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A. Allgemeine nnd pLysikaliscłie Chemie.
H. Grossmaiin, Unierricht und Forschung in der wirtschafllichen Organisation der 

Chemie. Bedcutung wirtschaftlicher Fragen in der Cliemie u. ihrer wissenschaftlielicn 
Behandlung. (Chim. et Ind. 29 . Sond.-Nr. 6 bis. 167— 72. Juni 1933.) 11. K . M u l l e r .

W. A. Piesków, Zum Einflu/3 von Feuchtigkeitsspuren auf die physikochemischen 
Eigenschaften der Stoffe. Obersieht iiber die Arbeiten iiber den EinfłuB einer radikalen 
Entwasserung auf die physikal.-chem. Eigg. verschiedener Stoffe. (Obem. J. Ser. G. 
Fortschr. Chem. [mss.: Chimitscbeski Shurnal. Sser. G. Uspecbi Ckimii] 1. 649—52.

Gilbert N. Lewis und Frank H. Spedding, Speklroskopische Suche nacli IP in 
konzentriertem H2. (Vgl. C. 1933. II. 1825.) Vff. suehen in einem H, der zu 2/3 aus H2 
besteht, spektroskop. nach dem Isotop H3. Nach den Verss. der Vff. ist dieses bóclistens 
in Mengen von weniger ais 1 in 6 000 000 in dcm gewóhnlichen H enthalten. Die 
Messungen, die mit einem Hilgerspektrographcn yorgenommen wurden, ermogliehten 
z. B. dieLinien H 1 fi u. H2 fi in einem Abstand von 1,2 mm zu erhalten; die vermutete 
H3-Linie miiBte in einem Abstand von 1/3 des H 1-H2-Abstandes deutlich zu erkennen sein. 
{Pliysic. Rev. [2] 43. 964—66. 15/6. 1933. California, Departm. of Ckem., Univ.) J u z a .

I. Laird Newell und J. B. Ficklen, Anreicherung des schweren Wasserstoffisolops. 
Bei Unterss. iiber teohn. Verehromungsbader haben Vff. die D. des in diesen enthaltenen 
W. bestimmt. Das W. von 9 Badem batte D.D. zwischen 1,000 02 u. 1,000 64. Die 
Bader waren yersehieden lange in Betrieb, im Hoclistfall etwa 3 Jahre. Wenn die
D.-Zunahme des W. dureb Anreicherung des schwereren Wasserstoffisotops infolge 
der fortgesetzten Elektrolyse bedingt ist, wie sie von verschiedenen Beobacbtern fest- 
gestellt wurde, dann miiBte im schwersten W. (D. 1,000 64) etwa 0,6°/o HsO Torbanden 
sein, welches die schwereren H-Atome entbalt. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2167. Mai 
1933. Hartford, Conn.) S k a l ik s .

Gilbert N. Lewis und Thomas C. Doody, Die Beweglichkeit von lonen in II2ir20. 
Vff. finden durch Messungen mit einer kleinen Zelle, die 0,25 ccm HaH20  enthalt, ais 
Verhaltms der Aquivalentleitfahigkeit von KC1 in gewóhnlichem W. zu der in H2H20  
bei 25° den Wert 1,162 u. ais Verhaltnis der Aquivalentleitfahigkeit von H 1C1 in ge- 
wolmlichem W. zu der von H2C1 in H2H20  bei 25° den Wert 1,139. Diese Werte śindern 
sich etwas mit der Temp. Hieraus u. aus den Ionenbewegliehkeiten von H 1+, K+ u. Cl-  
in gewohnliehem W. folgen fiir die Ionenbewegliehkeiten von H2+, K+ u. Cl-  in reinem 
H2H20 die Werte 213,7 bzw. 54,5 bzw. 55,3 bei 18°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3504 
bis 3506. Aug. 1933. Berkeley, Calif., Univ., Dep. of Chem.) Ze i s e .

Gilbert N. Lewis, Die Biochemie von Wasser, das das Wassersloffisotop enthalt. 
Um seine Yoraussage zu priifen, wonach das isotope W. H2H 20 das Leben niclit unter- 
halten komie, lieB Vf. Tabaksamen teils im gewóhnlichen W., teils im isotopen W. 
bei 25° einige Tage lang liegen; nur im ersten Falle begann der Samen zu keimen. 
In HIHsO keimte der Samen zwar aucb, aber viel schwracher ais in H IH 10. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 3503—04. Aug. 1933. Berkeley, Calif., Univ., Dep. of Chem.) Ze i s e .

Gilbert N. Lewis, Ein einfacher Typus isotoper Reaktionen. Um das durch frak- 
tionierte Dest. nach dem Verf. von L e w is  u . Co e n is h  (C. 1933. II. 1825) an den 
Isotopen H2 u. O18 angereicherto W. auf die Anteile dieser Isotopen zu untersuchen, 
wird ein Teil mehrmals bei 0° mit NH3 gesatt. u. dieses jeweils bei Zimmertempi wieder 
abgepumpt; da sich hierbei das Isotop H2 gemaB der Rk. H 'H -0  +  NH1!! 1H 1 =  
HlHłO +  ŃH1H 1H2 auf H20  u. NH3 verteiit, sinkt die D. des W. merklich (von 
0,000182 auf 0,000085). Ein anderer Teil des W. wird mit S02 behandelt, wodurch 
das Isotop O18 gemaB der Bk. H ,0 13 +  S 0 1C0 10 =  H20 16 +  SO10Ols gróBtenteils 
entfemt wird u. die D. des W. entspreehend abnimmt (von 0,000182 auf 0,000109).

1932.) K l e y e r .
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Die D.-Abnahmen ergeben angenahert die Anteile jener Isotopen. (J. Amer. chem. 
Soc. 55. 3502—03. Aug. 1933. Berkeley, Calif., Uniy., Dep. of Chem.) Zeise.

G. $pacu und P. Spacu, U ber die Exislenz der Doppełsalzammoniakale. (Z. anorg. 
allg. Chem. 214. 113—42. 19/9.1933. Cluj, Rumanien, Univ. — C. 1933. II. 2225.) Eck.

Peter A. Thiessen und Eva Ehrlich, Auffindung und Cliarakterisierung eines 
neuen Typus von Umwandlungen an Alkalisalzen hoherer Fellsduren. Es wurden Urn- 
wandlungen an krystallisiertem Na-Palmitat u. -Stearat dilatometr., therm. durch Auf- 
nahme von Abkiihlungskurven u. mit Hilfe einer im Original ausfuhrlich beschriebenen 
Heizkamera durch Rontgenaufnahmen bei verschiedenen Tempp. beobachtet. In der 
Nahe des F. der den Salzen zugrundeliegenden Fettsauren (um etwa 1/,° tiefer) andert 
sioh der Ausdehnungskoeff. sprunghaft, u. die Abkuhlungskurye zeigt eine Haltestrecke. 
Róntgenfaserdiagramme, die bei versehiedenen Tempp. an diinnen, aus einem konz. Gel 
gesponnenen Faden aufgenommen wurden, lassen auch eine Anderung des Gitters nalie 
dem F. der entsprechenden Fettsaure erkennen, u. auBerdem ist zu ersehen, daB von der. 
fettsauren Salzen zwei Formen existieren, die bei yerschiedenen Tempp. stabil sind, u. 
innerhalb eines breiten Temp.-Gebietes nebeneinander bestehen kónnen. Es wird an- 
genommen, daB die bei tiefer Temp. beobachtete Diskontinuitat auf eine Rotation der 
Moll. um ihre langen Aehsen zuruokzufiihren ist, zu der dann bei einer hoheren Temp., 
die in der Nahe des F. der dem Salz zugrundeliegenden Fettsaure liegt, eine gericlitete 
Schwingung kommt. Diese Umwandlung der fettsauren Na-Salze, die an Punkten statt- 
findet, die fur die Stammsubstanz eharakterist. ist (genotyp. Effekt genannt), beruht in 
dem vorliegenden Fali wahrscheinlieh auf einem eigenartigen Dualismus von Ionen- 
bindung u. Mol.-Kohasion im Raumgitter. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 453—63. 
Aug. 1933. Góttingen, Inst. f. anorgan. Chemie.) Juza.

Peter A. Thiessen und Eva Ehrlich, Einflufi der Genotypie auf die Eigenschaften 
kolloider Zerteilungen feltsaurer Salze. (Vgl. vorst. Ref.) Die genotyp. Ersclieinungen, die 
zuerst an den krystallisierten Na-Salzen der hoheren Fettsauren aufgefunden wurden, 
sind auch von wesentliehem EinfluC auf die Eigg. der kolloiden wss. Zerteilungen. Bei 
dem F. der zugrundeliegenden Fettsaure andert sieh namlieh sprunghaft Solvatation 
u. Aggregation der Micellen. Die Anderung der Solvatation auCert sich im Gange des 
Ausdehnungskoeff. von Hydrogelen. Bei Hydrosolen wird ais MaB fur die Anderung der 
Solvatation die Temp.-Abhangigkeit der Viscositat gemessen. In diesen Fallen wird der 
gleielie genotyp. Punkt festgestellt, bei ihm andert sich die Viseositat sprunghaft, u. 
das Sol triibt sich. Ferner wurde photometr. festgestellt, daB beim genotyp. Punkt die 
Aggregation der Moll. sprunghaft zunimmt. Die opaken Gele, dereń Geriiste aus krystalli
sierten fettsauren Salzen bestehen, sehmelzen unabhangig davon, ob sie aus Faden oder 
Kernen entstanden sind, am genotyp. Punkt auf. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 464 bis 
471. Aug. 1933. Góttingen, Inst. f. anorgan. Chemie.) J u za .

H. Ulich und W. Nespital, Dnlersuchungen an Alkoliolaten und dereń Molekiil-
verbindungen. I. Es wird die Arbeits- u. Berechnungsweise der Mol.-Gew.-Bestst. u. 
der Messungen der DEE. genau beschrieben. Gemessen werden Al-Athylat in Bzl., 
Al-Isopropylat in Bzl. u. CC14, Al-Benzylat in Bzl. An Al-Isopropylat wird auch die 
Refraktion bestimmt. Die F.F. der genannten Stoffe liegen hoher, ais sie in der Literatur 
angegeben sind. Die Mol.-Gew.-Bestst. ergeben, daB die untersuehten Alkoholate in 
Bzl. 3—5-fach polymer sind, sich also wesentlich anders verhalten ais die Al-Halogenide 
(vgl. C. 1932. I. 2687), die nur Dimere bilden. Aus den DEE.-Messungen ergibt sich 
ein zwar endlieher, aber im Hinblick auf die GroBe der Moll. u. der in ihnen yor- 
handenen Bindungsmomente nur kleiner Wert far das Dipolmoment /(. Vff. schheBen, 
daB die polymeren Alkoholmoll. so gebaut sind, daB sich die einzelnen Gruppen- 
momente fast vollstandig kompensieren u. daB wahrscheinlich ringformige Anordnung 
besteht, wobei die Al-Atome je durch ein Briickensauerstoffatom verbunden sind. 
Es ist nicht gelungen, Additionsyerbb. yon Al-Athylat oder Al-Isopropylat einerseit-s u. 
Acetylchlorid, Propionitril, Acetophenon, Benzophenon, Anilin, Nitrobenzol u. Pyridin 
andererseits herzustellen. Es folgt eine gcnaue Beschreibung der Darst. sowie der 
Messungen yon AlCl3-Athylat u. der Verb. yon Al-Isopropylat mit A1C13, der die Formel 
A^CljfOCsHjJj zugesprochen wird. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 294—310. Juli 1933. 
Rostoek, Physikoeliem. Inst. d. Uniy.) Gaede.

Otto Dimroth, Beziehungen zwischen Affinitat und ReaktionsgeschwindigkeU.
Es wurde untersucht, ob bei Dehydrierungsyorgangen: XH2 +  Y1 ^L-^  X +  Y'H2;



1933. II. A - A llg e m e in e  u n d  PHTsncALiscHB C h e m ie . 2787

k \
XH2 +  Y11 Yn Ho +  X (Y1 u. Y11 sind absol. analoge Stoffe, dereń Affinitat zu 

Kf
H2 bekannt ist) eine quantitative Beziehung zwischen der Affinitat u. den Geschwindig- 
keitskonstanten bestelit. Dehydricrt wurden Hydrazoverbb., Dihydrocollidindicarbon- 
sdureester u. Phenyllutidindicarbonsaureester mit Chinon, u. urngekehrt eine Azoverb. 
mit verschiedenen Hydrochinonen bekannten Potentials hydriert. Dureb Messung der
Kette: Platin j jjy^rocliinon |  B[2 j  3?t ergibt siob dio Affinitat des Chinons zum H2:
A =2- 23,062 E  kcal (Benzochinon A =32,3 kcal) (n. Potentiale yieler Verbb. vgl. im 
Original). Auch mit reversibel reduzierbaren Farbstoffen kann das Potential gemessen

, [Farbstoff] [Benzoliydrocbinonl , \ 
werden durcb eolonmetr. Best. des Gleiehgewichts p=— r—j— -------------------- r~--------- '-i etc. .

\  [Leukofarbstoff] [B enzochinon] /
In Eg. ist die Rk. von 2. Ordnung u. es bestebt Proportionalitat zwischen log K  u. dem 
Potential, u. zwar fiir die Dehydrierung von o-Tolylphenylsemicarbazid, Dihydrocóllidin- 
dicarbonsaureester u. Phenyllutidindicarbonsaureester mit Chinonen, sowio auch fiir die 
Red. von Hexanitroazobenzol mit verschiedenen Hydrochinonen. Die Werte fiir Tetra- 
bromorthochinon u. 1,4,5,8-Naphthodichinon fallen stark heraus. Aus den Yerss. ergibt 
sich die Beziehung (1) log k jk ^  =  m (E2— Ej), m ist innerhalb jeder Vers.-Reihe 
gut konstant u. bewegt sich bei allen untersuehten Rkk. um 17 herum. Aus der 
Gleichung k/k' =  K  =  eA!RT berechnet sich unter Annahme i d e a ł  s y m m. Rkk. 
(2) log k2/k1 — 17,2 [E2—-E{\. Verbb., wie die untersuehten Chinone, bilden d y n a m ,  
homologe R eih en , dereń kinet. Verh. durcb die Gleichung (3) k =  k0• K71 =  ka-enA-lRT 
gegeben ist (k0 — Geschwindigkeitskonstante einer der Reihe zugehorigen Rk., fiir die 
K =  1 u. A =  0 ist). Fiir den Idealfall yolliger Symmetrie der Hin- u. Riickrk. wird 
n =  0,5. — Fiir die Rk. Chinon I—Hydrazoverb. gilt auch kL — e~ falRT (a =  Alctions- 
konstante, qt =  Aktivierungswarme). Fiir ein Chinon II, das eine um A z— geringere 
Affinitat zum H2 bat, folgt dann aus der Gleichung k j ^  =  /k2' — VK 2/K , —
e0,5(At—AJIRT (allgemeinere Form von 2, T  — 293°), k2 — (^ i- ^i>l/S1’,
die ident. seinmuC mit k2 =  a.2- e ~ ^ RT. Ist — 0,5 (A2 — A x) =  q2, so wird a! =  a2, 
die Aktionskonstanten innerhalb der dynam, homologen Reihe werden ident. Ais i d e a ł  
dynam , h o m o lo g e  sind demnach Stoffe zu bezeichnen, die bei Einw. auf ein be- 
stiramtes Reagens Konstanz der Aktionskonstante u. des Exponenten n aufweisen. Bei 
ideał symm. Rkk. derselben wird n =  0,5. Das Verh. der Clńnone gegen debydrierbare 
Stoffe laBt sich mit guter Annaherung in dieser Weise beschreiben. Bei derartigen Vor- 
gangen wirkt also dio Affinitat in dem Sinne, da!3 sie dio Aktivierungswarme um den 
kalben Betrag der freien Energie verringert. Vf. ist der Ansicht, daC bei wirklieh ver- 
gleichbaren, einfachen, chem. Vorgangen die Affinitat in die Aktivierungsenergie eingeht, 
zunehmende Affinitat bedeutet abnebmende Aktivierungsenergie.—Um den Platzwechsel 
der H-Atome zwischen Hydrochinon u. Chinon zu studieren, wurden iiquivalente 
Mengen d-Camphersulfonchinon u. l-Camphersulfonhydrochinon gel., u. die Umsetzung, 
die wegen der energet. Gleichheit der d- u. 1-Verb. dazu fiihren muB, daC d- u. 1-Chinon, 
sowie d- u. 1-Hydrochinon schlieBlich in gleichen Mengen vorliegen, wurde durcb 
Beobachtung des Drehwertes gemessen (K  ist =  1, A  =  0). Die Halbwertszeit in 
Eg.-Lsg. betragt bei 20° ca. 1V2 Tage. — Aus den Verss. ergibt sich, daB man ein 
Chinon mit einem anderen, das andere Substituenten im Kern hat, yergleichen kann, 
u. daB der SchluB, das schneller oxydierende Chinon habe die groBere Affinitat zum 
H2, im allgemeinen zutrifft, jedocb nicht auf andere Verbb. ausgedehnt werden darf. 
So betragt z. B. die Halbwertszeit der Debydrierung von TolylphenyUemicarbazid 
mit Benzochinon in Y^-mol. Lsg. 1500 Min., mit Dimethylaminophenylchinonimin 
etwa 1/2 Min., obwohl das Potential um 10 mV tiefer liegt ais beim Chinon. Chinone 
u. Cliinonimine bzw. Diimine gehoren nicht zur selben dynam, homologen Reihe, 
Schlusse von Affinitat auf Rk.-Geschwindigkeit u. urngekehrt sind daher unzulassig. 
Ganz allgemein wirken Chinonimine u. Diimine viel schneller oxydierend, Aminophenole 
y. Phenylendiamine viel schneller reduzierend ais Hydrochinone desselben Potentials, 
ihro Rk.-Tragheit ist geringer. — Von 2 Stoffen ist der reaktionstrager, der zur Rk. mit 
demselben Reagens bei gleicher Aktionskonstante u. Affinitat die grófiere Aktivierungs- 
warme braueht. (Angew. Chem. 46. 571—76. 9/9. 1933. Wiirzburg, Univ.) Cop.TE.

H. W. Patwardhan und A. N. Kappanna, Die Kinetik der Zersetzung der Tri- 
chloressigsiiure. II. Der Mechanismus der Zersetzung der Sdure in Anilinlosungen. (I. vgl.
C. 1 9 3 2 .1. 1986.) Es wird iiber die Kinetik der Zers. von CC13-C00H in reinem Anilin,

185*
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Anilin-Bzl. u. Anilin-Toluolgemisclien bei 60, 70 u. 80° berichtet. Die Zers. der Same 
folgfc in diesen Losungsmm. dem unimolekularen Gesetz. Der Temp.-Koeff. der Rk.- 
Gesehwindigkeit u. des Zers.-Meckanismus ist in allen untersuchten Losungsmm. gleiek, 
u. hat den Wert 3,0. Bzl. u. Toluol liaben keinen EinfluB auf die Zers. der Saure, da- 
gegen ist die Gescliwindigkeitskonstante von der Konz. des Anilina abhangig. Vff. 
folgern, daB die Zers. erfolgt entweder durch Aktivierung des Sauremol. beim Zu- 
sammenstoB mit zwei Anilinmoll., oder dureh langsame primare Bldg. einer 
Zwisehenverb. beim ZusammenstoB zweier Anilinmoll. u. einem Sauremol. u. sehnellen 
Zerfall der so entstandenen Zwischeiwerb. (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. .51—58. 
Sept. 1933. Nappur, Indien.) H oppe .

Harald Nilsson und Lennart Smith, Die Bildungsweise der Chlorhydrine. IV. Mitt. 
Einige hóhere Homologen des Athylenelilorhydrins. (III. vgl. Z. physik. Cliem. 94 [1920]. 
691.) Es wurden a-Dimethyl-, Trimethyl-, Tetrametliyl- u. a-Diathyliithylenchlor- 
liydrine in bezug auf Bildungsweisen, alkal. u. neutrale Zers.-Geschwindigkeit unter- 
sueht. Dureh kinet. Analyse in alkal., wie auch in neutraler Lsg. wurde die Zus. der 
Isomerengemische, wie sie bei der Darst. der Chlorhydrine entstehen, bestimmt. Die 
Unterss. zeigen, daB der Quotient der alkal. Zers.-Gesehwindigkeiten u. der Konzz. 
in tJbereinstimmung mit der Regel von A. Mic h a e l  (1906) bei demselben Isomeren- 
paar nakezu konstant ist. Die Substitution von H  durch CH3 erlioht die alkal. Hydro- 
lysegesekwindigkeit sekr stark, wahrend die neutrale llydrolyse nieht beeinfluBt wird. 
(Z. pliysik. Chem. Abt. A. 166. 136—46. Sept. 1933.) H oppe .

P.-C. Speers, N.-A. Yajnik, D.-N. Go.yle und Mohd. Shafi, Die Ytrseifung von 
Olemulsimien. Es wurde die Yerseifung von OkW.-Emulsionen eines im Handel befind- 
liehen, fur die Seifenfabrikation bestimmten Oles rmtersueht. Das Yerlialtnis von Ol 
zu W. u. die Menge des Terwendeten Alkalis wurde in weiten Grenzen variiert. Die 
Menge des verseiften Oles steigt mit dem Yerteilungsgrad der Emulsion, desgleiohen mit 
der prozentualen Menge des in der Emulsion vorliandenen Oles. Wenn die Alkalimenge 
gerade geniigt, um das gesamte Ol zu verseifen, erreicht die Verseifungsgeseliwmdigkeit 
einen maximalen Wert. Eine Vermekrung der emulgierenden Substanz maeht sieli, 
entspreehend einer feineren Verteilung des Oles, in einer VergroBerung der Verseifungs- 
gesehwindigkeit bemerkbar. Ein Zusatz des in der Seifenindustrie gebrauchten See- 
salzes zerstórt die Emulsion u. verringert zugleieh die Verseifungsgesehwindigkeit. A. 
erhoht die Verseifungsgesehwindigkeit stark. (J. Chim. physiąue 30. 414—19. 25/6. 
1933. Lahore, Forman Christian College, Lab. de Chimie.) J uza.

J. Milbauer und J. Dośkaif, Uber die KjeldahlreaMion des Schwefelkohlenstoffes. 
H 2S04 beginnt bei 180° auf CS2-Dampfe einzuwirken. Durch fein verteiltes Pd wird 
die Temp. des Zers.-Beginnes auf 105° herabgedriiekt. Dem Pd kommen in der katalyt. 
Wrkg. am nachsten Se u. Pt, es folgen CuSO.,, HgSO., u. Sb20 3. Die Eeihenfolge der 
katalyt. Wrkg. ist dagegen bei der Bk. der H ,S04 mit H2: Pd, Hg, HgS04, Pt, Se, 
CuS04, bei der Bk. mit CO: Pd, HgSO,„ Pt, Se, CuSO,,. Eine Vergiftung des Pd ist 
auch nach 10 Stdn. noeh nicht festzustellen. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 782 
bis 783. Juni 1933.) B. K . Muller .

