Standards 
allein die riehtigen 0 2-Werte im Fe liefert, wobei auf den Unterschied der 0 2-Werte 
von grob- u. kleinstuckigem Materiał aufmerksam gemaeht wird. Nimmt man nur 
diese Methode ais Beurteilungsgrundlage an, so muB man feststelleri, daB von einem 
verbessernden EinfluB des 0 2 auf die mechan. Eigenseliaften von GrauguB-Fe nicht 
gesprochen werden kann. Festeres Holzkohlen-Fe kann von schwacherem Koks-Fe 
nicht durch einen hoheren 0 2-Gehalt unterschieden werden, manchmal ist es gerade 
umgekehrt, daB festeres Fe derselben Art niedrigeren 0 2-Gehalt hat. Bestst. von 
H2, N 2, graphit. u. gebundenem C u. spektrograpli. Analyse auf kleinste metali. Bestand- 
teile ergaben ebenfalls keine Untersehiede in der ehem. Zus. von Holzkohlen- u. Koks- 
guBeisen. (Foundry 54. 506—09. Washington, Bureau of Standards; Ann Arbor 
[Mich.], Univ. Michigan.) W lLKE.

John W. Bolton, Phosphor beeinflufit die Quałitat des Graugufleisens. II. (I. vgl. 
S. 640.) Fortsetzung der Abhandlung unter besonderer Betonung der Hartę, Briichig 
keitu. Korrosionsbestóndigkeit des Steadits. (Foundry 54. 423—25.) W lLKE.

Henry D. Hibbard, „Rim med11-Stahl und wie er hergestellt wird. „Rimmed“- 
Stahl ist eine andere Bezeichnung fiir dasselbe wenig C enthaltende Materiał, das 
sonst „aufwallender“ Stahl genannt wird. Er wallt in den GuBformen auf, gibt groBere 
Mengen Gas ab, die geschmolzene Fe-Teilchen verspruhen lassen u. ha.lt das ge- 
schmolzene Metali bis zum Eintritt der Dickfliissigkeit in Bewegung. Der Stahl 
wórd zuerst an der GuBform fest, u. es erseheint ein festgewordener Kranz um den 
geschmolzenen butterartigen Kern. Hiervon hat der Stahl seinen Namcn. Seltsamer- 
weise tritt kein Aufwallcn ein, wenn der Stahl zu heifi ist, etwa iiber 1630°. Der 
Stahl zeichnet sioh durch gute Walzeigenschaft aus u. zwar in erster Linie der saure 
Bessemer-, dann der bas. Bessemer- u. zuletzt der bas. Siemens-Martinofen-Stahl. 
Saurer Siemens-Martinofen-Stahl wird jucht hergestellt. Es sind nur wenige Gas- 
blasen in einem solchen Metali vorhanden, die Vf. nach der Art ihres Yorkommens 
bespricht. Die Schmelzpraxis, das Kochen, der Mn-Zusatz, der EinfluB des Wetters usw. 
werden dann behandelt. (Iron Age 117 . 1778—80. 118 . 142— 43.) W il k e .

YHI. 2. 138
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T. G. Elliot und Gr. B. Willey, Chemisch widerslandsfahige Slahle —  mit beson- 
derem Bezug auf sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen. Neue Artcn Stiihle sind 
von den Messrs. H a d f ie l d S, Ltd., Hecla and East Heela Works, Sheffield, auf den 
Markt gebracht worden, dereń Eigenschaften man aus der folgenden Tabelle ent- 
nelimen kann:

Bezeiclinung
FlieC- 
greD ze  
</sq. in

ZereiG- 
festigkcit 

</sq. in

Dehnung
°//o

Ein-
schnurung

°l 10

Brinell-
hiirte

Era/H. R.............................. 38 58,5 37,5 52 260
Hecla/A. T. V .................... 24 46 31 51 190
Era/A. T. V ........................ 2 (i 49 32 49 220
Hecla/A. M. F.................... 29 47 36 56 200

27 52 45 00 230
Era/C. R. |   ̂ B . . 15 41 75 70 150

Der Era/H. R.-Stahl hat bei 700° eine Zugfestigkeit von 31 t/sq. in u. bei 900° 19 t/sq. in ; 
er lialt bei 800° eine beliebig lange Belastung von 6,5 t/sq. in aus, ohne eine Deformation 
zu erleiden. Dieser Stahl verlicrt bei 1000° wahrend 3 Stdn. durch Zunderbildung
0,07 g/100 qcm, Era/C. R.-Stahl 0,17, Hoch-Cr-haltiger 7,31, 0,16% C-Stahl 28,40 g, 
Auch gegen stark S-haltige Gase sind die neuen Stahlsorten bei 900° sehr bestandig. 
was bei den Ni-Cr-Lcgierungen nicht zutrifft. Der Era/H. R.-Stahl kann in jeder 
gewiinschtcn Form, sogar von ganz diinnen (Juerschnitten, vergossen u. gesclimiedet 
werden. — Bei niedrigen Tempp. werden die meisten Metalle u. Legierungen briicliig, 
was bei dem oben aufgefiihrtcn Stahl Hecla/AMF nicht in dem MaCe zutrifft. Bei 
— 195° zeigt dieses Materiał unter dem Fremont-StoBvcrs. einen Wert von 50 kg M, 
wohingegen gcwohnlicher Stahl nur die Zahl 3 erreicht. Die Elastizitiitsgrenze liegt 
bei dieser Temp. zwischcn 23 u. 29 u. die Zugfestigkeit zwischen 41 u. 48 t/sq. in. 
Das Materiał rostet nicht u. wird prakt. von kalten Siiuren nicht angegriffen. Ebenso 
wie die anderen Legierungen kann der Stahl gegossen, gesclimiedet oder gewalzt ge- 
liefert werden. — Eine sehr rostbestandiger Stahl Era/C. R., der gleichzeitig auch noch 
bei hohen Tempp. bestandig ist, wurde ebenfalls neu hergestcllt. Er ist gegen eine 
sehr groBe Anzahl clicm. Prodd. vollkommen unempfindlich. (Chemistry and Ind.
45. 526—34. Sheffield, H a d f ie l d s , Ltd.) W i l k e .

C. E. Siebenthal, Melallurgische Gewinnung ton Zink. In der Zeit von 1907 
bis zum Kricge wurde mehr ais die Hiilfte des Zn aus heim. Erzen aus den Joplin
konzentraten, der Rest aus Erzen der Weststaaten u. a. gewonnen. Die westlichen 
Erze u. Konzentrate, die gróBtenteils aus geringwertigen Sulfidcn bestanden, er- 
gaben trotzdem eine Durchschnittsausbcute von 89,6%. Wahrend des Kricges wurde 
nur noch 40% Zn aus Joplinkonzentraten gewonnen u. die Ausbeute sank auf 84,7%, 
nach dem Kricge wurden wieder etwa 70% des Zn aus Joplinkonzentraten lier- 
gestellt. Das so gewonnene Rohzink hat noch Verunreinigungen an Pb u. Cd, nach 
dereń Gelialt es gehandelt wird. Die Angaben bezichen sich nur auf die Vcreinigten 
Staaten. (Metal Ind. [London] 29. 173— 75. 194— 95. U. S. Geolog. Survey.) WiL.

C. Coulson Smith, Zink und elektrolylische Gewinnung. Eine elektrolyt. Anlage 
in England wahrend des Kriegcs wird besehrieben. Die Erze wurden gerostet, ge- 
mahlen u. in Behiiltern unter Ruhren mit H2S 0 4 behandelt. Meistens ist dann Fe 
in der Lsg. vorhanden, das eine einwandfreie Zn-Gewinnung bei der Elektrolyse un- 
móglich macht. Durch Einwerfen von Bleisuperoxyd —  Lufteinblasen war ergebnis- 
los — in die Lsg. wird das vorliandene Fe11 in Fe111 ubergefuhrt, das in kleinen Mengen 
gute Zn-Ndd. nicht bceinfluflt. Das Absetzen von Schlamm bereitete ebenfalls 
Schwierigkeitcn u. wurde durch Zusatz von Leim zur Lsg. iiberwunden. Cu wurde 
yorher ebenfalls cntfernt. 11 Kathoden u. 12 Anoden waren in jeder Zelle; die
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Kathodon bestanden aus Eiscn mit Waclis u. Grapliit iiberzogen,, dio Anodcn aus Pb. 
Der Sauregehalt wurde niclit iiber 2% gelassen. Eine 6%ig. Z nS04-Lsg. gab dio 
besten Ndd. Durchschnittlich wurden fiir 1 t Zn 4000 KWst. verbraucht. Dic 
Kathoden wurden allo 3 Tage gewechselt, das Zn entfernt, gesehmolzen u. in  Ingot 
vergossen. (Metal Ind. [London] 29. 195— 90. 198.) W il k e .

H. Hardy Smith, Flołation von pyrithaltigen Golderzen des Randes. Im Witwaters- 
randgebiet hat der Riickstand bei der Aufarbeitung des Au immer noch einen merk- 
lichen Au-Gehalt. Das liegt daran, daB das Au, das mit dem Pyrit vergesellschaftet 
vorkommt, schwierig auszuziehen ist, auch fcinero Mahlung kann diesen Ubelstand 
nicht beseitigen. Eine zuerst im Labor. erprobtc, dann im Betrieb eingefiihrto Flo- 
tation ermogliehto dann auch dio Pyrite vom Au zu befrcien. Die Kindcrkrankheiten 
diescs Betriebes werden besprochen. Bemerkenswert ist, daB der Aufarbeitung gleich 
auch eino Osmiridium-Gewinnungsanlage angeschlossen worden ist, dic 1924 fiir 
25 000 S Osmiridium gewann. (Engin. Mining Journ. 122. 175— 78. 215—-21. Tokio, 
Japan.) W lLKE.

Samuel Daniels, Einige Sandgufllegierungen des Aluminiums, die Kobalt ent- 
halten. (Metal Ind. [London] 29. 169— 70 189—90. —  C. 1926. II. 1328.) WlL.

— , Die Wirkung von Arsen auf Messing. As macht 70: 30 Messing, wenn cs bis 
zu 0,50% u. dariiber yorhanden ist, im gegossenen Zustande briichig. Es bccinfluBt 
aber die mechan. Eigenschaften der bearbeiteten Legierung nicht, was man auf in 
Lsg. gehen des Arsenids beim Bearbeiten u. Anlassen zuriickfuhren kann. Man kann 
also As-haltiges Cu zur Herst. von 70: 30 Messing benutzen, nur muB dann die AnlaB- 
temp. etwas holier gewalilt werden, vielleicht 680—690°. Auf 60: 40 Messing wirkt 
As anders ein, es verringcrt dio Zahigkeit u. den StoBwiderstand betrachtlich, ab< r 
seltsamerweise werden dic Eigenschaften der Legierung in der Warnio kaum b o  
eintriichtigt. 0,12% As verringcrt die Zahigkeit um 25— 30% bei den gegossenen 
Legierungen u. um 50% bei den gcwalzten; dieser Prozentsatz yergroBert sieh mit 
steigendem As-Gehalt. Es bildet sieh ein liarter, briichiger As-Bestandteil, der 
meistons im /9-Bestandteil der Legierung vorkommt. Anlassen, Zusatz von Bici u. a. 
konnen diesen Bestandteil nicht vcrschwinden lassen. (Metal Ind. [London] 29. 
191—92.) W i l k e .

W. E. Hughes, Unlersuchungen uber galvanische Melallabscheidung. VI. Ab- 
scheidung im drehenden Beludter. II. (I. vgl. Metal Ind. [London] 27. 71; C. 1926.
I. 217.) Nach allgemcineren Bcmerkungen werden dio Zuss. einiger Bader besprocher, 
so fiir Ni, Zn, Cu, Ag u. Messing u. dic Erfahrungen in der Praxis m it diesen Lsgg» 
u. im Verzinnen bekannt gegeben. (Metal Ind. [London] 28. 457—59. 475—77. 
497— 98.) W i l k e .

U. R. Evans, Die fundamentalen Grundsatze der Korrosion. In den letzten Jakren 
ist immer starker dio Wichtigkeit der scliiitzenden Ubcrzugo bei der Ausdehnung 
u. Verteilung des Metallangriffs betont worden; daboi kann der elcktrocheiii. Mecha-* 
nismus der meisten Korrosionsprozesse selbst ais die Wrkg. der B. des scliiitzenden 
Oberzugcs betrachtet werden, da direlcte chem. Wrkg. nur in den verhaltnismaBig 
seltenen Fiillen moglich ist, wo sie dann zu keiner Schutzhaut fiilirt. Friiher wurde 
die Ursache der elektrochem. Korrosionsstromo in den Ungleichheiten des Metalles ge- 
sucht, wahrend man jetzt annehmen kann, daB sie ofters dureh Ungleichheiten in der FI. 
an den yerschiedenen Oberflachenteilen u. besonders dureh Unterschiedo in der 0 2-Konz. 
verursacht werden, wodurch K om son an den unzuganglielieron Teilen der Ober- 
flaclio eintritt. Vf. will damit nicht in Abredo stellen, daB chem. u. physikal. Unter- 
schiede zwisciien den yerschiedenen Metallteilen aucli Korroaionsstrome yerursachen 
konnen, noch daB dio EK. zwisehen beansprucliten u. unbeansprucliten Teilen des 
Metalls zu yernachlassigen ware, er glaubt yielmehr, daB viele Falle.in obiger Weiso 
richtiger erldart werden konnen ais bisher. (Chemistry and Ind. 45. 504— 08.) WlL.

138*
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G. D. Bengough und H. Sutton, Der Schulz des Aluminiums und seiner Legie
rungen gegen anodische Korrosion. Vff. heben hervor, daB der Widersfcand des Al 
gegen Korrosion unweigerlich auf die schiitzende Wrkg. des anhaftenden Uberzuges 
aus Al-Hydroxyd oder -Oxyd berulit. Dieser Widerstand kann bedeutend erhoht 
werden, wenn man einen dicken u. gut haftenden Uberzug auf dem Metali schafft 
an Stelle des diinnen natiirlichen. Ein solcher Nd. bildet sich, wenn man das Metali 
zur Anodo in einem Bade maeht, das Chromate, Dichromato oder am besten Chrom- 
saure enthalt. Naeh einem griindlichen Beinigen wird das Metali in cin geeignetes 
Bad gebracht, z. B. verd. Chromsaure u. eine geringe EK. angewandt, wobci das Al 
zur Anodę u. ein Kohlenstab zur Kathode gemacht wird. Die Spannung wird dann 
entsprechend der Art der Legicrung u. der Zus. des Bades allmahlich gesteigert, z. B. 
bei Duraluminium im Chromsaurebad bis zu 50 Volt. Dio Oberflache des Metalls 
bedeekt sich dann naeh einiger Zcit mit einer gleichformigen, grauen u. undurch- 
sichtigen Schicht. Zwei Punkte miissen dabei in der Praxis besonders beobachtet 
werden. —  Das ins Bad gelangende Materiał darf nur aus Al oder geeigneten Al- 
Legicrungen bestchcn, denn andero Handelsmetallo werden bei diesem Verf. an- 
gegriffen u. verhindern eine Erhohung der Spannung; auBerdcm soli das Bad im Ver- 
gleich zum angewandten Materiał groB sein, da sonst dic durch den Strom entwickelte 
Warnie eine Temperaturregulierung des Bades ersehwert. (Metal Ind. [London] 29. 
153— 54. 175.) W ilk e .

Minerals Separation North American Corp., New York, iibert. von: Cornelius
H. Keller, San Francisco, Calif., Erzkonzentration durch Flolalion. (Can. P. 247 576 
Yom 23/10. 1924, ausg. 10/3. 1925. —  C. 1926. I .  1279.) Oe l k e r .

Ronald Wild und Bessie Delafield Wild, Sheffield, England, Erzeugung von 
kohlenstoffrewi oder kohlenstojfarmen Eisenlegierungcn, wie Eisenehrom oder rostfreies 
Eisen. (D. R. P. 432 917 KI. 18 b vom 20/2. 1923, ausg. 17/8. 1926. E. Prior. 21/6. 
1922. — C. 1925. I. 2043 [Aust. P. 11089].) K u h l in g .

Soc. an. des Hauts Fourneaux, Forges et Acieries de Pompey, iibert. von: 
Maurice Fold, Paris, Manganstahl. ({jan. P. 256 826 vom 11/7. 1923, ausg. 29/12.
1925. — C. 1924. I .  104.) K u h l in g .

Guggenheim Bros., iibert. von: E. A. C. Smith, New York, Zinngewinnung.
Zinnlialtige Rohstoffe werden mittels Lsgg. ausgelaugt, welche Zinn- u. Eisensalze, 
sowie eine Siiure enthalten, z. B. je 1 20—25 g Sn ais SnCl2, 100 g Fe ais FeCl2 u. 25 g 
HC1. Die erhaltene Lsg. wird mit Metali-, z. B. Zinnkathoden u. Graphit oder anderen 
unangreifbaren Anoden clektrolysiert, wobei die Spannung allmahlich von 3,0 zu 1,4 V. 
erniedrigt wird u. die Elektrolyse vor yólliger Abscheidung des Sn unterbrochen wird. 
Zusatz geringer Mengen von Kolloidstoffen, wie Leim, verbessert die Eigcnschaften des 
abgeschiedenen Metalles. (E. P. 254 284 vom 27/5. 1926, Auszug verdff. 25/8. 1926. 
Prior. 27/6. 1925.) KUHLING.

Aktiebolaget Ferrolegeringar, Stockholm, iibert. von: Even Dagobert Danieli 
und Bo Michael sture Kalling, Trollhattan, Schwcden, Metalle und Legierungen. 
(Can. P. 256 538 vom 11/1. 1924, ausg. 22/12. 1925. —  C. 1925. I. 1237.) K u h l in g .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, Kanada, ubert. von: Albeit 
W. Merrick, Scotia, V. St. A., Legierungen. (Can. P. 258 787 vom 14/3. 1923, ausg. 
9/3. 1926. —  C. 1923. IV. 857 [E. P. 198213].) K u h l in g .

Albert F. Fifield, St. Catharines, Kanada, Harten von Werkzeugen. Die zu har- 
tenden Oberfliichen u. eine passer.de Menge Stellit oder einer ahnlichen Legierung 
werden gleichzeitig bis zum Schmelzen erhitzt u. es wird der geschmolzene Stellit usw. 
in diinner Schicht auf die erhitzte Oberflache gebracht, wobei sich das Metali des Werk- 
żeuges u. der Stellit usw. legieren. (Can. P. 258 486 vom 14/4. 1925, ausg. 2/3.
1926.) K u h l in g .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Cliemische
Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Verliinderung der Oxydation des 
Magnesiums und sciner Lcgierungen. Man behandelt das Mg oder seine Legierungcn 
mit einer Lsg. eines Fluorids (NaF oder Kryolith) u. iiberzieht sio u a oh dem Troeknen 
mit einem Lack. (E. P. 254 302 vom 19/6. 1926, Auszug veroff. 25/8. 1926. Prior. 
24/6. 1925.) K a u s c h .

Paul Lechler, Stuttgart, Roslschutzmitlel. Bei der Herst. von Rostschutzmittcln 
aus schwcrtroeknenden Olen u. Bitumon wird die Viscositat u. Mongo des Oles so 
gewahlt, daB ein aucli bei gewohnliclier Temp. fl. Anstrich erhalten wird, der auf das 
Sperrwasser von Gasometerglocken aufgebracht werden kann. (Oe. P. 103 900 vom 
14/8. 1924, ausg. 10/8. 1926.) K a u s c h .

IX. Organische Praparate.
W. Gluud, K. Keller und W. Klempt, Die Umimndlung von Rhodanammon 

in Schwefdkohlensłoff und M dlon und Zersetzung des Mellons in  Ammoniak und Kolilen- 
saure. Vff. geben fiir das Verf. des D. R. P. 423 860 (C. 1926. I. 2052), das CS2 durch 
Erhitzen yon NH,CNS auf etwa 250° gewinnt, eine Apparatur an, die fast ohne weiteres 
in die Technik ubernommen werden kann. In einer Stde. konnen damit 200 ccm 
24%ig. Rhodanlsg. mit 1% N H 3 ycrarbeitet werden, u. man erhalt aus 1 kg NH4CNS 
362 g C S2 (74% Ausbeute), 1188 g (N H i )2SOi (etwa 100%). 219 g M dlon, CeH3N„ 
u. H 2S. Weiterhin werden genauere Angaben iiber das Verf. von D. R. P. 407 665 
(C. 1925. I. 1235) gcmaeht, wonach man beim Lagern von bestiinmt zubercitetom 
Mellon in einem Eisenrohr u. Daruberleiten von Wasserdampf bei 500° die theoret. 
Mengen an N H 3 u. C 02 erhalt. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 1071— 73. Dortmund-Eying, 
Ges. f. Kohlcntcchnik.) B e h r l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckapparat. Bei der kata- 
lyt. tjberfiihrung von CO unter Druck in C lIf iH  werden die Teile des Druckapp., 
die einer Temp. iiber 150° ausgesetzt werden, mit einer Auskleidung eines widerstands- 
fahigen Metalls oder einer Legierung (Cu, Ag, Al, Spezialstiihle mit einem bestimmten 
Gehalt an Cr, Mn, Wo, Mo oder Vd) versohen oder dieso Teile werden aus diesen 
Metallen selbst hergcstellt. Dic zu behandelnden Gase werden trocken yerwendet. 
Die anderen Teile der App. werden aus Fe hergcstellt. (E. P. 247 217 yom 6/2. 1926, 
Auszug veróff. 8/4. 1926. Prior. 7/2. 1925.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hydrieren von Kohle, Olen, 
Tceren wsw. Bei diesen Hydricrungcn unter hohen Drucken u. Tempp. yerwendet 
man App. aus mit CO nicht reagierenden Metallen (Cu, Ag, Al oder dereń Legierungen, 
Cr, Mn, Vd, Ur, Stilhle oder entsprechende Lcgierungen des Ni oder Co, die einen er- 
heblichen Prozentsatz an Mn, Ti, Cr, Wo, Vd, Ti, Vd oder Mo enthalten). Fiir dio 
kuhlerenTcilc der Apparatur kommen Sn, Zn, Cd, Pb oder dereń Legierungcn ais Materiał 
inBetraeht. (E. P. 249 155 vom 13/3.1926, Auszug yeroff. 28/5.1926. Prior. 14/3.1925. 
Zus. zu E. P. 247217; vorsS. Ref.) K a u s c h .

