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kl~ren sich aus der beigefiigten Abbildung (Fig. 3). Bei ihm sind jegliche Kork- oder 
Gummidichtungen vermieden an deren Stelle treten Quecksitberverschliisse. Der untere 

Fig. 8. Fig. 4. 

KoIben ist abgeplattet zwecks Aufstellens auf eine 
elektrisch geheizte Platte. C. G~'imme. 

C. F. F ranc i s :  ~ e u e  F o r m  des  Ex-  
t r ak  t io  u sap p a r a t  es. (Journ.: of Ind. and Engin. 
Chem. 1911, 3~ 673--674.)--  Der nebenstehend ah- 
gebildete Apparat (Fig. 4) vermeidet jegliche Gammi- 
oder Korkdichtung und verwende£ daffir nur eine 
Dichtung durch Quecksilber. Die an tier Extrak- 
tionszelle und dem Mantel angebrachten 2 Einstfil- 
pungen bezw. Ausbauchungen bewirken dutch eine 
Vierteldrehung einen ¥erschlul~ des ganzen Systems 
ineinander, da~ der Apparat auch beim Auf- 
hitngen einen geniigenden Zusammenhalt zeigt. 
A11es Nahere ergibt sich aus der Zeichnung. 

C. Grimme. 

C o l o r i m e t e r  n a c h  Prof .  C. H. Whi t e .  
(Chem.-Ztg. 1912, 36, 747.) - -  Der Hauptbe- 
standteil sind zwei keilfSrmige, home Glasprismen 
yon genau gleichgrol~en Dimensionen, die in ihren 
oberen dieken Enden zwecks Ffillung mit den zu 

untersuchenden LSsungen often sind. Diese beiden Keile (Glasprismen) werden in vertikaler 
Lage durch je einen Rahmen geha]ten, der mittels Zahn und Trieb nach oben und 
unten beweg]ich ist. Die Prlsmen sind dem Beobachter gegenfiber abgeblendet his 
auf je einen engen horizontalen Schlitz in der Mitre der Abblendungsseheibe, dureh 
welchen die beiden zu vergleiehenden LSsungen yon der Kammer aus beobachtet 
werden kSnnen. Die Tr/iger slnd der Liinge der Keile entsprechend graduiert, und 
der an der Kammer befindliche Zeiger stimmt mit dem Nullpunkt der Skala iiberein, 
Sobald die scharfe Ecke des Glasprismas mit dem SpMt der Blende~ dutch welche 
die Farbe beobachtet wird, korrespondiert. Der Spalt kann uach Belieben verstellt 
werden. Die an der Vorderseite der Kammer befindliche Tfir ist mit Mattglasscheibe 
versehen, sodal~ mittels diffusen Lichtes beobachtet werden kann, und dadurch, da~ 
diese Tiir beweglieh angebracht ist, ist zugleich eiu leichtes Herausnehmen der Glas- 
prismen gewiihrleistet. Die ganze Apparatur ist auf einem S~nder derart hefestigt, 
dal~ eine Bewegung des Apparates in horizontaler Lage ermSglicht ist, wodurch ein 
Versetzen wi~hrend der Untersuchung vermieden wird. Der Apparat wird yon der 
Firma S t r S h t e l n  & Co. in Diisseldorf geliefert. 1". W. _~%umaun. 

E. Hercod und Th. Maben: Die P r i i fung  yon Pepsin. (The Chemist and Drtlggist 
1910, 77, 371--878; Chem. ZentrbI. 19107 lI, 1415.) 

1~I. Siegfried und R. Zimmermann: ~be r  die Bes t immung  yon Phenol  und 
Parakreso l  in ihren Gemischea. (Bioehem. Zeitschr. 1912, 38, 434--442.) 

Fr. Fiehter und W. Weak: Die e l e k t r o l y t i s e h e  Oxyda t ion  organischer  
Schwefe lve rb indungen .  (Ber. Deutsch. Chem. Geseltsch. 1912, 45, 1373--1388.) 