S. S. Doosaj und W. V. Bhagwat, Loslichkeit schwacher Sauren in Salzen 
setmaćker Sauren bei sehr hohen Konzentrationen. Die Loslichkeit von Benzoe-, 
Salicyl-, Zimt- u. Bernsteinsaure in Na-Formiat, Aeetat, Salicylat, Citrat, Benzoat u. 
Chlorid wurde in einem groBen IConz.-Bereieh untersucht. Es zeigte sieh, daB die 
starkeren Sauren leichter 1. sind ais die sehwacheren, jedoch ist auch die Wertigkeit u. 
Struktur der Saure von Bedeutung. Die Loslichkeit der schwachen Sauren in Salzen 
starker Sauren (NaCl) ist geringer ais in reinem W. u. wird dureh steigende Salzkonz. 
weiter herabgesetzt. (J. Indian chem. Soo. 10. 225—32. April/Mai 1933. Agra, Chem. 
Abt. d. St. John’s Coli. u. Agra-Coll.) Gu r ia n .

A lesander Smith, E infiih rung  in  die allgemeine u n d  anorganisclie Chemie auf elementarer 
Grundlage [In tro d u ctio n  to generał inorganic chem istry, d t.] 7. Aufl. Naeh d. dt. Bearb. 
von Ernst Stern iiberarb. u. erg. von Johannes D’Ans. K arlsru h e: B raun 1933. (XII, 
807 S.) S°. Lw. M. 14.— .

[rliss.] Arkadi Klimentowitsch Timirjasew, K inetiselie Theorie der M aterie. 2. Aufl. Moskau- 
L eningrad: Gos. techn.-tlieoret. isd . 1933. ( I I ,  27S S.) 5 B bl.

A tom struktur, Radiochem ie. Photochem ie.
Marc Lesage und Bernard Kwal, Die Entdeckmg eines neuen Bestandleiles der 

Materie. Das positire Elektron. Allgemeine Darst. der Entdeckung des positiven
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Ęlektrons mit anschlieBender Beschrcibung einiger Versuchsmethoden zum Nachweis 
positiver Elektronen. (Naturę, Paris 1933. II. 250—54. 15/9. Paris.) 6 . Sc h m id t .

J. Grhosh, Gravilcttionsfeld eines Eleklrons. E s wird eine Losung der von E i n 
stein' angegebenen Gravitationsgleiehung in einem elektromagnet. Fcld fiir don Pall 
eines radial-symm. Peldes vorgeschlagen. Ausfuhrliche Diskussion der Losung wird 
angekiindigt. (Naturę, London 132. 170. 29/7. 1933. Calcutta, Presidency
College.) B o r is  R o s e n .

E. N. Gapon, Zur Theorie des Alomkernes. IV. (III. vgl. C. 1933. II. 173.) Vf. 
untersucht dio mit dem Massendefekt im Zusammenhang stehenden Probleme des 
Atoinkerns. Es wird eine Gleichung aufgestellt, die den auf das Konglomerat der 
a-Teilchen u. des Protons kommenden Massendefekt zu bestimmen ermoglicht, wenn 
der Massendefekt des Neutrons bekannt ist. Aus den naheren Angaben ist ersiehtlich, 
daB die Einlagerung eines Protons in das Konglomerat der a-Teilchen von einor Ver- 
minderung des Massendefekts begleitot ist, d. h. der Einlagerungsvorgang Energie- 
absorption aufweist; hierdurck wird dio Unstabilitat der Kerne einer naher gekenn- 
zeichneton Gruppe crklart. Die Massendefekte fiir Kernneutrone einiger Element© 
werden angegeben u. eine Beziehung aufgestellt, die gestattet, den Packungsanteil 
der Isotopen zu bestimmen, wenn der Packungsanteil fiir irgendeines der Isotope u. 
der Massendefekt des Neutrons bekannt sind. Dio Frage der Abhiingigkeit des Massen- 
defektes des a-Konglomerats von der Zahl der a-Teilchen wird ais grundlegend fiir 
die Theorie des Kerns bezeichnet; im AnschluB an das GAMOWsche „Tropfenmodell“ 
wird eine Gleichung abgeleitet, die den Massendefekt des a-Konglomerats bis zum 
Ende des period. Systems wiedergibt; dabei ergibt sieb, daB das period. System bei 
der Ordnungszahl Z =  98 endet, d. h. um 6 Einheiten hóher ais Uran. Die Bindungs- 
energien der Atomkerne aus Neutronen u. a-Teilchen, sowie des a- u. /3-Konglomerats 
werden angegeben. Dio Massendefekte der Atomkerne von H e bis U konnen mittols 
einer naher begriindeten Eormel bereehnet werden. (Z. Physik 84. 509—19. 7/8. 1933. 
Moskau.) K h o d s c h a ia n ’.

E. N. Gapon, Zur Theorie des Atomlcernes. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vf. gibt 
fiinf Typen der Atomkerne an, die die Richtung der Kernzertrummerung grundsatzlich 
bestimmen. Die Betrachtung der Kernumwandlungen durch a-Teilchen der radioakt. 
Elemento, schnelle Protonen u. Neutronen ergeben zwei Klassen von Umwandlungen 
(die weiter untertoilt werden), je naehdem ob der UmwandlungsprozeB mit oder ohno 
Einfangung des Teilehens durch den Kern verlauft. Es ^-ird dabei angenommen, daB 
die Umwandlung zu einem stabilen Kern fiihren mufi; falls sich ais Ergebnis der Kern- 
umwandlung ein Kern bilden soli, der in der Reihe der stabilen Kerne fehlt, kann 
eine solche Umwandlung nicht stattfinden. Das Ergebnis der Analyse der Um- 
ivandlungsvorgange von Li6 bis Ar.10 wird angegeben u. ausfiihrlich diskutiert. Der 
radioakt. a- u. /?-Zerfall wird naher verfolgt; die Radioaktivitat des Kaliumkems K.u 
wird diskutiert. (Z. Physik 84. 520—30. 7/8. 1933. Moskau.) K h o d s c h a ia n .

H. Schiller und H. Westmeyer, Bemerkung zu den magnelischen Momenten derAtom- 
hrne. NachdonVerss.vonEsTEEMANN,EitfSCHu.STERN(C. 1933.1 .1832; vgl.C.1933. 
II. 2651) ist das magnet. Moment eines Protons zu 2,5/1840 -BoHRsches Magneton 
bestimmt worden. In den Tabellen der Vff. sind die Verhaltniswerte von Protonen- 
raagneton zu BoHRsehem Magneton fur die Atomkerne eingetragen. Die Element© 
sind entsprechend ihrem Aufbau in 1. Elemente mit ungeradem At.-Gew. u. ungerader 
Kemladungszahl u. 2. ungeradem At.-Gew. u. gerader Kernladungszahl zusammen- 
gefaBt. GemaB dem HEiSENBERGSchen Aufbauschema stellt die erste Gruppo dio 
Elemente dar, die neben a-Teilchen u. Neutronen ein Proton im Kem haben; die zweito 
Gruppe diejenigen Elemente, die auBer a-Teilchen eine ungerado Zahl von Neutronen 
im Kem haben. Fiir die Elemente der 1. Gruppo besitzt das Magnetonenverhaltnis 
eine bestimmto GesetzmaBigkeit; u. zwar liegen die Werto um 1: 736. Die Momente 
der Elemente mit einer ungeraden Zahl von Neutronen nahem sich dem Wert yon 
1/1840-BoHRsches Magneton. D ie  angefiihrten GesetzmśiBigkeiten deuten auf eine 
UnterteOmig der magnet. Wrkg. des Kemes hin. Im Vergleich zur Wrkg. des Protons 
oder des ungeraden Neutrons ist die Wrkg. des Kemrestes anścheinend klein . D io  
Anordnung der Kernbausteme wird mit der Anordnung der Bestandteile eines Krystalls 
^erglichen. Ihre Bewegung wird ais eine Oseillation betrachtet, so daB sich kein magnet. 
•Uoment̂  ergibt. (Naturwiss. 21. 674—75. 15/9. 1933. Potsdam, Astrophysikal. Ob- 
semtorium.) G. S c h m id t .
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Th. Heiting, Kemanregung durch harle y-Strahlen. Die Elemcntc Al, Fe, Cu u. 
Pb werden durcli die ThC"-y-Linio von 4,7 X-Einheiten zu einer Korn-y-Strahlung 
angeregt. Diese y-Stralilung wird untor guton geometr. Bedingungen nach der Ioni- 
sationsmetliode untcrsucht bei einem Streuwinkel von 130°. Die Analyse der Absorp- 
tionskurven ergibt fur die harte Komponento von 6,6 X-Einheiten eine Energie von
I,87-10° eV. Die weiche Komponentę mit 26,5 X-Einheiten liefert eine Energie von
0,466-10® eV. Eine Selumdiirstrahlung ohno WeUenltingenanderung nacli Art der 
RAYLEIGH-Streuung wircl nicht beobaclitet. (Naturwiss. 21. 674. 15/9. 1933. Halle, 
Univ.) G. Schmidt.

Mil. Z. Jovi5iĆ, Transmutationen mittels elektrischer Stralilen. XV. Mitt. Elektro- 
synthese des Zinkdiatliyls. (Vgl. C. 1932. I. 1194.) Unter der Einw. elektr. Entladungen 
in einem Entladungsrohr bei vermindertem Druck erhielt Vf. bei Anwendung von 
10—20000 eV aus den versehiedensten organ. u. anorgan. Substanzen Kondensations- 
prodd., dereń Analyse einen Massenverlust ergibt, dafiir ist meistens 0 2 neu gebildet 
worden. Dureb die Verss. mit Zinkathyl, wo bis zu 20% C u. H versehwanden, glaubt 
Vf. den letzten Beweis erbraebt zu liabcn, „daB die elektr. Stralilen bei ihrer Einw. 
auf die Kohlenwasserstoffverbb. imstande sind, die Grundmaterien C u . E  derart zu 
modifizieren, daB aus ibnen 0 2 werden kann.“ (Glas 1932. 5 Seiten. Sep.) P. L. Gu.

Mil. Z. Jovi6ić, Transmutationen nom Standpunkte der modemen Atomtlieorie. 
Transmutationen nach meinen Experimenten. XVI. Mitt. (XV. vgl. vorst. Ref.) Nach 
Ansieht des Vfs. sprieht aus seinen Verss. alles dafiir, „daB der Wasserstoff im statu 
naseendi unter der Einw. elektr. Strahlen derart verandert werden kann, daB er, mit 
Pbysikern gesproeben, seines einzigen Elektrons verlustig, eine neue Materie darstellt 
u. ais elektropositive im Sinno von B e e z e h u s , mit elektronegativen Materien AnlaB 
zu neuen Synthesen geben kann“, z. B . H4 +  C12 =  O10. (Glas 1932. 7 Seiten. Graz, 
T. H., Phys.-ckem. Inst. Sep.) P. L. Gu n th er .

Augustin Boutaric und Madeleine Roy, U ber die Badioaktivitat des Materials 
von alten Dachem. Vff. besebreiben eingebend die Verss. von  Ma r a c in e a n u  (C. 1927.
II. 1432. 2734), S m its  u . M ac G i l l a y r y  (C. 1929. II. 2148), F a b r y  u . D u r e u il
(C. 1930. I. 1744), B e h o u n e k  (C. 1930. I. 2684) u. L e p a p e  u . G e s l i n  (C. 1930.1. 
3150). Auf Grund dieser u. eigener Verss. kommen Vff. zu dem SchluB, daB dio ver- 
sebiedensten Materialien (Pb, Żn, Cu, Glas, Sebiefer) unter der jahrelangen Einw. der 
Witterung radioakt. geworden sind (a-Strablung). Die Radioaktivitat kann nicht 
durch eine unter dem EinfluB der Sonnenstrahlung erfolgte Elementumwandlung, 
sondem nur durch die Einw. des Regenwassers erkliirt werden. (Physik. Z. Sowjet- 
union 3. 268—83. 1933. Dijon, Univ. Lab. Phys. Chem.) P. L. G u n th er .

G. Reboul, Vber die Emission einer se,lir weichen Strahlung durch Elektrisierung 
vcm Isolierkorpern. Ahnliche Ergebnisse wie mit Halbleiterzellen (vgl. C. 1932. II. 
1587) — namlich Wrkg. auf die photograph. Platte, Phosphorescenzeffekte u. Ionisie- 
rungswTkgg. — kann man durch einfaches Elektrisieren der in den Zellen angewandten 
Substanzen erlialten. Die Riickkehr zum neutralen Zustand ist von der Emission 
einer sehr weichen Strahlung begleitet. Die Verss. wurden mit S, Harz, Paraffin u. 
Ebonit gemacht; Elektrisierung durch Reiben. Die photograph. u. Phosphorescenz- 
wrkgg. sind sehr schwach, die Ionisation dagegen ist leieht meBbar. Die Ionisations- 
wrkg. dauert bisweilen stundenlang an u. nimmt nach einer Esponentialsummenformel 
ab. Die moglichen Eehler u. ihre Vermeidung werden kurz besprochen. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sei. 196. 1987—89. 26/6. 1933.) Skaliks.

G. Dechene, Untersuchung der Strahlung von Halbleiterzellen in einem Vakuum- 
spektrographen. Die Strahlung von Halbleiterzellen (vgl. R eb o u l, C. 1932. II. 1587) 
wird mit einem 6 mm breiten Glasgitter (100 Striche/mm) bei streifendem Einfall 
untersucht. Infolge der durch die Halbleiterzelle aktivierten Luft entsteht auf der 
photograph. Platte stets ein Schleier, die Banden des Spektrums, sind daher nur bei 
intensiv strahlenden Zellen nachweisbar (hohere Spannungen: mehrere tausend Volt). 
Espositionszeit: 10—12 Stdn. Genauigkeit: einige A. Eine Reihe anderer Bedingungen 
sind ferner zu beachten, vgl. hierzu das Original. — Verss. mit gelbem HgO u. wasser- 
freiem Na2C03 ais Strahlern. Haufig wurde nur eine diffuse Bandę A  etwa zwischen 
50 u. 170 A erhalten, zuweilen auch noch eine enge Bandę B  in der Nahe von 20 A 
(vielleicht O K a — 23,8 A). Auf stark exponierten Platten wiirde ferner eine Bandę 
zwischen 250 u. 700 A beobachtet, wahrend A  schon vor 10 A beginnt. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 196. 1989—91. 26/6. 1933.) Skaliks.
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Lauriston S. Taylor und C. F. Stoneburner, Die Intensitatsmessung von niedrig- 
gespannłen Eóntgenstrahlen. Konstrukfcion u. Anwendung einer Ionisationskammer 
fur Róntgenstrahlen yon 3—12 kV werden besclirieben. (Bur. Standards J. Rea. 9. 
769—80. 1932. Washington.) S k a l ik s .

D. Coster und K. S. Knol, Der alomare Streufaktor fur Ronlgmslrahlen im Gebiet 
der anomalen Dispersicm. Im AnschluB an die 0. 1932. II. 1123 ref. Arbeit, die gowisse 
Unterschiede zwischen experimentellen u. tbeoret. Ergebnissen fur die kurzwellige 
Seite der /f-Kante feststelltc, wird eine genauere Metkodo zur Bereelinung der Atom- 
faktoren angegeben. — Die Berechnung wird zunachst fiir den Streuwinkel 0 durch- 
gefiihrt. Das Feld des Primarstrahles polarisiert das Atom. Diese Polarisation isfc 
mit dem elektr. Vektor in Phase fiir Freąuenzen, die kleiner sind ais die chaiaktorist. 
Frequenz des Atoms; wenn dagegen die einfallende Frequenz groBer ist, kommt eine 
Pkasendifferenz von 180° zustande. Fiir gróBere Streuwinkel wird die Annahmo 
gemacht, daB jeder Oseillator unabhangig u. in allen Richtungen mit gleicber Intensitat 
u. gleicher Phase streut. Der Atomfaktor ist im allgemeinen keine reelle, sondern eine 
komplexe GroBe, bei der auek das Argument (=  Pkasendifferenz) eine Funktion von A 
u. sin & ist. (Proc. Roy. Soc., London Ser. A 139. 459—66. 1/2. 1933. Groningen, 
Univ.) S k a l ik s .

A. Hautot, jDie Struktur der K-Strahlung des Bors. Die Strahlung wurde in einem 
Spektrograpben groBer Auflósung photograpk. aufgenommen. Zwei Komponenten 
wurden festgestellt. Die kurzwellige Komponento ist etwa 0,6 A breit u. bedeutend 
sckwacker ais die andere Komponento, die anniikernd 2 A breit ist; die inneren Banden- 
grenzen sind 1,25 A voneinander entfernt. Der Mittelpunkt der intensiyeren Bandę 
liegt boi 67,9 A. Naeh Mikrophotometeraufnahmen scheinen die beiden Komponenten 
selbst noch komplex zu sein. — Diese Ergebnisse, zusammen mit denen an C (ygl.
C. 1933. I. 3162), legen die Auffassung nahe, daB die JST-Strahlung aller leiehten 
Elemente zwischen Be u. O eine komplexe Struktur besitzt. (C. R. bebd. Seances 
Acad. Sci. 196. 688—89. 1933.) S k a l ik s .

A. Hautot, Die Struktur der K-Strahlung sehr leichter Elemente. Ausfuhrlicke 
Darst. uber dio C. 1933. I. 3162 u. vorst. referierten Arbeiten. Das Method. wird ein- 
gehend bekandelt (Auflósungsvermogen von Plan- u. Konkavgitter), 2 Vakuum- 
spektrographen werden besekrieben. (J. Physiąue Radium [7] 4. 236—45. Mai 1933. 
Luttieh, Univ.) ■ Sk a l ik s .

Max Morand und A. Hautot, Neue Daien zur Struktur der K-Strahlung sehr 
leichter FAemente. Es werden einige genauere Angaben uber die Feinstruktur der 
Z-Strahlung von C u. B gemacht (vgl. vorst. Ref.), u. ferner werden neue Ergebnisse 
uber die iT-Straklung von O, N  u. Be mitgeteilt. — O K  wird ais sehr feine Linie (0,1 bis 
0,15 A breit) beobachtet, 7. =  23,6 A. Keine Feinstruktur, dagegen auf der langwelligen 
Seite in 0,15 A Abstand von der Linie ein ziemlich schwaeher Satellit. — N  K  ist auch 
scharf, jedoch sehr schwach, A =  31,8 ±  0,2 A. — Die Be if-Strahlung erstreckt sich 
uber ~  9 A. Die kurzwellige Seite ist scharf begrenzt, 112,6 A; auf der langwelligen 
Seite ist ein allmahlicher Intensitatsabfall bis auf Nuli festzustellen. Dieselbe unscharfe 
Begrenzung auf der langwelligen Seite wird auch bei B gefunden. (C. R. hebd. Sćances 
Acad. Sci. 197. 520—22. 21/8. 1933.) S k a l ik s .

F. Haag, Die Grundgleichungen fur Ehmen- und Raumteilung. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 86. 153—55. Aug. 1933. Stuttgart.) Sk a l ik s .

Werner Nowacki, Die nichtkrystaUographischen Punktgruppen. Die nicht- 
krystallograph. Punktgruppen wurden zum erstenmal vollstandig u. richtig von 
Hessel  (1830) abgeleitet. Da sie fur stereochem. Betrachtungen an Molekularverbb. 
yon Bedeutung sind u. die russ. geschriebene Arbeit von F e d o r o f f  (1889) die einzige 
ist, welche die Symmetrieverhaltnisse explizite u. analyt. darstellt, in einer heute 
ungebrauchlichen Symbolik, werden diese Gruppen in vorliegender Arbeit in Tabellen 
eingehend besehrieben. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 
[Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86. 19—31. Aug. 1933. Zurich, Mineralog. 
Inst. d. E. T. H. u. Univ.) Sk a l ik s .

A. H. Jay, Eine Rontgenkamera fur ąuantitatwe Messungen bei hohen Tempera- 
turen. Eine verbesserte Kamera fiir Pulveraufnahmen zwischen Zimmertemp. u. 800° 
wird besehrieben. Die Kamera ist eine Abanderung der von B r a d l e y  u. J a y  (C. 1932.
II. 3831) besehriebenen. Die Temp. des Probekórpers laBt sich bei gegebenem Heiz- 
strom auf 5° genau einstellen. Resultate an Ag u, Quarz werden mitgeteilt. (Z. Kri-
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stallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr;, 
Minerał., Petrogr.] 86. 10C—11. Proc. physic. Soc. 45. 635—42. 1933.) Sk a lik s .

Harald Perlitz, Zur Struktur der A-Phase des Ag-Li-Systems. P astorello 
(C. 1930. II. 2882) hat das System Ag-Li rontgenograph. untersucht u. im Bereich 
von 65,8 bis etwa 93,5 Atom-0/o Li eine intermediare Phase {A) nachgewiesen, hat 
jedoch ihre Struktur nicht diskutiert. In der vorliegenden Arbeit wird auf Grund der 
P a ST O RE LLOsch en Angaben gezeigt, daB die Phase ein einfaches kub. Gitter mit 
52 Atomen im Elementarkorper besitzt. Die Gitterkonstanto ist 9,94 A. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 86- 155—58. Aug. 1933. Dorpat, Physikal. Inst. d. Univ.) Sk a lik s .

A. Claassen und W. G. Burgers, RónlgenograpMscJier Nachweis der Verbindung 
ZrW2. Gelegentlich einer Unters. uber die Abseheidung des Zr aus der Gasphase an 
einem gliihenden W-Dralit wurde, nacli teilweisem Abatzen des abgeschiedenen Zr, 
bei der rontgenograph. Unters. das Diagramm einer unbekannten Verb. gefundcn. 
Da in der Literatur nichts uber eine definierte Verb. zwischen Zr u. W bekannt ist 
u. das Diagramm sich kub. indizieren lieB, haben Vff. versucht, rein rechner. die Zus. 
der Verb. zu finden; fiir eine ehcm. Analyse lag zu wenig Materiał vor. — Aus dem 
Diagramm ergibt sieli ein kub.-flachenzentriertes Gitter mit der Zellkante 7,61 A. 
Raumgruppe Oh7, O1 oder 2'ft4. Nach den Zahligkeiten der Punktlagen u. den beob- 
achtetenRontgenintensitaten ist nur eine einzigeEormel moglich: ZrW2. DerElementar- 
wiirfeł enthalt 8 Moll. dieser Formel. Koordinaten von Zr: 0 0 0, 1/., x/i  ł/,„ von W: 
5/s Is 5/s< 3/s s/s 3/s> 5/s 7s 3ls> SU ls V»- Die Lage der Zr- u. W-Atome ist dieselbe nie 
die der Metallatome im Spinellgitter. — Auf einen W-Faden wurde die zur Bldg. von 
ZrW2 nótige Menge Zr niedergeschlagcn u. dann das Ganze im Vakuum etwa 20 Stdn. 
auf ungefahr 1800° erhitzt. Das Róntgenogramm zeigte die Linien von ZrW2 mit 
a =  7,61 A; ferner war aber nocli etwas uberschiissiges Zr nacliweisbar. Die unver- 
anderte Gitterkonstanto beweist, daB ZrW2 mit Zr keine Misckkrystalle bildet. (Z. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 86. 100—105. Aug. 1933. Eindhoven, Holland, Natuurkundig Lab. 
d. N. V. P h i l i p s ’ Gloeilampenfabricken.) Ska lik s .

Lester W. Strock, Kryslallographie und Eaumgmppe von Carbonaloletrammin-
r co3 ]

coballisulfat, \Co{NH3)i \ iSOA-3 H20. Nach der goniometr. Messung (Tabelle) ist das 
Salz monoklin-hemiedr.; a: b: c =  1,1132: 1: 0,7030; fi — 98° 39'. Opt. negativ mit 
starker Doppelbrechung. Aus L a u e - u . Drehkrystallaufnahmen wurde folgender 
Elementarkorper bestimmt: a =  11,80, b =  10,60, c == 7,42 A; er ist nicht zentriert 
u. enthalt 2 Moll. D. 1,8816. Raumgruppe wahrseheinlich C,1. (Z. Kristallogr.,
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 86- 42—52. Aug. 193Ś. Krakau, Mineralog. Inst. d. Univ.) S ka lik s .