Olwerke Stern-Sonnerborn Akt.-Ges., und H. Vogel, Hamburg, Elektrische 
Behandlung von Jlilssigen oder breiigen Kohlenstoffvcrbindungen in  Gegenwart von Gascn. 
Die Verbb. (ungesatt. KW-stoffe oder Fettsiiuren, Alkohole, Aldehyde) werden in 
Ggw. von Gasen (z. B. 0 2) mit Hoehspannungs- oder Hoehfrequenzstrómen mittcls 
stationarer Elektroden u. eines Dielektrikums behandelt. (E. P. 254 375 yom 30/3. 
1925, ausg. 29/7. 1926.) K a u s c ii .

Paul Keri, Ungarn, Kiinstlicher Schnce. Man ruft die Sublimation von Meth- 
aldehyd aus 0,04—0,05 g-Pastillen des Aldehyds mit Hilfe eines ohne Flamme bren- 
nenden Stoffcs (brennende Zigarre oder Zigarctte) liervor. (F. P. 607 605 vom 9/12.
1925, ausg. 6/7. 1926. D. Prior. 8/1. 1925.) K a u s c h .
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Dr. Alexander Wacker, Gesellscbaft fiir elektrocliemische Industrie,
G. m. b. H., Munchen, iibert. von: Ludwig Hórmann, Tschechnitz b. Breslau, 
und Felix Kaufler, Munchen, Essigsdureanhydrid. (A. P. 1590 097 vom 2/2. 1924, 
ausg. 22/G. 1926. D. Prior. 12/2. 1923. —  C. 1925. I. 1130 [F. P. 575 853 u. E. P. 
211167].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbenfabriken 
V0rm. F. Bayer & Co., Lcvcrkusen, Herstellung koinplcxcr organischcr Antimon- 
rcrbindungcn. Man laBt auf ThioglykolsiLure Verbb. des Sbv einwirken u. laBt dio 
komplexe Saure auskrystallisieren oder neutralisiert das Rcaktionsprod. u. siiuert 
dann an. —  Z. B. werden Thioghykolsaure u. Sb20 G mit W . bis zur volligen Lsg. des 
Sb20 6 erhitzt. Man filtriert u. neutralisiert das noeh h. Filtrat mit Na2C 03 u. dampft, 
zwcckmaBig bei niedriger Temp., ein. Man crhiilt so cin in W. 11., neutral reagierendes 
Salz mit 18,3% Sb-Gehalt, wahrend sich fiir dio Verb. Sb(S-CH2-C 02H)5 17,8% Sb 
berechnen. Sauert man dio Lsg. des Na-Snlzes vorsichtig an, so fallt unter Abspaltung 
von Thioglykolsiiure eine Saure aus, die aus W. krystallisiert u. 40% Sb enthalt, wahrend 
eine Antimonpcntathioglykolsauro 20,8% Sb enthaltcn muBtc. —  Dieselbo Saure 
entsteht auch, wenn man die wss. Lsg. von Thioghjkolsaure u. Sb20 6 ohne Neutralisation 
abkuhlen laBt oder beim Ansśiuern des mit Na2C 03 neutralisierten Einwirkungsprod. 
von Thioglykolsaure auf eine Lsg. von SbCls in 20%ig. HC1. Auch die Saure mit 
40% Sb bildet mit Alkali- u. Erdalkalimetallcn in k. W. mit neutraler Rk. 1. Salze. 
Die freie Saure ist in k. W. swl., in h. W. zu ca. 5% 1. u. wird beim Erhitzen mit konz. 
HC1 unter Abspaltung von Thioglykolsiiuro zers. (Hierzu vgl. auch F a r b e n fa b r ik e n  
Torm . F r ie d . B a y e r  & Co. u. H ahl, A. PP. 1 555 663 u. 1 561 535; C. 1926. I. 
1716.) (E. P. 247 986 vom 19/2. 1926, Ausz. veroff. 21/4. 1926. Prior. vom 19/2.
1925.) Sch o ttlander .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., und Alfred Fehrle, Bad Sodon a. Ts.), Darstdlung von in  Wasser 
loslichen organischen Arsen- und Antimoni-crbinduńgen, darin bestehend, daB man in 
Abandorung des D. R. P . 412171 auf Aminoarylarsinoxyde, Aminoarylstibinoxyde 
oder Aminoarylarsine gleichzeitig oder "nacheinander Zuckerarten u. Glycid bezw. 
Athylenosyd oder die Homologcn oder D eriw . der erwahnten Alkylenoxyde einwirken 
laBt (vgl. auch D . R. PP. 413837; C. 1925. II. 1224 u. 430886; C. 1926. II. 1099). —  
Z. B. wird 3 ,N-Dioxypropylamino-4-oxybenzol-l-arsinoxyd (vgl. D . R. P. 413837, Bei- 
spiel 1) zu einer wss. Lsg. von Lactose gegeben u. bei 50° unter C 02 2'/•> Stdn. erwiirmt. 
Dio filtrierto Lsg. wird in A. cingeruhrt, A. zugegeben u. der weiBo Nd. abgeschieden. 
Das Prod. ist in W. 11. — Analog yerfahrt man bei der Herst. der Einwirkungsprodd. 
von: Glucose auf 3,N-Dioxypropylaminophenylstibinoxyd (vgl. D. R. P. 413837, Bei- 
spiel 3), —  Glucose auf das Kondensationsprod. aus Epichlorhydrin u. 3r-Amino-4-oxy- 
benzol-l-arsinoxyd (vgl. D. R. P. 413837, Beispiel 5), — Galaktose auf 3,N-Oxuthyl- 
amino-4-oxybenzol-l-arsinoxyd (vgl. D. R. P. 413837, Beispiel 3). —  Ein in W. 1. Prod. 
wird auch crhalten, wenn man 3-Amino-4-oxybenzol-l-arsin in eine wss. Lsg. von 
Lactose eintragt, Glycid zusetzt, unter C 02 bei 50° 2% Stdn. riihrt, die filtricrte Lsg. 
in A. einruhrt u. A. zugibt. (Hierzu vgl. auch Farbwerke vorm. Meister Lucius & 
Briining, E. P. 226686 u. Schwz. PP. 107537, 107538, 107539; C. 1925. II. 328.) 
(D. R. P. 433 104 KI. 12q vom 3/6. 1924, ausg. 24/8. 1926. Zus. zu D. R. P. 412 171;
C. 1925. II. 327.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., und Alfred Fehrle, Bad Sodcn a. Ts.), Darstcllung von wasserloslichcn 
Derwaten durch salzbildende Atomgruppen substituierier Arylarsinsduren, Arylstibin- 
sauren und der entsprechenden Oxyde, dad. gek., daB man in weiterer Ausbildung des
D. R. P. 413147 auf Amino- oder Aminooxyarylarsin- oder -stibinsauren oder die 
cntsprcchenden Oxyde Aldosen oder Kctoscn einwirken laBt u. aus don so cntstandcnen
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Lsgg. gegebenenfalls dic fcsten Reaktionsprodd. durch geeignete Fallungsmittel organ. 
Natur abscheidet. —  Beispicle sind angegeben fiir dic Herst. der Eimuirkungsprodd. 
yon: Glucose auf 3-Amino-4-oxybenzól-l-arsinoxyd, —  Galaklose auf m-Aminophenyl- 
stibinsaure, —  Lactose auf m-Aminophenylstibinoxyd, —  Glucose auf 3-Amino-4-oxy- 
benzol-l-arsimdure, — sowie Arabinose auf p-Aminoplienylarsinsaure. Es werden so 
ebenfalls durch Fiillung der wss. Lsgg. mit A. oder A.-A. in W. II. Prodd. crhaltcn. 
Die Kondensation erfolgt auch hier zwcckmaCig durch Erwiirmen der Komponenten 
auf 50— 55° in wss. Medium, gegebenenfalls unter Zusatz von wenig NaOH, 40° Be. 
(D. R. P. 433 105 KI. 12q vom 24/6. 1924, ausg. 20/8. 1926. Zus. zu D. R. P. 413 147; 
C. 1925. II. 431.) SCHOTTIANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Ludwig Benda, 
Mainkur, und Werner Schmidt, Fechenhcim b. Frankfurt a. SI., Darstellung der
3-Amino-4-oxy-5-chlorbenzol-l-arsinsdure. Man behandelt die N-Acylderivv. der Saure 
mit verseifenden Mitteln. —  Z. B. wird die 3-Acetylamino-4-oxy-5-chlorbenzol-l-arsm- 
siiure 5 Stdn. mit wss. NaOH auf 100° erhitzt, die auf 30° abgekuhlte Lsg. mit W. 
verd. u. filtriert. Hierauf wird die Lsg. mit HC1 bis zur schwach sauren Rk. gegen 
Methylorange versetzt u. die ausgcschiedene Aminosaurc aus li. W. umkrystallisiert. 
Die Saure bleibt, auch am hellsten Tageslicht, liingere Zeit stehengelassen, vóllig farblos 
u. unzers. (Vgl. CassELLa & Co., E. P. 230487; C. 1926. II. 1193.) (A. P. 1 595 498 
vom 23/12. 1925, ausg. 10/8. 1926. Schwz. Prior. 2/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Walther Duis- 
berg, Leverkusen, Winfrid Hentrich und Ludwig Zeh, Wiesdorf), Darstellung 
von Nilroaminosulfonsdurearylestern der Benzolreihe oder der Substitutionsprodd. 
dieser Arylester, darin bestehend, daB man die Sulfochloridc der Nitrohalogenbenzole 
oder ihrer Substitutionsprodd. mit Phenol oder dessen Substitutionsprodd. kon- 
densiert u. in den so crhaltenen Nitrohalogenbenzolsulfonsaurearylestcrn das Halogen- 
atom gegen die N H 2-Gruppe austauscht. —  Die Nitroaminosulfonsaurearylester finden 
ais Zwischenprodd. fiir die Herst. von Farbstoffen u. pharmazeut. Prodd. Venvendung. 
Folgende Beispiele sind angegeben: 4-Nitro-l-chlorbenzol-2-sulfochlorid wird in eine 
Lsg. von Phenol in wss. NaOH bei 70— 90° unter Ruhren cingetragen. Nach 1 Stde. 
ist die B. des 4-Nitro-l-chlorbenzol-2-sulfonsaurephenylesters, aus A. farblose Prismcn,
F. 92,5— 93,5°, beendet. Er scheidet sich beim Erkalten ais ziihes, gelblichweiBes 
Ol ab. Erhitzt man ihn mit wss. oder alkoh. N Ii3 2—3 Stdn. unter Druck auf 120 
bis 130°, so gelit er in den 4-Nitro-l-aminobenzól-2-sidfonsdurephenylestcr, C6H3(NH2)ł - 
(N 02)4,(S 0 2-0C 6H5)2, aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 112,5— 113,5°, uber. —  Analog crhalt 
man aus: 2-Nilro-l-chlorbenzol-4-sulfochlorid u. p-Kresolnatrium  den 2-Nitro-l-chlor- 
be7izol-4-sulfonsdure-4'-methylphenylester, aus A. Nadeln, u. aus diesem durch Um- 
setzung mit NHa, wic oben, den 2-Nitro-l-aminóbenzol-4-sidfonsaure-4'-methylphenyl- 
ester, CoHj-CNH^^NOj^-fSOj-O-CaH^fCH;,]1')4, gelbe Blattchen, F. 138— 139°, —  
aus: 2-Nilro-l-chlorbenzol-4-sulfochlorid u. dem Na-Salz des 2,6-Dichlor-l-oxybenzols 
den 2-Nilro-l-chlorbenzol-4-sulfonsaure-2',6'-dichlorplienylesler, aus A. sternformig vcr- 
einigte Nadeln, u. aus diesem mit NH3 den 2-Nilro-l-aminóbenzol-4-sulfonsaure-2',G'- 
dichlorphenylesler, aus Bzl.-Lg. gelbe Nadeln, F . 141°, —  aus: 4-Nilro-l-chlorbenzol-
2-sulfochlorid u. fl-Naphtholnatrium den 4-Nitro-l-chlorbe7izol-2-svlfonsaure-2'-naphthyl- 
ester, aus A. krystallin. Pulver, u. durch weitere Umsetzung mit NIJ3 den 4-Niłro- 
l-aminobenzol-2-sulfonsaure-2'-naphthylcslcr, aus Bzl. gelblichc ąuadrat. Blattchen,
F. 175— 176°, — aus: 4-Nitro-l-chlorbevzol-2-sulfochlorid u. dem Na-Salz des 3-Oxy- 
l-dimethylaminobenzol den 4-Nilro-l-chlorbenzól-2-sulfonsaure-3'-dimethylamiiwplienyl- 
ester, aus A. Prismen, u. aus diesem mit N H 3 den 4-Nitro-l-amino-2-sulfonsaure- 
3'-dimethylaminophenylesler, gelbe Prismen, F. 115— 116°, —  aus: dcm Na-Salz der 
p-Oxybenzoesaure u. 4-Nitro-l-chlorbenzol-2-sulfochlorid dic in Na2C 03 1. 4-Nilro-l- 
chlorbenzól-2-sidfonsdurephenylesler-4'-carbomdure, krystallin. Pulver, u. aus dieser
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mit NHa dio 4-Nitro-l-a7ni7icbenzol-2-sidfonsaurephenytester-4'-carbo7isa7ire, schwach 
gelbes, in Na2C 03 1. Pulver, —  sowie aus: dem 2-Nitro-l-chlor-5-mcthyl-l-sulfochlorid 
n. Phenolnatrium den 2-Nitro-l-chlor-5-77iethyl-4-sulfonsaurephenylcsler, aus A. Nadeln, 
der bei der Umsetzung mit N H 3 den 2-Nitro-l-ami7io‘5-mdhylbe?i3ol-4-sulfo7isaure- 
phenylester, gelbe Krystallblattchen, F. 149°, liefert. (D. R. P. 433 017 KI. 12q 
vom 15/6. 1924, ausg. 20/8. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverlcuseh b. Koln a. Rh., Dar- 
stdlung ton  Nitroami7iosvlfcnsdurcarylestcrn der Bcnzolreihe. Zu dem vorst. Ref. nach
D. R. P. 433 017 ist naclizutragen, daB man durch Kondcnsation von 4-Nitro-l-chlor- 
be7izol-2-stdfochlorid mit einer wss.-alkal. Lsg. von Guajacol bei 70—90° den 4-Nitro- 
l-chlorbenzol-2-sulfonsaurc-2'-mdhoxyphe7iylester, lcrystallin. Pulver, F. 83— 84°, erha.lt. 
Dieser geht beim Erhitzen mit wss. NH3 unter Druck auf 120— 130° in den 4-Nilro-
l-aminobe7izol-2-sulfonsaure-2'-7ncthoxyphen7jlester iiber, aus Bzl.-PAe. gelbes lcrystallin. 
Pulver, F. 133— 134°. (E. P. 235 598 vom 13/6. 1925, Auszug veroff. 6/8. 1925.
D. Prior. 14/6. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: William J. Hale, Midland, Michigan, V. St. A., 
HersteUung von Phenolen. KW-stoffe der Benzolreihe werden mit wss. Alkalihydroxyd 
in Ggw. von Oxyden von Metallen der V. u. VI. Gruppe des period. Systems unter 
Druck auf 300— 400° erhitzt. — Z. B. wird ein Autoklav zu 1/3 mit einer 20%ig. wsa- 
NaOII-Lsg., enthaltend eine geringe Menge eines U-Oxyds, mit oder ohne Zusatz von  
Oxydon des V, Mo oder W, sowio dem gleichen Vol. Bzl. gefiillt u. alsdann 1 Stde. 
auf 320— 400° erhitzt. Der obere Teil des Autoklayen enthillt atmosphar. Luft oder 
ein anderes 0 2-haltiges Gas. Das klarc Reaktionsgemisch -wird alsdann abgelassen, 
das iiberschiissige Bzl. abdest. u. in einem neuen Arbeitsgang yerwendet, die zuriick- 
bleibendc wss. Na-Plienolatlsg. angesauert u. das Phe7tol ebenfalls abdest. Aus der 
Salzlsg. werden die Oxydc der seltenen Erden in iiblicher Weisc wiedergewonnen. 
Bei dcm Verf. wird die B. mehrwertiger Phenole u. teeriger Stoffo vermieden. (A. P.
1595 299 vom 7/1. 1924, ausg. 10/8. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh., Darstellung vo7i Phenylalanin. Benzylacet- 
essigester wird mit N3H in Ggw. von Mineralsaure behandelt. —  Z. B. wird in Bzl. 
gel. N3H  mit konz. 1I2S 0 4 yersctzt u. unter kraftigem Ruliren 1 Mol. Benzylacelessig- 
ester zugetropft. Nach Beendigung der Gasentw. wird die H2SOj-Schicht vom Bzl. 
getrennt u. mit Eis verd. Der N-Acelylphenijlalani/ieslcr seheidet sich ais Ol ab, wird 
in A. anfgenommen, mit Na2C 03-Lsg. durchgeschuttelt, getrocknet u. der A. abdest. 
Nach dem Umkrystallisieren schm. das Prod. bei 60°. Erwiirmt man dieses mit konz. 
HC1 5 Stdn. auf 100°, so geht es in salzsaurcs Plie7iylalani7i, F. 240°, iiber, aus dem 
in iiblicher Weise die freie Base erhalten werden kann. (Hierzu vgl. auch K. F. SCHMIDT, 
Ber. Dtsch. Chem;. Ges. 57 , 704; C. 1924.1. 2603 u. A. P. 1 564 631; C. 1926. I. 2511.) 
(Schwz. P. 114 912 vom 21/2. 1925, ausg. 17/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimigues du Nord Reunis Ćtablissements Kuhlmann, Charles Courtot und Jan 
Krolikowski, Frankreich, Herstelluiuj von (/.-hidanon. Man behandelt reines Inden 
oder indenhaltige Steinkohlenfraktionen mit HC1, entfernt gegebenenfalls die das 
entstandene a-Chlorhydrinden begleitenden Prodd. durch Dest. im Vakuum u. oxydiert 
das a-Chlorhydrinden mit Na2Cr20 7 u. yerd. H2S 0 4. —  Es wird so die bisher ais not- 
wendig angesehene Verseifung des a-Chlorhydrindens mit K 2C03 bei 60° zu a-Oxy- 
hydrinden, bei der erhebliche Mengen Inden u. Indanylather entstelien, yermieden. 
Z. B. %vird reines Inden bei 0° mit einem trockenen HCl-Gasstrom behandelt u. das 
entstandene a -Chlorhydrinden in eine 50°/„ig. Lsg. von Na2Cr20 7-2H 20  in 50°/oig. 
H2S 0 4 bei 50— 60° einflieBen gelassen. Hierauf wird mit W. yerd. Beim Erkalten 
fallt das a.-l7ida7ion lcrystallin. aus. Man filtriert, entsauert vollstandig u. dest. im 
Vakuum. Die Ausbeutc an reinem Keton, K p.I5 125°, F. 40— 41°, betragt 85%. —
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Lagert man an cino Inden  enthaltende Teerolfraktion, Kp. 175— 178°, mit 52% Inden, 
HC1 an, dcst. im Vakuum die Nebenprodd., Kp.w 40— 80°, ab u. oxydiert den Riiek- 
stand wie oben mit Na2Cr20 7 w. verd. H2S 0 4 oder oxydicrt das Rohprod. unmittelbar, 
extraliiert mit Bzl. u. deat. das Bzl. aus dom Auszug ab, so wird ebenfalls reines 
a-Indanon, u. zwar in einer Ausbeute von 71,5%, gewonnen. Das Prod. findet ais 
Ausgangsstoff fiir die Herst. von Mech- u. Farbstoffcn Verwendung. (F. P. 608 101 
vom 19/12. 1925, ausg. 21/7. 192G.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Arthur Zitscher, 
Offenbach a. M., N-iIonoacylacelylderivale aromatischer und heterocyclischer Amino- 
verbinduńgen. (A. PP. 1594 866 u. 1 594 867 vom 7/6. 1923, ausg. 3/8.1926. D. Prior. 
3/5. 1923, — C. 1925. I. 1531 [F. P . 567 284 usw., C h e m i s c h c  F a b r i k  Gr i c s h e i m-  
E l e k t r o n ] . )  SCHOTTLANDER.