Trink- und Gebrauchswasser. 
R. B.  Dole :  Das  V o r k o m m e n  yon  S u l f a t e n  i m F l u ~ w a s s e r .  (Chem. 

Iqews 1911, 103~ 2 8 9 - - 2 9 1 . ) ~  Gegenfiber der Meinung S h e l t o n ' s  (Z. 1912, 23, 
116) fiber den hohen Gehalt der Fliisse an Sulfaten fiihrt Verf. aus, dal~ in den 
Vereinigten Staaten manche Fluf~wasser bedeutende Mengen yon Sulfaten enthalten. 
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Seit 1904 in groBem Umfange nach zuverliissigen Verfahren ausgeffihrte Analysen 
haben gezeigt, da~ z. B. der Gehalt an SO 4 im Trockenriiekstand einiger amerikanischer 
Flfisse betrug: 25,5°/o, 31,4°/o, 30,60/0, 25,7°/o, B0,1°/o. Grundwasseranalysen 
lieferten durchschnittlich 17,5%, 16,8 °/o, 17 e/o, 18°/o SO t. Das Wasser des Oberen 
Sees enthi~lt 3,6°/o, das des :Eriesees 9,8°/o SO t im Trockenrfiekstand. Das Vor- 
kommen yon Sulfaten in betri~chtlieher Menge ist also unbestreitbar und die Ansich~ 
S h e l t o n  s, da~ die an alytischen Werte infolge fehlerhafter Verfahren zu hoch seien, 
mul~ zurtickgewiesen werden. G. Sonntag. 

Joseph Race:  D i e  B e h a n d l u n g  y o n  W a s s e r  m i t  Ch lo r .  (Journ. 
See. Chem. Ind. 1912, 31~ 611--616.) - -  Der Gebrauch yon Chlor in Form von 
Hypochloriten zur Desinfektion des Trinkwassers hat sich in England und kmeriku 
eingebfirgert, wi~hrend man in Deutschland nicht viel davon hiilt und seine Wirkung 
ffir unausreichend erachtet. Das Verfahren ist in seiner Ausffihrung billig; immerhin 
ist zuzugeben, daI~ es nicht unterschiedslos iiberall angewandt werden darf. Man 
sollte es nut im •otfali und in Verbindung mit anderen Ma~regeln zur Sicherung 
der zu erzielenden Reinigung anwenden. Auf Grund seiner Versuche, die nigher be- 
schrieben werden, gelangt der Vcrf. zu dem Ergebnis, dal~ das Chlor in Mengen von 
weniger als 0,25 auf 1000000 Teile nut hemmend abet nicht vernichtend auf das 
Bakteriumwachstum wirkt, w~hrend 1 Tell auf 1000000 die Keime tStet. Die 
kbnahme der Typhus-Mortalitfit in Toronto und anderen St~idten nach der Behand- 
lung des dortigen Wassers mit ttypochloriten sprechen ffir die Wirksamkeit dieses 
Verfahrens. Die Stadt Toronto erhiilt ihr Wasser aus dem Ontario-See; dieses wird 
vor der Zufiihrung in das l~ohrnetz mit Chlor behandelt. Versuche ergaben, dal~ 
dies am besten dort geschieht, we das Wasser aus den Filteranlagen heraustritt. Die 
anfangs auftretenden Klagen, dal~ das so behandelte Wasser ffir Menschen, Tiere und 
Pflanzen schiidliche Wirkungen zeige und bei der Teebereitung fiberm~ig grol~e 
Mengen Tannin in L5sung bringe, haben sich als unbegrtindet erwiesen. Ebenso- 
wenig konnte eine Korrosion der mit diesem Wasser in Beriihrung kommenden 
Metallteile yon Masehinen und Leitungen festgestellt werden. Wenn auch das Chlor 
dem Wasser zweifellos solche korrodierende Eigenschaften mitteilt, so ist es doch im 
vorliegenden Falle in zu gro~er Verdtinnung vorhanden, um sch~dlich wirken zu 
k6nnen. (7. A. 2Qufeld. 