Henri Brasseur, Struktur von krystallisierten Platocyanuren. Durch Yergleich 
der opt. Eigg. (Doppelbrechung, Dispersion) von Platocyanuren mit dem kiirzlich 
von SUTTON (0. 1933. II. 987) untersuchten Cyanurtriazid kommt Vf. zu der Auf- 
fassung, daB die Achse der CN-Gruppen in den P t(CN).,-Radikalen senkrecht steht auf 
der von P a u l in g , C. 1932. II. 169, rontgenograph. ermittelten Pt(CN)4-Ebene. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 196. 2015—17. 26/6. 1933.) Sk a lik s .

Eduard Hertel und Georg H. Romer, Die Krystallstruktur des Terphenyls. 
Terphenyl wurde aus Zimtaldehyd dargestellt. F. 209—213°. Da es nicht gelang, 
gut ausgebildete Krystalle zu ziichten, wurde die Strulituranalyse an Spaltstiicken 
durehgefuhrt. Aus einer Lsg. in CCI.,-CHC13- Gemiseh scheidet sich das Terphenyl 
in groBen, sehr dunnen Scheiben ab, aus denen sich millimetergroBe Spaltstucke heraus- 
praparieren lassen. Mit diesen wurden Dreli- u. W EISSENBERG-Diagram me her- 
gestellt. Der monokline Elementarkorper hat folgende Abmessungen: a =  8,14, & =  5,64, 
c =  14,1 A; f) =  105°. Er enthalt 2 Moll. der Eigensyrnmetrie Cv  D. (Schwebcmethode)
1,22. Translationsgruppo F m. Raumgruppe C2h5. — Aus einem Yergleich mit den 
Strukturen von Diphenyl u. Stilben, die weitgehend analog sind, ergibt sich, daB das 
Mol. des Terphenyls im Krystall die Gestalt eines 5,6 A breiten, 4 A hohen u. 14,1 A 
langen Plattchens hat. Die 3 Bzl.-Kerne folgen in gerader Linie in Richtung der c-Achse 
aufeinander u. ihre Ebenen schlieBen keinen AYinkel miteinander ein. Die Identitats- 
periode b entspricht der Breite des Mol. (Z. physik. Chem. Abt. B 21- 292—96. Mai 
1933. Bonn, Chem. Inst. d. Univ.) S k a lik s .
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Lewis Simons, ZJrsprung der monocliromalischcn Slrahlung. Es wird ein mechan. 
Modeli fiir die Bewegung eines Teilehens mit 2 Rotationsfreiheitsgraden angegeben, 
dessen charakterist. Eigg. Vf. mit der Ausstrahlung monochromat. Straklung beim 
Ubergang zwischen 2 stationaren Zustiinden im Atom in Zusammenhang bringt. (Naturę, 
London 132. 170—71. 29/7. 1933. Univ. of London, Birkbeek College.) B o r is  ROSEN;

F. II. Spedding, Zeemaneffekl infesten Kórpern. Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1932.
II. 1124; vgl.C. 1933.1. 3282. Die magnet. Aufspaltungsbilder der einzelncn Absorptions- 
linien des GdCl,• 6 ILO-Einkrystalls werden ausfuhrlich bcsclirieben. Zahlreiche Auf- 
nahmen u. Mikrophotometerkuryen werden reproduziert. Es wird folgendc Dcutung 
der 1. c. dargestellten experimentellen Ergebnisse yorgeschlagcn: die oberen Niveaus 
der Absorptionslinien gehóren wahrscheinlicli der Konfiguration 4 /  6 5 x des Gd+++- 
Ions an. Dabei schirmen die abgeschlossenen 5 s 5 j>Sckalen das 5 a;-Elektron von 
den 4/ 6-Elektroncn ab, die in der RusSELL-SAUNDERSschen Kopplung gekoppelt sind. 
Das 5 x--Elektron ist somit den starken elektr. Feldern der Nachbaratome ausgesetzt. 
Nur der Spin dieses Elektrons w ird sich im idealen Fali im EiuBeren Magnetfeld einstellen 
konnen, so daB alle angeregten Terme sich im Magnetfelde in 2, im Abstande 2 co be- 
findlichen, aufspalten. Gekreuzte elektr. u. magnet. Felder heben das Verbot A m  =  ±  1 
oder 0 auf, so daB die vom Grundzustand 8 S7i„ des Gd+++-Ions ausgehenden Linien 
alle in 9 Komponenten mit dem Abstand 2 <o aufspalten, wie es tatsachlich beobachtet 
wurde. Die an einigen Linien beobachteten unsymm. Aufspaltungen u. die Verwaschen- 
lieit der Komponenten werden durch PASCHEN-BACK-Effekt, durch Spin-Bahnlcopp- 
lung, durch Feldeffekte 2. Ordnung u. durch Vorhandensein yon 2 oder mehreren 
Ionentypen gedeutet. (J. chem. Physics 1. 144—54. 287. Febr. 1933. Berkeley, Univ. 
of California, Departm. of Chem.) B o r is  R o s e n .

L. Herman, U ber die Absorplion des Sauersloffs im UUraviolell. Die ultravioletto 
Absorption des 0 2 im Gebiet 2760—2400 A wurde mit groCer Dispersion untersucht. 
Die Struktur soheint viel kompliziertcr zu sein, ais es nach den fruiheren Unterss. von 
1’lNKELNBUfRG u. STEINER, C. 1933. I. 565, angenommcn wurde. Die Banden konnen 
in 2 m Absorptionsschicht bereits unter 1 a t Druck beobachtet werden. Einige MeB- 
resultate werden kurz angegeben. Das Tragheitsmoment berechnet sich zu 0,9-10~40 
g-cm2, so daB gefolgert wird, daB das absorbierende Molekuł niclit 0 2 sein kann. Da 
Verunreinigungen ausgeschlossen sind, so werden die Banden in Zusammenhang mit 
04 gebracht. (C. R. hebd. Sćanees Acad. Sci. 196. 1877—80. 19/6. 1933.) Bo. Ro.

C. C. Kiess, Eine newe Beschreibung und Analijse des Bogenspelclrums von Chlor. 
Fortsetzung zu der Arbeit von B r ij in  u . K ie s s  (C. 1929. II. 3105). Ais Licht- 
ąuelle diente ein GEISSLER-Rohr yon derselben Art, wie 1. c., das Spektrum wurde 
in der 1. u. 2. Ordnung eines 6,5 m-Gitters mit neuen ultrarotempfindlichen E a s tm a n -  
Platten zwischen 3000 u. 12 000 A bei 24 Stdn. Exposition untersucht. Die Zahl der 
dem Cl I zugeschriebenen Linien wurde gcgeniiber 1. c. yon 225 auf 441 gebracht. Sic 
sind mit relativer Intensitiit u. Termeinordnung in Tabellen angegeben. Die 1. c. an- 
gegebene Termtabelle ist wesentlicli erweitert u. in einigen Punkten verbessert worden. 
(Bur. Standards J . Res. 10. 827—39. Juni 1933. Washington, Bureau of Stan- 
dards.) B o r is  R o s e n .

A. S. Rao, Grundlerme und Ionisalionspolential non Br I I .  Aus dem Funken- 
spektrum des Br entnimmt Vf. die Termdifferenzen zwischen den Komponenten yon 
4 p 3P u. 5 p r'S  bzw. 5 p 3S. Ferner findet er die Abstande 4 p (3P 2 — 3Pj) =  3058 cm-1, 
■i p {"Pt — 3P 0) =  1251 cm-1 u. fiir den tiefsten Term 4 p 3P» =  183280 cm-1, woraus 
fiir das 2. Ionisationspotential des Br 22,6 V folgt. Die Interkombinationslinien 
4 p 3P — 5 s T’S  sind yiel starlcer ais die Triplett-Triplettkombinationen, wie zu 
erwarten, da sie die Resonanzlinien darstellen. (Current Sci. 2. 50. Aug. 1933. Waltair, 
Uniyers. College Departm. of Physics.) Zeise.

James F. Koehler, Ausloschen der Jodfluorescenz durch Jod und Argon. (Vgl.
C. 1914. I. 1732.) Aus Fluoresccnz u. Absorptionsmcssungen wird das Verhaltnis der 
Anteile der dissoziierenden zu den fluorescierenden Moll. fiir bestimmte Konzz. be- 
reclmet. Bei 0,03 mm z. B. ist dieses Verhaltnis 0,42 fur die griine, u. 0,55 fiir die gelbe 
Linie. Die gelbe Fluorescenz wird durch J  starker ausgelóscht ais die griine. Ahnlichc 
Messungen wurden mit Ar ais ausloschendem Gas yorgenommen; sein EinfluB ist nur 
720 so groB wie bei J .  (Physic. Rev. [2] 43. 1044. 15/6. 1933.) J u z a .

A. Elliott, Die Intensitdten von Banden im Spektrum von Bormonoicyd. Mittels 
einer Anordnung, die die Intensitat einer ganzen Bandę zu messen gestattet (wahr- 
scheinlicher Fehler etwa ±  5% ) werden die a-Banden yon BO yermessen. Der Ver-
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gleich der beobachteten mit den wellonmochan. berechneten Intensitaten zeigt, daB 
die Wellenfunktion von M o r s e  viel bessero t)bereinstimmuug ais die harmon. Wellen- 
funktion ergibt, aber fiii' liohere Sehwingungszustiindo zu Abweiohungen fulirt. Die 
liarmon. Wellenfunktion wird auf friihero Ergebnisse fiir dio /S-Banden des BO an- 
go.wendet, in den meisten Fallen mit gutem Erfolgo. Das Intcusitatsverhaltnis der 
B u 0- u. B"'0-Banden ergibt sieli aus 2a-Banden zu 3,5: 1. (Proc. pbysic. Soc. 45. 
627—2S. 1/9. 1933. Sheffield, Univers., Physies Departw.) Ze ise .

B. Popov und H. Neujinin, Pholodissoziation der Bleihalogeniddampfe. PbJ;, 
PbCl2 u. PbBiyDiimpfe wurden in QuarzgefaBen mit dem Lickt versebiedener Funken 
bestrahlt. Die Emissionsspektren u. die entspreeliendeu Anregungsgebiete wurden 
liach der Methode der gekreuzten Spektren untersucht. Bonutzt wurde ein kleiner 
Quarzspektrograph u. ein lichtstarker 3-Prismenspektrograph von S te ix h e il  (Dis
persion 80 A/rum bei 5400 u. 15 A/m bei 4050 A). Im PbCl2 wurden 2 getrennte An- 
regungsgebieto gefnnden: zwisehen 2100—2000 A u. zwiseben 2000—1S50 A. Das 
Emissionsspektrum zeigt ebenfalls 2 Gebiete: ein Bandenspektrum zwisehen 5620 bis 
4940 A u. eins zwisehen 4920—1100 A. Das ersto wird mit dem Bandenspektrum 
des Cl, identifiziert, das bisher nur in Absorption bekaunt war, das zweite wird dem 
PbCl-Molekul zugesehrieben. Es konnte in ein Kantenschema eingeordnet werden. 
Die Konstanten sind: co" =  531 cm-1. <u" x"  — 3,65, D" — 2,5 V, r"  =  1.78 A, o ' = 
248 cm -1, w' a ' =  1,8.. D' =  1,0 V, r' =  2,30 A, E  =  21 375 cm -1. In PbJ. wurden 
2 Anregungsgebiete mit Maxima bei 2026 A u. 2326 A u. 2 Emissionsgebiete von 
4000—5000 A u. von 5350—5600 A, beide mit Andeutungen von Struktur, beobachtet. 
Wie in PbCl2 wird das erstere dem J 2, das andero dem PbJ-Molekul zugesehrieben. 
In  PbBr2 wurde (wahrscheinlich wegen der leichten Dissoziierbarkeit der Salze) kein 
Leuehten beobachtet. Die Besultate in P b J, u. PbCL werden dureh Prozesse 
PbXa -f  h r , — ^  PbX* +  X u. PbX2 -f 7i r2 -H >-P bX *-f X ' gedeutet. Die An- 
regung des X2-Spektrums wird durch mehrfache StóBe der (infolge therm. Dissoziation 
gebildeten) X2-Moleki\le mit lnnglebigen stark sehwingenden PbX-Molekiilen gedeutet. 
Diese Auffassung wird dureh TJnters. der Abhangigkeit der Intensitat der Bsnden- 
systeme von der Intensitat des erregenden Liehtes gestutzt. AuCer den Banden- 
spektren wurden auch mehrere Pb-Linien in Emission beobachtet. Es wird rennuiet, 
daB sie zum Teil bei der Photodissoziation von PbX-Molekulen, zum Teil durch opt. 
Anregung der im Salzdampf anwesenden metastabilen Pb-Atome entstehen. (Physik. 
Z. Sowjetunion 2- 394—421. 1932. Leningrad, Photoehem. Labor. d. Staatlichen opt. 
Inst.) B o r is  B o s e s .

G. H. Cartledge und T. G. Djang. Die Katalyse der Ederschen Reakiion durch 
Koba]ivtrbindnngen. Durch eolorinietr. Messungen finden die Yff., daB die Wrkg. des 
Cobaltiosalations auf die EDERsehe Bk. im Licht in einer reinen Katalyse besteM 
u. daB die induzierte Dunkelrk. bei Zimmertemp. ebenfalls durch einen sehr groBen, 
wenn nicht unendliehen, Induktionsfaktor gekennzeichnet ist. — Cobaltosalze allein 
erzeugen in Luft nur Spuren von Kalomel; kraftige Osydation des Co (z. B. durch 
H 20 2) induziert die Bk. Yiel schwacher ais die analoge Bk. mit Ferrosalzen. — Cobalto- 
sulfat beschleunigt die induzierte Dunkelrk., wenn die Konz. erheblich gróBer ais
0,0002 M. ist. Die kat&lysierte Photolyse von E d e r s  Bk. wird durch die gleiehzeitige 
Anwesenheit- von Cobaltosalzen von Meinen Konzz. nicht beeinfluBt. Der hemmeade 
EinfluB Ton O. ist am grSBten bei der katalysierten Photolyse, kleiner fur die r.n- 
katalysierte Photolyse u. am kleinsten bei der Photolyse des Cobaltiosalats allein. 
(J. Amer. chem. Soc. 55. 3214—21. Aug. 1933. Baltimore, Chem. Labors. of the 
Johns Hopkins Univers. and the Univers. of Buffalo.) Z e isz .

A. A ndant, A pplication de 1’effet R am an  e t de Pabsorption u ltra -v io le tte  a  l’identifiesi:M 
des carbures d ’hydrogene. P a r is : G authier-Y illars, Blondel L a  R ougery 1933. (X, 76 S.) 
B r . : 25 fr.

[rtlSS.] Anatoli Bolesslawowitsch Mlodsejewski, K urzes Lehrbuch der Molekularphysik-
3. Aufl. M oskau-Leningrad. Gos. tech n .-theo re t. isd . 1933. (24S S.) 4  Bbl.

Aj. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
G. Busch und P. Scherrer, Anomale Dispersion der DideklriziiStshonslaniea x s  

SeigneUesalz. Seignettesalz zeigt eine anomale Dispersion der DE. bei Wellenlanzea 
von einigen 1000 m. Yff. vermuten, daB dieser Effekt auf eine piezoelektr. Besonam 
des Terwendeten Krystalls zuruckzufuhren ist. Wenn diese Annahme richtig isi,
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miiBte dio Resonanzfreąuenz oino Funktion der geometr. Abmcssungcn der verwendoten 
Platten soin. Es wurdo dio DE. boi voriindorlicher Freąuenz (104—5-10BHertz) bei 
6—36° an Seignettsalzplatten vcrschicdencr Dimensionon gomessen. Es zoigto sich, 
daB sich die Resonanzwellenlangen mit zunehnicndcn Dimensionon des Krystalls nach 
gróBeren Werten, mit abnehmonden Dimensionon nach kleinoren Werten vorschiobon, 
d. h. im Sinno elast. Schwingungon. Dio Rosonanzwellonlango ist stark Temp.-ab- 
hangig; sio zoigt, obonso wio dio DE., boi 22° ein Maximum. Boi der gleichen Temp. 
sind auch dio piezoelektr. Schwingungon von maximaler Intonsitiit. (Hclv. physica

R. H. Sloane und K. G. Emeleus, Ein llaumladungseffekt bei Plasmaunter- 
suchungen milłels Sonden. Aus der Analyso von Sondencharakteristiken, dio an einom 
Nicdervoltbogen in Ar aufgenommen sind, wird geschlosscn, daB dio Raumladungs- 
schicht an der Sondo einerscits eino allgemeino Verminderung der scheinbaren Elek- 
tronenkonz. im Plasma u. anderersoits eino scheinbaro bosondero Vorminderung der 
Zahl langsamster Elektronen zur Folgo liat. Untor gowohnlichen Arbeitsbedingungen 
sind dieso beiden Effokte nur bei kleinen Drueken (unterhalb etwa 1 mm Hg) vernach- 
lassigbar. (Physic. Rov. [2] 44. 322. 15/8. 1933. Belfast, CJucens Univ. u. Univ. 
Michigan.) K o l l a t h .

M. Benjamin und H. P. Rooksby, Emission von oxydbedecklen Kałhoden. II. 
(I. vgl. C. 1933. I. 3891.) Unterss. der Emission von oxydbedeckten Kathoden hatten 
gezeigt, daB anomalo Resultato crhalten werden, wenn dio Oxydschicht ein Gemenge 
von zwei festen Lsgg. ist, dio eine z. B. reich an Ba, die andere reich an Sr. Bei der Unters. 
einer groBen Zahl solcher Kathoden zeigte es sich, daB Kathoden dieser Art eino geringero 
Emission haben ais solcho, dio mit einer Decko, bestehend aus nur einer Phase, versehen 
waren. Es wurde nun von den Vff. die Emission solcher Kathoden mit zwei Phasen 
untersucht, wiihrend zu gleichor Zeit durch therm. Behandlung eine Homogenisierung 
parallel ging. Das fortschreitendo Verscliwinden der zwei ursprunglichcn Phasen unter 
Bldg. einer Lsg. wurdo róntgenograph. verfolgt. Es ergab sich, daB sich die Emission 
dann, wenn dio beiden Phasen BaO u. SrO ais Gemisch vorliegen, additiv aus der 
Emission der beiden Oxyde zusammensetzt. Wenn ein Teil in die feste Lsg. umgewandelt 
ist, ist diese fiir die Emission bestimmend, die nun wesentlich groBer ist. Am starksten 
ist die Emission wahrscheinlicli dann, wenn nur eine Phaso in der Schicht vorliegt. Bei 
der Zus. 61% SrO hat dio Emission ihren maximalen Wert, eine eindeutige Erklarung 
dieser Beobachtung kann nicht angegeben werden. (Philos. Mag. J . Soi. [7] 16. 519—25. 
Aug. 1933. M. O. Valve Company.) J u z a .

P. O. Schupp, Die Formierung von Tantal in nichlwasserigen Losungsmitteln. 
(Vgl. C. 1933. I. 1253.) Fiir seine Unterss. wahlt Vf. nach Moglichkeit Losungsmm., 
die keine freie Hydroxylgruppe enthalten, um jede W.-Bldg. zu verhindern, die aber 
ein gutes Ionisierungsvermogen besitzen: Formamid, Aceton, Methyliithylketon, 
Pyridin, Essigsaure, H2SO.,. Die Tantalstabe werden 24 Stdn. formiert u. dio Kapazitat 
in 10°/oig. ELSO* gemessen. Aufgenommen wird dio Kurve ó — f  (U), 5 ist dio aus 
Kapazitiitsmessungen u. opt. Daten bereehnete Schiehtdicke, U die jeweilige Formie- 
rungsspannung. Ais gemeinsamer Elektrolyt wird wasserfreies Ca(N03)2 genommen. 
Die Troeknungsmethodon fiir samtliche Losungsmm. sind angegeben. Es wird gezeigt, 
daB man durch passende Wahl des Widerstandes bei wss. Losungsmm. dio Formierungs- 
gcschwindigkeit regeln kann, aber nicht ohne weiteres bei nichtwss. Losungsmm., da 
hier der Wirkungsgrad der Formierung sehlecht ist. Kapazitatsunterschiedo in den 
verschiedenen Losungsmm. werden durch die Eigg. der Sperrschichten erklart, man hat 
es dabei mit ,,unfertigen“ Schichten zu tun. Das wesentlichste Resultat der Unterss. 
ist, daB das Gesetz, wonach die Sehichtdicko nur von der Formierungsspannung ab- 
hangig ist u. nicht rom Lósungsm., auch fiir die untersuchten nichtwss. Losungsmm. 
gilt. Die beobachteten Abweichungen sind nur scheinbare. (Z. Elelctrochem. angew. 
physik. Chem. 39. 731—35. Sept. 1933. Dresden, Inst. f. allgem. Elektrotechnik d. 
T. H.) G a e d e .

Morris B. Jacobs und Cecil V. King, Die Dissozialion starker Eleklrolyle. II. Zwei- 
phasengłeichgeicichte. Neutralisałionsicarme. (I. vgl. C. 1930. II. 2614.) Theoret. Be- 
trachtungen. (J . physic. Chem. 34. 1303—09.) S c h ÓNTELD.

Morris B. Jacobs und Cecil V. King, Die Dissozialion starker Eleklrolyle. III . 
Die Schwierigkeiten bei der Interpretation opt. Daten (Farbę u. Absorption, Breehungs- 
indices) werden dargelegt. (J. physic. Chem. 35. 480—87. New York.) K r u g e r .

Acta 6. 234. 1933. Ziirich, E. T. H.) J u z a .
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Morris B. Jacobs und CecilV.. King, Die Dissoziation starkcr Elektrolyte. IV. Vff. 
geben einen allgemein gehaltcnen Obcrblick iiber die Era go, ob in den Lsgg. starkcr 
Elektrolyte vollstandigo Dissoziation anzunehmen ist oder nicht. Es werden eine 
Reihe neuerer Arbeiten aus folgenden Gebieten besprochen: Krystallstrukturbestst., 
tlberfuhrungszahlen u. Leitfahigkeitsdaten, Konz.-Kettenmessungen u. die Additmtat 
verschiedener pliysikal. Konstant en, wie sie von den Vff. in friiheren Arbeiten behandelt 
worden sind. (J. physic. Chom. 35. 1922—30. New York, N. Y. Univ., Washington 
Squaro College.) Juza.

Otto Halpern, Ober die statistiscJie Grundlage der Debycscficn Thcorie der Elektro- 
lyte. Vf. beschaftigt sich mit einigen paradoxen Unstimmigkeiten, die bei der thermo- 
dynam. Berechnung der freien Energie der Elektrolyte auftreten, wenn Gleichungen 
fiir die Ionenpotcntialo benutzt werden, die unter folgerichtiger Anwendung der 
DEBYEschen Metliode abgeleitet sind. Diese Schwierigkeiten sind von G ronw all, 
La M er u . S aniw ed (vgl. C. 1928. II. 1305) festgestellt worden, haben aber noch keine 
befriedigende Erklarung gefunden. Sio lassen sich dahin zusammenfassen, daB die freie 
Energio von dem Wege abhiingt, den man fiir die Aufladung der Ionen annimmt 
(gleichzeitig oder nacheinander), wahrend Anfangs- u. Endzustand konstant gehalten 
sind. Bei konstanter Temp. ist also die freie Energie nicht nur eine Eunktion des 
augenblieklichen Zustandes, sondern aueli der Vorgeschiehte. Vf. findet ais Erklarung 
der erwahnten Unstimmigkeiten, daB das Grenzgesetz ohne Berticksichtigung der 
Ionendurchmesser die thermodynam. Forderungen befriedigt, daB aber Gleichungen 
die indiyiduelle Ionendurchmesser oder hóhere Naherungen fur Ionen yon nicht 
symmetr. Yalenzt}^ enthalten, den Integralbedingungen nicht gerecht werden. (Physic. 
Rev. [2] 43. 495. 15/3. 1933. New York, Univ., Univ. Heights.) G aed e.