Grasselli Dyestuff Corporation, New York, V. St. A., iibert. von: Erwin 
Hoffa, Hóehst a. M., Deutschland, Darstellung halogenierter Oxytliionaphthene. (A. P. 
1592 210 vom 5/4. 1924, ausg. 13/7. 1926. D. Prior. 28/4. 1923. —  C. 1924. II. 2792 
[E. P. 215 021]. 1925. II. 773 [D. R. P. 414260, F. P. 580 166].) SCHOTTLANDER.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Her steli ung 
von N-Dialkylamiden der P  yridin-3-carbonsdurc. Nach dem Verf. des Hauptpatents 
u. der friiheren Zus.-Patt. 114 626, 114 627 u. 114 628 ontstehen dureh Umsetzung 
von Pyridin-2,3-dicarbonsdureanhydrid (Chinolinsaureanhydrid) mit sek. Basen u. 
Erhitzen des bzgl. Reaktionsprod. auf hóherc Tempp. N-Dialkylamide der Pyridin-
3-earbonsiiurc. In derselben Weise erhiilt man aus dem Anliydrid  u. Diallylam in  
das Pyridin-3-carbonsaurediallylamid, Ol, Kp.0>3 147°, —  aus dcm Anliydrid u. Metliyl- 
propylamin  das N-Methylpropylamid, Ol, Kp-ie 174°, —  aus dem Anliydrid  u. Atliyl- 
propylamin  das N -Athylpropylam id, Ol, K p.15 173° aus dem Anliydrid  u. Athyl- 
butylamin das N-Alhylbutylamid der Pyridin-3-carbonsdure, Ol, Kp.1(1 185— 186°. 
Dio in W. 1. Prodd. finden therapeut. Verwendung. (Schw. PP. 114 629, 114 630, 
114 631 u. 114 632 vom 20/12. 1924, ausg. 16/4. 1926, Zuss. zu Schwz. P. 114376;
C. 1926. II. 828.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, H. Fritzsche und P. Schaedeli, 
Basel (Schweiz), Herstellunrj von Oxynaphthylsubstilutionsprodukten des 1,3,5-Triazins. 
Zu dem Ref. nach Schwz. P. 107 619 u. Zus.-Patt., E. P. 220 302 u. F. P. 584 043; 
C. 1925. II. 780 ist folgendes nachzutragcn: Das a-Naphthol laBt sieh auch mit solchen 
Cyanurhalogeniden kondensieren, die in 4- oder 6-Stellung oder in beiden Stellungen 
lleste aromat. KW-stoffe oder solehe von Phenolcn oder Phenolathern bezw. des 
/9-Naphthols enthaltcn. Z. B. wird in CS2 nach einander Cyanurchlorid, A1CI3 u. 
cn-Naplithol (2 Moll.), letzteres in kleinen Anteilcn, eingetragen u. 10— 12 Stdn. geriihrt. 
Das Reaktionsprod. wird vom CS2 getrennt u. mit X ylo l u. A1C13 bei einer nahe dom 
Kp. des Xylols liegenden Temp. 8 Stdn. weiterbehandelt. Man erhalt so das 2,4-Di- 
4'-oxynaplithyl-6-xylyl-l,3,5-triazin, rotbraunes, in NaOH mit gelber, in konz. H 2S 0 4 
mit rotvioletter Farbę 1. Pulver. —  Dureh Einw. von 1 Mol. a-Naplithol u. 2 Moll. 
fi-Naphthol auf 1 Mol. Cyanurchlorid in Ggw. von Tctrachloriithan u. A1C13 bei 140° 
entsteht das 2,4'-Oxynaplithyl-4,G-di-f)-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, braunes, in NaOH  
mit gelber, in konz. H2S 0 4 mit violctter Farbc 1. Pulver, —  u. unter analogen Bc- 
dingungen aus 2 Moll. u-Naphthol u. 1 Mol. fj-Naphthol das 2,4-Di-4'-oxynaphthyl- 
G-P-oxynaphtliyl-l,3,5-lriazin, mennigrotes, in NaOH mit gelber, in konz. H2S 0 4 mit 
yiolettcr Farbo 1. Pulver. —  Weitere BeLspicle betreffon die Herst. des: 2,4-Di-4'- 
oxynaphthyl-6-resorcyl-l,3,5-triazins, braunrotes, in NaOH mit gelber, in konz. H2S 0 4 
mit roter Farbę 1. Pulver, aus 1 Mol. Cyanurchlorid, 2 Moll. a.-Naphlhol u. 1 Mol. 
Resorcin, —  des: 2,4-Di-4,-oxynaphthyl-6,fi-methoxynaphthyl-l,3,5-triazins, rotbraunes, 
in NaOH mit gelber, in konz. H 2S 0 4 mit violetter Farbę 1. Pulver, aus 1 Mol. Cyanur
chlorid, 2 Moll. a.-Naphihol u. 1 Mol. fi-Naphlholmethyldther, —  des: 2,4-Di-4'-oxy-
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naphthyl-6,p-kresyI-J,3,5-lriazivs, rotbrauncs, in verd. NaOH mit gelber, in konz. 
H 2S 0 4 mit rotvioletter Farbę 1. Pulver, aus 2,4-Di-4'-oxynaphthyl-6-chIor-l,3,5-triazin 
u. p-Kresol, — sowie des: 2,4-T)i-4'-oxyiuiplilliyl-6-anthraccno-l,3,5-triazim, rotviolettes, 
in NaOH mit gelber, in konz. H 2S 0 4 mit violetter Farbo 1. Pulvcr, aus: 2,4-Di-4'- 
oxynaphthyl-6-chłor-l,3,5-triazin u. Anlhracen. (D. R. P. 433100 KI. 12p vom 26/7.
1924, ausg. 24/8. 1926. Schwz. Prior. 9/8. 1923. E. P. 240 371 vom 20/3. 1925, 
ausg. 22/10. 1925. Zus. zu E. P. 220302; C. 1925. II. 780.) S c h o t t l a n d e r .

X I. Harze; Lacke; Firnis.
Friedrich Reinitzer, Die Gewinnung der Benzoe und das Benzoevorharz. Vf. 

bespricht eingehend die Gewinnung des Sumatrabenzoe u. des Benzoevorharzes von 
Styrax Benzoin Dryand u. Slyrax sumatranus J. J. SMITH, ferner der Siambenzoe von 
Styrax tonkinense C r a i b . (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 264. 368— 82. 
Graz, Techn. Hochschule.) ROJAH N .

C. H. Bryson, Die Phenolformaldehydharze. Vgl. B RYS ON, Harzartige Kondcn- 
sationsprodd. aus Formol u. Phenolen. (Rev. des produits chim. 28. 505. 541; C. 1926.
I .  1055.) (Kunststoffe 16. 65—69.) B r a u n s .

J.-H. Frydlender, Abkbmmlinge des Terpenłinolcs. — Das Hydroterpin und 
andere sich von Conifercnolen ableiUnde Erzeugnisse. Naeh einer zusammenfassenden 
Erorterung hydrierter Coniferenole aus Terpentinol, huile de pin, Kicnol usw. u. hydrier- 
ter Naphthaline u. Phenole (Tetralin, Decalin, Cyclohexanol) bespricht Vf. die Eigen- 
Rcliaften, dic Verwendiingsarten u. dic Darst. des Hydrotcrpins an Hand der Arbeiten 
von H u e t e r  (Farbcn-Ztg. 30. 348; C. 1925. I. 579), S e d l a c z e k  (Farben-Ztg. 30. 
2274; C. 1925. II. 1313), R a s s e r  (Kunststoffe 15. 53; C. 1925. II. 1231) u. von W a g n e r  
(Farben-Ztg. 30. S41; C. 1925.1. 1455). AnschlieBcnd werden noch an Hand der Patent- 
schriften vcrschiedenc anderc Verff. zur Verbcsscrung der genannten Ole kurz be
handelt. (Rev. des produits chim. 28. 829— 35. 1925.) R u b l e .

L. U. Spence und P. B. Cochran, Die Anwendung von Ozon beim Trocknen von 
Isolierfimissen. Geschicht das Einbrcnnen von Isolierfirnis, statt in Luft, in Ozon 
von 0,1— 1% Gehalt, so lassen sich 50% 'Zeitersparnis erzielen. Dio diclektr. Festig- 
keit ist die gleiche wie beim Brennen in Luft. Auch dic Wasserfestigkeit bleibt gleich. 
Die Saurezahl wird nicht erhoht. Dic Hitzebestandigkeit bleibt beim Einhalten 
gleichen Oxydationsgrades erhalten. Eine weitergehende Oxydation, die sich in 
Ozon leicht bewerkstelligen liifit, macht dic Isolierschicht auch olfest, allerdings auf 
Kosten der Elastizitat. (Trans. Amer. Electr. Soc. 50. 17 Seiten Sep. Pittsburgh 
[Pa.], Westinghouse Electr. a. Man. Co.) IlElMANN.

Koken, Modernę Lacke. und Lackiermethoden. (Farbę u. Laek 1926. 356— 57. 
B erlin . —  C. 1926. II. 1465.) B r a u n s .

—, Einfache Priifucrfahrcn fiir Farben und Lacke. Wicdergabe des gleichbetitelten 
Merkblattes des Reichsausschusses fiir Licferbcdingungcn. Die Verff. betreffen ver- 
wendungstechn. Priifungen von Firnisscn, Olfarben, Lacken, Lackfarben u. von Trocken- 
farben. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 468— 71.) H e l l e r .

Judson A. de Cew, New York, Yerfahren zum Verdiinncn von freies Harz cnl- 
halłendem Harzleim. Man lalit den Harzleim durch eine Leitung fliefien, in welchcr 
er unter gesteigerten und dann abnehmenden Druek mit h. W. gemischt u. in kiihlercs 
W. eingcfiilirt wird. (Can. P. 258 096 vom 9/3. 1925, ausg. 16/2. 1926.) O e l k e r .

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Berlin (Erfindcr: Fritz Seebach, Erkner b. 
Berlin), Herslellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Alde- 
hyden in reiner Form, darin bestehend, daB man in Abiinderung des D. R. P. 431514 
die rohen Kondensationsprodd. an Stelle von Alkalien mit Oxyden, Hydroxyden oder 
Oxyde bezw. Hydroxyde bildenden Molekiilverbb. der Erdalkalien, des Mg, Al oder
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mit Phcnolcn reagierenden Oxydcn, Hydroxydcn u. Molekulvcrl>b. der Metallo be- 
handclt u. alsdann die Fallung mit W. oder wss. Lsgg. hydrotrop. wirkender Stoffe 
bewirkt. —  Das Verf. bietet gegeniibcr dcmjcnigen des Hauptpatcnts den Vorteil, 
daG man auf die Mitver\vendung organ. Losungsmm. verziehten u. dic Salzo des Phenols 
dureh Waschon mit W. aus dem gcreinigten Prod. leicht cntfernen kann, da die Verbb. 
gegen Verdiinnung durch W. bestandig sind. Man kann dic Metalloxyde oder -hydr- 
oxyde auch in Misehung oder Verb. mit Alkalien oder Erdallcalien verwenden, wie 
Na-Aluminat, Ca-Zinkat oder Na-Zinkat. Al3 Molekiilverbb. eignen sich die Verbb. 
der Oxyde oder IIydroxydc mit Zuckerarten oder Alkoholen, ferner NH3-Doppelverbb. 
der Metalloxyde oder -hydroxydc. Dic nicht in Rk. getretcne Menge der Oxydc oder 
Hydroxyde kann durch Filtrieren oder Zentrifugieren von der Harzlsg. getrennt werden. 
In den meisten Fiillen stórt aber dic Ggw. von Oxyd oder Hydroxyd oder der durch 
Einw. der C 02 der Luft gebildeten Carbonate nicht, sondern ist ais Fiillstoff fiir dic 
Verarbeitung der Harze wertvoll. Die harzartigen Kondensationsprodd. konnen so 
dargcstellt werden, daG man einen Aldehyd auf ein Phenol, Naphlhol oder Phenol- 
gemische ih Ggw. von Basen, Sauren oder Salzen ais Katalysatoren cinwirken laGt u. 
das abgeschicdcne Kondensalionsprod. cindampft. Der Gehalt an freien Phcnolcn u. 
Vorverbb, in den zu reinigenden Harzen belragt 5— 15%. Z. B. wird Rohharz mit 
Kalkmiłch 2— 3 Stdn. in einer Kugelmiihle oder Ruhrwerk behandelt, wobei es zu 
einem feinen Pulver zcrfallt. Man filtriert u. wascht. Aus dem ersten Filtrat werden 
mit HC1 dic Phenolo usw. ausgefallt, dio erneut zur Harzdarst. Verwendung finden 
konnen. Das gercinigte Harz troeknet schnell bei 30— 40°. —  Weitcrc Beispiclc be- 
treffen die Rcinigung der Rohharze mit: MgO u. W., — Na-Aluminat u. W., —  mit 
Chlorzinkammoniak u. W., —  mit ammoniakal. CuS04-Lsg. u. W., —  mit der Mólckiil- 
vcrb. aus Glycerin u. CaO (2: 1) u. W., —  mit Ga-Saccharat u. W., —  sowie mit CaS 
u. W. —  Behandelt man das Rohharz mit W. u. CaO in der Kugelmiihle, so geht es 
in einen vom W. nicht mchr durch Zentrifugieren oder Filtrieren trennbaren, feinen 
Zustand iiber. Mengt man es aber zwecks Tcilchenvergróbcrung oder Fallung mit 
festem Al-Salz der l-Aminonaplithalin-4-sidfosiiure, so kann es leicht zentrifugiert u. 
gewaschen werden. Es befindet sich alsdann im Zustande feinster Verteilung. —  Eine 
Rcinigung des Rohlwrzes erfolgt auch bei trockcnem Vermahlen mit CaO, Zugabe von W. 
u. 1— 2-std. Stehenlassen. Das ubcrschiissige CaO kann vor dem Trocknen der M. 
durch Zusatz von verd. HC1 bis zur ncutralen Rk. entfernt werden. Troeknet man 
alsdann, so bildet das reine Harz ein feines Pulver. (D. R . P. 432 727 KI. 12q vom  
7/3. 1925, ausg. 11/8. 1926. Zus. zu D. R. P. 431 514; C. 1926. II. 1465.) S c h o t t l .

Bakelite G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Fritz Seebach, Erkner b. Berlin), Iler- 
stellung ton saurefreien, reinen, harzartigen Kondensationsproduklen aus Phenolen und 
Aldcliyden, 1. dad. gek., daG man die rohen Kondensationsprodd. unter Anwcndung 
von moglichst wenig W., das hóchstens dem Gewichte der Harze entspricht, u. mit zu 
deren Lsg. ungenugenden Mengen von Alkalihydroxyd in eine kolloidale Suspension 
iiberfuhrt u. aus dieser durch neutrale, bas. oder saurc Salze die reinen, in W. unl. freien 
Harze ausfallt. —  2. dad. gek., daG man mit konzentrierteren alkal. Lsgg. der Harze 
arbeitet u. diesc vor oder wahrend der Fallung durch neutrale, bas. oder saure Salzo 
mit don Lsgg. hydrotrop. wirkender Salze, die gegen das Fallungsmittel indifferent sein 
konnen oder sich mit diesen umsetzen, versetzt, oder daG man die Harze nach der 
Fallung durch die Salze mit derartigen Lsgg. nachbehandelt. — Ais Fallungsmittel 
eignen sich NaCl, N H 4C1, Alkali- u. NHj-Carbonate, MgCl2, M gS04, A12(S 0 4)3 oder die 
verschiedenen Alaune, cinzeln oder in Misehung, ais hydrotrop. wirkendo Salzlsgg. 
solche von Na-Salicylat u. von Seifen aller Art. Nach dem Auswaschen u. Trocknen 
bilden die Kondensationsprodd. helle, geruchlose, liehtbestandige, sandige Pulver, die 
den pulyerfórmigcn Zustand beliebig lange beibchalten. Ihr Erweichungspunkt liegt 
hóhcr ais der des urspriinglichen Harzes, biswcilen um 100° u. mchr hoher. In organ.
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Harzlosungsmm., wie konz. oder verd. A. sind sie klar 1. Drrch Zentrifugieren der 
alkoh. Lsg. kann man eine Trennung der Harzlsg. von etwa mit ausgefallenen unl. 
Metallhydroxyden bewirken. Z. B. wird ein harzarliges Kondensationsprod. aus Phenol 
u. CII20  in W. unter antcilsweiser Zugabe von 33%ig. NaOH an einem rasch laufenden 
Riihrwerk bis zur B. einer kolloidalen Harzsuspension behandelt. LaBt man diese bei 
60—80° in  gesatt. N aC l-lsg . unter gutem Riihren einflieBen, so setzt sich das Harz 
schnell ab u. wird durch Filtrieren oder Ausschleudern von der Lsg. getrennt. —  Analog 
yerfahrt man bei Ver\vendung einer 10°/oig. Alaun- oder A l^ S O ^ -lsg .  ais Fiillungs- 
mittel. — Wird die kolloidale Suspension des Phenofoldehydharzes in wss. NaOH mit 
30°/oig. Na-Salicylatlsg. versetzt u. dann mit 25—30%ig. ć7aC72-Lsg. gefiillt, so erhalt 
man das Harz ais helles, sandiges Pulver, das sich leicht abtrennen u. an der Luft trocknen 
laBt. (D. R. P. 432 203 vom 28/1. 1925, ausg. 28/7. 1926.) SCHÓTTLANDER.

Selden Company, Pittsburgh, tibert. von: Courtney Conover, Crafton, Pennsyl- 
vania, Plastische Massen aus harzarligen Stoffen. Man erhitzt schmelzbare Harze, 
wie Schellack, Glycerinphthalsaurekunstliarz, Phenolformaldehydkondensationsprodd., 
mit Phthalsaurccstern, wio Phthalsaureathylester, bis die Harze unschmelzbar geworden 
sind. (A. P. 1 592 082 vom 3/4 1923, ausg. 13/7. 1926.) F r a n z .

La Bakelite, Paris, Nichtmetallische Uber z ugsschichten, besonders GefafSubcrziige 
und -auskleidungen, und zwar vornehmłich mit Hilfe von Kunstharzen. Man bringt auf 
die Unterlage eine rauhe Zwischenschicht aus einem duktilen Metali (Pb, Zn) u. zwar 
mit Hilfe eines Metallspritzverfahrens. Auf diese Zwischenschicht wird der Kunst- 
harziiberzug aufgebracht u. dann unl. u. unschmelzbar gemacht. (Oe. P. 103 905 vom 
3/1. 1925, ausg. 10/8. 1926. Belg. Prior. 13/12. 1924.) K a u s c h .

H. E. Potts, Liverpool, und S. Dyhr, Berlin, Lackier- und Polierverfaliren. (E. P. 
242 478 vom 8/1. 1925, ausg. 3/12. 1925. — C. 1926. I. 1058 [F. P. 591857].) THIEL

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, N. J., 
Mitlel zurn Entfernen von Anstrichen und Lacken, bestehend aus Furfurol, CeHbGl u. 
einem Wachs. (A. P. 1 596 413 vom 2/3. 1923, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

E. de Villiers, Germiston, Transvaal, Siid-Afrika, Policrmiltel, welches die zu 
polierenden Flachen glcichzeitig farbt u. aus Paraffin, Bienenwachs, Terpentin u. einem 
Farbstoff zusammengesetzt ist. (E. P. 242 760 vom 20/10. 1924, ausg. 10/12.
1925.) Oe l k e r .