H e n r y  B. Lake :  D a s  , , L u m i n a t o r " - V e r f a h r e n  zur  B e h a n d l u n g  des  
W a s s e r s .  (Journ. Joc. Chem. Ind. 1912, 81~ 57--60.) - -  Der Verf. hat das yon 
T. R. D u g g a n  (Z. 1912, 287 294) empfohlene Verfahren der Behandlung des 
Wassers mit Aluminiumplatten zur Verhinderung der Kesselsteinbildung ohne Chemi- 
kalien einer eingehenden l%fifung unterzogen and gelangte zu dem Ergebnis, dab es 
so ziemlich ohne jede Wirkung ist. C.A .  Nevfeld. 

Win. M. Booth:  K e s s e l s p e i s e w a s s e r r e i n i g u n g .  (Journ. of Ind. and 
Engin. Chem. 1911, 3, 326--333.) - -  Die wichtigsten Methoden und Apparate werden 
an der Hand yon zahlreichen Tabellen und Abbildungen besprochen. Betreffs Einzel- 
heiten muI~ auf das Original verwiesen werden. C. Grimme. 

B. Kosmann:  Z u r F r a g e  d e s , , R o s t e n s  d e s E i s e n s . "  (Chem.-Ztg. 1912, 
36~ 774.) --  Verf. wendet sich gegen die Ausffihrungen yon A r n d t ,  welcher 
in seinem Vortrage (Z. 1912, 247 539) das Rosten der Metalle veto Stand- 
punkte der ,,elektrochemischen Theorien" betrachtet. •ach Verf. hat man die Vor- 
gange des Rostens unter dem Gesichtspunkte der metallurgischen Geffigezust~nde auf~ 
zufassen, in welchen die Wi~rmeeigenschaften der Metalle --- Wiirmef~ihigkeit and 
spezifische W ~ r m e . -  sich betiitigen. Diese Gefiigezust~nde driicken sich in den 
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Messungsergebnissen der elektrischen Potentia]e aus, aber letztere liefern keine Er- 
kl~irung ffir die Ursache des Rostens. Verf. erwiihnt, dal~ er bereits im Jahre 1897 
(Berg- und Hfittenm. Ztg. 1897, No. 19) ausgeffihrt babe, dM~, wie die ]angsame, 
allm~hliche Oxydadon des Eisens dem Vorgang der Verbrennung in ihren Produkten 
gleichkomme, ebenso auch die ttydradsierung des Eisens, die Bitdung yon Ferrihydr- 
oxyd, eine Verbrennung des Eisens unter ~Vasser dsrstellte. Das Rosten ist ohne 
Gegenwart und Mitwirkung yon FeuchtigkMt nieht denkbar und das Memll bildet 
gleiehsam den Katalyten ffir die Zersetzung des Wassermolekiils. Die Verbrennung 
wird nun befSMert oder erschwert durch die hShere oder niedere Temperatur, d. h. 
durch den Wtirmezustand des Eisens und dessen dadurch bedingte spezifische Wi~rme. 
Letztere wiiehst belm Eisen mit dessen Temperatur, und je hSher die spezifische 
~riirme ist, ein desto schleehterer W~rmelMter ist das Eisen, mit anderen Worten, 
bei hSherer spez~fischer Wiirme w]rd das Rosten des Eisens gefSrdert, bei niederer 
spezifischer Wiirme geht das Rosten langsamer vor sich. An dem aus dem Sehmelz- 
fluS in die Formen gelangenden Gul]eisen zeigen sieh dieselben Eigensehaften wie 
an erstarrenden Schlacken: Die schnell abgesehreckte Schlacke beh~lt ihr glasiges Ge- 
ftige und ihre dem Erstarrungspunkte nahe liegende spezifische W~rme; sie ist dem 
Zerfall durch die Einwirkung der Luft ausgesetzt. Li~l]t man abet die Schlacke in 
Kasten oder Gruben laufen, in denen sie naeh der Erstarrung langsam abkfihlt, so 
geht sie aus dem glasig-kolloiden Zustande in ein krystal]inisches Gefiige fiber, und 
durch den Austritt von W~rme hat sich ihre spezifisehe Wiirme erheblich vermindert; 
sie ist fest und gegen £uSere Einfliisse widerstandsf~higer geworden. So verhalten 
sich auch die GuSeisenrohre. Ebenso verh~lt es sich mit dem Rosten des Eisens an 
der inneren Rohrwandung; der irdene Formkern ist ein schlechter W~rmeleiter, der 
dem Eisen an der Beriihrungsfl~che beider die W~irme zur Zeit der Erstarrung erhiilt. 
Diese aufbewahrte Wi~rmemenge verleiht dem Metall an der inneren Rohrwand eine 
vermehrte F~ihigkeit zum Rosten. P. TV. J~Venma~n. 