Per Ekwall, Die Leitfahigkeit alkylierter Ammoniumpikrate in uasseriger Losung 
bei 0, 2-5 und 90°. III. Ubcr die Hydrolyse der unlersuchten Salze. (II. vgl. C. 1933.
II. 512.) Es werden fur Ammoniumpikrat u. seine Substitutionsprodd.: Mono-, Di-, 
Tri- u. Tetramethyl-; Mono-, Di-, Tri-, Tetraathyl-; i\Iono-, Di-, Tri-, Tetrapropyl- 
ammoniumpila-at bei 0, 25 u. 90° die Hydrolysengrade berechnet. Diesen berechneten 
Werten entsprechend werden die friiher bestimmten Leitfahigkeiten u. Ionenbeweglich- 
keiten korr. Dio aus den korrigierten A  -Werten mit Hilfe des Quadratwurzelgesetzes 
neu extrapolierten ylco-Werte sind tabellar. wiedergegeben. Ebenso ist das Prod. l-r\ 
berechnet. Die frulier besprochene Ansicht iiber die Giiltigkeit des STOKESSchen 
Gesetzes fiir die Wanderung der alkylierten Ammoniumionen gilt unverandert. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 331— 37. Juli 1933. Abo [Finnland], Phys.-Chem. 
Inst. d. Akad.) G a ed e.

O. L. Hughes und Harold Hartley, Die Wirkung geringer Wasserzusatze auf die 
Leitfahigkeit der Elektrolyte in nichłtcdsserigen Lósungsmitleln. (Vgl. U n m a ck , B u l lo c k ,  
M tjr r a y - R u s t ,  H a r t l e y ,  C. 1931. II. 2575.) Die Theorie von D e b y e -H u c k e l-  
Ox s a g e r  zur Erklarung des Yerh. starker Elektrolyte steht in wss. Lsgg. in gutem 
Einklang mit den experiraentellen Erfahrungen. Abweiehungen finden sich jedoch, 
wenn man zu Losungsmm. mit kleinerer DE. iibergeht u. zwar werden diese Ab- 
weichungen, die man der Ionen assoziation zuschreiben muB, gróBer mit fallender DE. 
Wie die Erfahrung an verschiedenen Losungsmm. zeigt, reicht die DE. nieht aus, 
die Abweiehungen zu erkliiren, es muB auch der EinfluB der Solvatation beriicksichtigt 
werden. Vff. unternehmen Leitfahigkeitsmessungen in Losungsmm. mit kleinerer 
DE. unter Zusatz geringer W.-Mengen (bis l°/0). Es werden gemessen: In Methyl- 
alkohol: KC1, AgN03, BaC104, Tetraathylammoniumperehlorat. In A. Tetraathyl- 
ammoniumperchlorat. In Aceton: Tetraathylammoniumperehlorat, K J, AgNOs, HC101( 
Pikrinsaure, Ag-Pikrat, K-, Na-, NHj-, Li-Rhodanid. AuBerdem wird die Yiscositat 
u. D. der Lsgg. bestimmt. Die einzelnen Messungen sind tabellar. wiedergegeben. 
Aus ihnen folgt ais wichtigstes Ergebnis, daB zwischen der zugesetzten W.-Menge u. 
der dadurch bewirkten Anderung der Leitfahigkeit Proportionalitat besteht. Vff. folgern 
daraus die wichtige Tatsaclie, daB es sieh bei der Solvatation um einen statist. auf- 
zufassenden Vorgang handelt. Diese Ansicht wird durch eine Arbeit von B u t le r  
(C. 1931. I. 905) unterstutzt. Eine weitere Stiitze fiir diese Auffassung wird in Eol- 
gendem erbliekt: Die auf Grund des STOKESschen Gesetzes ermittelten Ionenradien 
sind durchweg zu groB, um nach der BjERRUMschen Auffassung der Ionenassoziation 
(krit. Entfemungen) (C. 1926. II. 1378) uberhaupt assoziieren zu kónnen. Diese 
Fahigkeit kann nur unsolyatisierten Ionen zugeschrieben werden. Die Messungen in 
Aceton ergeben, daB W.-Zusatze hier eine starkere Anderung der Leitfahigkeit bewirken,
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ais in den hydroxylhaltigen Losungsmm. Erklart wird dieser Befund damit, daB in 
Aceton sich nur das Kation solvatisieren kann. (Pliilos. Mag. J. Sci. [7] 15. 610—37. 
Marz 1933. Oxford, Balliol College and Trinity College, Phys.-Chem. Lab.) Ga e d e .

M. Barak und Harold Hartley, Die elektrische Leitfahigkeit von Losungen ein- 
toertiger Salze in Athylalkohol. (Vgl. Co p l e y , Mu r r a y -R u s t  u . H a r t l e y , C. 1931.
I. 3656.) Es wird die Reindarst. der Salze u. des Losungsm. sowie dio MeBmetliodo 
geschildert. Die Messungen sind bei 25 +  0,005° ausgefiihrt. Es wird gezeigt, daB 
die Resultate der Messungen mit dem SIEMENS-SCHUCKERT-Unterbrecher (vgl. 
Frazer  u. H a r t l e y , C. 1926. I. 594) innerlialb der Felilergrenzo gut mit don Mes
sungen mit dem Róhrensender iibereinstimmen. In A. gemessen werden NaCl, NaBr, 
KBr, LiJ, NaJ, LiSCN, NaSCN, KSCN, RbSCN, CsSCN, NH4SCN, NH4N 03, Li- u. 
Na-Pikrat, NH4C104, Tetraathylammoniumclilorid, -bromid, -jodid, -pikrat, -nitrat, 
-perchlorat, NaC103, NaN02, Na-Athylat, Na-Athylearbonat. Alle untersuehten Salzo 
folgen der Quadratwurzelbeziehung: A c =  A 0 — x-c'/i im Konz.-Gebiet 0,0001 bis
0,0014-n. Eine Tendenz zum Abfall von A c zeigt sieli nur in den hochstverd. Lsgg. 
Es werden die Werte der beobacliteten Neigung x mit denen aus der Gleichung von 
D e b y e -H u c k e l -On s a g e r  yerglichen. Dio meisten Salze zeigen betrachtliclie Ab
weichungen, dio groBer sind ais die Abweichungen in W. u. Methylalkobol. Es wird 
die Abbiingigkeit der Ionenassoziation von der IonengroBe diskutiert. Die starken 
Abweichungen von der Theorie fiihren offenbar zu zu hohen Werten von A 0. Es werden 
die Ionenbewegliehkeiten fur die Salzo berechnet, dereń /10-Wert dem theoret. Verh. 
sclir nalie kommt. Es wird der EinfluB von W.-Zusatz auf die Leitfahigkeit besproelien. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 272—93. Juli 1933.) G a e d e .

Fr. Hein und H. Pauling, Leitfahigkeit und Zustand von Eleklrolyten in Metall- 
alkylen. Fur den theoret. Teil vgl. C. 1933. II. 1652. Untersucht werden: (C2H5),NC1, 
(C2H5)4NBr, (CĄ)*NJ, (CsH,)4N J, (C,H„),NJ, (C6Hn )4N J u. C5H5N-C2H5J  in einem 
bzw. mehreren der Metallalkyle: Zn(CH3)2, Zn(C2H5)2, CdęC^Hj), u. A1(C2H5)3.
(CjH9)4N J u. (C5Hu )4N J lósen sich ohne Misohungsliicke. (Z. physik. Chem. Abt. A. 
165. 338—66. Juli 1933. Leipzig.) Ga e d e .

P. Walden und Herm. Hilgert, Wasserfreies IJydrazin ais Ionisierungsmittel fiir 
Eleklrolyte und Nichtelektrolyte. I. Uber das Yerhalten von typischen Elektrohjten und 
Halbelcklrolyten. Vff. untersuchcn wasserfreies Hydrazin auf seine Ionisierungstendenz 
hin. Es wird die Reindarst. desselben u. dio Arbeitsmethode in N2-Atmosphare be- 
schrieben. Eigenleitfahigkeit, D. u. Viscósitat sind bestimmt. Es werden bei 0 u. 25° 
untersucht: 1. Salze alkylierter Ammoniumbasen: Tetraathylammoniumclilorid,
-bromid, -jodid, Tetrapropylammoniumjodid, -perchlorat, Diathylammoniumchlorid, 
Mono-, Di- u. Triisoamylammoniumchlorid, Hydrazinchlorid; 2. anorgan. Salze: Li-, Na- 
u. K-Perchlorat, KC103, K J, KBr, KC1, NaJ, CdJ2 u. 3. organ, ein- u. zweibas. Sauren: 
Benzoesiiure, benzoesaures Kalium, Triphenylessigsaure, Fumar- u. Maleinsaure. 
Es wird gezeigt, daB dio GROTTHUSsche Leitfahigkeit bei Hydrazinsalzen in Hydrazin 
nicht gilt. Die Grenzwerto A x  der Aquivalentleitfahigkeit der ein- u. zweibas. Sauren 
zeigen, daB in Hydrazin ebenso wie in W., die Wanderungsgeschwindigkeit der Anionen 
mit der Zunahme der Wertigkeit erheblich zunimmt. Alle untersuehten Stoffe geben 
einen gleichmaBigen u. regelmaBigen Verlauf der ).—c-Kurven. Das Quadratwurzel- 
gesetz von K o h l r a u s c h  gilt unterhalb einer Konz. von c ^  67-10-"1 bei 25°. Dieser 
Wendepunkt laBt sich in befriedigender Annaherung durch die Formel v — (272/e)3 
(vgl. C. 1932. II. 2155) vorausberechnen (e =  DE. des Hydrazins). Es ergibt sieli 
v ~  150. Da die ?.v-Werte der mono-, di- u. trialkylierten Ammoniumsalze mit der 
Leitfahigkeit des Hydrazinchlorids zusammenfallen, wird angenommen, daB Hydrazin 
dicse Chloride solvolyt. spaltct. A oo laBt sich in Hydrazinlsgg. bei geniigend hohen 
Verdunnungen auch beąuem durch die OSTWALD-WALDEN-BREDIG-Regel ermitteln. 
Es laBt sich auch die Gultigkeit des KoHLRAUSCIlschen Gesetzes von der unabliiingigen 
Wanderung der Ionen in Hydrazin deuten. Zur Veranschaulichung der Ionendissoziation 
aller Salze in Hydrazin werden Rechnungen ausgefiihrt u. mit Hilfe des klass. Dis- 
soziationsgrades a =  yl/Aoa deutlieh gezeigt, daB Hydrazin zu den typ. niyellierenden 
lonisienmgsmitteln gehórt. Eine Ausnahme bildet LiClO., u. CdJ2. Alle Elektrolyte 
in Hydrazin bei 25° zeigen einen um 140 liegenden Wert fiir die Konstanten aBCt. der 
Grenzgeraden. Das stimmt mit dcm nach W ald en  berechneten aw — (6b,7-n1-n2)/ET] =  
140,4 gut uberein [nx, w2 sind Ionenwertigkeiten, j; =  Viscositiit). Dagegen werden 
nach der Theorie von D eb y e-H uckel-O nsager z u  kleine Werte gefunden. Es wird 
an verscliiedenen starken binaren Elektrotyten eine Priifung der NERNST-THOMSONsehen
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Regol durchgefiihrt u. gezeigt, daB aucli hier bei gleichen Dissoziationsgraden die
3.—

Beziehung eVv — E  boi hohen Verdunnungen prakt. ausreichend gilt. Eine Unters. 
bei 0° bestatigt die gleiclie Stiirke der verschiedenen Salze u. auch die Brauehbarkeit 
der Formel. Es wird noch eine Roi ho nivellierender u. zum Vergleich verscliiedcnc 
differenzierende Ionisierungsmittel (vgl. C. 1933. I. 3169 u. friihere Arbeiten) angefiihrt 
u. gezeigt, daB in den letzteren besonders die Salze des Li, Ag u. die Chloride der mono-, 
di- u. trialkylierten Ammoniumbasen erhebliche Abweichungen bzw. Dissoziations- 
riickgange ergeben. Hydrazin verhiilt sich dem „Schlusselsalz" Tetraathylammonium- 
pikrat gegenuber abweichend vom W., das Prod. Aoo ■>] =  3,762 gegenuber 0,563 in W.; 
das Pikration hat in Hydrazinlsg. neue Zentren fiir Ionenbldg. geliefert. Bei den 
anderen besproehenen Salzen dagegen zeigt das Prod. Aoo i] in Hydrazin annahemd 
dieselben Zahlenwerte wie in W. Andererseits liegen die Werte in beiden Losungsmm. 
weit iiber den in den iibrigen nichtwss. Losungsmm. ermittelten Wer ten. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 165. 241—71. Juli 1933. Rostock, Chem. Inst. d. Univ.) G a e d e .

H. Reinhold, Thermokraft und Ludwig-Sorel-Effekt in feslen Salzen und Misch- 
krystallen und ihre Beziehung zur eleklrolytischen Leitfahiglceit. Vortrag im wesentlichen 
iiber die C. 1933. II. 995 u. friiher referierten Arbeiten. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 39. 555—61. Juli 1933. Halle, Inst. f. physikal. Chemie d. Univ.) Skal.

L. W. Mc Keekan, Magnetische Dipolfelder in spannungsfreien kubischen Kryslallen. 
Magnet. Feldkomponenten in gewissen kub. Anordnungcn gleicher paralleler Dipole 
werden nach 2 Methoden fiir Punkte an der Grenze eines Dipolbereiches u. fiir Punkte 
in der Nahe einer leeren Dipolstelle berechnet. Ferner werden die von B o u m a n  (C. 1931.
I. 1070) berechneten eharakterist. IConstanten eines nichtpolaren kub. Gitters von 
Dipolen mit gróBerer Genauigkeit neu berechnet. (Physic. Rev. [2] 43. 913—23. 1/6. 
1933. Yale Univ., Sloane Physics Lab.) Skaliks.

L. W- Mc Keehan, Magnelische Dipolfelder in gestorten kubischen Kryslallen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Stabilitat der magnet. Orientierung in kub. Anordnungen paralleler 
Dipole wird untersucht, u. zwar werden Gitter betrachtet, die in zweierlei Art gestort 
sind: 1. homogene Stórung mit Verlust der kub. Symmetrie, 2. Stórung scharf lokali- 
siert, iihnlich wie bei einer Gleitung zwischen 2 Teilen des Krystalls; die kub. Symmetrie 
bleibt in jedem Teil erhalten. Die Energie pro Dipol iindert sich walirend der Stórung 
in einer Weise, die nicht in t)bereinstimmung ist mit den beobachteten Riehtungen 
leichter Magnetisierung in angelassenen Fe- u. Ni-I^rystallen. Die Anderungen des 
magnet. Verh. dureh Kaltbearbeitung sind ungefahr von der GroBenordnung, wie sie 
bei Stórungen der 2. Art zu erwarten sind. (Physic. Rev. [2] 43. 924—30.1/6.1933.) Ska.

W. J. de Haas, Supraleiler im Magnetfeld. (Nach gemeinsamen Verss. mit 
Cr. J. Sizoo, J . Voogd, H. Brenuner.) Vf. berichtet zusammenfassend uber das Verh. 
der Supraleiter im Magnetfeld bzgl. des Sprungpunlttes im longitudinalen u. transrersalen 
Fali, bei Legierungen u. bei Einkrystallen. Die Quermagnetisierung scheint eine prin- 
zipiell andere Erscheinung ais die Langsmagnetisierung zu sein. Ferner werden die 
Hystereseerscheinungen der Supraleitung besprochen, wobei auf die Móglichkeit eines 
Trugschlusses infolge der persistierenden Strome hingewiesen wird; die neueren Verss. 
zeigen indessen in der Richtung einer wirklichen Hysterese. SchlieBlich \̂rird kurz auf 
die Warmeleitung eingegangen: Der Wiirmewiderstand wird im Magnetfeld bei reinen 
Metallen kleiner, wahrend bei Legierungen kompliziertere Erscheinungen auftreten. 
(Magnetismus. Leipziger Vortrage 1933. 59—73. Leiden.) E tzrodt .

P. Kapitza, Die Widerstandsanderung von Metallen in Magnetfeldem. Die Wider- 
standserhohung von Metallen im Magnetfeld geht bei schwachen Feldern quadrat., bei 
starken linear mit der Feldstarke. Bei chem. reinerem oder ausgegliihtem Materiał 
beginnt der lineare Teil bei niedrigerer Feldstarke. Es ist anzunehmen, daB der tempe- 
raturkonstante, von den Verunreinigungen lierriihrende Zusatzwiderstand den Hnearen 
Anstieg bei niederen Feldern yerhindert, u. daB die lineare Extrapolation der Wider- 
stands-Feldstarkenkurve den Idealwiderstand des reinen Krystalles liefert. Eine Satti- 
gungserscheinung, die von den bisherigen Theorien vorausgesagt worden war, konnte 
nur bei einigen Halbleitem gefunden werden. Ebenso ist der Temp.-EinfluB auf die 
Widorstandsanderung im Magnetfeld kleiner ais von der Theorie angegeben. Es wird 
deshalb vorgeschlagen, eine Theorie der Erscheinungen fiir n. Metalle auf die Annahme 
einer direkten Einw. des Magnetfeldes auf das Krystallgitter zu griinden, u. diese 
Vermutung einer Gitterdeformation mittels Rontgenstrahlenanalyse naehzuprufen. 
(Magnetismus. Leipziger Yortriige 1933. 1—9. Cambridge [Orig.: engl.].) E tzrodt.
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Walther Gerlach, Zusammenlidnge zwischen Magnelisierung und elekłrischem Widar- 
stand ferromagnetischer Korper. Vf. stellt mit Hilfo einer Reihe von Beispielen an Ferro- 
magneticis unter verschiedenen mechan. Beanspruchungen die Zusammenhiinge 
zwischen elektr. Widerstand u. Magnetisierung zusammen. E s zeigt sich, daB dio Wider- 
standsanderungen ais Mittel zur Verfolgung der nach der W ElSZSchen Theorie mafi- 
gebenden ferromagnet. Drehprozesse benutzt werden konnen. (Magnetismus. Leipziger 
Vortrage 1933 . 10—24. Miinchen.) " E t z r o d t .

H. A. Kramers, Paramagnelische Eigenschaften der Krystalle seltener Erden. Im 
wesentlichen Wiederholung der C. 1 9 3 3 . I. 3171. II. 836 ref. Arbeit. (Magnetismus. 
Leipziger Yortrage 1 9 3 3 . 43—58. Utrecht.) E t z r o d t .

S. W. Chinchalkar, Magnetische Doppelbrechung in fliissigen Mischungen. Vf. be- 
stimmt die magnet. Doppelbrechung folgender fl. Gemisclie bei Yerschiedenen Konzz.:
1. Bz1.-CC14, 2. Bzl.-Cyclohexan, 3. Bzl.-Aeeton, 4. Toluol-CCl.,, 5. Toluol-Cyclohexan,
6. Athylbenzol-Cyclohexan, 7. Athylbenzol-CCl4, 8. Chlorbenzol-CCl4, 9. Chlorbenzol- 
Cyclohexan, 10. Chlorbenzol-Aceton, 11. Brombenzol-CCl4, 12. Brombenzol-Cyclo- 
hesan, 13. Nitrobenzol-CCi4, 14. Nitrobenzol-Cyclohexan, 15. Nitrobenzol-Chlorbenzol, 
16. Anilin-CCl4, 17. Anilin-Cyclohexan, 18. Anilin-Aceton, 19. CS2-CC1.„ 20. CS2-Cyclo- 
hesan, 21. CS2-Bzl. mittels des RAYLElGHschen Kompensators (vgl. C. 1932. II. 681). 
Die Kurven fiir die Mischungen 1—5, 7, 16—18 sind konkay gegen die Konz.-Achse 
(in Partial-Voll.), die fiir 6,8—12 sind nahezu gerade Linien, u. die fiir 13—15, 19—21 
sind konvex gegen die Konz.-Achse. — Die Diskussion der Ergebnisse zeigt, daB die 
Anderung der effektiven opt. Anisotropie der Moll. bei der Verdunnung wahrscheinlich 
die Hauptursache fiir die Abweichung der Kurven von den nach der LANGEVlNsehen 
Theorie erwarteten Kuryen (die prakt. mit den nach der Mischungsregel berechneten 
zusammenfallen) ist. Die Ergebnisse lassen sich bei polaren Moll. durch die mit der 
Verdiinnung abnehmende Dipol-Assoziation u. die damit verbundene Anderung der 
molekularen Anisotropie erklaren. Bei nichtpolaren Moll. ist die molekulare Aniso
tropie im fl. Zustand infolge der dichten Packung yerschieden (im allgemeinen kleiner) 
von der im gasfórmigen Zustand; durch die Verdunnung durfte dieser Effekt nur 
wenig geandert werden. Es muB hier angenommen werden, daB beim Verdunnen 
temporaro Mol.-Assoziationen auseinandergehen. (Indian J . Physics Proc. Indian 
Ass. Cultivat. Sci. 7. 491—518. 20/4. 1933. Calcutta, Indian Association for the 
Cultivation of Science.) L o r e n z .

• Sydten Oka, Forlpflanzung der ultrakurzen Schallwellen durch einen Elektrolylen. 
Die von D e b y e  yeróffentlichte Theorie (vgl. C. 1 9 3 3 . II. 1651) gilt nach Ansieht 
des Vf. in erster Naherung, da die interfon. Krafte nicht berucksiclitigt werden. Es 
gelingt dem Vf., eino strenge Behandlung dieses Problems fiir den Fali der binaren 
Elektrolyte durehzufuhren u. er gibt eine Formel fur die Amplitudę der Potential- 
wellen. (Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 1 5 . 247— 48. Juni 1933. Osaka, Kaiserliche 
Uniy., Phys. Inst.) G a e d e .

V. O. Knudsen, Die Absorption von Scliall in Luft und Wasserdampf. Es wurde 
die Absorption yon Schallwellen von den Freąuenzen 500—11 000 in Luft bei relativen 
Feuchtigkeiten yon 0—100o/o u. Tempp. zwischen 18 u. 55° gemessen. Der Absorptions- 
koeff. steigt mit zunehmender Frequenz u. Temp. Bei jeder Freąuenz u. Temp. hat der 
Absorptionskoeff. einen niaximalen Wert bei einer bestimmten W.-Dampfkonz. Es 
werden einige Zalilenangaben iiber die Lage dieser Maxima unter yerschiedenen Be- 
dingungen gemacht. (Physic. Rev. [2] 43 . 1051. 15/6. 1933. Los Angeles, Uniy. of 
California.) JUZA.