XII. K autschuk; Guttapercha; Balata.
E. A. Hauser und H. Mark, Zur Kenntnis der Struktur gedehnter Kautschuk- 

proben. I. (Vgl. S. 114.) Vff. haben sich die Aufgabe gcstellt, die von J. R. K a tz  
gefundene Erscheinung, daB gedehnter Kautsclmk mit Róntgenstrahlen durchleuchtet, 
ein ausgesprochenes Faserdiagramm aufweist, quantitativ zu studieren. Es ergab sich:
1. D ie Lage der bei einseitig beanspruchtem Kautschuk auftretenden Interferenzcn 
ist unabhangig von der Dehnung. Ihre Intensitiit wachst proportional zum Dehnungs- 
grad. — 2. Die Halbwertsbreite der Interferenzcn andert sich bei steigender Dehnung 
nicht. Es handelt sich somit um die Entstchung neuer Krystallindividuen.—  3. Die 
Intensitat des amorphen Ringes nimmt annahernd proportional zum Dehnungsgrad 
ab. Seine Lage ist vom Dehnungsgrad unabhangig. — 4. Die experimentellen Er- 
gebnisse fiihrcn zu dem SchluB, daB die Geometrie der Interferenzflccke sich durch 
die Annahme wiedergeben laBt, daB bei der mechan. Beanspruchung eine krystallisierto 
Phasc in Erscheinung tritt, wclche sich parallcl zur Hauptdehnungsrichtung einstellt. 
Homogen komprimierter Kautschuk gibt keine Interferenzcn. — 5. Die Aufnahmen 
lassen sich durch eine mogliehe rhomb.-ąuadrat. Form fiir das Einzelkrystall-Indi- 
riduum wiedergeben. Der Elementarkorper enthalt 8 (C5H8)-Gruppen. Die GroBc 
der die Interfcrenzerscheinungen bcwirkenden Molekulaggregate laBt sich auf ca.
4— 5000 (C5H8)-Molekel schatzen. — 6. Durch CJuellung, bei Sclbstentspannung von
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fur langerc Zeit gedehntem Kautsehuk sowie dureh den Mastikationsvorgang w'erden 
die Interferenzen zum Versehwinden gebracht. Wird gedchnter Kautsehuk gekiihlt, 
so bleiben die Interferenzen erhalten. Bei der Dehnung von gckuhltem Kautsehuk 
treten die Interferenzen mit geringor Intensitat aber normaler Lage auf. (Kolloid-

E. A. Hauser und H. Mark, Zur Kenntnis der Struktur gedehnter Kautschuk- 
proben. II. Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) Die esperimentellen Befunde werden an Hand 
der bisher iiber die Struktur des Kautschuks bekannt gewordenen Theorien diskutiert.
— In Analogie zu anderen organ. Substanzen nahmen Vff. an, daB man es beim un- 
gedehnten Kautsehuk mit einem CJuellungsgleichgewicht zu tun liat. DaB diese An- 
nahme sich mit den yerschicdensten Eigcnschaften des Kautscliuks vercinbaren liiBt, 
wird an Hand einiger Beispiele erliiutert. (Kolloidchem. Beihefte 23. 64— 78. 
Frankfurt, Berlin.) HAUSER.

A. Steinmann und J. J. B. Deuss, Die Verwendbarkeit von Desinfelelionsmilteln 
die bei der Kautschukkultur gebraucht werden. Vff. besprechen die Verwendbarkeit 
vcrschiedener Desinfektionsmittel in bczug auf ihrc Eignung. Sie unterscheiden 
zwischen a) bestimmten Arten von Teer, b) Tecrpriiparaten, welclie mit W. mischbar 
sind, e) Mischung von Teer oder Tcerpraparaten mit Ol, Harz, Wachs oder Paraffin 
u. Zusatz von Bzn. oder A. — Holzteer ist wegen seiner hohen Durchdringungsfahigkeit 
zur Verwendung am Zapfschnitt ungeeignet. Er ist hingegen hervorragend geeignet 
fiir die Konservierung von abgestorbenem Holz. Steinkohlentcer liiBt sich mit Vorteil 
zum Desinfizieren der Zapfschnitte verwenden. Wasser-Gas-Teer wird mit Vorteil 
an Stelle von Carbolineum verwandt. Kreosot laBt sich vorteilhaft in einer wss. stark 
verd. Seifenemulsion anwenden. Steinkohlentcer liiBt sich in der Kautschukkultur 
ferner verwenden: zur t5berdeckung von Zapfwunden, zur Bchandlung versehiedener 
Krankheiten des Baumcs sowie zur Bedeckung durch Bruch freigelegter Aststellen u. 
dgl. Teerpraparate werden auBcr ais Desinfektionsmittel benutzt zur Konservierung 
der Zapfrinnen u. zum Schutz gegen yerschiedene Holzfiiule. Die bekanntesten Pra
parate sind Carbolineum, Solignum, Agrisol, Izal. — Die Arbeit enthalt noeh eine 
groBe Anzahl fiir den Pflanzcr wertvollcr Hinweise in bczug auf die beste Verwend- 
barkeit der einzelnen aufgefiihrtcn, lieute gehandclten Desinfektionsmittel. (Archief 
Rubbereultuur Nedcrland-Indic 10. 159— 81. [182— 98].) HAUSER.

Charles Herbert Wright, Bldtterkrankheiten von Hevea. Vf. schildert die Krank
heiten der Blatter von Hevea brasiliensis, ihrc Entstehung durch Pilzc u. maeht An- 
gaben iiber Erkennung, Verhutung u. Heilung der Krankheiten durch Spritzen mit 
Lsgg. oder Aufsehwemmungen von Schwermetallsalzen. (India Rubber Journ. 70.

D. F. Twiss, Die Wichtiglceit des Teilcheneharakters in einem Kautsehuk „pigment". 
Die mechan. Eigenschaften eines Vulkanisates hiingen stark ab von der TeilchengróBe 
u. der Form der zugesetzten Fiillstoffe. Daneben sind aber noeh eine Reihe anderer 
Ursachen wiehtig, z. B. dic Benctzbarkeit der Fiillstoffe durch den Kautsehuk, die 
Adsorptionsfiihigkeit u. der Hysteresisgrad. (India Rubber Journ. 72. 227— 28.) Ev.

R. Ariano, Der Widerstand von vułkanisiertem Kautscliuh gegen Ausdehnung. Vf. 
entwiekelt mathemat. Formeln zur Bereelinung der Zugdehnungskurven, sowie der 
Poissonschen Konstanten u. findet Obereinstimmung mit den experimentell gefundencn 
Kurven. (India Rubber Journ. 72. 271— 74.) E v e r s .

Werner Esch, Die Wirkung von griepigen Bestandteilen in  amerikanischem Gasrup. 
Vf. referiert eine Arbeit von G a l l ie  (Rubber Age, London 1926. 569), in der nach- 
gewiesen wird, daB gróbere Bestandteile (G r i t ) im GasruB Yerschlechternd auf die 
meehan. Eigenschaften der Vulkanisate wirken. Abhilfe wird geschaffen durch Wind- 
sichtimg des GasruBes. (Gummi-Ztg. 40. 2586. Hamburg-Uhlenhorst.) E v e r s .

chem. Beihefte 22. 63— 94.) H a u s e r .

1027— 29. 1145— 47. 1925.) E y e r s .
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H. N. Blommendaal, Die Herstellung von Sohlencr&pe. D ie Geschichto der Sohlen- 
crepeherst. wird kurz besprochen. Es werden ferner genauere Angaben uber die H e rst. 
von Sohlenerepe in versehiedenen Pflanznngen von Sumatra gemacht. Die Angaben 
beziehen sich auf das Sieben u. Mischen des Latex, dio Standardisierung auf einen 
bestimmten Kautscliukgehalt, den Zusatz von Bisulfid ais keimtotendes M itte l, die 
Anwendung fraktionierter Koagulation zweeks Erzielung moglichst reiner Farbę oder 
den Zusatz von Ultramarin, welches dcmsclbcn Zweck dient. Dio fur dic Herst. von 
Sohlenerepe erforderlicho Apparatur wird eingehend besprochen, ebenso der Vorgang 
des Aufbaues der Crópesohlo. SchlieBlich ■wird die Verarbeitung des Abfallcs u. die 
Yerpąckung erwahnt. (Arehief Rubbercultuur 10. 214— 19. [220— 25.] India Rubber 
Journ. 72. 20— 22.) H a u s e r .

H. N. Blommendaal, Aus der Praxis der Sheetherstellung. Ausfuhrlieh besehrieben 
u. durch Abb. sowie durch Zeichnungen crliiutcrt wird der gesamte fabrikmafiige Vcr- 
arbeitungsvorgang von Latex zu Sheet. (Arehief Rubbercultuur Nederland. Indio 10. 
307— 50.) G r o s z f e l d .

Werner Esch, Alterungsschutzmittel fiir Schwefelchlorurvulkanisate. Die Haltbar- 
keit von k. yulkanisierten Kautsehukwaren hangt von 7 Bedingungen ab, die Vf. auf- 
zilhlt. Wenn diese erfullt sind, so kann man durch (jberziehen der Waren mit A g o -  
R i t e  (Aldol-a-naphthylamin) dieso reeht wirksam konscrvieren. (Gummi-Ztg. 40. 
2536— 37. Hamburg-Uhlenhorst.) E v e r s .

R. Ditmar, Galmnische Niedcrschliige von Kautschuk. Patontbericht. (Caoutchouc 
et Guttapercha 23. 13222— 23. Graz.) E v e r s .

E. Kahane, Einige Bemerkungen iiber die Bestimmung von Schwefel im  indkani- 
sierten Kautschuk. Dio Best. des Vulkanisations-S im Vulkanisat wird leicht fchlcr- 
haft durch dic Ggw. von Sulfaten, wie B aS04 u. CaS04. Vf. behandelt die Besoitigung 
dieser Fchlerqucllcn u. gibt an, in welcher Weiso dic Probe Vulkanisat analysiert werden 
muB. (Caoutchouc et Guttapercha 23. 13154—55.) E v e r s .

P. Dekker, Schwefelbestimmungen in  vulkanisierlem Kautschuk. Vergleichende 
Priifungen der wichtigsten Methoden auf ihre Brauchbarkoit ais Schncllmethoden. Zur 
Best. des freien S wurde der Brommethode der Vorzug gegeben. Zur Best. des ge- 
samten u. gebundenen S wurde bei n. yulkanisicrtcm Kautschuk dio Methode von 
FLOWER, K r a t z  u . COOLIDGE yorgezogen, dagegen fiir Ebonit u. yulkanisierten 
Kautschuk mit ungewohnlich hohen Gchalten an freiem S dic Watcrs-Tuttlcmethode 
angewendet. In beiden Fiillen ist der S-Gehalt der Fiillstoffo zu beriicksichtigon. 
(Chem. Weekblad 23. 3G9— 75. Delft, Itijksrubberdienst.) GROSZFELD.

A. D. Luttringer, Priifung von jilastischen Geweben und Isolierbdndcrn aus K aut
schuk. Bcsehrcibung einer einfachen mcchan. Prufmcthodc fiir piast. Gewebo u. Isolicr- 
biinder. (Caoutchouc et Guttapercha 23. 13230—31.) E v e r s .

Mervyn Stanley Stutclibury, London (Erfinder: Wilhelm Bachmann, Seelze 
b. IIannover und Felix Hebler, Hannover-Waldhausen), Herstellung eines wasser- 
loslichen Eindampfproduktes aus Latex, dad. gek., dali den in Anwendung kommendon 
Schutzkolloiden hydroeyel. Verbb. aller Art zugesetzt werden. — Durch den Zusatz 
yon Verbb., wio Tetra-, Hexa-, Methylhexa-, Dekahydronaphthalin, Cyclohezanol usw. 
wird die Wrkg. der Schutzkolloide crheblich gestoigert. (D. R. P. 432 894 K. 39b vom  
30/9. 1923, ausg. 25/8. 192G; Zus. zu D. R. P. 419 658; C. 1926. I. 1302.) F r a n z .

Rubber Service Laboratories Co., iibert. yon: Winfield Scott, Alcron, Ohio, 
V. St. A., Beschleunigen der Vulkanisation von Kautschuk. Ais Vulkanisations- 
beschleuniger yerwendet man die durch Einw. von CS2 auf dio Kondensationsprodd. 
yon Aldehyden auf sekundiire Amino erhaltlichen Verbb. Das Eimvirkungsprod. von 
Trioxymethylen u. Piperidin, C6H10N-CH2-NC6H10, ólige FI., Kp. uber 237°, gibt mit 
CS2 eine olige FI., dio durch Impfen zur Krystallisation gebracht werden kann; an
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Stelle des Piperidins kann man Diathylendiamin, Pyrrolidin, Piperazin, Hydro- 
chinolin, Tetrahydrochinaldin usw., an Stelle des Formaldehyds Aeetaldehyd, Propion- 
aldehyd, Acrolein usw. yerwenden. (A. P. 1586121 vom 9/9. 1925, ausg. 25/5.
1926.) F r a n z .

Leland L. Odom, E. M. Ellis, Memphis, Tennessee und J. D. Reynolds, Camden, 
Arkansas, Entschwefeln von vulkanisiertem Kautschuk. Man dest. vulkanisierten K aut
schuk iiber Metallwolle, insbesondere Kupferwolle, das Destillat besteht aus Isopren, 
das zu Kautschuk polymerisiert werden kann. (A. P. 1 587 408 vom 7/1. 1925, ausg. 
1/6. 1926.) F r a n z .

Zenos P. Romerill, Ogden, Utah, V. St. A., Plastische Massen. Man yermisclit 
fein pulverisiertcn, calcinierten Magncsit, verwittertes kieselsaure- u. kalkhaltiges 
Gestcin, fein gepulverte Kieselsaure, Ocker, Calcit, Sagemehl, gepulverten Kautschuk, 
mit einer Lsg. von MgCl2. (A. P. 1 586 045 vom 2/10.1923, ausg. 25/5.1926.) F r a n z .

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
W. H. Simmons, Chemische Eigenschaflen einiger hollandischer Ole. Zwischen 

rohem u. doppeltdest. Kummelol ist chem. nur wenig Unterschied. Das Rohol ist 
dunkler, ist in 80%ig. A. etwas schwerer 1. u. geruchlieh etwas yoller. Ais beste Methode 
zur Best. des Carvons wird die von BuRGESS genannt. —  Europiiisches u. ind. bzgl. 
japan. Dillol sind voneinander ganz verschieden. Dieses hat ca. 30%, jenes bis 54%  
Carvongehalt. — Es sind ferner Eigcnschaften u. Zus. von Citronell-, Vetiver-, Cajeput- 
u. von Canangadl aufgefulirt. Die D. von Canangaol ist in den letzten Jahren bis auf 
0,900 zuriiekgegangen. (Perfumery Esscnt. Oil Record 17. 334— 42.) H e l l e r .

—, Ol von Eucalyptus Phellandra. Das innerhalb einer u. zweier Stdn. iibergehende
Ol wird getrennt aufgcfangen u. verkauft.

1 Stdn.-Ol 2 Stdn.-Ol

D .11
«i>- 

n Bffl 
Cineol

0 ,900-0 ,907  0 ,903-0 ,906
12 bis —20° — 15 bis —25°

J,466—1,469 1,470—1,472
30—5 0 ’/„ 20—30%

L. in 70%ig. A ................................... 1 : 1,2 VoI. 1 :1,5 Vol.
Hauptbestandteile: Phellandren, Cineol, Pinen, Terpineol, Geraniol, Ester, Sesqui- 
terpene u. Spuren von Piperiton. Hauptverwendung: in Australien zu Desinfizientes, 
Schuhcrem, billiger Scifenparfumicrung. Einige Rezcpto werden mitgeteilt, ins- 
besondere fiir Entfernungsmittol von Anstrichen, Firnisscn u. Wachsen. Das Ol 
lóst leicht Al-Stearat. (Perfumery Esscnt. Oil Record 17. 214— 15.) H e l l e r .

W. F. Short, Das dtlierische Manukaol {Leptospermum scoparium). (Vgl. G a r d n e r . 
Journ. Soc. Chem. Ind. 44. 528; C. 1926. I. 1483.) Yf. findet in einem industricll ge- 
wonnenen Ol Citronellal u. Gitral (1%), ferner Leptospermol (8%), das jedoch noch nicht 
ais Phenol erwiesen ist. Ais Sauren (4%) weist Vf. nach: Zimtsaure, Essigsaure u. Iso- 
taleriansaure. Die von G a r d n e r  gefundene vcrmeintliche Isobuttersaure ist wahr- 
scheinlich unreinc Isovaleriansaure gewesen. AuCer Citronellol konntc auch Geraniol 
identifiziert werden, beide frei u. ais Ester vorkommend (6%). Neben 12% a-Pinen 
findet sich ais Hauptbestandtcil cin Ol vom Kp. 130,5— 132° (10 mm), D .204 0,9 1 80, 
njj20 =  1,5100, an20 =  — 32, Mol.-Refr. 66,55. Diese Zahlen machen seine Identitat 
mit Eudesmen wahrschcinlich, was durch die Schwefelred. zu Eudalen u. das Dihydro- 
chlorid erhartet wird. Daneben findet sich jedoch noeh ein weiteres, mcht identifiziertes 
Sesąuiterpen, dessen Mischung mit Eudesmen von G a r d n e r  fur einen einheitlichen 
Stoff (Manuken) gehalten wurde. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 96— 98. Auckland, 
Univ.) H e l l e r .
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—, Zwei Melaleucaolc. Ath. Ol von Melaleuca Linariifolia Smith: schwach citronen- 
farbig, angenehmer Terpen- u. Myristinduft, besteht zu 16— 20% aus Cineol, ferner 
aus a- u. y-Terpinen, Cymen, Sabinen (?), zlj-Terpinenol-4, Sesąuiterpenen (haupt- 
sachlich Cadinen) nebst' den entspreclienden Alkoholen. —  Ol von M. Alternifolia 
Cheel: Farbę u. Duft wie oben; besteht zu 6— 8% aus Cineol. Ferner identifiziert: 
d-a-Pinen, a- u. y-Terpinen, Cymen, Zlr Terpinenol-4 u. Sesąuiterpenen. (Perfumery 
Essent. Oil Record 17- 213— 14.) H e l l e r .

W. Treff, F. Ritter und H. Wittrisch, Vber deulsche atherische Blutenextraktole. 
Die Verarbeitung der frischen Bliiten gesehah naeh dem Verf. von v. SODEN (Journ. 
f. prakt. Ch. [2] 69. 256 [1904]).— Atherisches Vcilchenblatlerextraktdl, aus den Bliittern 
von Viola rossica Var. Ausbeute 0,0166%o. D .15 0,912, amoo =  i 0 ° ,  SZ. 52, EZ. 
76,1, AZ. 172. — Atherisches Gartennelkenol, aus Bliiten u. Kelchblattern von Dianthus 
caryophyllus L. Ausbeute 0,0498%o- D .15 1,010, ccdioo =  — 0° 36', SZ. 28, EZ. 132, 
AZ. 249. —  Deutsche,s atherisches Jasminblutenextraktol, aus einem Gemisch der Bliiten 
versehiedener Philadelphusarten, Ausbeute 0,06°/00. D .15 0,947, c/.djoo =  i0 ° >  SZ. 28, 
EZ. 73, AZ. 224. —  Atherisches Łupinęnbluteneztraktol, aus Bliiten nebst Kelchblattern 
von Łupinus luteus L. Ausbeute 0,0195%o. D-15 0,900, an100 =  + 7 °  30', SZ. 38,
EZ. 31, AZ. 143. —  Atherisches Ginsterbliitenexlrakt6l, aus Bliiten nebst Kelchblattern 
von Genista tinctoria L. Ausbeute 0,0364%o- D .15 0,9335, ai)100 —•— 9° 10', SZ. 18, 
EZ. 35, AZ. 156. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 113. 355— 60. Leipzig u. Gróba, Heine 
u. Co.) W . W o l f f .

J. Bisehoff, tlber ein deutsches Terpentinol. (Chem.-Ztg. 50. 467— 68. —  
C. 1926. I. 3634.) P f l u c k e .

Alfons M. Burger, Die Buttersdureester ais Riechstoffe. Besclireibung der chem. 
u. geruchlichen Eigenseliaften einer Anzahl von Buttersaureester. Besonders hin- 
gewiesen wird auf Phenylpropyl-, Cinnamyl- u. p-Cresylbuttersaureester. (Riech- 
stoffindustrie 1926. 131— 32.) H e s s e .

Th. Zerewitinow, Quantitative Bestimmung der Alkohole und Phenole in  dtherischen 
Olen mitłels Magnesiumjodmelhyls. Die Acetylierungsmethode zur Best. von Alkoholen 
u. Phenolen in ath. Olen fiihrt in verschiedenen Fiillen nicht zum Ziele, da z. B. Linalol 
u. Terpineol bei langerer Einw. von Acetanhydrid Terpene bilden, so daB zu niedrige 
Phenolwerte erhalten werden. Terpineol lieferte naeh 10 Min. Kochen mit Acet
anhydrid 51,2% Terpinylaeetat, naeh % Stdn. 84,4% u. naeh 2 Stdn. 77,9%; es 
ist demnach Zers. eingetreten. Auch die von verschiedenen anderen Autoren vor- 
geschlagenen modifizierten Acetylierungsmethoden haben ihro Nachteile. — Die 
vom Vf. beschriebene Methode beruht auf der Rk. von Oxyverbb. mit Methyl-MgJ 
naeh folgender Gleicluing: R- OH +  CH3-MgJ =  CH, -f- R-OMgJ.  Aus dem Vol. 
des gebildeten Methans liiBt sich die Menge des yorhanden gewesenen Alkohols be- 
rechnen. Die folgenden untersuchten Verbb. reagieren quantitativ mit Methyl-MgJ 
im Sinne der obigen Gleichung: Geraniol, Linalool, Citronellol, Terpineol, Menthol, 
Bomeol, Guajol, Thymol, Eugenol, Carvacrol u. Vanillin, d. h. also auch die tertiaren 
Alkohole. — Da die in den ath. Olen enthaltenen Ketone diese Bestimmungsmethode 
storen konnten, wurde untersucht, ob diese mit Methyl-MgJ unter Gasentw. reagieren. 
Campher, Fenchon u. Menthon bilden kein Methau, wohl aber Aceton, Cydohexanon 
u. Cydopentanon. Die beiden letzten sind jedoeh in ath. Olen nicht enthalten, u. 
Aceton findet sich nur in auBerst geringer Menge im Nelkenol. — Fiir den Fali, daB 
das ath. Ol freie Saure enthiilt, ist dereń Gehalt titrimetr. zu bestimmen u. vom Gcsamt- 
OH-Wert abzurcchnen (Bereehnungsschema angegeben). —  Ais Losungsm. eignen 
sich fiir die Best. am besten Toluol u. Xylol. Fur die Berechnung der Analysen- 
resultate sind Tabellen angegeben. — Naeh dem neuen Verf. wurde bestimmt: Pfeffer- 
minzol: 48,2% 11 • 55,29% Menthol (2 Proben); Pfefferminzol Mitcham: 60,2— 60,5%
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Menthol; Geraniumol: 60,4% u ’ 86,3— 86,4°/0 Geraniol (2Proben); Citronellól: 63,1 
bis 63,2% Geraniol; Nelkenol: 90,6— 90,7% Eugenol; Linaloeol: 73,19% Linalol. 
(Ztschr. f. anal. Cli. 68. 321— 27. Moskau, Chem. Lab. der Techn. Hochsch.) Z a n d .