It:. Arndt :  Z u r  F r a g e  des , ,Ros t ens  des  E i s e n s "  (Chem.-Ztg. 1912, 36, 
774). - -  Der Artikel ist eine Entgegnung auf die vorstehenden Ausffihrungen yon 
B. K o s m a n n .  Verf. erscheint die Behauptung K o s m a n n ' s ,  daS rasch abgekfihltes 
Gui]eisen die spezifische W/irme, die ihm bei etwa 12000 C zukommt (rund 0,2), auch bM 
Zimmertemperatur bewahrt, sonderbar. Rasch abgekfihlter (abgeschreckter) Stahl hat nach 
H il l  bei Zimmertemperatur eine etwas grSgere spezifische Wi~rme als angelassener 
Stahl; es ist daher wohl mSglich, dal] aueh rasch erkaltetes GuSeisen eine etwas 
grSSere spezifische Wi~rme hat als langsam abgekiihltes; indessen dfirfte dieser 
Unterschied wohl nur gering sein. Verf. h~lt diesen vermuteten Unterschied ebenso- 
wenig wie die yon ihm besproehenen Lokalelemente der elektrochemischen Theorie 
£iir mal~gebende Faktoren des Rostens. ~aeh seiner Ansicht bestimmt die Diffusions- 
geschwindigkeit (wie auch bei anderen Reaktionen, die sich an der Oberfl~iehe fester 
KSrper abspielen) den Fortschritt der ehemischen Umsetzung zwisehen Eisen, Sauer- 
stoff und Wasser; im besondern ist die Beschaffenheit der Oxydschicht, welehe das 
rostende Eisen bedeckt, sehr wichtig. Die Rosttheorie K o s m a n n '  s wird auch 
experimentell dadurch widerlegt, daS Gugeisenproben, die Verf. im Vakuum auf 
Rotglut erhiizen und dann sehr langsam erkalten lieS, trotz der sehr groSen 
Anderung des Geffiges beim Rosten in feuchter Luft keinen sichtbaren Unterschied 
gegen das andere Gul~eisen zeigten. P. Vv\ ~,~eumann. 

E. Heyn und 0. Bauer :  A n g r i f f s v e r s u c h e  mi t  v e r z i n k t e n  E isen-  
r oh r e n .  (Mitteil. aus dem KSnigl. Materialpriifungsamt 1912, 307 101--104.) - -  
Zu Untersuehungen fiber den Angriff yon Wasser auf verzinkte Eisenrohre wurden 
zwel Materialproben benutzt, yon denen die eine (E) elektrolytisch verzinkt, die andere 