H. O. Kneser, Die Ubertragung von Vibrationsenergie zwischen Molekulen. (Vgl. 
yorst. Ref.) Die Schallabsorption in Luft ist zu einem groBen Teil auf den hegrenzten 
Grad der Einstellung des therm. Gleichgewiehtes zwischen Vibrationsenergie u. 
Rotations-Translationsenergie zuriickzufuhren. Die Ergebnisse der yorst. ref. Arbeit 
konnen dahingehend gedeutet werden, daB dieser Einstellungsgrad der Zahl der vor- 
handenen W.-Moll. proportional ist. Unter Annahme nur einer Konstantę kann der 
Absorptionskoeff. ais Funktion der Zahl der yorhandenen W.-Moll. u. ais Funktion der 
Tonfreąuenz berechnet werden. Die Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten 
ist gut. Aus den Berechnungen ergibt sich, daB die Wahrsclieinlichkeit des t)berganges 
v =  0 — >- v =  1 eines 0 2-Mol. bei einem ZusammenstoB mit einem W.-Mol. etwa 
104-mal so groB ist, ais bei einem ZusammenstoB mit einem 0 2- oder N2-Mol. (Physic. 
Rev. [2] 43 . 1051. 15/6. 1933. Berkeley, Uniy. of California.) J u z a .
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W. Edwards Deming und Lola S. Deming, Die Entropie von Slicksloff, Kohkn- 
oxyd und Wasserslojf von 1 bis 1200 at und von —70 bis 400°. (Vgl. C. 1932. II. 1136.) Mit 
der von den Vff. angegebenen graph. Methodc kónnen aus p-u-T-Daten eines Gases die 
Espansionskoeff. u. aus diesen yerschiedene thermodynam. Eigg. berechnet werden, 
unter anderem aueh. dic Anderung der Entropie bei Drucksteigerung von 1 auf j) at bei 
yerschiedenen Tempp. Die unter Beriicksichtigung der Entropie der Gase bei einer 
Atmosphare fur 1ST2, CO u. H, bereehneten Werto stimmen mit den naek dem idealen 
Gasgesetz zu erwartenden Werten niekt uberein. Die Differenz steigt mit fallender 
Temp. u. steigendem Druok u. in der Reihenfolge N, CO, H. (Physie. Rev. [2] 43. 1051. 
15/6. 1933. Washington, Bureau of Cbemistry and Soils.) J uza.

Joseph E. Mayer, Stephen Brunauer und Maria Goeppert Mayer, Die 
Entropie mehratomiger Molekule und die Symmetriezalilen. Die Entropieberecbnung 
mit Hilfe spektroskop. Daten kat fiir Gase groBe Bedeutung gowonnen; es ist jedoek 
wiektig, den EinfluB der Symmetriezakl o richtig zu berucksiektigen. AuBer den 
iiblichen in der Entropiegleiekung auftretenden Gliedern ist stets ein Glied —E ln a, 
sowie fur jedes Atom mit dcm Spin s{ ein Glied E  ln (2 +  1) kinzuzufugen. Ebenso
muB die Zakl J  der opt. untersekeidbaren Isomeren dureh den Betrag E-ln^J in 
Reehnung gestellt werden. Eine vollstandige Berecknung des eindimensionalen, un- 
gekemmten Rotators wird am Beispiel des Athans durokgefiibrt. Ferner werden 
beąueme Ausdriicke fiir die Entropio eines zweiatomigen, eines linearen u. eines 
mekratomigen Mol. mitgeteilt; die erreiekbare Genauigkeitsgrenze wird besprocben. 
Die Entropien fiir C2Hc, C,BU u. Bzl. bei Nornialbedingungen erreclmen sieh zu 
55,5; 47,2 u. 65,1 Einheiten. Verschiedene Anzeicken deuten darauf kin, daB die 
H-Atome des Bzl.-Rings niekt in einer Ebene Iiegen. (J. Amer. chem. Soc. 55. 37—53. 
Jan. 1933. Ckem. Labor. of tke J o h n s  H o p k in s  Univ.) Cl u siu s .

F. Henning und H. T. Wensel, Der Erstarrungśpunkł von Iridium. (Ann. Pkysik 
[5] 17. 620—34. Juli 1933. — C. 1933. II. 1654.) Ga ed e .

Wm. F. Roeser und A. I. Dahl, Bedingungen, die die Erstarrungstemperalur 
,von Silber beeińflussen. Wakrend die FF. yón Au u. Sb genau bekannt sind, war bis 
yor kurzem der von Ag um 0,5° unsicher. 3 Ag-Sorten werden untersuekt: mit
0,0688% Verunreinigung (fast nur Cu), mit 0,0080°/0 (meist Pb) u. mit 0,0032%. 
Die erste Probe erstarrt bei einer 0,5° tieferen Temp. ais die zweite, zwischen den FF. 
der zweiten u. dritten ist nur ein Untersekied yon 0,05°. Im Grapkittiegel u. im Hoch- 
vakuum findet man den gleicken F., da im Grapkittiegel bei 960° kein 0 2 yorkanden 
ist. Blast man Luft durck das gesckmolzene Ag, so ist der F. um 11,2°, blast man 
0 2 hindureli, so liegt er um 22,6° tiefer. Reines Ag sehm. bei 960,5°. Soli die Temp. 
auf 0,1° sielier sein, so darf das Ag nur 0,01% Verunreinigung enthalten. Die beob- 
achteten u. die berechneten Differenzen stimmen meist innerhalb der Fehlergrenzen 
uberein. (Bur. Standards J. Res. 10. 661—68. Juni 1933. Washington, Bur. of 
Stand.) W. A. R o th .

F. L. Eiichi Shibata und Takeshi Taketa, Tliermodynamische Uniersuchungen 
an Silberchlorid und Silberbromid. Vff. untersuclien die Ketten H2(Pt)/HCl bzw. 
HBr 0,1 m./AgCl bzw. AgBr/Ag. Die Haloidsalze werden galyan. auf Elektrolyt- 
silber niedergeschlagen. Jede Einw. von akt. Licht wird ausgesehlossen, auBer wo 
der LichteinfluB studiert wird. Es wird auf den Drueli des H 2 yon 1 at umgerecbnet. 
Bei 25° ist die EK. der Kette mit AgCl 0,35303 ±  0,00004 F. Bei 8° zeigt die EK.- 
«-Kurve eine Diskontinuitat. Z-\visoken 20 u. 30° ist EK. =  0,35303—0,000191 (t — 25) 
—0,0000207 -(t — 25)2 V. Sekwacke Beliclitung erniedrigt, direktes Sonnenlicht 
erhóht dic EK., die im Dunkeln wieder n. wird. — Die Kette mit AgBr hat bei 25“ 
dio EK. 0,20159 ±  0,00007 V. Die EK.-Mvurven zeigen bei 15,9 u. 21,5° je eine 
Diskontinuitat. Von 22,5—30° gilt die Formel EK. =  0,20159—0,000052 -[t—-25) +
0,0000001-( i—25)2 V. Beliclitung erhóht die EK. starker ais bei AgCl. — E0 ist fur 
%  (H2) +  [AgCl] =  [Ag] +  HC1 (Aktiyitat 1) bei 25° =  0,22417 V. Aus V2 (H,) + 
i / ' (Cl,) =  HC1 (Alit. 1) =  1,3594 V. folgt Ea fiir [Ag] +  V (C l,) =  [AgCl] =
1,13523 V u. A Fms° =  —26,194 kcal (aus der Loslichkeit des AgCl — 26,173 kcal). 
Wird die Bldg.-Warme von (HC1) =  22,000 kcal gesetzt, so folgt ais Bldg.-Warme 
von [AgCl] —29,852 kcal u. ais Entropie von [AgCl] 24,3 cal pro Grad (nach 
L a t im e r s  Formel [1926] 24,7). Belichtung andert die freie Energie masimal 
um 56,7 cal. — Fiir %  (H,) +  [AgBr] =  [Ag] +  HBr (Akt. 1) bei 25° =  0,07273 V. 
Da E 0 fur V2 (H,) +  Br =  HBr (Akt. 1) =  1,0659 V. ist, folgt fiir [Ag] +  Br =  [AgBr 
E 0 =  0,99317 V u. ^  —22,915 kcal (aus der Loslichkeit —22,899 kcal). Wird
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dio Bldg.-Warme von (HBr) =  —8,520 kcal'gesetzt, so folgt fiir die Bldg.-Warme 
von [AgBr] bei 25° —23,432 kcal u. die Entropie zu 26,9 cal pro Grad (nacli L a t im e r s  
Gleichung 27,2). Belichtung tindert die freie Energie um maximal 68,5 cal. (J. Sci. 
Hiroshima Univ. Ser. A. 2. 243—68. 1932.) W. A. R o th .

William A. Bone, Der Einflufi elektrisclier und magnetischer Felder auf den „Spin" 
von Gasexplosioncn. (Vgl. C. 1932. I. 1638.) Neue photograph. Messungen an period. 
Gasexplosionen von 2 CO +  0 2 in einem Rohr yon 1,25 cm Innendurchmesser, wobei 
hauptsachlich der EinfluC elektr. u. magnet. Langsfelder auf die Ausbreitungsgeschwin- 
digkeit der Flamme untersucht wurde. Aus den Verss. geht hervor, daB die Spitze 
der Explosionsflamme einen Ort intensiyer Ionisation des Mediums darstellt. (Naturę, 
London 132. 348—49. 2/9. 1933. South Kensington, Imp. Coli. of Sci. a. Techn.) K o l l .

S. Kalandyk, Die Ionisation bei Explosiónen fester, explosiver Stoffe. Dio bei 
der Explosion yon K-Capronat, K-, Cu-, Fe- u. Ca-Pikrat u. Nitrocellulose auftretenden 
Ladungen sind von derselben GroBenordnung wie die bei Gasexplosionen (Knallgas, 
2 CO +  0 2) beobachtoten. Eine Abhangigkeit vom Ionisationspotential des Metalles 
laCt sich bei den Pikraten nicht feststellen. Die Ladung scheint mit der Explosions- 
intensitiit zuzunelimen. Dio negatiye Ladung ist etwa doppelt so groB wie die positiye. 
Bei Erhohung der Sparmung nimmt die Ladung mehr ais proportional der Spannung 
zu, was Vf. auf Wrkgg. der unregelmaBigen Verteilung der Flamme zuriickfiihrt. Mit
Hilfc eines Saitengalvanometers wird der Zeityerlauf des Stromes wahrend der Ex-
plosion u. der langsamen Verbrennung der Nitrocellulose yerfolgt. Die Gesamtladungen 
sind in beiden Fiillen gleich. Die Verbrennungsdauer hangt nicht von der Potential- 
differenz ab. Die Unters.-Methode wird auch zur Erforschung der Ionisation bei Ex- 
plosion unter den bei SchuBwaffen herrschenden Bedingungen angewandt u. eine 
Kurve fiir die Explosion u. vollstandige Verbrennung von Schwarzpulver aufgenommen. 
Die Ladung ist hierbei etwa 10-mal so groB bei gleieher M. u. Spannung wie bei den 
Verss. mit Nitrocellulose bei 1 at. (Acta physic. polon. 1. 295—308. 1932. Posen, Uniy., 
Med. Falc., Physik. Inst.) R. K. M u l l e r .

T. Tucholski, U ber die lliermisclie Analyse explosiver Verbindungen. (Vgl. C. 1932.
II. 988.) Die therm. Analyse der Alkali- u. Erdalkalipikrate zeigt eine Anderung der 
Temp. des Explosionsbeginnes mit dem At.-Gew. der Kationen. Die Temp. tv un- 
mittelbar vor der Explosion liegt in allen Fallen hólier ais die Initialtemp. tjt u. zwar 
sind die experimentell bestimmten Zalilenwerte von tv (in IClammern t{) bei den Pikraten 
von: Li 342° (321°), Na (302,5°), IC 333“ (331°), Rb 336° (335°), Cs 302° (301,5°), Ca 
325,9° (318,3°), Sr 348,2° (343°), Ba 342,5° (325,5°). (Acta physic. polon. 1. 351—55.
1932.) R. Iv. M u l l e r .

T. Tucholski, Thermische Analyse von Pikraten. I. Entwassenmg, Schmelz-, 
Initial- und Vorexplosionstemperaturen der Pikrate von Li, Na, K, Rb, Cs, Cu und Ag. 
Teilweise genauere Wiedergabe der in der vorst. ref. Mitt. beschriebenen Verss., wobei 
die therm. Analyse durch ąuantitatiye Analyse u. Beobachtung der Pikrate beim Er- 
liitzon auf einem Metallbad erganzt wird. — Li-Pikrat enthalt 4 Moll. W.; 3 Moll. 
werden bei 13,3°, das letzte bei 106,2° abgegeben, F. 301,2°. — Cu-Pikrat enthalt
11 Moll. W.; 3 Moll. werden bei 29,6°, 3 Moll. bei 35,2°, 2 Moll. bei 71,9°, die restlichen 
bei 120,5° abgegeben, F. ca. 305°, im elektr. Ofen erfolgt yorher Explosion. Na-Pikrat 
yerliert sein einziges Mol. W. bei 154,3°, F. 270,4°. — Die FF. der Alkalipikrate nehmen 
von Li bis Rb ab (K-Pikrat, wasserfrei, F. 250,1°, Rb-Pikrat, wasserfrei, F. 233,1°), 
um bei Cs-Pikrat wieder auf 276,3° anzusteigen. Ag-Pikrat (wasserfrei) schmilzt bei 
296°. Bzgl. der Initial- u. Vorexplosionstempp. (ff bzw. tv) der Alkalipikrate vgl. yorst. 
Ref. Fur Cu-Pikrat wird t- zu 290°, tv zu 298° bestimmt, fiir Ag-Pikrat f£ zu 332°, lv zu 
339°. (Roczniki Chem. 13. 435—47. 1933. Posen, Univ., Med. Fak., Physik. 
Inst.) * ________  R. K. M u l l e r .

D. Johnston M artin, An introduction to thcrniodynaniics for eliemists. London: E. Arnold
1933. (350 S.) 8°. 10 s. net.

A3. K olloidchem le. Capillarchem ie,
H. Freundlich, Die Untersuchung von Systemen mit groben Teilchen und dereń 

Bedeuiung fiir die Kenntnis von kolloiden Systemen. Zusammenfassende tlbersicht. 
(J. Indian, chem. Soc. P. C. Ray Commemor Vol. 93—97. 1933. Berlin-Dalilem, K. W.- 
Inst. f. phys. Chem. u . Elektrochem.) ROGOWSKI.

XV. 2. 186
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Wolfgang Pauli und Leo Singer, Zur allgemeinen Chemie, der Kolloid-Kolloid- 
reaktionen. II. Mitt. tiber dekłrochemisch-kcmstitułire Wechselmrkungen zmsclien, Farb- 
sólen und Proteinen. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2735.) Fiir den Farbumschlag bei kolloiden 
Farbstoffen (Kongofarbsolen) liegen 2 Erklarungsmoglichkeiten vor: 1. eine konstitutive 
Anderung im Mol. u. 2. die Farbdispcrsitatsregel von Wo. Os t w a l d  (Kolloid-Beih. 10 
[1919]. 227). Auf Grund der Ergebnisse muB jedoch an einer konstitutiven Wandlung 
im Farbmol. ais Grundlage des unstetigen Farbumseblages bei den Kongofarbstoffen 
festgebalten werden. Kongorot geht durch Siiurezusatz oder durch weitgehende Elektro- 
dialyse in die chinoide blaue Form iiber. Das rote Salz wird (vgl. KtiSTER, Z. anorg. 
allg. Chem. 1 3  [1897]. 135) ais Anion (j4“ ), die blaue Form ais Zwitterion (—A+) vor- 
liegen. In  reinen blauen Kongofarbsolen wird die Assoziation der Zwitterion-Farbenmoll. 
gróBer, in reinen roten, anion, aufgebauten geringer sein. Erstere zeigen ais sek. Begleit- 
vorgang einen groberen, letztere einen feineren Dispersitatsgrad. Der t)bergang 
chinoid — >- aroid (s. nachstehende Formeln) erfolgt durch hydrolyt. Uberfukrung 
der 10-n. Imoniumgruppe in die Aminform. Das blaue Kongoblausol zeigt mit zu- 
nehmender Verdiinnung wachsende Erniedrigung der Umschlagstemp. in Rot. Welche 
Rolle der C02-Geli. der Lsg. spielt, lehrt ein Vers. der C02-Einleitung, die den Farb
umschlag in Rot im untersuchten Konz.-Gebiet aufhebt. Htilt man die C02-Wrkg. 
fern, so kommt man in entsprechendcr Verdunnung (1,3 X 10-40/o) schon bei Baum- 
temp. in den Bereich der Hydrolyse oder der roten Solfarbe. Eine bemerkenswerte 
Erseheinung ist das Auftreten eines entfarbten Zwisclienstadiums im Umsclilag von 
Blau nacli Rot bei steigender Erwarmung; ein stetiges Durchlaufen der Farbskala 
des Spektrums, wie bei maneben Solon beobachtet, findet also nicht statt. Wie wichtig 
bei der Neutralsalzwrkg. vollstandige Alkalifreiheit ist, zeigen Verss. mit gesatt. Lsgg. 
von NaCl, IvNOa, MgCl2 u. MgS04. Samtliche Lsgg. flockeń erst eine Anzahl von Tropfen 
Kongoblausol rot u. erst die spateren blau. Das Verh. lilBt sich ais eine scharfe Priif- 
methode auf Alkali aufbauen. Streng alkalifreie Neutralsalze flocken das Kongoblausol 
blau. Die gleiclien Verss. lassen sich nicht nur mit Kongorubinsol, sondern auch mit 
dem krystalloiden Methylorange u. den hochkonz. Salzlsgg. anstellen. Wahrend die 
Theorie eine Begunstigung der zwitterion. Form durch starkeren Neutralsalzgeh. 
erwarten laBt, sieht man in niedereii Salzkonzz. bei Kongoblausol den entgegengesetzten 
Effekt. Hier wird mit steigendem Salzgeh. (2-10-3—2 • 10-2-n. NaCl) die Umschlags
temp. erniedrigt, die Bldg. der roten Form gefordert. Dieser Salzeffekt erfolgt iiber 
die im Farbsol enthaltene C02 u. er bleibt aus, wenn man das Sol mittels N2 von C02 
befreit. Die reine Neutralsalzwrkg. auf das Kongoblausol setzt sich aus 3 Effekten 
zusammen: 1. Hemmung des Einflusses von C02 durch Rk. — Einschriinkung der- 
selben; 2. Begunstigung der Zwitterionenform durch interion. Wechselwrkg.; 3. typ. 
Kolloidflockung durch Verdickung der Gegenionenatmosphilre um die Solteilchen. — 
Die Unterschiede zwischen reinen Kongoblau- u. Kongorubinsolen werden aus den 
yorhandenen elektrochem.-konstitutiven Verschiedenheiten hergeleitet.

NH2+

n > k r N- NH- < Z > - 0 - NH-

S03“ blaue ebinoide Form
NIT2 n h 2

0 - V k = n- < i ; > - < Z > -  —

S 03~H+ rote azoide Form Ś03_H+
Die Farbumsehlagstemp. wird niclit nur durch Proteine, sondern auch durch die 

einfachste Aminosiiure, das Glylcokoll stark erniedrigt. Der EinfluB von Glykokoll 
auf die Umschlagstemp. des Farbsols erstreckt sich: 1. Unvermindert in hćihcre Kongo- 
blaukonzz., in denen eine Neutralsalzwrkg. bereits unerheblich wird. 2. Die Durcli- 
leitung von N2 zwecks Entfemung von C02 ist bei Glykokoll ohne EinfluB. 3. Zusatz 
von Proteinen oder Glykokoll heben bis in hohe Kongoblaukonzz. die Reversibilitat 
des Farbumschlages in Blau durch Abkiihlen vollstiindig auf. 4. Der mit Neutral- 
salzen unbeeinfluBbare Rotumschlag von Kongofarbsolen durch A. wird von Glykokoll



1933. II. A s. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie . 2803

u. Proteinen stark gefordert. (Biocliem. Z. 244. 76—127. 1932. Wien, Univ., Inst. 
f. mediz. Kolloidchemie.) S c h o n f e l d .

Dorothy J. Woodland und Edward Mack jr., Der Eińflup der Oberflachen- 
krummung auf die Oberflachenenergie. Verdam/pfungsgeschwindigkeit von Fliissigkeits- 
Irdpfchen. Dicke des gesattigten Dampffihns. Die Verdampfungsgeschwindigkeit von 
n-Butyltartrat- u. n-Butylphtlialattropfchen von 2—0,7 n  Radius wird in einem 
MlLLiKANschen Oltropfenapp. bestimmt. Ferner werden die relativen Dampfdrueke 
der Trópfcheri yerschiedener GroBe auf Grund der Annahme bereehnet, daB die Ver- 
dampfungsgesehwindigkeit (unter Beriieksichtigung der Diffusion) direkt proportional 
dem Tropfenradius ist. Dann ergibt sich die Oberflachenenergie aus der Gleichung 
von K e l v in  50—100-mal grófier ais fiir ebene Oberfliichen. Wenn aber die Dicko 
der gesatt. Dampfschiclit um die Tropfchen mit der Diffusionsgleichung von Lang- 
jiuir aus dem Diffusionskoeff. u. dem Dampfdruck bereehnet wird, lassen sich dio 
bcobachteten Verdampfungsgesehwindigkeiten ohne Annahme einer yergróflerten 
Oberflachenenergie erklaren. Auch dio aus dem Capillaranstieg fiir yerschiedeno 
Capillarradien (bis hinab zu 6,7 /i) berechnete Oberflachenspannung von W. zeigt, 
daB die Oberflachenenergie von derjenigen einer obenen Flachę nicht merklieh ver- 
schieden ist. Dio abweichenden Befunde von Sh e r e s h e f s k y  (C. 1929. I. 620) 
werden kinet. gedoutet. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3149—61. Aug. 1933. Columbus 
(Ohio), Chem. Labor. of the Ohio State Univers.) Ze i s e .

H. Brintzinger und H. G. Beier, Die Beeinflussung der Loslichkeit schwerloslicher 
Stoffe durch hydropliile Kolloide bzw. adsorbierende Stoffe. II. Loslichkeitśbeeinflussung 
durch Gummi arabieum. (I. vgl. C. 1933. II. 2247.) Es -wird untersucht, wie stark die 
Lóslichkeitsbeeinflussung von sonst wl. organ. Substanzen durch Gummi arabieum 
ist. Die Lóslichkeitskurven (Abscisse: %-Geh. Gummi arabieum, Ordinate: g gel. 
Substanz) sind allc gegen die Abscisse schwaeher geneigt ais dio entsprechenden Kurven 
bei Gelatine. Diese Tatsache spricht dafiir, daB die Loslichkeitserhohung niclit allcin 
durch Adsorptionsyorgiinge zu erklaren ist, sondern zu oinem Teil aueh durch chem. 
Rkk, zwischen den organ. Substanzen u. dem die Loslichkeit erhóhenden Stoff. Es 
werden untersucht: Benzoesaure, Salicylsaure, Sulfanilsaure, Zimtsaure, o-, m-, p-Nitro- 
benzoesaure, Hippursaure, o-, p-Brombenzoesaure, Camphersaure, Anthranilsiiure, 
Anissaure, Strychnin, o-, m-, p-Nitranilin. Die Loslichkeit der meisten dieser Substanzen 
wird durch Gummi arabieum erhóht, wenn auch nicht so stark wie durch Gelatine. 
Ausnahmen machen o-, m-, p-Nitranilin, die unbeeinflufit bleiben, u. die Anthranil- 
saure, dereń Loslichkeit emiedrigt wird. (Kolloid-Z. 64. 300—04. Sept. 1933. Jena, 
Univ., Anorgan. Abt. d. Chem. Labor.) R o g o w s k i .