XVI. Nahrungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
H. Serger und H. K ircllkof, Aus dem Jahresbericht der Versuchsstation fur die-

Konservenindustrie 1924. (Vgl. S. 1210.) In der Geleemasse einiger Proben Heringe 
in  Oełee befindliehe weiCe Punkte waren Bakterienkolonien. Ubermapig rot gefdrbter 
Seelachs nahm durch Behandeln mit A. oder 3%ig. NaCl-Lsg. n. Rotfiirbimg an. 
Krabbenkonserven enthielten. 0,21—0,44% Borsaure. Marinaden enthalten am besteti 
2,5%  Saure; auch wird die Haltbarkeit durch H 20 2 erhoht. —  Segeberger Salz erwies 
sich ais n. Kochsalz. — Ein Rindsspeiscfett war durch Auskrystallisation der schwerl. 
Glyceride infolge langsamen Erkaltens unansehnlich gen'orden. —  Dioxon, (H20 2), 
■wirkte bei Sauer- u. Essiggemiise deutlich konservierend, aber auch bleichend u. den 
Geschmack yerandemd. Micróbin bleibt stets in geringen Mengen nachweisbar u. 
muB daher deklariert werden, ebenso Servin, das 5,9% Saure ais Essigsaure u. 0,7%  
Ameisensaure enthielt; letzteres gęstattet bei Gemiise- u. Obstkonserven die Erhitzungs- 
dauer abzukiirzen. — Das Deck-Einmacheverf., dadurch, daB durch Yerbrennen von A. 
auf der Oberflache von in Konservenglasern befindlicher Konservenmasse eine Ober- 
flachensterilisation u. ein automat. VerschluB der Glaser herbeigefiihrt wird, gewahrt 
nicht die Sicherheit wie das iibliche Einkochverf. —  6 Proben Benzoate enthielten 
33,02— 81,50% Benzoesiiure. (Konserven-Ind. 13. 332—33. 351—55. 363—64. 374— 76. 
Braunschweig.) GROSZFELD.

E. Fleurent, Ober die Zusammensetzung des Korns von griechischem Heu und 
seim  Misćhung mit dem Oełreide, das zur Mullerei bestimmt ist. Das K om  yon Trigo- 
nella foenum-graecum enthii.lt 9,46— 9,85°/o eines Ols von D. 0,97 (18°), dessen 
Jodzahl zwischen 110 u. 114 schwankt. Bereits 6—8 mg des Ols in 100 g Mehl be- 
eintrachtigen dessen Geschmack. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182.944— 46.) O p p e n h .

I. L. Miller, Kunstliche Fdrbuwj in Kuchen. Kunstliche Gelbfarbung zur Vor-
tiiusehung von Eigehalt ist auch bei Deklaration ais Verfalschung anzusehen, (Baking 
Technology 5. 244—45.) G r o s z f e l d .

Assen Zlataroff, Die Soja und ihre Verwertung ais Nahrungsmittel. H inweis 
auf den groBen Nahrwert der Sojabohne u. auf ihre yolkswirtschaftliche Bedeutung 
ais Nahrungs- u. Futtermittel. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 543—47.) T r e n e l .

J. W. Me Kinney, Pektin. Es wird ein umfassender tJberblick mit ausfiihrlicher 
Bibliographie gegeben. Ferner folgende Verss. zur Extraktion u. Reinigung des Pektins 
aus Friichten: Das zerkleinerte Materiał wird mit A. ruckfluBgekocht, 2 X mit 0,5%  
Oxalsaure u. 3 X mit W. gekocht u. jedes Mai ausgepreBt. Nach Konz. im Vakuum 
auf % des Vol. ■wurden die vereinigten Extrakte unter kraftigem Ruhren mit 2VoIl. A. 
jgefallt. Der Nd. wurde, was zur Erzielung eines Prod. von geringem Aschengehalt 
wichtig ist, mit 70%ig. A., der 10% HC1 enthielt u. dann 3 X mit 95%ig. A. u. 2 X mit 
A. gewaschen u. iiber H2S 0 4 getrocknet. Eine Tabelle zeigt die Ausbeuten aus Steck- 
riiben, Mohrriiben, roten Beten, Zwiebeln, Pastinakschalen, Apfeltrestern, Frueht- 
pektin, schwarzen Johannisbeeren, Pflaumen, Citronen, WeŁntrauben, Orangen, Holz- 
iipfeln u. Leinsamen. —  Dieses Rohprod. wurde zerkleinert u. mit 300 ccm W. u. 
10 Tropfen Toluol auf je  5 g versetzt. Nach 2-tiigigem Stehen unter gelegentlichem  
Ruhren wurde filtriert, im Vakuum eingedampft, gefallt u. wic oben gewaschen, Die 
Verluste durch diese Reinigung waren zum Teil sehr erheblich, doch konnte der Aschen
gehalt bis auf 0,5 herabgedriickt werden. —• Die Extraktion mit N H 4-0xalat erwies 
sich ais unvorteilhaft. Es gibt zwar die groBten A.-Fiillungen, aber diese bestehen 
in der Hauptsache aus Mucin. Leinsamen lieferte 6,6°/0 Rohfallung. Es waren jcdoch
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nur 5,94% Ca-Pektinat darin fesfeustellen, gegcniiber 64,16% in der Johannisbeer- 
fallung. Nach der Reinigung stieg in letzterem Fali der Anteil des Ca-Pektinats auf 
74,9%. — Weiterliin werden genaue Analysen der Aschen ganzer Orangen bezw. dereń 
Schalen vor bezw. nach der Extraktion mit Oxalsiiure gegeben. Obgleich ganz reines 
Pcktin voraussichtlich aschenfrei ist, wurden auch die Aschen zweier handelsublicher 
Apfelpektine mit 0,45% bezw. 5,88% Aschengchalt quantitativ auf S i0 2, P20 5, Fe20 3 -f- 
A120 3, CaO, MgO u. S 0 3 untersucht. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 301—04.) H a .

Alice Mabel Emrnett, E in Vergleich der verschiedenen Methoden zur Erhaltung 
eines aschefreien Pectins. Es ergibt sieh, daB die Elektrodialyse rascher u. wirksamer 
ist ais die einfache Dialyse gegen W. oder ł/60-n. HC1. Wenn taglich das W. gewechselt 
wird, sinkt der Ascliegehalt in 3 Tagen von 3,1% auf 0,5%. (Biochemical Journ. 20. 
564— 68. London, Imp. Coli. of Science a. Teehnol. Dep. of Plant Physiol. a  
Pathol.) O p p e n h e i m e r .

A. T. R. Mattick, „Scheinbare Dickfliissigkeit“ (Fadenbildung) in  Milch, die 
auf Oberflachenkraften beruht. Vf. berichtet, daB Milch im Augenblick des FlieBens 
iiber den Kupferkiihler, „Faden zog“, die sieli dann wieder in n. Milch zuriickverwan- 
deltcn. Das Phanomen war im Laboratorium reproduzierbar. Verss. mit Casein, Fett, 
Lactose u. Lactalbumin ergaben, daB die EiweiBe der Milch die Trager der Erscheinung 
sind; bakteriolog. Einfliisse waren ausgeschaltet. Vf. erkliirt die Erscheinung nach 
RAMSDEN ais „mechan. Oberflachenaggregat“. Niedrige Temp. u. geringe Aciditat 
(etwa 0,16%) begiinstigen die Erscheinung. Thermoelektr. Krafte zwischen der „kuh- 
warmen“ Mileh u. dem Kiihler kamen fiir die Erklarung nicht in Frage. (Journ. Agricult. 
Science 16. 459— 65. Univ. of Reading.) T r e n e l .

F. Procter, Der Einflup von Hundskamille au f den Geruch der Milch. Hunds- 
kamillen — insbesondere Anthemis cotula — erzeugten, in ausreichender Menge 
verf\ittert, in der Kuhmilch einen schlechten Gerueh. (Journ. Agricult. Science 16. 
443— 50.) T r e n e l .

Carmen S. Rothwell, Unmitlelbare Fallung von Calcium in  der Kuhmilch. Zu
2 ccm dest. W. in einem 15 ccm Zentrifugierróhrchen kommt 1 ccm frische Kuhmilch. 
Griindliches Mischen dureh schuttelnd-drehende Bewegung des Bodens. Zusatz von  
2ccm gesatt. NH4-Oxalatlsg. Mischen wie yorher. I/ 2 Stde. stehen lassen, ofters miselien.
5 Min. zentrifugieren mit 1500 Umdrchungen pro Min. Abnelimen der iiberstehenden 
FI. (letzter Tropfen mit einem Tuch), 3-maliges Waschen jeweilig mit 2 ceni 2%ig. 
N H 4(OH) +  1 ccm A. Auflosen des Nd. in 2 ccm n. H 2S 0 4. Erhitzen auf 70°; Titrie- 
rung gegen Permanganat. Diese direkte Best. ergab ubereinstimmende Resultate mit 
der Ca-Best. nach Veraschung, aber nur bei Kuhmilch. Mit Frauenmilch erhielt man 
mit der beschriebenen Methode Werte, die durchscbnittlich 29,4% zu niedrig waren. 
Geeignete direkte Bestst. des Ca in der Brustmilch wurden nicht gefunden. Sowohl 
die EnteiweiBung nach F o l in  (Phospliorwolframsaure) m e die Oxalsaurefiillung in  
gepufferten Lsgg. oder dic N H 4-Oxalatfallung bei erhohter Temp. gaben unbefriedigende 
Werte. (Journ. Biol. Chem. 65. 129— 33. 1925. New Haven, Yale Univ. Dep. of 
Pediat.) OPPENHEIMER.

Arthur Scheunert, Beilrag zum Gehalt der Butler an Vitamin A unier dem EinflufS 
der ilblichen F iii ter mig. (Milchwirtschaftl. Forsch. 3. 117— 21; Ber. ges. Physiol. 36. 
282. Leipzig, Veterin.-physiol. Inst. Ref. K r z y w  ANEK.) OPPENHEIMER.

Herbert Ernest Woodman und Arthur Amos, Die Einlagerung von Zuckerriiben- 
hldltem. Vff. untersucht die.  chem. Zus. u. Verdaulichkeit von Zuckerriibcnkopfen, 
die allein u. mit nassen Riibensehnitzeln bezw. mit Wcizenkaff in Gruben eingelagert 
\\Tirden,. Dureh die Weizenspreu wurden die Auslaugungsverluste sehr verringert. 
Der Niihrwert des Silagefutters war zufriedenstellend. (Journ. Agricult. Science 16- 
406— 15. Cambridge, Univ.) T r e n e l .
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H. Liihrig, Uber den Nachiceis von fluorhaltigen Konservierungsmitteln in Nalirungs- 
und Oenupmitteln. Zusammenfassender Bericht uber die verschiedenen Best.-Methoden 
mit zahlreichen Verbesserungsvorschlagen. (Pharm. Zentralhalle 67. 465. 513— 18.' 
Breslau, Chem. Unters.-Amt der Stadt.) R o j a h n .

Ch. TTa.n1nnn.nn, Eine uraomelrisclie Methode zur Fettbestimmung in Kasę. Be- 
Iiandlung des Kfise mit Chlorzink-HCl (Erhitzen). Lsg. der Fetteile mit CCI., u. Best. 
des Fetts in diesem mit einer besonders geaiehten Spindel. (Milchwirtsch. Forschung 3. 
43—54; Ber. ges. Physiol. 36. 130. Weihenstephan, Siidd. Versuchs- u. Forsehungsanst. 
f. Milchwirtsehaft. Ref. P e s c h e k .) O p p e n h e i m e r .

Robert Hamburger, Stefan KaeB u. Fridolin Hartig, Freudenthal, Tschecho- 
slow., Herstellung von Ilefe. In der zu yergarenden Wiirze wird die Stickstoffnahrung 
fur die Hefe durch Umsetzung von Calciumlactat mit Ammoniumsulfat erzeugt. (Can. 
P. 258 456 vom 12/11. 1924, ausg. 2/3. 1926.) O e l k e r .

Robert Hamburger, Stefan KaeB u. Fridolin Hartig, Freudenthal, Tschecho- 
slow., Behandlung von Hefe. Die Hefe wird nach Becndigung der n. Garung von der 
Hauptmenge der Nahrlsg. getremit u. in Breiform der Einw. einer geringen Menge 
Nahrlsg. ausgesetzt, in welcher der Hefe Kohlenhydrate u. N-NahrUng annahernd 
unter ahnlichen Verhaltnissen dargeboten werden, wio sie zu Beginn der Garung vor- 
herrschen, worauf die Hefe endgiiltig abgeschieden wird. (Can. P. 258 457 vom 12/11.
1924, ausg. 2/3. 1926.) O e l k e r .

Robert Hamburger, Stefan KaeB und Fridolin Hartig, Freudenthal, Tschecho- 
slov., Herstellung von Hefe nach dem Liiftungsverfahren. Man bringt die Saathefe zu- 
erst in einer sehr stickstoffreichen, zweckmaBig Milchsaure enthaltenden Nahrlsg. zur 
Vermehrung bei so vorsichtiger Luftzufuhr, daB nur ein geringer Teil des Zuckers 
vergoren wird, verd. danach plotzlich die Lsg. stark u. setzt nun crst unter kraftiger 
Liiftung die einzelnen Komponcnten der fiir den Aufbau der Hefe erforderlichen 
Nahrlsg. nach MaBgabe des Verbrauehs allmahlich zu. (Can. P. 258 458 vom 12/11.
1924, ausg. 2/3. 1926.) Oe l k e r .

Otto Hamburger, Freudenthal, Tschcchoslow., Herstellung eines stickstoffhalligen 
Hefenahrmittels. Man blast einen Dampfstrom in eine Suspension von animal. Ab- 
fallen in Kalkwasser u. trennt dann die Lsg. von den festen Bestandteilen. (Can. P.
258 494 vom 2/12. 1924, ausg. 2/3. 1926.) Oe l k e r .

International PrecipitationCo., Los Angeles, Calif., iibert. von: Harry V. Welch, 
Los Angeles, Herstellung von Fruchtsdften in  Puherform. Man versetzt den Saft mit 
einer gecigneten Menge Zucker u. trocknet ihn dann durch Zerstaubung in einem 
waśserabsorbierenden Gas u. zwar boi einer Temp., bei welcher das erzeugte Pulver 
noch nicht wieder weich wird. (A. P. 1 594 804 vom 5/2. 1922, ausg. 3/8.1926.) O e l .

F. Kiindig jr. & Cie., Wallisellen (Schweiz), Herstellung von leoffeinfreiem Kaffee, 
dad. gek., daB man die ganzen Kaffeebohnen unter Anwendung von mindestens 15 at. 
Druck der AVrkg. eines Losungsstoffes aussetzt. —  Ais Lósungsstoffe kommen alle 
Coffeinlosungsmm. in Betracht, insbesondere KW-stoffe u. dereń Halogenderiw., ferner 
Ketohe, wie Diacetylketon, sowie dic ganze Gruppe von Alkoholen. — Die Estraktion  
kann mit oder ohne Zusatz von Alkalien erfolgen. (Schwz. P. 114 904 vom 6/5. 1924, 
ausg. 17/5. 1926.). Oe l k e r .

Chesley Maxwell Bógle, Seattle, Washington, Konzentrierter Sauerkrautsaft. Man 
zieht aus dem mittleren oder unteren Teil eines Sauerkraut enthaltenden Fasses den 
Saft ab, filtriert u. dampft ihn bis auf 1/3 seines urspriinglichen Vol. ein. Das an Mich* 
aaurebakterien sehr reiche Prod. kann evcnt. mit kohlensaurehaltigem W. verd. u. 
ais Getriink verwendet werden. (A. P. 1596 233 vom 20/5. 1925, ausg. 17/8. 
1926.) Oe l k e r .
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Ida Wolff, Deutschlaiid, Kunstlićhe Darme, welche dadurch erhalten werden, 
daB man Gewebcluillcn mit einem ails frischem Fleiseh Hergestellten Brei impragniert. 
(F. P. 607 802 vom 2/12. 1925, ausg. 9/7. 1926.) Oe l k e r .

J. R. Sterling, Westminster, Behandlung von feuchłen organischen Sto/fen. Animal. 
oder yegetabil. Abfallstoffe, wie Fleiseh, Knoohen, Fisehe etc. werden zwecks Um- 
wandlung in Futtcrmittel zunachst in einem geschlossenen Behalter bei hoher Temp. 
njit Dampf behandelt. Die dabei entstehenden iibelriechenden Gase werden durch 
einen Warmeaustauschapp. in einen Kondensator geleitet, in dem sie durch Einspritzen 
von k., mit einem Desodorierungsmittel (Permanganat, Carbolsaure etc.) versetzten 
W. abgekiihlt, verdichtet u. ais geruchlose FI. in einen AbfluBkanal geleitet werden. 
(E. P. 243 780 Tom 6/8. 1924, ausg. 31/12. 1925.) Oe l k e r .

Joseph Jacobson, Frankreich, FiscJischuppenessenz. Man emulgiert die unreino 
Essenz mit einer Gummilsg. Die Essenz erhalt man durch mechan. Riihren von Fisch- 
schuppen mit einer ammoniakal. Lsg. Gegebenenfalls setzt man zu der Emulsion 
Alkali. Die Essenz setzt sich am Boden ab u. wird abgezogen. Dieses Verf. wird zwei- 
oder dreimal wiederholt. Der gereinigten Essenz kann man Amylacetat, CCI4 , CS2, 
Tetrachlorathan usw. zufiigen, was die rasche Abscheidung von Krystalloiden der 
Essenz bewirkt. (F. P. 608 141 vom 25/3. 1925, ausg. 21/7. 1926.) K a u s c h .

Lactein Company, San Francisco, Calif., iibert. von: Minor P. Long, Modesto, 
Calif., V. St. A., Herstellung eines nićhtsauernden Milchproduktes. Man laBt Magermilch 
bis zu einem Milchsauregelialt von 3% siluern, erhitzt sie danaeh allmablich auf 90° F., 
trennt die Molkę ab, fallt aus dieser die darin noeh enthaltenen festen Bestandteile 
durch Zusatz stark saurer Molkę unter Erhitzen auf 180° F., vermischt diese festen 
Bestandteile mit dem zuerst erlialtenen Quark, gibt 1/io% H2S 0 4 hinzu, riihrt die M. 
7 Stdn. durch u. laBt sie einige Tage reifen. (A. P. 1 595 347 vom 19/9. 1922, ausg. 
10/8. 1926.) Oe l k e r .

Theodore C. Manchester, Kent, Washington, V. St. A., Mutłermilehersatz. Eine 
bestimmte Menge Kuhmilch wird pasteurisiert, gekiihlt u. dann in einen groBeren u. 
kleineren Teil getcilt. Aus dem ersteren entfernt man die Sahne, einen Teil der Proteine 
u. der aschegebendcn Bestandteile, gibt zu der iibrigbleibenden Molkę die erforderliehe 
Menge Sahne u. den kleineren Teil der pasteurisierten Milcli u. konz. dieses Gemengo 
só weit, daB es in seiner Beschaffenheit u. Zus. der Muttermilch entspriclit. (Can. P.
259 525 vom 12/6. 1924, ausg. 6/4. 1926.) Oe l k e r .

FrantiSek RaSka, Bródek b. Prerow, Tschechoslowakei, Herstellung eines Nahr- 
und Heibnitłels aus Knochenmebl. Zu dem Ref. nach Oe. P. 100717; C. 1926. I. 728 
ist folgendes nachzutragen. Ein Teil des entfetteten u. teilweise mit verd. H 2S 0 4 auf- 
geschlossenen Knochenmehls (ca. 10%) wird zu einem Garansatz aus Getreidekeimen, 
Malz, samt Keimen, Melasse u. fl. Bierhefe gegeben u. unter Umrlihren 2— 4 Stdn. 
garen gelassen, worauf man den gesamten Rest des Knoclienmehls zusetzt u. das Ganze 
weitere 2—4 Stdn. lang stehen laBt. ZweckmaBig setzt man nochmals Getreidekeime 
u. gemahlenes Malz hinzu, arbeitet gut durch, laBt wieder stehen u. trocknet bei ca. 40° 
in einer C 02-Atmosphare. Durch die Einw. der Bierhefe, der garenden Getreidekeime 
u. des Malzes tr itt eine Aufspaltung des Leims im teilweise aufgeschlossenen Rnochen- 
mehl zu einfacheren, der Yerdauung zuganglicheren Prodd. ein. Diese sind reich an 
Vitaminen, die bei dem Verf. bis zuletzt ungesehwacht erhalten bleiben. Das Endprod. 
wird vollstandig vom Organismus verdaut u. assimiliert. (D. R. P. 433 489 KI. 30h 
vom 29/8. 1923, ausg. 1/9. 1926. Tsehechoslowak. Prior. 20/7. 1923.) S c h o t t l .