25. Band.  ] 
I .  Miirz 1913.] 1~ e f e r a t e. --  Trink- und Gebrauchswasser. 311 

(F) feuerverzinkt war. Rohrabschnitte yon E sowohl wie yon F wurden in Parallel- 
versuchen mehrere Monate hlndurch der Wirkung von destilliertem und yon Leitungs- 
wasser ausgesetzt und nach bestimmteu Zeitzwlschenr~iumen herausgenommen, um die 
Ver~nderungen der Rohre und den Zinkgehalt der Versuchswiisser festzustellen In 
destilliertem Wasser fiberzogen sich beide Proben bald mit einer wei~en, flockigen 
Schicht, die bei E stiirker als bei :F war, E begann bald zu rosten, w~hrend :F aueh 
nach 223 Tagen noch keine Spur von Rostflecken zeigte. In Lei~ungswasser blieb 
:F l/ingere Zeit ganz unver/indert und iiberzog sich schlie~Iich mit elnem festhaf~ndel) 
grauen Beiag, w~hread auf E bald eine diinne, graue Oxydhaut eutstand, lZost- 
flecken hier jedoch nicht auftraten. Dieselben Rohrabsehnitte kamen nach 447 Tagen 
aus dem Leitungswasser ia destilliertes Wasser, worin sich beide mit einem rasch 
starker werder~deu Belag iiberzogen, sodal~ sie nieht mehr voneinauder zu unterscheiden 
waren. Rostbildung trat jetzt auch bei E uicht mehr auf; die unter der Einwirkung 
des Leitungswassers entstandene oxydische Haut wirkte mithin als Schutzschicht und 
verhinderte derartige Angri~fe, wie sie an den dlrekt in destilliertes Wasser gebrachten 
tLohrabschnitten yon diesem namentlich an E ausgefibt waren. Naeh Beendigung 
dieser Versuehe warden dieselben E- and :F-Rohre der Einwlrkung yon schwefliger 
Siiure und Koh|ens~ure ausgesetzt und dann Rostversuehe in destilllertem Wasser 
damit angestellt. E bedeckte sich mit einem gleichm~i~ig starken gelbeu Rostbelag; 
an F wurde nur eine geringe, unregelm~il~ig verteilte Rostbildung beobaehtet. Im 
ganzen hatte E einen etwa doppelt so starken Gewiehtsverlust erlitten als F. Die 
feuerverzinkten Rohre batten sich somit gegenfiber den elektro]ytisch verzinkten als 
die widerstaudsf/ihigeren erwiesen. Ft. Hiihn. 

E. Burke  und R. M. P i n c k n e y :  Die  E i n w i r k u n g  v o n  A l k a i i s a i z e n  
a u f  P o r t l a n d z e m e n t e .  (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 87 317--326;  Chem. 
Zentralbl. 1911, II, 165). - -  Die Untersuchungen der ¥erff.  erstreckten sieh darauf, 
die Ursachen der zerstSrenden Wirkung zu ermitteln, weleher Zement in Wi~ssern aus 
alkalireichen BSden unterliegt. Unter ,,Alkali" sind dabei diejenigen Salze zu ver- 
stehen, die sich in Gegenden mit geringen Niederschliigen im Boden ansammeln, teils 
in konzentrierten LSsungen, tells in fester :Form. Die Untersuehungsergebnisse zeigen, 
da~ der Zement um so st~irker angegriffen wurde, je alkalireicher das Wasser war. 
Bei der Behaadlung vou erhiirtetem Zement mlt einzelnen Alkalisalzen ergab sieh, 
dal~ diese zum Teil mit dem Calciumhydroxyd des Zements unter Bildung der eut- 
spreehenden Hydroxyde und Kalksalz reagieren. Im Falle yon :Natriumsulfat, Na- 
triumcarbonat, Magnesiualsulfat verbleiben die gebildeten Kalksalze ihrer Unl5slichkeit 
wegen im Zement, ebenso das Magnesiumhydroxyd, wi~hrend das gebildete Iqatrium- 
hydroxyd in die LSsung fibergeht. Die im Zement zuriiekbleibende fesle Masse ist 
an Gewieht und Volumen grS~er als das Calciumhydroxyd, weshalb sich das Gefiige 
des Zements lockert und die einzelnen Teilehen abbrSekeln. Die Wirkung des See- 
wassers ist eine analoge. 1 ). W. ~'eumann. 