Katsumoto Atsuki und Hiroshi Sobue, Die Struktur von Cellulosegel. III . Synd- 
rese von Viscose. II. (II., I. vgl. C. 1930. II. 3520.) Zur Entscheidung, ob die Synarese 
der Viscose ein physikal. odor chem. Vorgang ist, wird der EinfluB der Verdiinnung 
der Yiscose mit W. oder verd. NaOH auf dio abgeschiedene Fl.-Menge u. Gelhoho 
bzw. Gelgew. u. der EinfluB der Temp. auf die Synarese untersucht. Ferner wurde 
einerseits yerd. Viscose nach yerschiedener Reifungsdauer mit gesatt. NaCl-Lsg. -|- 
verd. Essigsaure koaguliert, das Gel filtriert, mit W. gewaschen u. nach Titration von 
Filtrat u. Wascliwassem mit verd. NaOH-Lsg. die zur Neutralisation erforderlicho 
Essigsauremenge bereehnet; andererseits wurde die verd. Viscose der Synarese untor- 
worfen u. das in Freiheit gesetzte Alkali titriert. Vff. sehlieBen aus den Ergebnissen, 
daB wahrend der Synarese die Zers. der Viscose unabhangig verliiuft u. die Ursache 
der Irreversibilitat der Koagulation wird. (Cellulose Ind. 8. 15—17. 1932. Tokyo Imp. 
Univ.) K r u g e r .

Katsumoto Atsuki, Hirosbi Sobue und Kozo Kit aj ima, Die Struktur von 
Cellulosegel. IV. Der Mechanismus der Sorption von Dampfen durch Cellulosegele. (III. 
vgl. vorst. Ref.) Dio Sorption der Dampfe yerschiedener organ. Stoffe durch nativo 
u. mercerisierte Baumwollcellulose wird untersucht. Die yerschiedene Sorptionsfahigkeit 
von nativer u. mercerisierter CelMose hangt mit der Polaritat der OH-Gruppen zu- 
sammen. Bei der Sorption von Saure-, Ather- u. Ketondampfen spielt die O-Brucko 
im Cellulosemol. eine Rolle. Die Sorption yerschiedener Dampfe durch Cellulose riihrt 
von Adsorption u. Quellung her; die Adsorption wird durch Dampfdruck, Oberflacben- 
spannung u. D. bestimmt, die Quellung durch die Polaritat der OH-Gruppe u. durch 
die O-Briicke beeinfluBt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 584B—587B.
1932.) K r u g e r .

186*
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B. S. Srikantan, Adsorption von Nałriumlinolat und Nalriumoleat an Nickel- und 
Kupferoberfldchen. YorJiiufige Mittcilung der Ergebnisse von Adsorptionsmessuiigen 
mit aus alkoh. Alkali- u. Saurelsgg. hergestellten Seifen, die zeigen, daB bei Seifen- 
konzz. von 0,2°/0 u. mchr das Natriumlinolat starker adsorbiert wird ais das Oleat, so 
daB wachsende Anzalil der Doppelbindungen die Adsorption zu begiinstigen scheint. 
(J. Indian chem. Soc. 10. 233—35. April/Mai 1933. Madras, Abt. f. teckn. Chemie am 
Engineer. Coli.) Guria n .

G. Rossi und A. Marescotti, t)ber die zur Bestimmung des Adsorplionswerles 
aktiver Kolile vorgeschlagenen Methodęn. (Vgl. C. 1926. II. 2400. 1933. I. 3905.) Vff. 
untersuchen die Adsorption von Kongorot, Indigocarmin, Nachtblau u. Methylenblau 
aus gleichkonz. Lsgg. durch Carboraffin-, Bayer-, Tier- u. Holzkohle. Bei Anwendung 
von 10, 4 u. 2 g Kohlo auf 11 Lsg. ergeben sich jeweils verschiedene Reihenfolgen der 
Adsorptionswerte. Um die besten Bedingungcn zu finden, ist demnach von Fali zu 
Pall eine besondere Best. des Adsorptionswertes erforderlick. (Ann. Chim. applicata 23. 
335—41. Juli 1933. Bologna, Univ., Inst. f. pharm. Chemie.) R. K. Mu ller .

B. A. Gosman, Die Messung der Adsorptionsfahigkeit akliver Kohlen auf polan- 
graphischem Wege. Vf. untersuchte die Adsorptionsfahigkeit von 10 verschiedenen 
akt. Kohlen in schwefelsauren Methylenblaulsgg. u. in 0,01-n. HCi, die die gleiche 
Mengo 0,01-n. LiCl enthielt. E s wurden Polarogramme aufgenommcn, aus deneu die 
Wirksamkeit der einzelnen Sorten akt. Kohlen zu ersehen ist. Ferner stellte Vf. fest, 
daB die Adsorptionsfahigkeit nicht abhangig ist von der TeilchengroBe, sondern von 
ihrer Struktur. Die gleichen Kohlen zeigen gegenuber Methylenblau u. HCI gani 
yerschiedene Adsorptionswerte. (Chim. et Ind. 29. Sonder-Nr. 6 bis. 199—203. 
Juni 1933.) E ckstein .

B. Anorganische Clieinie.
Susil Kumar Ray, t)ber Untersuchungen an Polyhalogeniden. II. Teil. Bildung 

und Dissoziation der Chloriddibromide und Tribromide von Natrium, Kalium, Strontium 
und Barium. (I. vgl. C. 1933. I. 197.) Nach der F.-Methode wurde die Bldg. der Poly- 
lialogenide von Alkalien u. Erdalkalien nachgewiesen sowie dereń Dissoziationskon- 
stanten beim F. gemessen. Es wurden folgende Werte fiir die Dissoziationskonstant«n 
gefunden: NaClBr2 0,1769, KCIBr, 0,174, Srv.ClBr2 0,092, BavaClBr2 0,077, NaBr3
0,0441, KBr3 0,0437", ,Sr>/2Br3 0,016, i?a'/;Br, 0,014. Fiir KClBr2, NaBr3 u. I<3r3 ivurden 
die Bildungswiirmen zu 798, 1917 u. 1976 cal berechnet. — Die Untersehiede der Gleick- 
gewichtskonstanten der Polyhalogenide mit verschiedenen Kationen werden auf die 
elektrostat. Krafte zwischen dem Kation, dem Halogenion u. dem Halogenmol. 
zuriickgefuhrt. (J. Indian chem. Soc. 10. 213—24. April/Mai 1933. Calcutta, Ckern. 
Lab. d. Presidency Coli.) Gurian .

Paul Gaubert, Ober das Hemihydrai des Galciumsulfals und seine Enlwusserungs- 
produkle. Durch Verdampfeu einer CaSOj-Lsg. in HN03 wurden abgeplattete hexagonale 
Krystalle von CaSO.,-YaHsjO erhalten, welche sich bei der mkr. Unters. ais hesagonal 
rhomboedr. enńesen. Die D. betragt 2,735 u. die Lichtbrecliung tu =  1,558 u. 
e =  1,586 je ±  0,003. Bei 130° beginnt u. Mk. die Entwasserung unter Bldg: des 1. 
Anhydrits von VAN’t  H o f f  (y-Form) mit derselben Orientierung wie das Halbhydrat u. 
der D. 2,61 u. der Lichtbrechung co =  1,505 u. s =  1,548. Von etwa 170° an biiden 
sich parallel zu den Seiten des Sechseekes feine, doppelbrechende Bandę, welche sich 
bis 200° verbreitern. Diese /?-Form des CaS04 scheint orthorhomb. zu sein u. hat die
D. 2,85 u. die Lichtbrcchung ng — 1,595 u. nv =  1,562 je ±  0,003. Sie geht erst ober- 
halb 550° in den a-Anhydrit uber unter Beibchaltung der Lamellen der fi-Form. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 197. 72—75. 3/7. 1933.) Enszun.

Paul Erculisse und s. Sapgir, Die chemische Konstitułion der hydralisierien
Calciumaluminate. (Vgl. C. 1931. II. 296.) Nach einem Vergleich der bisher an- 
gewandten Unters.-Methoden u. ihrer in einigen Punkten sich w id ersp rech en d e n  Łr- 
gebnisse teilen Vff. cigene Unterss. iiber die Systeme Ca0-Al20 3-H20  u. Ca0-Fe203-
H ,0  auf phasentheoret. Grundlage mit. Wiihrend in letzterem System nur eine Verl). 
CaO ■ Fe20 3 ■ aq nachgewiesen werden kann, machen die Verss. mit A120 3 die Existenz 
einer festen Lsg. entsprechend der Formel 4 CaO-A120 3 walirscheinlich, neben der noeli 
eine dem Borax analoge Verb. CaAl40 7-aq zu exLstieren scheint. Die Analogie zwischen  
Al u. B ergibt sich auch daraus, daB die Titration von H 3B 03 mit Phenolphthalein 
ais Indicator durch Glycerinzusatz ermoglicht wird, wahrend andererseits das Ab* 
binden von Portlandzement durch einen Glycerinzusatz zum Anmachwasscr beschleunigt
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wird. Die Vers.-Ergebnisse werden ausdriickiich ais yorlaufig bezeichnet. (Chim. et 
Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 806—19. Juni 1933.) R. K. Mu l l e r .

Nella Mortara, Uber die Anwendung der flussigen Luft zur Reinigung der Radium- 
manation. Yergleichsverss., bei denen Ba Em einerseits in zwei mit frischer fl. Luft 
gekiihlten, andererseits in einem mit fl. 0 2 u. einem mit fl. Luft gekuhlten Dewargcfal3 
kondensiert wird, zeigen, daB die Kondensation bei Kiihlung mit fl. 0 2 nur unvoll- 
standig erfolgt. Es ist daher bei Kiihlung mit 0 2 langsames Abpumpen bzw. Verdoppe- 
lung der KondensationsgefiiBe erforderhch, nooh besser wird grundsatzlich nur mit 
frischer fl. Luft oder mit fl. N2 gekiihlt. (Atti R. Accad. naz. Lineei, Rend. [6] 17. 
1069—72. 18/7. 1933.) R. K. Mu l l e r .

M. L. Josien, Einwirkung von Chlorwasser auf Silbemitrat. Ein Gemisch von 
Chlorwasser u. AgN03 fiihrt zur Bldg. eines Nd. von AgCl. Die Rk. liiBt sich in zwei 
zum Cl' ftihrende Stufen zerlegen:

Cl, +  H20 — >- HCI +  HCIO, 3 HCIO — -> HCI03 +  2 HC1.
(C. R. hebd. Sćanecs Aead. Sci. 197. 449—51. 7/8. 1933.) P . L. Gu n t h e r .

Jaroslav Milbauer und Joseph Doskaf, Uber das Kupferammoniumdoppelnitrat. 
Um festzustellen, ob es sieli bei dem pyrotechn. zur Herst. grunen Lichtes verwendeten 
Cu-NHj-Nitrat um ein Doppelsalz oder eine feste Lsg. handelt, mischen Yff. k. gesatt. 
Lsgg. von Cu(N03)2-6 H20 u. NH4N 03 im Verhaltnis Cu": NH4' =  1 :4, 1 : 3, 1 : 12 
u. 1 : 24 u. untersuchen die beim Eindampfen erhaltenen Krystalle. Es zeigt sich, 
daB keine eigentlichen Doppelsalze vorliegen, sondern daB Cu(N03)2 von dem aus- 
krystallisierenden NH4N 03 unter Bldg. fester Lsgg. mitgerissen wird. (Chim. et Ind. 
29. Sond.-Nr. 6 bis. 787. Juni 1933.) R. K. Mu l l e r .

F. Evard, tsber die molekularen Verbindungen des TUantelrachlorids mit organischen 
Sloffen. Vf. stellte die den von P f e if f e r  beschriebenen Sn-Verbb. entsprechenden 
TiYerbb. dar. Gibt man einige Tropfen TiCl4 in die Lsg. eines aromat. Ketons 
(Lósungsm. Bzl. oder CC14), so erlialt man eine Farbung, die auf molckularc Bindimgen

zuruckzufiihren ist. Da diese Bindungen bei gewohnlicher Temp. auBerst schwach 
sind, ist die Isolierung der farbenden Substanz sehr schwierig. Mit Hilfe einer physikal.- 
chcm. Methode, die gestattet, in absol. trockener Atmosphare zu arbeiten, gelingt die 
Isolierung. Vf. beschreibt die Darst. der Verb. des TiCl4 mit Benzophenori’ (I), hellgelber, 
stark hygroskop. Nd., u. von TiCl4 mit Benzalacetophenon (II), dunkelbrauner, nach 
mehrtagigem Stehenlassen in der Fallungslsg. hellroter Nd. Die Koordinationszahl 
betragt 6, analog der entsprechenden Sn-Verb. Die Verbb. zeigen die Erscheinung 
der Haloehromic. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 196. 2007—09. 26/6. 1933.) Eck.

Ernst Janeeke, Mineralogie und Phasenlehre. Die Bedeutung phasentheoret. 
Unterss. fiir die Mineralogie wird an einer Auswahl von Beispielen besprochen. Es 
werden nur Systeme ohne W. behandelt u. unter diesen nur kurz die binaren Systeme. 
(Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 73—111. 1933.) S k a l ik s .

V. M. Goldschmidt, Grundlagen der quantitativen Geochemie. Es wird in vor- 
liegender Arbeit ein Teil der zahlenmaBigen Grundlagen einer quautitativen Geochemio 
zusammengestellt (ausgenommen Meteoriten) u. die quantitative Erfassung geochem. 
Vorgange an einigen Beispielen erórtert. — Ausfuhrliches Schrifteiwerzeichnis. (Fort
schr. Minerał., ICristallogr. Petrogr. 17. 112—56. 1933. Gottingen.) S k a l ik s .

Georg Kąlb, Bemerkungen uber Vizinalerscheinungen mit Riicksicht auf die Parker- 
sche Arbeit „ijber die morpliologische Bedeutung des accessorischen Stoffansatzes auf 
Knjstallfldchen.“ Im Gegensatz zu P a r k e r  (C. 1932. II. 516), der die Vizinalflachen 
ais Scheinflachen ansieht, ist Vf. der Meinung, daB im allgemeinen die Vizinalflachen 
ais reale Waclistumsflachen die bisher ais reale Flachen angenommenen Grundflśichen 
mit einfachen Indices derart Tertreten, daB letztere iiberhaupt nicht ais Wachstums- 
flachen vorhanden u. hochstens ais Grenzflachen anzusehen sind. Vgl. hierzu C. 1933.
I- 399. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., I&istallphysik, Rristallehem. [Abt. A d. 
Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86. 1—7. Aug. 1933. Koln.) S k a l ik s .

G. Friedel, Uber eine neue Art von Zwillingen. Die Zwillingsbldg. am Quarz nach 
dem Gesetz von Zinnwald, welches bis jetzt nicht erklart werden konnte, wird be

l i
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sprochen. Wahrscheinlicli handelt es sieli in diesem Falle um triperiod. Zwillinge. 
(C. E. hebd. Seances Acad. Sci. 197 . 103—05. 10/7. 1933.) E n szlin .

C. J. Ksanda und H. E. Merwin, Barenit: Symmetrie, Elementarzelle. Dreli- 
krystall-, Schwenk- u . L A U E -A ufnahm en wurden angefertigt. Rhomb. Elementar- 
korper: a =  9,67, b =  11,53, c =  4,95 A; 1 Mol. 9Si02-Al20 3-Be0-4Ca0-H.,0 Inhalt.
D. 2,74j. Translationsgruppe r B; Raumgruppe: V1, V hl oder C2vx. Die opt. Kon- 
stanten werden angegeben. (A m er. Mineralogist 18 . 341—44. Aug. 1933. Geophysikal. 
L ab .)  Sk a l ik s .

W. H. Taylor und R. Jackson, Die Slrulctur von Edingtonit. Dio Struktur von 
Edingtonit wurde mit Hilfe yon La u e - u . Drelikrystallaufnalmien bestimmt. Die 
Symmetrie ist mit groCer Anniiherung tetragonal, in Wirklichkeit ist sie aber walir- 
scheinlich rhomb.; die Abweichung yon der tetragonalen Symmetrie ruhrt von der 
yerschiedenen GroBe der Si04- u. A10.,-Gruppen ber. Identitatsperioden: a =  9,7, 
c =  6,6 A. Raumgruppe Dld3. Chem. Analyso u. rontgenograph. Ergebnisse sprechen 
fiir die Formel BtegA]4Sie'02l)’ 3H,0. — Die Struktur ist aus einem Netzwerk von Tetra- 
edern aufgebaut, das durch Verb. von ahnlichen Tetraederketten entsteht, wie sie in 
Natrolith, Skolezit, Mesolith u. Thomsonit gefunden wurden (vgl. C. 1933. I. 2916). 
Edingtonit kann also ais erstes Glied in der Reihe dieser Faserzeolithe angesehen 
werden. Die Ba-Ionen u. H20-Moll. sind in Kanalen parallel der c-Achse angeordnet, 
die sich zwischen den aus Tetraedern aufgebauten Ketten finden. — Die Beziehungen 
zu den Strukturen der anderen Zeolithe werden erórtert. (Z. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 
8 6 . 53—64. Aug. 1933. Manchester, Univ.) Skaliks.

R. Brauns, Ein auflergeicdhnlich schones Sluck Lasurstein. Beschreibung eines 
6,25 kg schweren Stuck Lasurstein (Lapis lazuli), welches wahrscheinlich vom Baikalseo 
stammt u. neben groBen Krystallen von Lasurstein weifien oder grauen Kalli, farblosen 
gegen Kalkspat idiomorphen Diopsid, farblosen Glimmer u. Schwefelkies enthalt. 
(Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 3 3 . 295—97.) E nszlin .

L. Glangeaud und Boutiron, O ber die chemische und mineralogische Veranderung
miocaner Mergel von La Fonlaine du Obiie (Algier) im Kontakt eines Oranitlakkolithen. 
Im Kontakt des Granits wurden folgende Veranderungen des Mergels beobachtet: 
Der Calcit yergrobert sieb u. es entstehen glimmerartige Mineralien (Sericit). Die Feld- 
spatmenge nimmt zu je naher man dem Lakkolithen kommt, wobei Calcit u. die Phyllite 
einem Diopsid Platz maehen. Dann kommt eine Zone, in der Prehnit das Hauptmmeral 
darstellt, um bald dem grobkrystallinen Diopsid zu weichen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 197. 164—66. 10/7. 1933.) E n szlin .

Josef Sekanina, Beitrćige zur Mineralogie der Mahrischen Pegmatile. Monazit, 
Diaspor und Pyrophyllit von D. Bory. Li-Minerale von Jeclov. (Publ. Fac. Sci. Uniy. 
Masaryk Nr. 1 80 . 24 Seiten. Mai 1933.) E n szlin .

Slayik, Bericht iiber eine neue Kartę der Erzlagerstdtten und der Lager der nulz- 
baren Mineralien der Tscheehoslomkei. (Chim. et Ind. 2 9 . Sond.-Nr. 6 bis. 314. Juni
1933.) E n szlin .

Garrett A. Muilenburg und Samuel S. Goldich, Petrographie und Pelrologie 
des Mount Devon-Diabas-Porphyrs. Die Mount Devon-Gesteine sind ais porphyr. 
Magma mit groBen Krystallen von bas. Plagioklas emporgepreBt worden. Ais sekundare 
Umwandlungsprodd. durch hydrothermale Lsgg. aus demselben Magmenreservoir sind 
aus Labrador, Pyroxen, Magnetit, Apatit u. der bas. Glasmasse Uralit, Sericit, Chlorit, 
Pyrit u. andere ilineralien entstanden. (Amer. J . Sci. [Silliman] [5] 26. 355—67. 
Sept. 1933.) _ E n szlin .

Splichal, Sana und Jirkoysky, Physikalisch-chemisclie Untersuchung der Oruben- 
wasser ton Pribram. Von 30 eingehend untersuchten Wasserproben aus 3 Gruben 
erwies sich nur eine in ca. 147 m entnommeno Probe in Schacht Anna u. eine Probe 
aus Schacht Vojteeh ais radioaktiy entspreehend 41 bzw. 0,2 Mache-Einheiten; dio 
Radioaktivitat nimmt mit der Tiefe ab. (Chim. et Ind. 29 . Sond.-Nr. 6 bis. 284—92. 
Juni 1933.) M anz.

Mario Betti, Chemische und physikalisch-chemische Untersuchungen iiber die 
Mineralwasser des Oberetschgebietes. t)berblick ohne Analysenangaben. (R. Accad. 
Italia. Fondaz. Alessandro Volta. 1. 29—31. 1933. Bologna, Univ., Inst. f. allgem. 
Chemie.) R. K. M u l l e r .

L. J. Spencer, Meteoreisen und Quarzglas von den Meteoritkratem von Henbury 
(Zentralaustralien) und Wabar (Arabien). Unter Mitarbeit yon M. H. Hey. Die Eisen-
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meteorite beider Fundpunkte sind einander sehr ahnlich u. gehoren zu der Gruppo 
der mittleren Oktakedrite mit 7,3% Ni. Wahrend in Henbury das Eisen iiberwiegt, 
treten in Wabar raekr die Steinmeteorite in den Vordergrund. Angabe yon Analysen 
dor Meteorite. (Minerał. Mag. J . minerał. Soc. 23 . 387—404. Sept. 1933.) E n s z l in .

A. Lacroix, Uber einen Steinmeteorit, weleher am 22. August 1932 in Marokko ge- 
faUen ist. Beschreibung des Moteoritenfalles, yon dem 2 Stiicke gefunden wurden. 
Dieser Steinmeteorit gehort zu der Gruppe der miosider. Ckondrite u. besteht aus 
01ivin u. Hypersthen mit einem Geh. an Niekeleisen von etwa 8%. Pyrrkotin ist wenig 
yorhanden. Mkr. ist auBerdem wenig Clinohypersthen, Plagioklas u. Maskelynit zu 
erkennen. (C. R. hebd. Sóances Acad. Sci. 1 97 . 368—70. 31/7. 1933.) E n s z l i n .

H. G. Smith, M inerals and  th e  m icroscope: an  in troduction  to  th e  s tu d y  of petrology. 3 rd
cd., enl. London: M urby 1933. (137 S.) 8°. 5 s . ne t.

D. Organische Chemie.
Rafael A. Labriola, Uber die Oegemcart freier Badikala bei chemischen Beaktionen. 

Ubersickt iiber den derzeitigen Stand des Problems unter ausfuhrlicher Berticksichtigung 
der Arbeiten WlELANDs iiber Azoyerbb. (Chemia [Rey. Centro Estud. Doctorado 
Quim.] 9. 84—95. Juni 1933. Miinchen, Chem. Laborat. der Bayer. Akad. d. Wissen- 
schaften.) W il l s t a e d t .

Frank C. Whitmore, C. J. Stehman und John M. Hemdon, Hexameihylathan. 
Es werden 2 Verff. fiir dio Darst. des Hexamethyldthans beschrieben. — 1. Umsetzung 
von Pentamethyliithylbromid mit Zinkdimethyl. Darst. yon Pentamethylathylalkohoi 
nach E d g a r , C a l i n g a e r t  u . M a r k e r  (C. 1 9 2 9 . II. 279) u. des entspreehenden 
Bromids mit HBr in A. 8 g (CH3)2Zn (Darst. nach N o l l e r ,  C. 1 9 2 9 .1. 1800) in 50 ccm 
Xylol gel., 28 g obigen Bromids in 56 ccm Xylol unter Riihren eingetropft (Temp. 32°), 
noch 15 JĆn. auf 43° erwarmt, verd. HC1 zugefiigt, Xylolschieht iiber K 2C 0 3 getrocknet u. 
mit Kolonne unter 740 mm fraktioniert, Fraktionen 85—119° stark gekiihlt. Ausbeuto
9 g =  50%. F. 101°. — 2. Umsetzung yon tert.-C,H0MgCl mit AgBr (vgl. G a r d n e r  u . 
B o r g str o m , C. 1 9 3 0 . I. 662). 93,9 g AgBr u. 200 ccm A. stark gekiihlt u. geriihrt, 
ath. Lsg. yon 0,5 Mol. tert.-C4H9Mgćl (Darst. vgl. C. 1 9 3 3 .1. 3917) eingetropft (Gemisch 
soli schwaoh sieden), auf Eis gegossen, Schichten getrennt, wss. Schicht ausgeathert, 
ath. Lsgg. iiber K 2C 0 3 getrocknet u. mit Kolonne fraktioniert. Ausbeute 5,5 g =  19,4%. 
(J. Amer. chem. Soc. 55 . 3807—09. Sept. 1933. Pennsylvania State Coli.) Lb.