Park & Pollard Co., Boston, Mass., iibert. von: Philip R. Park, Buffalo, N. Y., 
V. St. A., Futtermittel fiir Katzen, welehes aus Getreidemehlen o. dgl. u. einem jod- 
lialtigcn Ol oder jodhaltigen Fischmehlen liergestellt ist. (A. P. 1 596 551 vom 4/5. 
1325, ausg. 17/8. 1926.) O e l k e r .
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X V m . Faser- und Spinnstofle; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

J. Barritt und A . T. K ing, Der Schwefelgehalt der Wolle. I. Verschiedenheiten, 
die die einzelnen Arlen von Wolle von Natur aus begleilen. Nach einer Literaturiibersicht 
iiber die verschiedenen Methoden zur Best. von S in Wolle entscheiden sich Vff. fiir 
die von CARIUS. E s wird ein A pp. zur Best. des Feuchtigkeitsgehaltes der Wolle 
beschrieben. Die damit gefundenen Werte sind etwas hóher ais die nach der gcwóhn- 
lichen Methode crhaltenen. Der S-Gehalt von 40—50 Wollen verschiedenor Hcrkunft 
wurde bestimmt, er schwankt zwisehen 3,03 u. 4,13%- Die besseren (Jualitiiten zeigen 
einen hoheren S-Gehalt ais die s^ewohnlicheren. (Journ. Textile Inst. 17- T. 386 
bis 395.) B r a u n s .

John L. R aynes, Das Bleichen von Wolle mit Schwefeldioxyd und schwefliger 
Saw ę und eine Untersucliung iiber die Anuiesenlieit einer Carbonylgrwppe in der Wolle. 
Beim Bleichen von Wolle mit S 0 2 kann der gefiirbte Kórper in eine 1. Verb. iiber- 
gefiilirt oder zu einer farblosen Verb. reduziert oder unter Aufnahme von S 0 2 in eine 
farblose Verb. yerwandelt werden. Vf. erhalt bei der Einw. von S 0 2 auf trockene 
Wolle eine zitronengelbe Verb., die sehr unbestandig ist, sich im Vakuum zers. u. 
anscheinend mit dem Bleicheffekt nichts zu tun hat. Ein anderes Prod. wird bei Ggw. 
von W. erhalten, das wahrscheinlich ein Additionsprod. mit der Gruppierung C(OH)- 
OSOOH enthalt, im Vakuum haltbar ist, sich aber an der Luft u. im Licht u. bei 
langerer Behandlung mit W. u. Alkali zers. Die zuruckerhaltene Wolle ist dann aus- 
gebleiclit. Eine Red. unter B. von H2S 0 4 findet nur in ganz untergeordnetem MaCe 
statt. D ie Anwesenheit einer CO-Gruppe scheint weiter aus dem Verh. der Wolle 
gegen Hydroxylamin u. Semicarbazid hervorzugehen. Daraus, da(3 aber auch die 
mit H20 2 gebleichte Wolle noch mit Hydroxylamin reagiert, scheint hervorzugehen, 
daB sowohl gefiirbte wie ungefiirbte CO-Verbb. in der Wollfaser yorhanden sind. 
(Journ. Textile Inst. 17. T. 379— 85. Nottingham, Univ.) B r a u n s .

Chas. E. M ullin, Die Konstitution der Wolle. (Vgl. S. 1538.) Vf. bespricht die 
Konst. der Wolle, ihre Beziehung zur Filzwolle, zum Haar u. zur Seide, die róntgen- 
spektrograph. Unterss. der Wolle u. Seide u. gibt eine tJbersicht uber die neuen Arbeiten 
iiber die Proteine, die in der Wolle yorkommen, iiber die Lanuginisaure u. die Eigen- 
schaften der Proteine A u. B. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 4G8— 71. 489.) B r a u n s .

Chas. E. M ullin, Proteinverbindiingen. I. Besprechung der Kolloidchemie der 
Proteine u. ihrer amphoteren Natur, der B. chem. Verbb. derselben, einschlieBlich 
der Wolle, mit Sauren u. Basen, der Faktoren, die diese Rkk. beeinflussen, u. die 
Hydrolyse dieser Verbb. (Amor. Dyestuff Reporter 15. 533— 38.) B r a u n s .

G. K unike, Gliitin und Chitinseide. Das chem. Yerh. des Chitins wird besprochen.
Bringt man gereinigtes Chitin durch Sauren in Lsg., so litBt sich durch Verspinnen 
trocken oder naB ein Faden herstellen, der runden bis herzfórmigen (Juerschnitt hat 
u. eine ReiBfestigkeit von 35 kg auf den qmm zeigt, wahrend die ReiBfestigkeit von 
Celluloseseide 25 kg auf den qmm betragt. Im Aussehen ahnelt der matt glanzende 
Faden der Acetatseide u. der echten Seide. Filme aus Chitin sind auch in gróBerer 
Starkę glasklar durehsichtig u. zeigen hohe Falzfestigkeit. Die Materialbeschaffung 
fiir Gebilde aus Chitin bietet keine Schwierigkeiten. (Kunstseide 8. 182— 83. Berlin- 
Dahlem.) SuV ER N .

H . W enzl, Uber Fortschritte beim Bleichen von Zellslofjen. Vf. unterzieht die 
beim BleichprozeB ausschlaggebenden Komponenten einer krit. Betrachtung u. zeigt, 
in welehem MaBe den zu stellenden Anforderungen genugt werden kann u. muB. Die 
Bleicheinrichtungen von W o l f  (A. P. 1433865; C. 1923. II. 357) u. T h o r n e  (S. 133) 
werden auf ihre Vorzuge hin untersucht u. ein von ScHW ALBE u. Vf. (D. R. P. 405004, 
420684; C. 1925. 1. 183) stammendes Verf. erwahnt, das den ganzen BleichprozeB
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zu einem kontinuierlichen Verf. umgestaltet. Wciter ist es dem Vf. gelungen, Zusatz- 
mittel zu finden, die die bestehenden alten Bleieheinriohtungen produktiver maelien u. 
qualitativ u. quantitativ besser ausnutzen. (Wehbl. f. Papierfabr. 57- 955—60. 
Frankfurt.) B r a u n s .

G. Kita, T. Mazume, T. Nakashima und I. Sakrada, Uber die Veresterung der 
Alkalicellulose. I. u. II. Mitt. Der Einflufi zon Kochsalz, Soda und Alkohol. (Vgl. 
S. 1266.) Vff. untersuchen die Einfliisse, die die Reinheit des Fettsilurechlorids, die 
uberschiissige Alkalimenge, die Menge des Siiurcchlorids, die Temp. bei der Herst. der 
Alkalicellulose, die Temp. bei der Veresterung, das Trocknen der Alkalicellulose u. 
die Konz. der Alkalilsg. auf die Veresterung der Alkalicellulose mit Fettsaureehloriden 
ausiiben. Sie ist von der Art Saure u. von der Konz. der Alkalilsg. abhangig. Aus dem 
Grad der Veresterung mit Fettsauren liiCt sich im Gegensatz zum Benzoesiiurechlorid 
ein SchluB auf die von der Cellulose gebundene Alkalimenge ziehen. Da V lEW EG  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 3269; C. 1908. II. 1584) bei Ggw. von NaCl eine Zunahme 
der Alkaliaufnahme durch die Cellulose beobachtet liat u. bei Ggw. von A. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 59. 1917; C. 1924.1. 41) sich keine definierte Verb. von Alkali mit CelMose 
bilden soli, untersuchen Vff. weiter den EinfluB der Ggw. von NaCl, Na2C 03 u. A. 
bei der Veresterung mit Fettsaurechlorid. Zusatz von NaCl zu 20 V ol.-°/o ig . NaOH  
vergroBerte den Sauregehalt des Esters nicht, bei 13— 15 Vol.-%ig. NaOH wurde 
einmal eine Zunahme ein anderes Mai eine Abnahme des Sauregehaltes beobachtet. 
Na2C 03-Zu8atz zu 20 Vol.-°/0ig. NaOH hat keinen EinfluB, zu 15 Vol.-°/oig. NaOH 
bewirkt es eine geringe Zunahme des Sauregehaltes. Zusatz von 10, 35 u. 50 Vol.-% A. 
zur Alkalilauge verursacht eine starkę Zunahme des Sauregehaltes im Celluloseester, 
Zusatz y o i i  steigenden Mengen A. zu Alkalimengen gleicher Konz. zeigen bis zum 
Knickpunkt der Viewegschen Ivurvc ein gloichmiiBigcs Ansteigen des Sauregehaltes. 
Bei uber 16% Alkali hat der Zusatz von Alkali keinen EinfluB mehr. Daraus schlieBen 
Vff., daB bei Ggw. von A. in Alkalilauge von der Cellulose Alkali chem. wie physikal. 
aufgenommen wird. (Cellulosechemie 7. 125— 33. Beilagc zu Papierfabr. 24. Kyoto, 
U niv.) B r a u n s .

Hansen, Sulfidierungstrommel fur Alkalicelhdose. Die Trommel enthalt im Innern 
Messerreihen, welche die auf der inneren Trommelwandung sich walzende Alkalicellulose 
an Yerschiedenen Stellen durchschneiden u. durchmischen. Eine mangelhafte Sulfi- 
dierung einzelner Teile wird dadurch yermieden. (Kunstseide 8. 116— 17.) SuVERN.

Lad. Rys, Eichmann & Co., Uber das Bleichen zon Sulfitzellstoff. (Vorlaufige 
Mitt.) Hypochloritlsgg. kónnen besonders in saurer Lsg. ehlorierend wirken. In Verss. 
zeigen Vff., daB auch beim Bleichen von Zellstoff neben dem OxydationsprozeB eine 
Chlorierung stattfindet unter B. von organ. Chlorprodd. aus dem Lignin. Sie nehmen 
mit dem Ligningehalt des Zellstoffs zu. Das chem. Gleichgewieht in Hypochloritlsgg.

wiihrend des Bleichcns wird durch die umkclirbareGleichung 2 ^ aOH 4" H ,0

ausgedriickt, wobei die linkę Seite die Chlorierungs-, die rechte die Oxydationswrkg. 
reprasentiert. Das Verhaltnis zwischen beiden Wrkgg. bleibt wahrend der Bleiche 
unter gleichen Bedingungen, sobald ein gewisser Wert erreicht ist, prakt. konstant. 
Die Zeit, welche fiir einen bestimmten Verbrauch des wirksamen Chlors notwendig ist, 
stęigt mit sinkender Chlorierung. (Papierfabr. 24. Yerein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure. 529—33. Arnau.) B r a u n s .

Karl Wolfgang, Prufung der Einwirkung zon Sauren auf Kunstseide. Verss. mit 
H 2S 0 4 von 1—0,05% ergaben, daB Nitro-, Kupfer- u. Viscoseseide nicht mehr ais
0,05°/o H2S 0 4 enthalten darf, jeder liohere Gehalt schiidigt die Faser. Verss. mit Essig-, 
Milch- u. Ameisensaure ergaben, daB bei Ameisen- u. Essigsaure Vorsicht geboten ist. 
Milchsaure schadigt am w enigsten ; bei den 3 Y erschiedenen Kunstseidearten war ein
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wesentlicher Unterscliied gegeniiber den verschiedenen Sauren nieht zu beobachten. 
(Kunstseide 8. 175— 77.) S u v e r n .

J. D’Ans und A. Jager, Das Reifen der Viscoselosungen. (SchluO zu S. 133.) 
Durch l° /0 Gallussiiure wird die NH4C1-Reife stark erniedrigt. Resorcin ubt kaum 
einen EinfluB auf die Viscoselsgg. u. dereń Reife aus, nur die Xanthogenatzahlen sind 
etwas hoher. Die bekannten unangenehmen Krystalle in Viscoselsgg. bestehen aus 
Calciumnatriumcarbonat, sie bilden sich, wenn CaO in die Lsg. geriit u. der Na2C 03- 
Gehalt stark ansteigt. (Kunstseide 8. 110— 11.) S u v ern .

Walter Bruckhaus, Erhóhung der Festigkeit nasser Kunstseide durch E inm rhm g  
von Formaldehyd. Durch Behandeln verschiedener Kunstseiden mit Alaun, Milchsaure 
u. CH20 , Troeknen bei nicht iiber 60°, Seifen u. Avivieren konnte eine betrachtliclie 
Festigkeitszunahme erzielt werden, auch die Alkalibestandigkeit u. Aufnahmefiihigkeit 
fiir Farbstoffe wird erhoht. (Kunstseide 8. 115— 16. Ósterr. Chem.-Ztg. 29 . 156— 57. 
Krefeld.) SuVERN.

A. D. Luttringer, Das L inozyn  und das Linoleum. Zusammenstellung der Kon- 
stanten des Leinóls, seiner Zus., Analyse u. Priifung auf Verfalschungen. (Caoutchouc 
et Guttapercha 23 . 13170—72. 13208— 10. 13238— 39.) E v e r s .

O. Meier, Jahresiibersicht 1925 iiber die Fortschritte und Neuheiten auf dem Oebiet 
der Fabrikation plastischer Massen aus Casein und anderen albuminoiden oder dhnlichen 
Stoffen, und der modemen Fabrikation daraus hergestellter Artikel. (Caoutchouc et 
Guttapercha 23. 13172.) E v e r s .

O. Meier, Die Konstitution des kiinstlichen Hornes beziiglich verschiedener mecha- 
nischer Beanspruchungen. Beziehungen zwischen den technologischen Fabrikations- 
prozessen und der Qualitiit der plastischen Massen aus Casein. (Ygl. S. 513.) Vf. stellt 
durch vergleiehende Unters. von zwei Proben kiinstlichen Hornes fest, daB die Art der 
Herst. von EinfluB auf die mechan. Eigenschaft-en des kiinstlichen Hornes ist. (Caout
chouc et Guttapercha 23. 13236—38.) E v e r s .

Thomas Binstead Bright, Die mikroskopische Priifung von geschadigter Baum- 
wollfaser mit Hilfe der Kongorotprobe und der Quellungsprobe nach Fleming und Thaysen. 
Vf. pruft unbeschadigte, handelsiiblich unbeschadigtc, mechan. beschadigte, durch 
Hitze geschadigte, durch Bakterien, wie Aspergillus niger, angegriffene u. durch H ,SO , 
geschiidigte Baumwolle nach der Kongorotmethode, die darin besteht, daB die an- 
gefeuchtcto Baumwollc 5 Min. mit einer ll% ig . NaOH-Lsg. behandelt wird, dann nach 
dem Auswaschen 6 Min. mit einer 2°/0ig. Kongorotlsg. u. schliefilich griindlich mit W. 
ausgewaschen wird. Nach weiterem kurzeń Behandeln mit 18%ig. NaOH-Lsg. werden 
die Fasern u. Mk. gepriift. Dieselben Fasern priift Vf. nach der Quellungsmethode 
von F l e m in g  u. T h a y s e n  (Biochemical Journ. 14 . 25. 15 . 407; C. 19 2 0 . H . 672. 
19 2 1 . IV. 1282) u. zeigt an Hand zahlreicher Bilder die Resultate der Unters. (Journ. 
Textiie Inst. 17. T. 396— 404.) B r a u n s .

Frederiek Knapp Fish, jr., San Francisco, Calif., Behandlung von pflandichen 
.Stoffen fiir die Papierstoffbereitung. Man koclit das Gut mit einer FI., welche Extraktiv- 
stoffe jenes Gutes gel. enthalt, zieht die FI. dann am Boden des Kochers ab u. fiilirt 
sie in Form eines Spriihregcns von oben wieder auf das im Kocher enthaltene Gut. 
(Can. P. 258  686  vom 7/7. 1925, ausg. 9/3. 1926.) O e l k e r .

Lorentz Segelcke Daae, iibert. von: Erling Meier, Christiania, Norwegen, 
Impragnieren von Oarnen, Geweben usw. mit Kautschuk. (A. P. 1 5 8 5  0 4 3  vom 16/8. 
.1923, ausg. 18/5. 1926. —  C. 1 9 2 5 . I .  1469.) F r a n z .

Flint-Kote Company, Boston, Massachusetts, iibert. von: Robert T. Johnston, 
Scotch Plains, New Jersey, V. St. A., Yerfahren und Vonichtung zum Impragnieren 
von terfilzten Faserstoffen mit Bitumen. Man triinkt Pappe usw. mit geschmolzenon, 
,bei gewohnlicher Temp. festen Bitumenarten, z. B. geblasenen Asphalt; die Kammer,
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in der die Impragnierung erfolgt, kann abwechselnd unter erhóhten oder vermindertert 
Druck gesetzt werden, um ein moglichst yollkommenes Durchdringen der Pappe m it 
der Impragnierungsfl. zu gewahrleisten. (A. P. 1587 652 vom. 17/2. 1921, ausg. 
8/6. 1926.) F r a u z .

Buffington Waterproof Paper Corporation, iibert. von: Herbert Buffington, 
Seattle, Washington, V. St. A., Wasserdichtmachende Masse. Man vermischt 37.5 Teile 
ZnO mit 5 Teilen gekochtem Leinól, 39 Teilen Dammarlack, 5 Teilen Starkę, 12,5 Teilen 
eines fluchtigen organ. Losungsm. u. einem Teil eines Riechstoffes; die Mischung dient 
zum Wasserdichtmaehen von Papier usw. (A. P. 1 589 103 vom 18/3. 1925, ausg. 
15/6. 1926.) F r a n z .

Robert Silver Hiltner, Denver, Colorado, Schonen von Wolle und anderen Fasern 
und Geweben. Man unterwirft die Wolle usw. der Einw. einer innigen Mischung von 
W. u. eines in W. unl. KW-stoffes, der ein gutes Fcttlosungsmittel ist. Man ruhrt das- 
Ganze so lange, bis die Wolle vom F ett u. allen in W. 1. u. unl. Verunreinigungen be- 
freit ist. (A. P. 1 596 100 vom 22/6. 1922, ausg. 17/8. 1926.) K a u SCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Pfiitzer 
und Oskar Flieg, Landw. Versuehsstation Limburgerhof b. Mutterstadt, Pfalz), 
Rosten von Flaćhs und ahnlichen Faserpflanzen gemaB D. R. P. 411697, dad. gek., 
daB man dem Rostwasser Ham stoff mit Mineralsalzen, insbesondere mit kohlensauren 
Alkali zusetzt. (D. R. P. 433 366 K I. 29b vom 24/3. 1925, ausg. 30/8. 1926. Zus. zu
D. R. P. 411697; C. 1925. I. 2672.) K a u s c h .

Societć pour l’Application Industrielle des Brevets Peufaillit, Lille, Frank- 
reich, iibert. von: Henri Thellier, Lille, Rosten von Flaclis usw. (A. P. 1 594 389 vom  

,26/12. 1924, ausg. 3/8. 1926. F. Prior. 18/1. 1924. —  C. 1925. I. 918.) K a u s c h .
Cape Asbestos Co., London, und J. Gow, Romford, Essex, Asbest. (Roh-)- 

Asbest wird, vorzugsweise mit W. oder Wasserdampf, vor dem Zerreiben befeuchtet. 
Dann werden die Fasem aufgerissen u. in bekannter Weise cardiert. (E. P. 253 964 
vom 23/2. 1925, ausg. 22/7. 1926.) K a u s c h .

S. H. Dolbear, New York, und Selective Treatment Co., Ltd., Montreal, Canada, 
Asbest. Man trentit den Asbest von seinem Erz durch Red. des letzteren in einer FI. 
u. zwar derart, daB die Asbestfasern vom Gestein getrennt, aber nicht vollstandig von- 
einander getrennt werden. Die FI. muB in solcher Menge vorhanden sein, daB der 
Asbest in Suspension von dem Gestein weggefiihrt wird. (E. P. 254 796 vom 8/4. 1925, 
ausg. 5/8. 1926.) K a u s c h .

George Sivola, Dexter, N . Y., V. St. A., Verfahren zur Bestimmung der fort- 
schreilenden Wirkung des Kochprozesses bei der Papierstojfherstellung. Man entnimmt 
dem Kochkessel von Zeit zu Zeit einen kleinen Teil der kochenden M., wascht u. mahlt 
ihn u. unterwirft dann eine abgewogene Menge dayon der Einw. einer Chemikalienlsg., 
z. B. einer angesauerten K M n04-Lsg., welche dabei ihre Farbę infolge der Absorption 
durch die inkrustierenden Stoffe andert. — Aus der Gesehwindigkeit, mit welcher 
diese Farbanderung der Lsg. vor sich geht, wird dann der Grad der AufschlieBung 
des Rohmaterials bestimmt. (A. P. 1 590 987 vom 4/12. 1925, ausg. 29/6. 1926.) Oe l .