G. Denig6s:  S c h n e l l e r  :Nachwei s  y o n  : N i t r a t e n  u n d  N i t r i t e n  ira 
W a s s e r  mi t  HXilfe e i n e s n e u e n  S t r y c h n i n r e a g e n s  (Bull. Soe. China. de :France 
1911, [4] 9~ 544~546.)  ~ Das Reagens wird bereitet, indem man 5 ccm einer 
l°/0-igen StrychninsulfatlSsung und 5 ccm Salzs~iure (1,18--1~19) mit 4 - -5  g 
reinem oder amalgamiertem gewShnliehem Zink aufkoeht, abkiihlen litl~t und die 
LSsung abgiel~t. 10 ccm eines nitrithaltigen Wassers geben mit 0,5 ccm Reagens 
eine rote :F~rbung, die noeh bei einem Gehalt des Wassers an salpetriger Siiure 
0,1 mg im Liter erkennbar ist. ~qfrate geben die Reaktion erst, wenn man die 
Wasserprobe mit der H/ilfte ihres Volumens Schwefels~ure gemischt hat. Mit ttilfe 
yon VergleichslSsungen lai~t sich die Reaktion zu quantitativer Bestimmung der 
~itrite und :Nitrate auf colorimetrischem Wege benutzen. G. Sonntag. 
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G. D. Elsdon und Norman Evers :  Die  B a k t e r i o l o g i e  k o h l e n s a u r e n  
W a s s e r s .  (Analyst 1912, 37~ 395--398.) - -  D~e an 37 Proben kohlensaurer 
W~sser des ttandels ansgefiihrten Untersuchungen sollten feststellen, inwieweit die 
bakteriologischen Resultate noch Schliisse auf die Reinheit des verwendeten Wassers 
ziehen lassen~ nachdem die kohlensanren Wfisser einige Tage oder Wochen nach der 
Abfiillung gelagert haben. Es zeigte sich, daft die Gesamtzahl der auf ~ithrgelatine 
wachsenden Organismen durch die Kohlens~iureinpr~gnierung erheblieh vermindert 
wird; ein Wasser, welches urspriinglieh eine gro~e Zahl von Keimen enthielt, zeigte 
nach wochentangem Aufbewahren unter Kohlensfiuredruck nur eine so geringe Anzahl, 
wie sie nur in sehr gutem Wasser gefunden wird. Bacterium coti ist zwar etwas 
widerstandsf~higer als andere Organismen, es stirbt aber hier sehneller ab als i1~ 
gewShnlichem Wasser. Die Zahl der auf R e bi pe 1-Agar wachsenden Keime wird eben- 
falls dureh die Carbonisierung stark herabgedrtickt. Die in Glykosetaurochlorat. wach- 
senden Organlsmen wurden durch den in solchen W~ssern vorhandenen Uberschul3 
an Kohtensiiure nieht beeintriiehtigt. Die bakteriologische Untersuehung ,con kohlen- 
sauren W~issern, die mehr als 24 Stunden alt sind, li~lt also keine Schlfisse mehr 
auf die Reinheit des verwendeten Wassers zu, ausgenommen i n  bezug auf die in 
Glykosetaurochloratl5sung wachsenden Keime, welehe noch nach einer Woche ein 
riehtiges Ergebnls liefern. C . A .  New,reid. 

F.Korns t aed t  : T y p h u s ,  K a n a l i s a t i o n  u n d T r i n k w a s s e r  in S t r a l s u n d .  
(Zentralbl. Bakteriol. I. Abt., Orig., 1912, 64~ 100--110.) - -  Verf. weist naeh, da~ der 
in Stralsun d seit einem Jahrhundert endemische Typhus mit dem Augenblick der Ein= 
ffihrung einer einwandfreien Trinkwasserversorgung verschwindet, wi~hrend die Kanali- 
sation ohne Einflu]~ geblieben war. A. Spieckermann. 

G. ]Tolpino und E. (~ler: Die  U n t e r s u e h u n g  d e r  W ~ s s e r  au f  T y p h u s -  
b a e i l l e n  mi t dem K o m p l e m e n t f i x i e r u n g s v e r f a h r e n .  (Zentralbl. BakterioL 
I. Abt., Orig., 1911, 58~ 392--400.) - -  Verff. haben in Wassern, in denen mittels 
des Ziichtungsverfahrens Typhusbakterien nicht mehr nachgewiesen werden konnten, 
diesen ~achweis mittels des Komplementbindungsverfahrens erbracht, wenn sie mehrere 
Liter eindunsteten. Zur Priifung yon Leitungswasser empfehlen sie, mehrere ttektoliter 
durch eine Filterkerze ]aufen zu lassen und den mit einer Bfirste entfernten Filter- 
riickstand zu prtifen. A. Spieckermann. 