Herman Pines, Darstellung von reinem Buten-(1) und Isobuten. Zu der Mitt. 
von M a tig n o n , M o u r e u  u . D o d e  (C. 1 9 3 3 . I. 3698) bemerkt Vf., daB er durch Leiten 
von n-Butylalkohol (75 g pro Stde.) durch ein mit A1,03 gefulltes u. auf 375—425° 
erhitztes Glasrohr reines Buten-(l) ohne eino Spur Buten-(2) erhalten hat. Das A120 3 
war aus Al(NO,)3 u. NH4OII dargestellt worden. Auch ein kaufliches aktiviertes A120 :! 
lieferte 99,6%ig. Buten-(l). Die abweichenden Resultate obiger Autoren sind wohl 
damit zu erkliiren, daB dieselben ihr Prod. mittels des Dibromids analysiert haben, 
welches bei der Dest. teilweise isomerisiert worden ist. Durch Dehydratisierung vori 
Isobutylalkohol iiber A120 3 hat Vf. 100°/0ig. Isobuten erhalten. (J. Amer. chem. Soc. 55 . 
3892—93. Sept. 1933. Universal Oil Pród. Comp.) LiNDENBAUM.

A. D. Petrow, L. I. Anzus und D. N. Andrejew, Uber die Struktur des Diiso- 
butylens. (Chem. J . Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Skumał. Sser. A 
Shurnal obschtschei Chimii] 3. (65). 253—55. 1933. — C. 1 9 3 3 . II. 1006.) B e r s i n .

Frank C. Whitmore und C. T. Simpson, Einige Aussicliten der Tschugajeuischen 
Reaktionfur die Dehydratisierung von Alkoholen. Genannte Rk. wird durch das Schema
CnH2n—iO’CS2R CnHsn— 2 +  COS +  RSH ausgedriickt u. yerlauft am glattesten,
wenn R =  CH3 ist. Sie ist bisher nur auf sekundare u. tertiiire Alkohole augowendet 
worden u. hat hier immer dio n. Dehydratisierungsprodd. geliefert. Vff. haben fest- 
gestellt, daB sie auch bei primaren Alkoholen n. yerlauft. Es wurden erhalten: Iso- 
propyldthylen aus Isoamylalkohol, Penten-(1) aus n-Amylalkohol, Gemisch fast gleicher 
Teile Octen-(l) u. Octen-(2) aus Gaprylalkohol. Der Vorteił des Verf. liegt also darin, 
daB es Umlagerungen yermeidet. Es wird jedoch im allgemeinen nicht gern angewendet, 
weil es in seiner urspriinglichen Form (Venvendung yon K) gefiihrlich u. unbeąuem ist. 
Vff. setzen daher den Alkohol mit aąuimolaren Mengen NaOH oder KOH u. CS2 um, 
wodureh sich das Metallxanthogenat in einer Stufe u. mit besserer Ausbeute ais bei
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dem urspriinglichen Vcrf. bildet. Man erha.lt die besten Resultate, wenn man den 
Alkohol im tlberschuB ohne anderes Losungsm. yerwendet, aber auch mit aąuimolaren 
Mongen Alkohol u. einem neutralen Losungsm. (A.-CCI.,) sind die Ausbeuten nur wenig 
niedriger. Das Haupthindernis fiir die Anwendung des Verf. auf primiire Alkohole 
besteht in der groBeren Stabilitat der primaren Xanthogensaureester gegen Hitze. 
Diesolben konnen im Vakuuin dest. werden u. zersetzen sich auch unter at-Druck 
langsam u. uiwollstandig, so daB die Ausbeuten an Olefinen gering sind (ca. 15°/0).

V e r  su  c h e . Isopropyldthylen. 1. Urspriingliches Verf.: 84 g K u. 1500 ccm 
Xylol auf 65° erwarmt, 180 g Isoamylalkohol unter Riihren eingetropft, mit 1500 ccm A. 
verd. u. 305 g CS2 eingeriihrt. Nach Stehen iiber Nacht 3 Stdn. erwarmt, 570 g CH3J 
eingetropft, 6 Stdn. gekocht, Filtrat dest., schlieBlicli mit Kolonnc. Der wiedcrholt 
dest. Xanthogensaureester zeigte Kp.10 102,5—103°, D.2°4 1,036, lin20 =  1,5230. Diesen 
(nicht ganz rein) mit Kolonne iiber freier Flamme 7% Stdn. erhitzt, Destillat durch 
mit Kaltcgemisch yersehenen Kupferkiihler kondensiert, mit 40°/oig. KOH, dann 
gesatt. HgC]2-Lsg. extrahiert, getrocknet u. mit Kolonne dest. Kp.-]0 19—20°. —
2. Modifiziertes Verf.: Gemisch von 40,5 g NaOII-Pulver, 89 g Isoamylalkohol, 600 ccm 
A. u. 50 ccm CC14 %  Stde. geriihrt, 76 g CS2 boi unter 30° u. nach 3 Stdn. 149 g CH3J 
eingetropft, weiter wie yorst. — Aus n-Amylalkohol (auch nach beiden Verff.}: Xantho- 
gensaureester von Kp.10 108—108,5°, D.2°4 1,040, n D20 =  1,52 47. Penten-{1), Kp.735 28,5 
bis 29,0°. — Aus Caprylalkohol: Xanthogensaureester nicht unzers. destillierbar. 
Gemisch von Octen-(l) u. Oclen-(2), Kp.725 120,5—121,2°, no20 =  1,4113; die Zus. wurde 
durch Ozonolyso ermittelt. (J. Amer. chem. Soc. 55 . 3809—12. Sept. 1933. Penn- 
sylvania State Coli.) LlNDENBAUM.

Frank C. Whitmore und P. L. Meunier, Untersuchungen iiber die Umlagerung 
des tert. - Butylmethylcarbinols (Pinakolinalkohols). II. Dehydratisierung. (I. vgl. 
C. 19 3 3 . I. 3067.) Darst. yon tert. - Butybnethylcarbinol aus Acetaldehyd u. tert.-C4H9 
MgCl; erhaltenes Prod. von Kp...u 118,7—119,7°, np2° — 1,4148 in wirksamer Kolonne 
dest. u. fraktioniert krystallisiert. E. 5,3°. — Der Alkohol wurde in groBer Menge in 
einer besonderen Apparatur unter Verwendung eines Katalysators von II3P04 auf 
Si02-Gel bei 300° u. 2500 lb. Druck dehydratisiert. Ausbeute an Olefinen 80%. Frak- 
tionierung in Kondensationskolonne ergab 3% iert.-Butylathylen (n. Dehydratisierungs- 
prod.), 31% unsymm. Methylisopropylćitliylen u. 61% Tetramethylathylen. (J. Amer. 
chem. Soc. 55 . 3721—22. Sept. 1933. Pcnnsylvania State Coli.) L in d e n b a u ji .

Carl Neuberg und Maria Kobei, Oxydalion des Glyoralbimlfils durch molekwlaren 
Sauerstoff zu Glyozylsaure. Anhang: Oxydation des Glyozals durch Brom zu Glyozyl- 
sdure und, Oxalsaure. Ausfiihrliche Mitt. der C. 1 9 3 3 . I. 1425 referierten Arbeit. Verss. 
iiber den Mechanismus der Oxydation von Ghjoxalnatriumbisulfit durch molekularen 
0 2 ergaben, daB eine halftige Teilung des 0 2 stattfindet, 1 O zur Oxydation eines Mol. 
NaHS03 zu NaHSO.t u. 1 O zur Oxydation von OHC—CH(OH)(SOąNa) zu HOOC— 
CH(0H)(S03Na) verbraucht wird. — Die Oxydation von Glyoxal mit Br zu Glyoxyl- 
saure +  Oxalsaure verlief sowohl in acethaltiger ais in rein wss. Lsg., in letztcrem Falle 
vollstandiger, u. ergab je nach den Versuchsbedingungen verschiedene Ausbeuten an 
den beiden Oxydationsprodd. (Biochein. Z. 2 5 6 . 475—84. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. fiir Biochemio.) K o b e l .

Max S. Dunn und Sidney W. Fox, Die Synthese von Asparaginsaure. Alkoh. 
Ammoniak reagiert mit Fumarsaurediathylester unter Bldg. von Diketopipcrazin- 
diacetamid I  (vgl. KÓRNER u. M enozzi, Gazz. chim. ital. 17 [1887]. 226), das leicht 
XTTT .1TT durch Alkalien zu Asparaginsaure auf-
NHj ■ CO • CHa ■ CH ■ CO-NII gespalten wird. Die Ausbeute ist

NII-CO-CH__CH -CO-NH besser ais nach fruheren Verff. (z. B.
C. 1 9 3 1 . I. 593).

V e r s u c h e .  Diketopiperazindiacelamid, CeH120 4N.] (I). Fumarsaurediathylester 
wird mit oikoh. NH3 (75 g NH3/1) 24 Stdn. im W.-Bad erhitzt. Nadeln aus W. vom 
Zers.-Punkt iiber 200°. — Asparaginmures Kwpfcr. Das Diketopipcrazin wird mit 
6-n. NaOH 6 Stdn. verseift. Die neutralisierte Lsg. lafit nach Zusatz von Kupferacctat 
das Trihydrat C4H50 4NCu-3 H20  ausfallen. — Asparaginsaure. Das Kupfcrsalz wird 
mit H 2S in essigsaurer Lsg. zerlegt. Die Ausbeute an reiner Sauro bctriigt 59% ^er 
Theorie. (J. biol. Chemistry 101 . 493—97. Juli 1933. Los Angeles, Univ.) Erlbacii.

R. Klement, Uber Bleiverbindungen des Glykokolls, des Cysteins und der Thio- 
hydracrylsaure. VeranlaBt durch dio Mitt. von B a u e r  u . B u r SCHKIES (C. 1933- H- 
1668), berichtet Vf., daB er obenfalls das Yerh. von Verbb. gegen Pb gepriift hat, welclie
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neben SH nocli COzH enfchalten. Die Verss. mit Cystein werden vom Vf. vollkommen 
bestiitigt. Das 11. Salz I, welches Vf. Cysteinhlei nennt, kann auch direkfc aus Cystein- 
natrium u. Pb(OH)2 erhalten werden. Eine intramuskulare Injektion desselben, in 01 
suspendiert, ist ohne EinfluB auf iibertragbares Kaninehenepitheliom; 5 mg pro kg 
Kórpergewiclit sind bereits tox. — Im Glykokollblei (II) ist nach den unten beschriebenen 
Vcrss. eine komplexe Bindung des Pb an NH2 vorhanden. Eine solclie muB auch in I 
angcnommen werden, wie sich aus den Verss. obiger Autoren mit den 3 Aminothio- 
phenolen ergibt. Die raumliche Anordnung von Pb u. NIL ist in I, II u. 2-Aminothio- 
phenolblei fiir die komplexe Bindung giinstig, wahrend im 4-Aminothiophenolblei die 
Entfernung zwischen Pb u. NIL zu groB ist. In I  u. 2-Aminotliiophenolblei ist das 
NHa durch die komplexe Bindung valenzmaBig beansprueht u. kann daher nicht mohr 
acctyliert werden, im Gegensatz zum 4-Aminothiophenolblei. — Thiohydracrylsdure, 
cinc Verb. ohne NH2, vorhalt sich ganz analog dem Cystein. Sie liefert zuerst das wl. 
Pb-Salz III, welches durch Soda in das Salz IV, PbC03 u. freie Saure gespalten wird. 
Hier ist, wie beim Cystein, die Bindung des Pb an S viel fester ais die an C02H. — 
Vf. hat uoch folgenden Vers. ausgefiihrt: Auf wasserfreies II eincrseits, wasserfreies 
Pb-Acetat andererseifcs wurde fl. NH3 kondensiert, tlberschuB des letzteren langsam 
verdampft u. abgcsaugt. Pb-Acetat bindet NH3 zu (CH3-C02)2Pb,NH3, bei 0° be- 
standig, bei Raumtemp. langsam in die Komponenten zcrfallend. II bildet dagegen 
kein Ammoniakat; folglich ist das Pb mit dem NH2 komplex gebunden, so daB fiir 
die Bindung von NH- keine Valenz mehr verfiigbar ist.

CHS------- “ CH2• S—Pb—S ■ CHS CH2-----
I CH• NH2 • • • • Pb III CHa CEL IV CH* Pb

ĆO-------- o /  C 0 - 0 - P b - 0 .Ć 0  CO------- o /
V e r s u e li c. Cysteinhlei (I), C3H50 2NSPb. Cystein u. Soda in \Y. lósen, mit 

frisoh gefalltem Pb(OII)2 6 Stdn. schutteln. Seidiger Nd. — Pb-Salze der Thiohydr- 
acrylsaurc. 1. C6HnO.,S2Pb2 (III), a) Aus Saure u. Pb-Acetat in wss. Lsg. b) Saure u. 
Soda in W. lósen, Pb(OH)2 zugeben. Seidiger Nd. — 2. C3H40 2SPb (IV). III mit 2-n. 
Soda aufkochen, Filtrat mit Essigsaure neutralisieren. Dicker, weiBer Nd., 1. in Soda. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1312—15. 13/9. 1933. Frankfurt a. M., Univ.) Lb.

Pierre Thomas und C. Kalman, Einwirkung von versehiedenen Zuekern auf die 
Reaktion von Boraxlosungen. Vff. messen colorimetr. die pH-Verschiebungcn von 
l%ig. neutralen Boraxlsgg. durch aąuimolekulare Mengen versehiedener Zucker. 
Glucose, Maniw.se, Galaktosc u. Arabinose erwiesen sich ais etwa gleich wirksam, Xylose 
u. vor allom Fruclose bewirken eino starkerc Acidifizierung; bei Ggw. von Fructose 
resultierte ein pn von etwa 4. Am wenigsten aktiv erwies sich Rliamnose. Geht man 
von starker sauren Boraxlsgg. (ph =  4) aus, so wird der EinfluB eines Zuekerzusatzes 
schwacher, bei pH =  3 hórt jede H-Ionenbldg. der Zucker auf. — Die Ergebnisse fur 
Galaktose stehcn im Widerspruch zu den Angaben von BERENSTEIN (C. 1930. I. 
864). (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1672—73. 29/5. 1933.) E r l b a c h .

Hans Norbert Naumann, Ober Beeinflussung von Drehung und Mutarolation der 
Glucose. II. Mitt. Der Einfluji einiger Salze und organischer Korper. (I. vgl. C. 1931.
II. 3098.) Unterss. des Vf. ergaben, daB durch die boi den iiblichen EnteiweiBungs- 
methoden in das Filtrat iibergehenden Salze Na2SO., u. MgSO., ein meBbarer EinfluB 
auf die Drehung der Glueoso unter den angegebenen Versuchsbedingungen nicht aus- 
geiibt wird, daB bei Venvendung der gebrauchlichen, die Blutgerinnung hemmenden 
Salze NaF, Natriumosalat u. Natriumcitrat u. des zur Klarung dienenden Bleiacetats 
in der Kalte eine Beeinflussung der Drehung nicht stattfindet, daB ein EinfluB der in 
den Kórpersaften liormalerweise gel. Substanzen auf die Enddrehung der Glucose 
nicht nachweisbar ist, daB abcr sowohl Essigsaure ais auch A. die Drehung der Glucose 
meist beeinflusson. (Biochem. Z. 242. 259—65. Berlin, Univ., Charite, I. Medizin. 
Klinik.) K o b e i ,.

H. Mark, Ober die Plaśtiziliit mizellarer Systeme, besonders der Cellulose. Nach 
Darlegung der piast. Eigg. krystalliner u. amorpher Systeme wird der Mechanismus 
der piast. Verformung der Cellulose u. ihrer Deriw. besproclien. Wahrseheinlioh 
bleiben dabei die Micellen im wesentlichen erhalten u. stellen sich ais weiche, wurm- 
artige Gebilde wahrend des FlieBvorganges allmalilich parallel der Faserrichtung 
ein. Die UngleichmiiBigkeit der Verformung bei.schwach geąuollenem Materia! kann 
an einem Faden, in den mit dem Mikromanipulator Marken angebracht worden sind, 
dereń Entfernung vor u. nach langsamer Dehnung um 40% gemessen worden ist,
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beobachtet werden. Unter dor Annahme, daB es um so leichter gelingt, 2 durch vax 
DER WAALSsche Krafte verknupfte Micelle zum Gleiten zu bringen, je kleincr die 
Beriilirungsflache ist, laBt sich die Verfestigung mit fortschreitender Orientierung 
der Micellen bei der Dehnung qualitativ yerstehen. Wird die Festigkeit eines Cellulose- 
praparats proportional der durch die piast. Dehnung yergróBerten mittleren Be- 
riihrungsflache der Micellen gesetzt, so laBt sich unter Heranziehung der Formel von 
E c k l in g  u . K r a t k y  (C. 1930. II. 233) bei gewissen Vernachlassigungen ein Ausdruck 
fur die Fertigkeit ais Funktion der Yerlangerung u. des Achsenrerhaltnisses der Micelle 
ableiten, der die experimentellen Dehnungskurven von Celluloseacetat- u. -nitrat- 
faden im allgemeincn wiedergibt. Durch Orientierung von Kunstfaden sind Ver- 
festigungen um den Faktor 4—5 erreichbar, woraus sich fiir diese Praparate ein Achsen- 
verhaltnis von ca. 6—8 ergibt. (Papierfabrikant 30. 197 — 205. 1932. Ludwiga- 
hafen.) K r ug er .

K. Hess und C. Trogus, Bemerkungen zur Arbeit von W. Schramek: Das Bónłgen- 
fąśerdiagramm ais quantitativer Mafistab fur die. V erdnderung der Bausłeine der Cellulose- 
faser durch chemische Prozesse. Żuriickweisung der von S c h r a m e k , NEUMANN u. 
S c h u b e r t  (C. 1933 .1. 3925) an Arbeiten der Vff. geiibten Kritik. Dio von Schramek 
beschriebene, angeblich neue Modifikation der Natroncdlulośe, dereń Auffindung der 
,,quantitativen“ Photometrierung zu verdanken sein soli, war Vff. bereits bekannt 
(0.1932. H. 520. 521). (Z. physik. Chem. Abt. B 21. 349—52. Mai 1933.) K rug er .

Lila Sands und Wilbur Y. Gary, Die Hemicellulosen von Mesguiieholz. Die An- 
wendung der Fraktionierungsmethode von N o r r i s  u . P r e e c e  (C. 1930 . II. 233) auf 
die Hemicellulosen von Mesquiteholz zeigt, daB diese im Vergleich zu anderen Hemi
cellulosen (vgl. z. B. A n d e r s o n  u. K in sm a n , C. 1 9 3 2 .1. 1892) ziemlich unkompliziert 
sind. Nur zwei durch Loslichkeit versehiedene Hemicellulosen A  u. G wurden isoliert, 
die einander sehr ahnlich sind bis auf den abweichenden Xylosegeh. Alle Fraktionen 
konnen ais Polyxylosomethoxyuronsauren bezeichnet werden. Moglicherweise ist die 
Methoxyuronsaure die gleiche wie im Mesquitegummi ( A n d e r s o n  u . O tis , C. 1931.
I. 1293), dagegen ist keine einfache Beziehung zwischen der Xylose der Hemicellulose 
u. der Arabinose u. Galaktose des Gummis festzustellen. Man kann deshalb n ic l i t  
die Hemicellulose ais Vorliiufer des Gummis bezeichnen.

V e r s u o h e .  Extraktion der Hemicellulose. Aus dem Sagemehl wird Fett mit 
A., Pektin mit (NHi)2C20.„ Protein, Lignin u. dgl. mit l% ig. NH3 u. schlieBlich die 
Hemicellulose mit 5°/0ig. NaOH extrahiert. Hieraus wird durch Saurefallung Hemi
cellulose A, durch Zusatz der gleichen Menge Aceton Hemicellulose G erhalten. — 
Hemicellulose A. Reinigung durch wiederholte Fallung aus NaOH (2,5%ig) mit A. 
oder Eg. Fraktioniert wurde sie durch Fallen der Lsg. in 2,5%ig. NaOH mit A., wobei
2 Portionen A t u. 1̂2 erhalten wurden. In gleioher Weise ergab Hemicellulose G dio 
Unterfraktionen <7t u. C'2. Die Loslichkeit in W. nahm von A x bis C2 zu, die Farbo 
hellte sich von hellgelb bis weiB (C2) auf. — Die Analysenzalilen sind in einer Tabello 
zusammengefaBt. Bestimmt wurden: Uronsaureanhydrid, Xylan, Melhoxyl u.
„Kórper X “ ( A n d e r s o n  u . K in sm a n ), der von n. H 2SO., nicht hydrolysiert wird. — 
Bei der Hydrolyse mit l% ig. H2SO,i bei 100° w'ird aus beiden Fraktionen ein Bariwn- 
salz erhalten, das nach den Analysenergebnissen das der Dixylosodimethoxyuronsauro 
war. Erhitzen im Autoklaven (1 at, 51/s Stdn., l 0/0ig. H 2S04) spaltot einen weiteren 
Xyloserest ab. Aus den Mutterlaugen von den Bariumsalzen wurde Xylose (F. 146 
bis 148°, [ot]D =  +18,5°) isoliert. — Die Uronsaure ergab bei energ. Oxydation keine 
Schleimsaure oder Zuckersaure. Sie konnte noch nicht identifiziert werden. (J. biol. 
Chemistry 101. 573—81. Juli 1933. Tueson, Univ. v. Arizona.) ErlbaC H .

Gaston Charlot, Katalytische Oxydation organischer Verbindungen in der Gas- 
phase. I. Toluol, seine Derivate und Homologen. Unter den gleichen Vers.-Bedingungen 
wio Toluol (C. 1932. I. 2162 u. 1933. II. 7) wurden o- u. p-Nitrololuol, o- u. p-Chlor- 
toluol, o-Bromtoluol, o-, m- u. p-Xylol, Athylbenzol, p-Gymol, Cumol, o-Kresol, o-'l'oluidin 
u. Diphenylmethan in Ggw. von W 03, CoO, Sn02, Cr20 3, V20 5 etc. bei Tempp. oxydierfc, 
daB der Partialdruck der Substanz im Gasgemisch ungefahr 120 mm Hg betrug. 
Die Verss. bestatigten die folgenden Regeln: 1. Die meisten Katalysatoren bestimmen 
in einem Gemisch von Luft u. Toluol (oder verwandten Verbb.) dio BIdg. der nur teil- 
weise oxydierten Prodd., ao\vie dio von C02 u. H20  (Prodd. der vollstandigen Ver- 
brennung). 2. Fur einen gegcbenen, Katalysator ist der Anteil, der vollstandig ver- 
brannt wird (gegeben durch das in einer bestimmten Zeit, bei einer bestimmten Temp. 
entstandeno Yolumen C02) konstant u. in gewissen Grenzen unabhangig von der zu
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oxydierenden Substanz u. dereń Konz. 3. Die teilweise Oxydation bleibt fiir ein u. den- 
selben Katalysator stets von derśelben GroCenordnung. Sie ist um so grófier, jo zahl- 
reicher u. yerzweigter die Seitenketten der Verb. sind. (Buli. Soc. chim. France [4] 53- 
572—77. Juni 1933.Labor. de Chimie Gćnerale de 1’Ecolo de Physique et Chimie.) C o b te .