Frederick Knapp Fish jr., San Francisco, Calif., Herstellung von Papiersloff. 
.Man kocht Holzspane mit einer FI., welche Extraktivstoffe pflanzlicher Substanzen
u. S enthalt. (Can. P. 258 687 vom 7/7. 1925, ausg. 3/3. 1926.) Oe l k e r .

Christian Jonathan Sternkopf, Rittersgrun, Saelisen, Erzeugung von Papier• 
stoff. Man driickt das zur Herstellung des Papierstoffs dienende Holz durch eine 
Wasserschicht in eine Mahlvorr. u. unterwirft es dabei einer Hitzebehandlung. (Can. P. 
258 743 vom 8/10. 1925, ausg. 9/3. 1926.) O e l k e r .

Karl Sveen, Aas Landbrukshoiskole, Aas st., Norwegen, Herstellung von Papier. 
Um im Papierbrei oder in anderen Mischungen von festen Korpern mit wss. Fil. die 
festen Teile zum Zusammenballen zu bringen, setzt man der M. ein Beizmittel, z. B .
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A12(S 0 4)3 u . danach eine organ. Verb. von kolloidem Charakter hinzu. (Can. P. 
258 746 vom 20/7. 1925, ausg. 9/3. 1926.) Oe l k e r .

Otto Poeppel, EBlingen a. N ., Durchsichtigmachung von Papierbldltern an be- 
slimmter Stelle, dad. gek., daB man die mit einem Durchsichtigmachungsmittel ver- 
sehene Stelle der Papierbliitter in den Wirkungsbereich der Heizflache von meehanisch 

' wandernden, kunstlich erwarmten, der GroBe u. Form der durchsichtig zu maclienden 
Stelle der Papierbliitter entspreehenden Heizkorpern bringt u. sie so lange in dieser 
Lagę belaBt, bis die Durchsichtigmachung u. Trocknung vollendet ist. — Ais Dureh- 
sichtigmachungsmittel ltommen Ole, Lacke, Harze usw. in Betracht. (Schwz. P. 
114 919 vom 6/G. 1925, ausg. 17/5. 1926. D. Prior. 20/5. 1925.) O e l k e r .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Arnhem, Holi., Kunstseide, Kunst- 
stroli u. dgl. mit hohem Glanz aus Viscose. (D. R. P. 433 062 KI. 29b vom 9/8. 1923, 
ausg. 18/8. 1926. — C; 1924. II. 2716.) K a u s c h .

American Bemherg Corporation, Delaware, iibert. von: Emil Elsaesser und 
August Hartmann, Barmen-Langerfeld, Kunstseide. Der Strom der Fallfl. wird bei 
dem Streckspinnverf. so gelcitet, daB er im Gegenstrom zur Bewegung der Faser flieBt, 
bis diese teilweise gehartet ist u. zur Bewegung des Fladens in gleicher Richtung flieBt, 
nachdem die Faser teilweise gehartet ist. (A. P. 1 596 086 vom 9/10. 1924, ausg. 17/8. 
1926.) K a u s c h .

Courtaulds Ltd., London, H. J. Hegan und F. Bayley, Coventry, Kunstseide. 
Zur Herst. hohler Faden verwendet man eine Yiscose, die zu ihrer Herst. nicht weniger 
ais 3% u. nicht mehr ais 5% NaOH erforderte. Diese Yiscose enthalt 6— 8°/0 Cellulose 
u. wird aus 100 Teilen Cellulose u. 30— 40 Teilen CS2 erzougt. Zu dieser Viscose wird 
ein Stoff gesetzt, der in dem Fallbade ein Gas entwickelt. (E. P. 253 954 vom 17/9.
1924, ausg. 22/7. 1926.) K a u s c h .

Courtaulds Ltd., London, S. S. Napper, Woking, und H. D. Gardner, Walling- 
ton, Kunstseide. Um hohle Fiiden usw. herzustellen, fuhrt man in ein ein Zn-Salz 
(ZnS04) enthaltendes saures Fallbad Viscose ein, die einen Stoff (Na2C03) enthalt, 
der in dem Bade ein Gas entwickelt. (E. P. 253 953 vom 17/9. 1924, ausg. 22/7. 
1926.) K a u s c h .

Courtaulds Ltd., London, und C. M. Whittaker, Cheadle Hillme, Cheshire, K unst
seide. Um Viscoseseiden von prakt. gleicher Affinitat gegen Farbstoffe zu erzielen, 
wird die Seide portionsweise mit einem leicht entfernbaren Farbstoff vorgefarbt. (E. P. 
254 531 vom 27/7. 1925, ausg. 29/7. 1926.) K a u s c h .

Lambertus Alexander van Bergen, Teteringeu, Holland, Kunstseide. (Holi. P. 
14 840 vom 7/3. 1923, ausg. 16/8. 1926. —  C. 1926. II. 1354.) K a USCH.

E. Henry Trachsler, Basel, Kunstseide. Die aus einem Cellulosederiv. (Acetyl- 
cellulose) bestehende, in Fadenform erhaltene, noch in geąuollenem Zustand befindliche 
M. wird ais Gel unter Spannung einer Kaltebehandlung unterworfen u. dann unter 
Spannung getrocknet. (Schwz. P. 114 677 vom 22/5. 1924, ausg. 16/4. 1926.) K a u .

Cuprum (Soc. Anon.), Schweiz, Kunstseide. Die aus der Spinnduse austretende 
Kupferammoniakcelluloselsg. wird in ein Bad von k. W. von gewóhnlicher Temp. u. 
dann der gebildete Faden noch in ein solches von 50° gebracht. (F. P. 607 965 vom  
14/12. 1925, ausg. 12/7. 1926. D. Prior. 15/12. 1924.) K a u s c h .

Heinrich Hawlik, Deutschland, Oldnzende Faden, Bander oder Filme aus Viscose. 
(F. P. 608 077 vom  18/12. 1925, ausg. 16/7. 1926. —  C. 1926.1. 1075.) K a u s c h .

Wolff & Co., Walsrode, Emil Czapek und Richard Weingand, Bomlitz, Her- 
steUung von Hohlkorpern aus Viscose und ahnlichen Celluloselosungen, aus denen dureh 
die Fallbader Cellulose ausgefallt wird, dad. gek., daB man das Innere einer ent
spreehenden Hohlform in an sieh bekannter Weise mit der Ausgangsldsung ausgieBt, 
dann diese in der Form mit einem Fallungsmittel ausfallt, hierauf aus dem Form- 
inneren in feuchtem Zustande entfernt u. nach Unloslichmachen u. Auswaschen in
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. aufgeblasenem Zustande trocknet. —  Die im Inneren einer Hohlform gebildeten diinń- 
wandigen Korper aus Cellulose lassen sich leieht aus der Hohlform herausziehen: ein 
Trocknen uber Formkórpern ist nieht notwendig; nach diesem Yerf. konnen fast ganz 
gcschlossene Hohlkórper aus Lsgg. von Cellulosoverbb. hergestellt werden, da bei dem 
Hohlkorper nur eine ldeine Offnung zum Einfiihren des Fallungsmittels verbleiben 
muB, die spiiter auch durch Aufsetzen eines Tropfens geschlossen werden kann. 
(D. R. P. 421 382 KI. 39a vom 10/10. 1921, ausg. 23/8. 1926.) F r a n z .

Wolff & Co., Walsrode, Emil Czapek und Richard Weingand, Bomlitz, Her
stellung von Folien aus Losungen ton Celluloseverbindungen, Gelatine und dergl. (D. R. P. 
421 383 KI. 39a vom 17/6 1922, ausg. 23/8. 1926. —  C. 1926. I. 1076.) F r a n z .

Meigs, Bassett & Slaughter, Inc., Philadelphia, Pennsylvania, iibert. von: 
Harry P. Bassett, Cynthiana, Kentucky, und Thomas F. Banigan, Philadelphia 
Pennsylyania, V. St. A., Herstellung von acetylierter Nitrocellulose. Man lóst Nitro- 
cellulose mit einem Stickstoffgehalt von 6— 12% in einem Gemisch von Eg. u. Essig- 
siiureanhydrid, lcuhlt auf Tcmpp. unter 15°, am besten auf 0° ab, gibt den Katalysator,
0.1— 0,5% H 2SO,, zu u. riihrt so lange, bis die B. der acetylierten Nitrocellulose beendet
ist, die Acetylnitrocellulose durch Yerdiinnen mit W. abgescliieden werden, man kann 
aber auch die Lsg. unmittelbar zu Kunstfaden verspinnen, nach dem Denitrieren kann 
die Kunstseide in der iiblichen Weise gefarbt werden, die Acetylnitrocellulose kann 
auch zur Herst. von Filmen, celluloidartigen MM. usw. dienen. (A. P. 1 586 437 vom  
11/5. 1923, ausg. 25/5. 1926.) F p.a n z .

Georg Dubsky, Lobositz, Tschechoslowakei, Linoleum. (A. P. 1576181 vom  
14/7. 1925, ausg. 9/3. 1926. — C. 1926. I. 1076.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; T eerdestilla tion ; Beleuclitung; Heizung.
Adolf Koenig, Ober die Bildung von Formaldehyd aus Wassergas in der elektrischen 

Glimmentladung. Nach Verss. von R. Weinig. Die Glimmstrombehandlung von 
CO-H2-Gemischen fiihrt zu gasformigen, fl. u. festen Prodd. versehiedener Zus., unter 
denen H 20 , C 02, HCOOH, Glykolaldehyd u. Formaldehyd nachgewiesen sind. (W. LoeB  
Ztschr. f. Elektrochem. 12. 282; C. 1906. I. 1556.) Auf der Suche nach optimalen 
Bedingungen fiir die B. von CH20  stellt Vf. fest, daB beim Arbeiten mit stromendem 
Gas die Prodd. der Glimmentladung durch Elektrophorese an die Wandungen des 
Elektrisators angepreCt u. dort adsorbiert werden. Um bei ihrer Anreicherung un- 

.erwunschte Umsetzungen zu vermeiden, werden die Wandę des Siemensrohrs standig 
oder intermittierend mit W. abgespult. Auf diese Weise gelingt es, den Formaldehyd 
zum Yorherrschenden Prod. der Einw. der Glimmentladung auf Wassergas zu machen, 
so daB bis 77% des verbrauchten Gases ais CH20  gewonnen werden. Das Maximum 
der CH20-Ausbeute liegt bei einem CO-Gelialt des Ausgangsgasgemisches von 46 Vol.- 
%; die Ausbeutc, bezogen auf die yerbrauchte elektr. Energie betragt, 2g/kW h. (Fest- 
schrift 100-jahr. Bestehen Techn. Hochschule zu Karlsruhe 1925. 525— 30. 
Sep.) S ie b e r t .

R. Lessing, Kohlenasche und Reinkohle. H . (I. vgl. Fuel 5. 17; C. 1926.
1. 3445.) Yf. streift die Tatsache, daB Sauren das Gefiige der Kohle auflockern, haupt-
siichlich durch Zers. vorhandener Carbonate. Hieraus ergibt sich auch eine Methode 
der Kohlegewinnung mittels gasformiger S 0 2. Es w rd  ferner auf die Bedeutung der 
Auflockerung durch entstehende H 2S 0 4 bei der Verwitterung von feinverteiltem Pyrit 
u. Markasit fiir die Selbstcntziindung hingemesen. SchlieBlich werden noeh die Prin- 
zipien der Kohleaufbereitung durch Schwimm- u. Flotationsverff. erortert. Hierbei 
macht sich nachfolgende Trocknung der Kohle nótig; zweckmafiiger erscheinen deshalb 
Trockenaufbereitungsverfahren (z. B. der in Amerika bereits verwandte Spiralseparator). 
(Fuel 5. 69— 76.) B ie l e n b e r g .
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R. Lessing, Kohlenasche und lieinkohh. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Der Aschegehalt 
ist von EinfluB auf dic yollstandige Verbrcnnung. GroBe Mengen konnen diese weit - 
gelicnd verhindern. Andererseits kann die Asche katalytisch wirken. Wichtig ist 
ferner der F. der Asche. Der Aschegehalt u. die Zus. ist ferner wichtig bei der Ver- 
kokung. Chem. EinfluB ist vorhanden, wic friiherc Untcrss. gezeigt haben (Journ. 
Chem. Soc. London 125. 2344; C. 1925. I. 1541). Bei der Verwendung des Kokses 
fiir Hochofenzwecke ist der Gehalt an S i0 2 u. A120 3 wichtig, da liierdurch hoherer 

.Kalle- u. Brennstoffverbrauch bedingt. Vf. zeigt, daB bei der Kohlenwasehe yornehmlich 
diese Anteile entfernt werden. Im Gegensatz zu B e r g iUS nimmt Vf. ferner an, daB 
die anorgan. Bestandteile der Kohle auch bei der Hydrierung eine Rolle spielcn. 
(Fuel 5. 117— 24.) B ie l e n b e r g .

Lehigh Coal and Navigation Co., Pa., iibert. von: Srinivas Ram Wagel,
.New York, V. St. A., Brikeltherslelłung. Man benutzt ais Bindemittel bei der Brikett- 
herstellung aus Kohlenstaub u. dgl. eine Emulsion von Asphalt u. Ton, welcher man 
angesiiuertes Ol ais Stabilisierungsmittel zusetzen kann. (A. P. 1596 218 yom 8/11.
1924, ausg. 17/8. 1926.) O e l k e r .

Lehigh Coal and Navigation Co., Philadclphia, Pa., iibert. von: John P. Del- 
zeit, Tamaąua, Pa., V. St. A., Brikettherstellung. Man vermischt Kohlenklein mit 
einem Sulfitablauge u. eine kleine Menge S enthaltenden Bindemittel, formt Briketts 
aus dieser Mischung u. erhitzt sie */2 Stde. auf eine Temp. von etwa 600—700° E. 
(A. P. 1596 239 vom 4/12. 1925, ausg. 17/8. 1926.) Oe l k e r .

Wladislaus Rakowski, Philadelphia, Pa., V. St. A., l-hrstellung von Brennstoff- 
briketten. Man vermischt Kohle, Koks o. dgl. in fein verteiltem Zustand mit einem 
trocknendcn Ol (Leinol, Cottonbl usw.), komprimiert die Mischung u. erhitzt sie wahrend 
der Pressung. (A. P. 1596 624 vom 2/6. 1923, ausg. 17/8. 1926.) O e l k e r .

F. M. Crossman, New York, Brikettieren von Brennsloffen. Kohlenstaub o. dgl. 
.wird mit einer Lsg. von Starkę, Sulfitablauge, N aN 03, Olpcch u. dgl. gemischt u. 
erhitzt, worauf die Mischung geformt u. bei 250— 400° F getrocknet wird. (E. P. 
244 053 vom 12/9. 1925, Auszug veróff. 27/1. 1926. Prior. 5/12. 1924.) Oe l k e r .

Adolf Weniger, Wabern b. Bern (Schweiz), Herstellung von Prepkohlen zu Heiz- 
.u. Koclizwecken atis kohlenstoffhaltigen Materialien aller Art, dad. gek., daB das fein- 
gemahlene Ausgangsmaterial mit Alkalicarbonaten behandelt, vor der Brikettierung 
mit verd. Mineralsaure bestaubt, mit Bindemitteln gemischt u. die Slischung erwarmt 
u. gepreBt wird. — Es wird auf diese Weise ermoglicht, Braunkohlen beliebiger Art 
beziiglich der Farbę in eine dem Anthrazit iihnlichc Kohle mit hervorragender Brenn- 
barkeit iiberzufuhren. (Schwz. P. 114 655 vom 17/2. 1925, ausg. 16/4. 1926.) O e l.

Julius Pintsch A.-G., Berlin, iibert. von: Hans Rosenthal, Berlin, Destillation 
■fester bituminoser Brennstoffe. (A. P. 1592 467 vom 24/3. 1922, ausg. 13/7. 1926. —
C. 1924. II. 2443.)  ̂ K a u s c h .

Friedrich Bergius, Berlin, Deutschland, Verfliissigung oder Spaltung von Kohle, 
Kohlenwasserstoffen und dergl. bei hohem Druck und erhohter Temperatur. (A. P. 
1592772 voin 30/8. 1921, ausg. 13/7. 1926. D. Prior. 23/1. 1915. — C. 1922. IV. 648 
[D. R. P. 306 356].) S c h o t t l a n d b r .

Daniel Pyzel, Oakland, Calif., Destillation von festen, bituminbsen Stoffen. Man 
vermischt das lockere Gut mit einer bituminósen FI., derart, daB eine zusammen- 
hangende M. entsteht, u. leitet diese M. durch einen geneigt liegenden, rotierenden 
Ofen, in dem ihr h., nicht oxydierendc Gase entgegengefiihrt werden. (Can. P. 259 556 
vom 2/6. 1924, ausg. 6/4. 1926.) Oe l k e r .

B. Laing, Hatfield, und H. Nielsen, London, Destillation kohlenstoffhaltiger 
Substanzen. Die Destillationsretorte ist mit Einrichtungen verselien, welche die Zu- 
fiihrung der Heizgase an verschiedenen Stellen ermoglicht, derart, daB die Beheizung
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der Eetorte in beliebiger Weise geregelt werden kann. (E. P. 243857 vom 10/10.
1924, ausg. 31/12. 1925.) O e l k e r .

Wendland & Koch, Altona-Ottensen, Acetylenentwickler. Bei diesem Ent
wickler ist der Verdrilngungsgasbehalter, dessen AbschluBwasser in an sich bekannter 
Weise ais Entwicklungswasser dient, im NebenschluB an die vom Entwickler zur 
Verbrauchsstelle fiibrende Leitung angeschlossen. Eine unmittelbare Verbindungs- 
leitung zwisehen Entwickler u. Gassammler ist also vcrmieden. Dies hat die Wrkg., 
daB der Wasserstand in dem Gasbehalter, der fur das Einsetzen u. Aufhoren der Entw. 
maBgebend ist, von den Vorgangen im Entwickler nicht unmittelbar beeinfluBt wird, 
sondern nur unter Vermittlung der den Entwickler mit der Verbrauchsleitung vcr- 
bindenden Leitung. Dadurch wird dieser Wasserstand unmittelbar von der Gas- 
geschwindigkeit in der Verbrauchsleitung abhangig gemacht, d. h. die erzeugtcn Gas- 
mengen werden in empfindlichster Weise dem jeweiligen Verbrauch angepaBt, ohne 
daB grofiere Druckschwankungen eintreten konnen. (Oe. P. 103 492 vom 3/9. 1921, 
ausg. 10/6. 1926.) O e l k e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Akt.-Ges. fiir 
Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Extraliieren von Olen aus Oasen. Man wiischt 
die Gase, z. B. Kohlengas oder Erdgas, mit Olen oder Fraktionen solcher Ole, welche 
durch Extrahieren yon Mineralolen mittels fl. S 0 2 gewonnen werden. (E. P. 254287 
vom 1/6. 1926, Ausz. veróff. 25/8. 1926. Prior. 25/6. 1925.) Oe l k e r .

Heinrich Luftschitz, Drcsden, Hydraidische und zementartige Bindemittel aus 
kalkreicher Braunkoblenasche. Die Asche wird, wenn erforderlich, gewaschen u. mit 
Silic&ten oder Kalkverbb., wie Ton, Mergel, TraB, Kalkstein o. dgl. gemischt u. die 
Misehung bei 1200— 1300° oder bis zum Sintern, zweckmaBig unter Luftzutritt, ge- 
brannt. Vor oder nach dem Brennen wird gemahlen. (Oe. P. 103 491 vom 21/3. 1921, 
ausg. 10/6. 1926. D. Priorr. 20/6. 1919 u. 28/1. 1921.) K u h l in g .

Paul Danckwardt, Denver, Colorado, V. St. A., Herstellung von niedrig siedenden 
aus hoch siedenden Kohlenwasserstoffen. Man leitet die beim Kracken der hoch sd. 
KW-stoffe entstehenden Dampfe u. Gase durch eine Misehung von geschmolzcnem 
NaOH u. Ni. (A. P. 1594 666 vom 6/10. 1924, ausg. 3/8. 1926.) Oe l k e r .

Soc. An. des Petroles, Houilles et Derives, Paris, Herstellung von festem K o k s ,. 
Jestem Halbkoks oder metallurgischem Koks, dad. gek., daB eine asphalthaltige Lsg. 
von naturlichem Petroleum, in der fein pulverisierte bituminóse Kohle schwebend 
enthalten ist, zerstaubt u. auf den h. Koks a-m Ende der Dest. gespritzt wird. Es 
wird ein harter, gut zusammenbackender Koks erhalten. (D. R. P. 433 350 KI. lOa 
vom 10/5. 1924, ausg. 27/8. 1926. F. Prior. 28/11. 1923.) O e l k e r .