Karl  Riisler:  U b e r  d e n  N a c h w e i s  de r  T y p h u s b a e i l l e n  im W a s s e r  
m i t t e l s  K o m p l e m e n t a b l e n k u n g .  (Zentralbl. Bakteriol. I. Abt., Orig., 1912/ 
61~ 166--169.) ~En tgegen  V o l p i n o  und C le r  stellt Verf. lest, dai3 Typhusbakterien 
erst in hohen Konzentrationen durch die Komplementablenkung naehgewiesen werden 
kSnnen und dieses Verfahren daher ffir Wasseruntersuchungen ungeeignet ist, wie 
friiher schon M o r e s chi  angegeben hatte. A. Spieckermann. 

G. Volplno und E. Cler:  U b e r  d a s  A u f s u c h e n  d e r  T y p h u s b a e i l l e n  
im W a s  s e r n a e h  dem K o m p l e m e n t b i n  d u n g s v e r f a h r e n .  (Zentralbl. Bakteriol. 
I. ~ Abh, Orig., 1912, 62, 422--423.) - -Verf f .  betonen gegeniiber der Kritik R 5s ler's, 
dM~ es nur daraui ankommt, die nStige Menge Wasser zu -verai-beiten, bei Priifung 
yon Leitungen etwa 1000 1. A. Spieckerraann. 

Otto Wendel: U n t e r s u c h u n g e n  des M a g d e b u r g e r  Elb- und Le i tungs -  
w a s s e t s  yon 1904--191I. (Zeitschr. (iffentl. Chem. I912, 18~ 2"12 u. 20--29.) 

W. C. Ebangh und Wallace )IacFarlane: V e r g l e i c h e n d e  Unlbersuchungea 
des Wass-ers yore grot~en SaIzsee: (Journ. of Ind. t/nd Engin. Chem. 1910, 2, 454.) 

G. S. Woodhead: Die E rgebn i s s e  yon S t e r i l i s i e r u n g s v e r s u c h e n  mH; 
W a s s e r v p n  Cambridge.  (Proc: Cambr. Philos. Soc. 1910, 15, 559--573; Chem. Zentrbl. 
1910, II, 1832.) 



25. t3and. ] R e fe r a t e. --  Mineralsle. 313 I. M~rz 19IB.A 

A. Sehweitzer: Uber die Rad ioak~ iv i t~ t  der Schwe ize r  t g i n e r a l q u e I l e u  
( E m a n a t i o n s g e h a l t  des Wassers) .  (Arch. se. phys. et. nat. Gengve, 1910, [4] 30~ 
46-66; Chem. Zenh-bl. 1910, I], 1086.) 

Gebrauchsgegenst~nde. 
Mineraliile. 