G. E. Heyl, Westminster, Destillation von Mineralolen, Teerólen u. dgl. Die 
Dest. wird an Bord von sogen. Tankdampfern ausgefiihrt. Die Tanks sind zu diesem 
Zweck mit Heizvorr. ausgestattet, die durch den Abdampf der Schiffsmaschine ge- 
speist werden. (E. P. 253 436 vom 15/12. 1925, ausg. 8/7. 1926.) O e l k e r .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Destillation
von Kohle nwasserstoffolen. Die Dest. erfolgt in der Weise, daB man das Ol nach Er- 
hitzung in einem mit Heizschlange ausgestatteten Behalter durch eine Dampfabscheide- 
kammer u. die abgesehiedenen Dampfe durch Dephlegmatoren u. Kondensatoren 
leitet, wobei bestandig ein hohes Vakuum in diesen aufrecht erhalten wird. (E. P. 
253489 vom 20/4. 1926, Ausz. veróff. 11/8. 1926. Prior. 13/6. 1925.) Oe l k e r .

Asphalt Cold Mix Ltd., London, Iibert. von: H. A. Mackay, London, Bi tu
rni nose Emulsion. (Can. P. 253 013 vom 7/2. 1925, ausg. 25/8. 1925. —  C. 1926. 
I .  281.) Oe l k e r .

Asphalt Cold Mix Ltd., London, iibert. von: Hugh Allan Mackay, London, 
Bituminóse Emulsion. (Can. P. 254598 vom 21/3. 1925, ausg. 13/10. 1925. — C.
1926. I .  283.) Oe l k e r .
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Barrett Co., New York, ubert. von: Stuart Parmelee Miller und Joseph Bennett
Hill, Philadclphia, Harzherstellung. (Can. P. 249 081 vom 15/5. 1924, ausg. 28/4. 1925.
— C. 1925. II. 1239.) T h i e l .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves Miss., ubert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Behandeln von Wasser-in-Ólemulsionen. Man setzt zwecks Ent- 
emulgierung zu den Emulsionen ein Gemisch eines nicht seifenartigen Entemulgierungs- 
mittels (Dioxystearinsaure) u. einer Substanz, die befahigt ist, eine Lauge- in Ólemulsion 
zu bilden (Ammoniakseife). (A. P. 1 596 587 vom 23/12. 1924, ausg. 17/8. 1926.) K au .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, Miss., ubert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Behandeln von Wasser-in-Olemulsionen. Die Emulsionen werden der 
Einw. einer in W. 1., seifenartigen Substanz, die von der Rektifikation der in W. wl. 
Nebenprodd. der destruktiven Dest. des Schiefers (Scliieferólschlamm) stammen, 
ausgcsotzt. (A. P. 1 596 588 vom 23/12. 1924, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, ubert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Behandeln von Petroleumemulsionen mit einem nichtseifenartigen, 
nichtverseifbaren Fettderiv. (Stearolacton, a-m besten gemischt mit einem Losungsm. 
wie Ammoniumoleat, Calciumoleat, Saponin usw.) zum Zwecke der Olgewinnung. 
(A. P. 1 596 589 vom 6/4. 1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel &  Co., Webster Groves, Miss., ubert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Eniemulgieren von Petroleumemulsionen. Die Emulsionen werden der 
Einw. eines hydrophoben óllóslichen Behandlungsmittels (Naphthensauren, Harze, 
Fettsauren, Sulfosauren [erhalten durch Einw. von H 2S 0 4 auf Fett, Chinaholz, CocosnuB, 
Korn, Baumwollsamen, Leinsamen, 01iven, Rapssamen u. dgl.]) u. einer Fl., wie W., 
Glycerin usw. unterworfen. (A. P. 1 596 590 vom 29/5. 1925, ausg. 17/8. 1926.) K au .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, Miss., ubert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Eniemulgieren von Wasser-in-Ólemulsionen. Man unterwirft zuerst 
einen Teil der Emulsion einer Entemulgierung u. setzt dann zu diesem Teil neue oder 
unbehandelte Emulsion hinzu. (A. P. 1596 591 vom 29/5. 1925, ausg. 17/8.
1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, Miss., ubert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Behandeln von Petroleumemulsionen. Man unterwirft die Emulsionen 
der Einw. einer in W. unl. Seife, die man aus Sehieferólschlamm erhalten hat. (A .P .
1596 592 vom 1/10. 1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel &  Co., Webster Groves, Miss., ubert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Aujheben von Wasser-in-Olemulsionen. Man stellt eine Beriihrung 
zwischen der Emulsion u. Teilchen eines festen niclitabsorbierenden Stoffes (z. B. Zn- 
Spane) her, an den ein Entemulgierungsmittel adsorbiert ist. (A. P. 1 596 585 u.
1 596 586 vom 23/12. 1924, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, Miss., ubert. von: Melvin de Groote,
St. Louis, Miss., Behandeln von Petroleumemulsionen zwecks Entemulgierung mit einer 
hochkolloidalen, koagulierenden, eine Seife bildendes organ. Radikal enthaltenden 
Suspension (Gemisch einer wss. Lsg. von Natriumoleat, -resinat, Ammoniumosystearat 
oder Kaliumsulfonaphthenat mit einer Lauge eines 1. Salzes wie NaCl oder Na2S 0 4). 
(A. P. 1596 593 vom 1/10. 1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, Miss., iibert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, und Wilbur C. Adams, University City, Miss., Behandeln von Petroleum- 
einulsionen zwecks Entemulgierung mit einem Prod., das durch Kondensation einer 
polycycl. aromat, u. einer Fettsubstanz mit Hilfe einer Sulfogruppe entstanden ist 
(Naphthalinsulforicinoleat, Sulfooxyanthracenresinat). (A. P. 1 596 594 vom 1/10.
1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Grovcs, Miss., iibert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, und Wilbur C. Adams, University City, Miss., Behandeln yon Petroleum-
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emulsionen mit einem, nicht sulfonierten, halogenfreien, aromat. Ester einer organ., 
Seife bildenden Substanz (z. B. hergcstellt aus Kresol, Phenol, Naphthol, Olsiiure u. 
P 20 6). (A. P. 1 596 595 vom 1/10. 1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, iibert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., BeJianddn von Petroleumemulsionen mit dem Alkalisalze einer poly- 
cycl. Sulfosaure. (A. P. 1 596 596 vom 7/10. 1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, Miss., ubert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Behandeln von Petroleumemulsionen mit einem Ester einer Naphthen- 
siiure. (A. P. 1 596 597 vom 7/10. 1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .

Wm. S. Barnickel & Co., Webster Groves, Miss., iibert. von: Melvin de Groote, 
St. Louis, Miss., Behandeln von Petroleumemulsionen mit dem Kondensationsprod. 
einer Naphthensaurc u. einer aromat. Verb. mit einer Sulfogruppe (CI1H2n_ 1S 0 3H, 
C„H2n_3H S 0 3- 0 2). (A. P. 1596 598 vom 7/10. 1925, ausg. 17/8. 1926.) K a u s c h .:

Samuel A. Bullock, Port Washington, und Bertel T. Perry, Schcnectady, 
N. Y., V. St. A., Herstellung von Wasser-Ol-Emulsionen. Man liiBt Ol in bestimmtem 
Mengenverhaltnis in einen unter Druck stehenden Wasserstrom laufen. (Can. P. 
256 650 vom 24/4. 1925, ausg. 29/12. 1925.) O e l k e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., iibert. von: Badische Anilin-
& Soda-Fabrik, Motortreibmiitd. (Holi. P. 15 057 vom 4/9. 1924, ausg. 16/8. 1926.
D. Prior. 14/1. 1924. —  C. 1925. I. 2134 [F. P. 583 027].) Oe l k e r .

Hugo Pohl, Horrem, Bez. Koln, Schmiermittelprufer mit in  einem Gehause ein- 
geschlossenen Drehkorper, der mit einer schraubenfórmig rerlaufenden Nut versehen ist, 
in der das Schmiermittel naeh einem mit einem Manomctcr versehenen Druckraum 
gelangt, dad. gek., daB der Drehkorper kon. gestaltet u. dicht in das ilm umgebende 
Gehause eingeschliffen ist. —  Von 2 Olsorten ist diejenige die bessere, welche bei gleichem 
oder hoherem Enddruck den kleineren Kraftbedarf hat. (D. R. P. 433 296 KI. 421 
vom 31/5. 1925, ausg. 26/8. 1926.) K u h l in g .

Ados G. m. b. H. und Karl Hensen, Aachen, Bestimmung der Bestandteile von 
Gasgemischen, besonders iton Rauchgasen gemaB Patent 431453, bei welchem man das 
Gasgemisch aus einem frei beweglichen' Korper durch ein an diesem sitzendes Aus- 
stromungsorgan ausstrómen laBt u. die der Ausstromungsrichtung entgegengesetzt 
gerichtete Rcaktionsbewegung des Korpers miBt, 1. dad. gek., daB ais Ausstrómungs- ■ 
organ eine Capillare verwendet wird. —  2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. naeh An- 
spruch 1, bei welcher der bewegliche Korper aus einem frei schwebend aufgehangten 
Rohr besteht, dad. gek., daB das schwingende Rohr mit mehreren parallel geschalteten 
Capillaren ais Ausstromungsorgane versehen ist. (D. R. P. 433 373 KI. 421 vom 17/3.
1925, ausg. 27/8. 1926. Zus. zu D. R. P. 431453; C. 1926. II. 1450.) K u h l in g .

X X I. Leder; Gerbstoffe.
Marcel Gillet, Die Anderungen, die der Krieg in  der Industrie der Erzeugnisse 

zur Erhaltung des Leders in  Frankreich veranla/3t hat. (Vgl. Rev. chimie ind. 34. 338;
C. 1926. I .  1623.) (Rev. chimie ind. 34. 370— 73.) R u h l e .

V. Kubełka und Ivan Taussig, Studien iiber die Adsorption und Qudlung. I.
5— 6 g Hautpulver werden m it 100 ccm verschiedener Siiurelsgg. gesehuttelt, die 
Adsorption durch Titration der Lsgg. ermittelt. Das vollkoinmen reversible Gleich- 
gewicht stellt sich in '/4 Stdc. ein u. andert sich nicht in weiteren 6 Stdn. Dies gilt 
auch fiir die Quellung. Die Adsorptionsisotherme wird im Konz-Bereich ca. 0,05— 1-n. 
bei Ameisensdure, Essigsaure, Propionsdure, Buttersdure, Mono-Di- u. Trichloressigsdure

j_

aufgezeichnet. Die ersten 5 Siiurenfolgen der bekannten Adsorptionsformel: x h n = f i - c v 
u. ordnen sich naeh ihrem Adsorptionsvermógen in der R eihe: HCOOH, C3H7-COOH, 
CH3-COOH, C2Hs -COOH. Monochloressigsaure wird viel starker adsorbiert. Di- u.



1926. II. Hm . L e d e r ;  G e r b s t o f f e . 2139

Trichloressigsaure zeigen nieht die charaktcrist. Adsorptionskurve. Im Gegensatz 
zum Schrifttum (S t ia s n y , Collegium 1908. 117. 1921. 454; C. 1908. I. 2214. 1922.
I. 232) gehen die 3-chloriert-en Sauren verschieden starkę u. nur bei der Gleichgewichts- 
konz. von 0,1-n. gleichc Adsorption. Die Aufnahme des Quellungswassera unter dem Ein
fluB der nieht chlorierten 4 Sauren hat ebenfalls Adsorptionscharakter u. fiillt in der. 
aufgezahlten Reihenfolge. Es wird allgemein ein Zusammenhang zwischen K., Quell- 
kraft u. Adsorption der nichtehlorierten Sauren yermutet. Bei den geehlortcn Essig- 
sauren geht die Quellung mit steigender Siiurekonz. raaeh durch ein Maximum, fallt 
dann so stark ab, daB die (Juellung geringer wird ais in reinem W. Macht man die 
Annahme, daB bei der (Juellung in saurer Lsg. ais Quellungswasser reines W. auf- 
genommen wird, so kann man naeh experimenteller Ermittlung der aufgenommenen 
Quellfl. eine korrigierte, von der Quellung unabhangigc Gleichgewichtskonz. errechnen. 
Bei den 4 niclit gechlorten Sauren geben die entsprechend korrigierten, graph. 
Darstst. der „ t r o c k n e n "  Adsorption gerade Linien; es gilt also nach der rech- 
nerischen Ausschaltung der Quellung der Henrysche Yerteilungssatz; bei den chlo
rierten Sauren zeigt sich nach der Korrektur das Bild der normalen Adsorption u. 
das korrigierte Adsorptionsvermdgen nimmt von der Mono- zur Trisaure ab. (Kolloid- 
chem. Beihefte 22. 150—90. Briinn, Gerbereichem. Inst. der bohm. Techn. Hoch- 
schule.) GERNGROSS.

K . H . Gustavson, Eine mogliche Erkldrung fiir die antagonistische Wirhung von  
Neutralsalzen auf IJaulsubstanz. Zusammenfassende Darst. des derzeitigen Standes 
unserer Kenntnisse uber den Aufbau der Proteinę aus einfachen Mol.-Aggregaten. 
Besondere Beriicksichtigung der Pfeiffcrschen Arbeiten iiber Mol.-Verbb. von EiweiB- 
abbauprodd. mit Neutralsalzen, Verknupfung dieser Ergcbnisse mit den im Labo
ratorium (S t ia s n y  u . d a s  G u p t a , Collegium 1925. 13; C. 1925. II. 508) u. in der 
Gerbereipraxis (z. B. THOMAS u. FOSTER, Ind. and Engin. Chem. 17- 1162; C. 1926.
I. 2642) beobachteten peptisierenden Wrkg. von Neutralsalzen wie NaCl, CaCL u. der 
entquellenden, fcstigenden u. konservierenden des S 0 1"-Ions. (Journ. Amer. Leather 
Chem. Assoc. 21. 206— 16. Denvers [Mass.], Widen-Lord Tanning Co.) GERNGROSS.

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, Verbindet sich Chrom mil den 
basischen oder sauren Gruppen des Haulproteins 1. Hautpulver wurden bei Ph 2 u. 5 
mit Mimosa, bei Ph 8 u. 10,5 mit Chinon behandelt, gut ausgewaschen u. dann mit 
bas. Cr-Briihen in verschiedener Weise nachgegerbt, das gebundene Cr20 3 ermittelt. 
Es zeigte sich, daB vegetabil. u. Chinongerbung, welche beide an den bas. Gruppen 
des Proteins einsetzen, die Cr20 3-Aufnahme stark verringern. Da auBerdem auch des- 
amidiertes Hautpulver (T h o m a s  u. FOSTER, S. 853) weniger Cr aufnimmt ais norinales, 
muB man den N-haltigen Gruppen eine bedeutende Rolle bei der Cr-Gerbung zu-' 
schreiben. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1312— 19.) GERNGROSS.

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, UUrafUtration vegetabilischer 
Gerbsiofflosungen. Vf. untersucht krit. die Verwendung der Ultrafiltration zur Trennung 
von Gerbstoffen u. Nichtgerbstoffen bei vegetabil. Gerbstoffbruhen. Es wurde ein 
Hemlockrindenextrakt bei verschiedener ph unter N-Druck in einem besonderen App. 
(Abbildung) ultrafiltriert. Ala Membran wurde Filtrierpapier yerwendet, das mit 
einer 6%ig. Lsg. von Pyroxylin in A u. A. getrankt wurde, wobei das Losungsm. teil
weise yerdunsten gelassen wurde, ferner eines, das mit einer 6°/0ig. Kollodiumlsg. 
prapariert wurde. In Kurven wird der EinfluB des Ph  u . der Herstcllungsart der 
Membran auf das Ergebnis der Ultrafiltration gezeigt. Verscliiedene Filtrate zeigten 
Gelatine-NaCl-Rk. Vf. sieht in der Ultrafiltration keine zuverlassige Methode zur 
Tremiurig yon Gerbstoffen u. Nichtgerbstoffen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 136 
bis 138.) L o e w e .

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, Weitere Untersuehungen iiber 
Chinongerbung. (Vgl. T h o m a s  u. K e l l y , Ind. and Engin. Chem. 16. 925; C. 1925.
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II, 123) Na2S 0 4 u. NaCl verhindcrn auf der sauren u. alkal. Seite vom isoelektr. Punkt 
des Kollagens die vegetabil. Gerbung. (THOMAS u. K e l l y , Ind. and Engin. Chem. 15. 
1262; C. 1924. I. 1727). Da die Vff. meinen (Ind. and Engin. Chem. 16. 31; C. 1924.
I. 2488), daB die Fisierung vegetabil. Gerbstoffes an Hautsubstanz im alkal. Gebiet 
auf chinoide Stoffe zuruckzufiihren sei, untersuchen sie den EinfluB von Salzen auf 
die Chinonfixierung. Die nach der Wilson-Kern-Methode bestimmte Gewichtszunahme 
von Chinon bchandeltem Hautpulver wird ais „festgehaltener Gerbstoff“ betrachtet.
2 Kurven zeigen tatsachlich, daB wachsende Mengen NaCl die Chinonaufnahme bei 
Ph 7,0 u. 11,0 verringern. Ein fiir ph 10,96 berechnetes NaOH-Phosphatpuffergemisch 
wird dureh 2-n. NaCl auf pn 9,95 gedriickt. Na2SO,i fórdert in neutraler Lsg. die Ger
bung. A.-Extraktion entfernt viel Gerbstoff aus dem Leder, besonders aus nicht ge- 
trocknetem u. wenn die Gerbung alkal. stattfindet. Neben der Extraktion findefc 
aber auch Gewichtszunahme des Hautpulvers statt, welche dem dureh Oxydation 
entstandenen CH3 ■ COH zugeschrieben wird. Vegetabil. Gerbstoff (Tannin) wird nur 
sehr wenig von Chinonleder aufgenommen, ein Zeichen, daB in beiden Gerbfallcn 
dieselben Gruppcn des Kollagenmols besetzt sind. (Ind. and Engin. Chem. 18. 383—85. 
New York, Columbia Univ.) G e r n g r o s s .

L. Meunier und A. Jamet, Die Fluorescenz der Acetonextrakte von Oerbmitteln. 
Wenn man die von Me u n i e r  u . BONNET (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 9. 
340; C. 1926. I. 555) beschriebenc Methode —  Bcobachtung gelber Fluorcszenz beim 
Eintauchen von Faserstoffcn in wss. Quebracho- u. Tizeralsgg. — bei anderen Cate- 
ohingerbstoffen wie Mimosa, Fichtenrinde, Catechu, Gambier anwendet, bekommt man 
unsiehere, bei folgendem Verf. zuverlassige Ergebnisse. Etwas Gerbmaterial oder 
trockencr Extrakt wird mit Aceton im Reagenzrohr im Woodsehen Licht geschiittelt. 
Quebracho u. Tizera geben sofort stark gelbe Fluorescenz, Mimosa, Catechu u. Gambier 
zuerst etwas violette, dann wciBe, endlich in gelb ubergehende Fluorescenz. Fichte, 
Hemlock zeigen das gleiche, nur ist das Gelb sehr gering. Die Ursache der gelben 
Fluorescenz wird bei allen genannten Catechingerbstoffen dom Fiselin zugeschrieben. 
Hingegen geben die Pyrogallolgerbstoffe Kastanienholz, Eichenholz, Myrobalanen, 
Valonea, Divi-Divi, verschiedene Gallen in Aceton charakterist. violette Fluorescenz. 
Eichenrinde, Gonakieschote, welche Catechin- u. Pyrogallolgerbstoff enthalten, geben 
blauviolette Fluorescenz. Blattgerbstoffe, wie Summach, Pistazia lentiseus zeigen 
dunkelrote Chlorophylllluorcaccnz. (Le Cuir Techniąue 18. 165; Journ. Internat. 
Soc. Leather Trades’ Chemists 10. 166—68.) GERNGROSS.

L. Meunier und A. Jamet, Uber die Fluorescenz der Sulfilcettuloseablmigen und 
ihre Anwendungen. (Vgl. vorst. Ref.) Die von GERNGROSS, BAn u . S A n d o r  (Collegium
1925. 565; C. 1926. I. 1347) beschriebene Fluorescenz von Sulfitcelluloseablaugen 
u. kunstlichen Gerbstoffen wird dureh natiirliche Gerbstoffe stark behindert. Um die 
Anwesenheit von Ablauge in Kastanie, Mimosa, Quebracho, u. Myrobalanen sicher 
noch bei bloB 5% Zusatz der Verfalschung zu finden, lost man 25 g Seignettesalz 
in 100 ccm W. u. fiigt tropfenweise unter Schiitteln eine 10%ig. Lsg. von Pb-Acetat 
hinzu, solange der sieh anfangs bildende Nd. noch I8st (ca. 20 ccm). Zu 10 ccm der 
zu priifenden, ca. 15 g Gerbstofflsg. von 30° Be' im Liter enthaltenden FI. fiigt man 
10 ccm der vorher umgeschuttelten Pb-Salzlsg., setzt etwas Kaolin zu, filtriert u. 
priift das klare Filtrat im Woodsehen Licht. WeiBlichlila Fluorescenz zeigt Sulfit- 
ablauge an. Eine Untersclieidung von kunstlichem Gerbstoff u. Sulfitablauge zusammen 
in naturlichen Extrakten ist mit dieser Methode nicht moglich. (Le Cuir Techniąue 
18. 166; Journ. Internat. Soc. Leather Trades’ Chemists 10. 212— 13.) GERNGROSS.

printod in Ocrm.ny SchluB der Rodaktion: den 27. September 1926.