C. Engler  and J. Bobrzynsk i :  Zu r  ]? rage  d e r  E n t s t e h u n g  d e s  
E r d S l e s .  (Chem.-Ztg. 1912, 36~ 837--838.) - -  Dutch zahlreiche Versuche haber~ 
sieh Verff. fiberzeugt, dal~ jeder Tropfen ErdS1, we framer er sieh auch finde, akt iV 
ist und daft selbst die ErdSle uuf notorisch primiirer Lagerstiitte stets optische 
Aktivitiit zeigen. Aus diesem Grunde war die Frage yon grol?er Wichtigkeit, ob die 
Angaben verschiedener ]?orscher, wonach des 5fteren in der Natur optiseh inaktive 
ErdSle vorkommen, tatsiichlieh richtig sind. Verff. wiihlten zu ihren Versuchen 
galizische ErdSle yon Urycz, Bitkow und Kleczany, die in der Literatur als optiseh 
inaktiv angegeben waren. Von jeder Sorte wurden yon je 1/2 Liter zuerst die unter 
2000 C siedenden Teile rasch abgetrieben, dann im Vakuum bei 11--12 mm weiter- 
destilliert. In allen drei Proben konnten optiseh aktive Substanzen nachgewiesea 
werden. Bei Prfifung der optlsch aktiven ]?raktionen der ErdSle yon Urycz und vo~ 
Mendoza (Argentinien) konnten Verff. die Befunde von M o l i n a r i  und ] ? e n a r o l i  
bestfttigen, dal~ die optisch aktiven Teile nicht in Ozonide fibergeheu, sonderu in dem 
nicht ozonidbildenden Rest61 verbleiben. Zum Vergleich haben Verff. etwa 50 g 
Cholesterin destilliert his es ein Optimum yon Rechtsdrehung erreichte, wobei sich 
(bei 260--3100 C, 11 mm Druck) 20 ecru eines hellbraunen, ziihen 01es yon lebhaft 
griiner ]?horescenz ausschieden, dessen Drehung -{-164,8 ° Saech. betrug. In 
Chloroform gelSst und mit Ozon behandelt~ bildete sich kein Ozonid, und auch mit 
Brom fund keine Addition statt. Eine aus ErdS1 yon Mendoza isolierte ]?raktion 
des Kochpunktes 250--3100 C (17 ram) mit einer optischen Ak~ivit/it yon - t -26 o 
Sacch. zeigte nach Behandlung in ChloroformlSsung mit Ozon und nach Abtrennung 
,con 2--3°/0 Ozonid nicht blol~ auffaltend iihnliehe iiul~ere Eigenschaften, sondern 
such nach der kryoskopischen Methode in BenzollSsung sehr nahe fibereinkommendes 
Molekulargewieht mit der optisch aktiven ]?raktion aus ChoIesterindestillat. Verff. 
glauben, dal~ die ]?rage der Abstammung des ErdSles insoweit als entschieden gelten 
kann, als man den organisehen Ursprung jener aktiven Substanz zugehen mug und 
zumeist in dem Cholesterin das wahrscheinliche Ausgangsmaterial erblicken darf. 

.P. W. ~Yeumann. 

W. Ste inkopf :  U n t e r s u c h u n g e n  f i be r  die  A n w e s e n h e i t  y o n  C h o l e -  
s t e r i n  in  J a v a S l e n .  (Chem.-Ztg. 1912, 36~ 653--654,) - -  E n g l e r  and B a r t -  
n i t z k y  fanden 1907, dal~ eine Reihe van JavaSlen ]n den unter 13--15 mm Drucl~ 
bei 130--2000 siedenden Fraktionen eine nicht unbetr~chtliche Linksdrehung zeigten. 
Als Ursache kSnnten naeh dem heutigen Stande der ErdSlforschung unzersetzte-Chole- 
sterine oder diesen nahestehende, linksdrehende Umwandlungsprodukte yon Chole: 
sterinen in Frage kommen. Dies  ist jedoch nicht der ]?all, wie Verf. mit Hilfe des 
zweckentspreehend ausgeffihrten Verfahrens yon W i n d a u s  naehweisen konnte, des 
darauf beruht, dal~ Cholesterin in alkoholischer LSsung mit Digitonin eine krystallinische 
Molekularverbindung, das Digitonin-Cholesterin, bildet. Ft. Hiihn. 

J.  Marcusson:  U n t e r s c h e i d n n g  y o n  :Natur-  u n d  E r d S l a s p h a l t .  
(Chem.-Ztg. 1912, 36~ 801--803.) - -  Die Arbeit ist eine Entgegnung auf die in 
der Chem.-Ztg. (1912, 36~ 22) yon H. L o e b e t l  verSffentliehte, in welcher eine 
Reihe yon Einwiinden gegen des veto Verf. im Jahre 1908 in Gemeinschaft mi~ 
R. : E i e k m a n n  ver6ffentliehte Verfahren zur Unterscheidung yon :Natur- und Erd51- 