Gaston Charlot, Kałalytische Ozydalion organischer Verbindungen in der Gas- 
phase. II. Oxydation verschiedener V erbindungen (I. vgl. vorst. Ref.) Die in der I. Mitt. 
fiir Toluol u. verwandto Verbb. aufgestellten Regeln gelten auch fiir Benzol, Naph- 
ihalin, Benzoesdure, Benzylalkoliol, Heptan u. A. Fiir die Wirksamkeit yerschiedener 
Katalysatoren, die selir yon der Art der Darst. abhangt, ergibt sich fiir die Tempp. 
250, 300, 350 u. 400°: 1. Ni; totale Oxydation bei 250° 49 (teilweise Oxydation: —), 
300°: 420 (—), 350°: 1800 (—), 400°: 4000 (—); 2. W 03; 0 (2), 0 (12), 23 (30), 40 (60);
3. Mo0 3: 0 (0), 0 (1), 2 (6), 9 (18); MgO: 0 (0), 0 (0), 0 (0), 25 (10). Mit einigen Oxyden, 
wie denen yon Ni u. Co, ist die totale Oxydation zwisehen 300 u. 400° so intensiy, dali 
kein 0 2 mehr iibrigbleibt. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 577—81. Juni 1933. Labor. 
do Chimie Gćnćrale do l’Ecole do Physiąuo et Chimie.) Co r t e .

W. J. Hickinhottom, Die Darslellung von Alkylanilinen, die tertiare Alkylgruppen 
mthalten. (Vgl. C. 1933. II. 1871.) Bei der Darst. von tertiaren Alkylanilinen (I, II u. III) 
sind die Ausbeuten ziemlich gering, weil tertiare Alkylhalogenide mit Anilin haupt- 
sachlich Olefine liefem; tatsiichlich kann man das Olefin V bequem auf diese Weise 
aus tert.-Hexyljodid darstellen. Die Aminę wurden durch HCl-Salze, Pikrate u. 
p-Toluolsulfoderivy. charakterisiert. I u. II geben feste, III ein fl. Nitrosamin. CH3J  
gibt mit I u. III Methylderiw.; die tertiare Alkylgruppe wird bei der Rk. teilweise 
abgespalten. Methyl-tert.-butylanilin (IV) u. Methyl-tert.-hexylanilin reagieren nicht 
mit HNOa u. liefern somit keine p-Nitrosoderiw.; auch bei der FisCHER-HEPPschen  
Rk. wird "die Nitrosogruppe unter Bldg. der HCl-Salze von I u. III abgespalten. Das 
Ausbleiben der Nitrosierung ist wahrseheinlicli auf Herabsetzung der p-Reaktions- 
fahigkeit durch die am Amino-N herrschenden abnormen Bcdingungen zuruckzufiihreu. 
Es iat bemerkenswert, daB die geringe p-Reaktionsfahigkeit von einer yerlialtnismafiig 
schwierigen Acylierbarkeit des Amino-N begleitet ist. I—III reagieren mit Acetanhydrid 
so langsam, dali man sie damit von Anilin trennen kann. Arylsulfochloride reagieren 
noch langsamer; 1 Mol. p-Toluolsulfochlorid setzt sich mit 2 Moll. II in 72 Stdn. zu 46%. 
in 120 Stdn. zu 56°/0, in 288 Stdn. zu 77°/0 um, wahrend es mit Isoamylanilin in 2 Stdn. 
zu 96% reagiert. In Pyridinlsg. yerliiuft die Rk. rascher; III setzt sich allerdings erst 
beim Erhitzen um.

I CsHj • NH • C(CH3)3 H C6H5 • NH • C(CH3)2 • C2HS III C8H5 • NH • C(C2H5)2 • CH3
IV C0H5 • N(CH3) • C(CH3);! V C2H5 • C(CH3) : CH • CH3

V e r s u c h e .  tert.-Butylanilin, CI0H15N (I), aus 37 g tert.-C4H9J  u. 38 g Anilin; 
die Rk. beginnt erst nach 6 Min. u. muB durch Schutteln gemafiigt werden. Das ent- 
wickelte Gas ist Isobutylen (Dibromid, Kp. 148—149°); I wird aus dem Rk.-Prod. durch 
Behandeln mit Alkali, Fraktionieren u. Schutteln mit Acetanhydrid in wss. Suspension 
gewonnen (Abtrennung von Anilin). Kp.19l5 92,5—-93°, Kp.,53 214—216° (korr.). 
C,0H15N -f HC1, Tafeln aus Essigester. C10H15N +  HBr, Tafeln. Pikrat, C10H 13N +  
C5H30-N3, goldgelbe Itrystalle aus Bzl. +  etwas A., F. 191—192° (Zers.). Acetylderir., 
Ci2H„ON, durch 4-tagige Einw. von Acetanhydrid bei gewóhnlicher Temp. Prismen, 
F; 55—56°, Kp.22 124—125°. p-Toluohulfoderiv., C17H2lOaNS, mit Toluolsulfochlorid in 
Ggw. yon Pyridin. Nadehi aus A., F. 82—83°. m-Nitróbenzolsulfoderiv., c I6h 18o 4n 2s , 
Nadeln aus Eg., F. 100— 1̂01°. — Phenyl-tert.-butylnilrosamin, C10H14ON2, schwach 
grunlichgelbe, monoklin prismat. Krystalle aus PAe. F. 61—62°. Krystallbeschreibung 
(E. G. Cox) vgl. Original. Bei Verss. zur Umwandlung in p-Nilroso-tert.-bułylanilin mit 
alkoh.-ath. HCl entstand das HCl-Salz von I. — a,fi-Diphenyl-fi-tert.-bulylharnsloff, 
Cl7H20ON2, aus I u. C6H5-N : CO. Nadeln aus PAe., F. 81°. — Methyl-tert.-butylanilin, 
CuHnN (IV), aus I mit CII3J  u. Sodalsg. bei Siedetemp. Kp.39 81—82°, reagiort nicht 
mit HN02. Pikrat, CUH 17N +  C0H3O7N3, gelbe Krystalle aus Bzl. oder A., F. 162-—163° 
(Zers.). — tert.-Amylanilin, CUH17N (II), aus Anilin u. tert.-C5Hu J. Schwach gelbliche 
Fl., Kp.741 227,5—229,5° (korr.), Kp.25 112—114°. CUH17N +  HCl, Tafeln aus Athyl- 
acetat. p-Toluolsulfoderiv., ClsH230 2NS, Prismen aus vcrd. A. oder Essigsaure, F. 73 
bis 74°. — Phmyl-tert.-amylnitrosamin, Cn H16ON2, gelbbraune Tafeln aus PAe., F. 47 
bis 48°. — tert.-Hexyljodid, aus Methyldiathylcarbinol u. H J. Kp.lę 47,5—48°, liefert 
mit Anilin 74% a.,f}-Dimethyl-a.-dthylathylen (V; Kp. 69—70°) u. 23% tert.-Hexylanilin 
(/?-Anilino-fl-athylbułan), C12H10N (III), strohgelbe, blumig riechende Fl., Kp.759 2 53 
bis 254° (korr.), Kp.17>5 120—121°. C12H19N +  HCl, Pyramiden aus Athylacetat.
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Pikral, goldgelbe Krystallc, F. 133—135°. p-Toluolsulfoderiv., C19H250 2NS, mit Toluol- 
sulfochlorid in Pyridin erst bei gewóhnlicher, dann bei W.-Badtemp. Prismen aus 
verd. A. m-Nilrobenzolsulfoderiv., C18H220.iN2S, Prismen aus A., F. 85—86°. — Phenyl- 
terl.-hexylnitrosamin, C12HlsON2, gelbliches Ol. — Metfiyl-tert.-hezylanilin, aus III mit 
CH3J  u . Sodalsg. Liefert mit H N 02 kcin p-Nitrosoderiv. Pikrat, C13H21N +  CcH307N3, 
gelbe Prismen oder Tafeln aus A., F. 127—128°. (J. chem. Soc. London 19 3 3 . 946—51. 
Aug.) O s te r ta g .

W. J. Hickinbottom, Die Abspaltung von tertiaren Alkylgruppen aus Allcyl- 
anilinen durch Hydrolyse. (Vgl. vorst. Ref.) Die vorstehend beschriebenen tertiaren 
Alkylanilinc werden beim Erhitzen mit 15-n. H 2SO.j auf 110—140° unter Bldg. von 
Anilin gespalten. Konz. HBr u. H J  u. maCig konz. H3P 04 spalten I in ahnlicher Weise. 
n-Butylanilin liefert bei 30-std. Erbitzen mit 19-n. H2S04 auf 120—-140° kein Anilin u. 
wird zu ca. 80% ais p-Toluolsulfoderiv. wiedergewonnen. Methyl-tcrt.-butylanilin 
spaltet bei dieser Bchandlung die tertiiire Butylgruppe ab u. liefert Methylanilin, aber 
kein Anilin. Hiernach sind die tertiaren Alkylgruppen der Alkylaniline auBergewóhnlich 
ompfindlich gegen Mineralsauren. Dies zeigt sieli aucli beim p-Toluolsulfo-tert.-butyl- 
anilin, das durch 15-n. H2S04 in 1 Stde. zu mindestens 85% unter Bldg. von p-Tóluol- 
sulfanilid (F. 101—102°) gespalten wird. Das m-Nitrobenzolsulfoderiv. yerhiilt sich 
ahnlich. — Bei Verss., Phenyl-tert.-butylnitrosamin durch H2SO., unter Abspaltung 
des (CH3)3C-Restes in eine Diazoverb. iiberzufuhren, wurde die Nitrosogruppe ab- 
gespaltcn; die Diazoverb. entstand in geringer Menge. Es ist bemerkenswert, daB die 
Farberscheinungen der LiEBERMANNschen Rk. bei der Einw. von H2S04 auf das 
Nitrosamin unter geeigneten Bedingungen auch bei Abwesenheit von Phenol auftreten. — 
Einzelheiten der Spaltungsverss. vgl. Original. p-Toluolsulfonyl-n-butylanilin, F. 52 
bis 54°. p-Toluolsulfonylmethylanilin, F. 92—93°. m-Nitrobenzolsulfanilid, beim 
Erhitzen von m-Nitrobenzolsulfonyl-tert.-butylanilin mit 15-n. H2S04 auf 100 
bis 135°. F. 122—123°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 3 . 1070—-73. Aug. Birmingham, 
Univ.) Ostertag .

David Craig, Reaktion von Formaldehyd mit Dyphenylamin. Der Verlauf dieser 
Rk. in Ggw. von Siiuren liangt von den relativen Mengen der Komponenten ab. Ein 
UberschuB von (CnHjJaNH begiinstigt die Bldg. von p,p'-Dianilinodiphenylmclhan (I), 
OcH5 • NH ■ CcH.j • C1I2 ■ C0H, ■ NH ■ CjH-, wahrend bei einem tlberschuB von CH20 
oder auch bei aąuimolaren Mengen Harze entstehen, welche die Isolierung eines reinen 
Prod. yerhindern. Harze werden auch durch Erhitzen von I  mit starken Siiuren erhalten, 
wobei (CcH5)2NH auftritt. — Die Bldg. von I  vcrlauft wahrscheinlich in mehreren 
Stufcn. Fuhrt man die Rk. ohne Siiure in Bzl. aus, so entsteht ais Hauptprod. Tetra- 
phenylmethylendiamin (II), (C0H5)2N 'CH2-N(C6H5)2, welches durch w. verd. Sauren 
leicht zu den Komponenten hydrolysiert wird. Es lagert sich in alkoh. Lsg. in Ggw. 
von reiclilich (C0H5)2NH u. etwas konz. HCI in I um. In  Abwesenheit von (C0H5)2NH u. 
in Ggw. von HCl-Gas tritt Verharzung ein unter Abspaltung von (CfiH5)2NH, aber 
ohne Bldg. von I. — Die Hydrogenolyse von II  in Bzl. in Ggw. von Kupferchromit 
unter hohem Druck fiihrt zur Bldg. von (CcH5)2NH u. (C^H ^N-CH X. Ais Ncbenrk. 
tr itt Umlagerung in 1 cin. Hieraus u. aus der Tatsache, daB mehr (C„H5)2NH gebildet 
wird, ais die einfache Hydrogenolyse erwarten laBt, darf man schliefien, daB II unter 
Bldg. von freiem CH2 dissoziiert. Hervorzuheben ist, daB (C0H5)2N-CH3 unter den 
Bedingungen der Hydrogenolyse nicht reduziert wird.

V e r s u c h e. p,p'-Dianilinodiphenylmetlian (I), C25H22N2. Gemisch von 254 g 
(C6H-)2NH, 16 g 36%ig. Formalin u. 250 ccm A. bei 40° mit 1 ccm konz. HCI rersetzt, 
30 Min. auf Dampfbad erhitzt, 4 g K2C03 zugegeben u. dest. Kp.1>5 270—290°. Aus- 
beute 41,5 g. Aus A., F. 118—120°, wieder fest, dann F. 122—123° (vgl. S t r a u s  u. 
B o r m a n n , Ber. dtseh. chem. Ges. 4 3  [1910]. 729). — Synthese von I: p,p'-D iam ino- 
diphenylmethan, o-Chlorbenzoesiiure u. K2C03 unter Riihren auf 150° erhitzt, Spur 
CuJ2 zugegeben (heftige Rk.), nach einigen Min. in W. gel., mit Eg. gefallt, halbfestcs 
Prod. kura auf 250° erhitzt (C02-Entw.), mit 10%ig. NaOH ausgezogen, ungel. Teil 
dest. — Tetraphenylmethylendiamin (II), C25H22N2. In sd. Lsg. von 338 g (C,;H5)2NH in 
250 ccm Bzl. 168 g 36%ig. Formalin in 2 Stdn. oingetragen, noch 45 Min. gekooht, 
dann dest., Fraktion 200—240° (2,5 mm) nochmals dest., im gleichen Vol. Bzl. gel., 
in 2 Voll. PAe. eingeriihrt. Dicke Krystalle, F. 104—-105°. — Mcthyldiphenylamin- 
chlorozinlcat, [(C0H5)2N-CH3,HCl]2,ZnCl2. Lsg. von (C0H5)2N-CH3 in Eg. mit Lsg. von 
ZnCl2 in Eg.-konz. HCI versetzt, auf 15° gekuhlt, Nd. mit Eg. gewaschen, im Vakuum 
iiber KOH getrocknet. WeiBes I?ulyer, F. 186—188° unter HCl-Entw. Wird durch W.



1933. II. D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 2813

zu (C6H5),N-CII3, HC1 u. ZnCl2 liydrolysiert. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3723—27. 
Sept. 1933" Akron [Ohio], B. F. G o o d r ic h  Co .) L i n d e n b a u m .

M. F. Duli und J. H. Simons, Freie Pheriylradikale in der Oasphase. (Vgl. 
C. 1933. II. 1499.) In  einem geeigneten App. wurde Pb(C0H5)4 unter 0,01 mm Druck 
bis eben unter den F. (215—220°) erhitzt u. das gebildete Gas mit Hg-Dampf zusammen- 
gebraelit. Die neben den breiten Krystallen von Diphenyl erhaltenen Nadeln waren 
anscheinend Hg(GaHs)2, F. ca. 120°. Da weder Pb(Cr,H5)4 noch Diphenyl mit Hg- 
Dampf reagiert, sind Vff. der Ansieht,' daB Phenylradikale entstanden sind. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 3898. Sept. 1933. Chikago, De Paul-Univ.) L in d e n b a u m .

Richard A. Smith, UntersucKungen iiber die Umlagerungen von Phenylathem. 
Einwirkung ton Aluminiumcldorid auf Butylphenylather. (Vgl. C. 1933. I. 2678.) Vf. 
hat das 1. e. angegebcne Verf. auf Iso-, sek.- u. tert.-Butylphenylather angewendet. 
HARTMANN u . GATTERMANN (1892) wollen durch Erhitzen von Isobutylphenylather 
mit A1C13 etwas p-Isobutylphenol erhalten liaben. Nach K r a n z l e in  (C. 1932. II . 
2321) handelt es sich jedoch um p-tert.-Butylphenol, gebildet durch Spaltung des 
Athers in Phenol u. Isobutylen u. Readdition dieser Spaltprodd. p-Isobutylphenol 
ist iiberhaupt noch unbekannt. Vf. hat gefunden, daB tert.- u. Isobut3'lphenylilther 
durch AlClj zu p-tert.-Butylphenol isomcrisiert werden. Die Erkliirung von K r a n z l e in  
ist richtig. sek.-Butylphenylather wird zu p-sek.-Butylphenol isomcrisiert. Die Iso- 
merisierung des tert.-Butylphenyliithcrs gelingt auch leicht durch Hitze allein, so daB 
der Ather unter at-Druck nicht dest. werden kann.

V e r s u c h e. Darst. der Ather: 1 Atom Na in A. gel., 1 Mol. Phenol u. iiber-
schiissiges C4H9Br zugegeben, 6—8 Stdn., bei der tert.-Verb. nur 20 Minuten, gekoclit, 
A. u. CjHgBr abdest., NaBr mit W., Phenole mit 15%ig. NaOH entfernt usw. Iso- 
bulylphenyldther, C10H 14O, Kp. 19G°, D."1 0,924, nn21 =  1,4932. sek.-Butylphenylather, 
C10H14O, Kp. 193°, D.”1 0,973, im24 =  1,4943. tert.-Butylphenylather, C10H14O, Kp. 192°, 
aus Bzl. Nadeln, kein scharfer F. wegen Umlagerung, unter W. schm. — Umlagerung: 
Unter Kuhlung gleiche Menge A1C13 langsam zugefiigt, nach mehreren Tagen mit Eis, 
W. u. HC1 zers., Prod. mit 15%ig. KOH ausgezogen, Lsgg. mit HC1 neutralisiert. 
p-sek.-Butylphenol, C10H 14O, Kp. 236°, D.21 0,986, nn21 =  1,5182. p-tert.-Butylphenol, 
C10H14O, Kp. 230°, aus W. Nadeln, F. 100°. — Pyrolyt. Umlagerung des tert.-Butyl- 
phenylathcrs durch 3-std. Kochen unter RiickfluB. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3718 
bis 3721. Sept. 1933. New York, Uniy.) L i n d e n b a u m .

Giinther Schiemann und Tian-Bau Miau, Ober aromatische Fluorverbindungen. 
XVII. Mitt. Ober Fluomitroanisole. (XVI. vgl. C. 1933. II. 2815.) Im Gegensatz zu 
den Befunden von H o l m e s  u . I n g o l d  (C. 1926. II. 1137) stellen Vff. fest, daB bei 
der Nitrierung von o-Fluoranisol mit H N 03 unter yerschiedenen Bedingungen stets
2-Fluor-4 nitroanisol entsteht, dessen F. nicht 52—52,5°, sondern 104,6° ist u. dessen 
Struktur synthet. sichergestellt wurde. Nach 2 Methoden gewonnenes 2-Amino- 
4-niłroanisol wurde iiber das Diazoniumborfluorid in 2-Fluor-4-nitroanisol ubergefiihrt, 
dessen Schmelz- u. Mischschmelzpunkt Idcntitilt mit dem durch Nitrierung erhaltenen 
Prod. erwies. Bei der Nitrierung mit rauchender HN03 entsteht daneben noch 2-Fluor-
4.6-dinitroanisol, welches bei Anwendung von Nitriersaure unter 0° zu 93% entsteht. 
Die Konst. dieses Dinitrokórpers erklart sich leicht aus dem gleiclizeitigen Auftreten 
von 2-Fluor-4,6 dinitrophenol (F. 102°), welches auch bei Dinitrierung von o-Fluor- 
phcnetol ais Nebenprod. entsteht. Die Bldg. dieses Phenols ist nur durch Verseifung 
der durch gleichzeitige o- u. p-Stellung der Nitrogruppen aktivierten Methoxygruppe 
zu erklaren. Bei der Dinitrierung von p-Fluoramsol entsteht 4-Fluor-2,6-dinitroanisol. 
Die Stellung der Nitrogruppen erklart auch hier das gleichzeitig auftretende 4-Fluor-
2.6-dinitrophenol (S w a r t s , C. 1913. II. 760). Die Stellung der Nitrogruppen wird bei 
der Nitrierung von o- u. p-Fluoranisol also allein durch die Methoxygruppe bestimmt. 
Im Gegensatz zu H o lm es  u. In g o ld  (1. c.) erhalten Vff. durch Red. von 2-Fluor- 
4-nitroanisol glatt 2-Fluor-4-aminoanisol, durcli Red. von 2-Fluor-4,G-dinitroanisol 
ein 2-Fluornitroanisidin, dem die Struktur eines 2-Fluor-4-nitro-0-ami7ioanisols zu- 
geschrieben wird.

V e r s u c h e. 2-Fluor-4-nitroanisól, C7Hc0 3NF, durch Eintropfen von o-Fluor- 
anisol in ein Gemisch von 10 ccm HNO {d =  i ,50) u. 15 g Eg. bei 0°, Stehen iiber 
Naeht, Absaugen, Zugeben von je 5 ccm HN03, bis das Filtrat kein Ol mehr enthiilt 
(2 Tage). Aus A. Nadeln vom F. 103,6—104,6°. Oder durch Eintropfen eines Ge- 
misches yon HN03 {d =  1,50) u. Essigsaure bei 0° in eine Lsg. von o-Fluoranisol in 
Essigsaureanhydrid. Nach 4 Stdn. EingieBen in W., Ausathern, Troeknen des óligen



2814 D . Ok g a n is c h e  C h e m ie . 1933. II.

Riickstandes mit Kali u. Absaugen der sich bald abscheidenden Krystalle. Oder durch 
therm. Zers. yon [2-Methoxy-5 nitrophenyl]-diazoniumborfluorid u. Wasserdampfdest. — 
[2-Melhoxy-5-nitrophenyl]-diazoniumborfluorid, C7H0O3N3BF4, durch Diazotieren von 
salzsaurem 2-Amuw-4-nitroanisol (Ca h o u e s , Liebigs Ann. Chem. 74  [1850]. 301;
G. F re y s , C. 1 9 0 1 .1. 739) bei —3° u. Versetzen mit konz. HBF.,. Aus W. gelbo Nadeln, 
Zers.-Punkt 173°. — [2-Athoxy-5-nitrophenyl]-diazoniumborfluorid, C8H803N3BF4, aus 
aus 4-Nitro-2-aminophenetol wie oben. Aus W. gelbo Nadeln vom Zers.-Punkt 179°. —
2-Fluor-4-nitroplienetol, CsH80 3NF, durch Zers. des Diazoniumborfluorids u. Wasser
dampfdest. Aus A. gelbe Nadeln, F. 77°. — 2-Fluor-4,6-dinitrocmisol, C,H505N2F, 
durch Eintropfen eines Gemisches von o-Fluoranisol +  konz. H2S04 in Nitriersiiuro 
unter 0°, 4-std. Stehenlassen u. dann auf Eis gegossen. Die iither. Lsg. der aus- 
geschiedenen halbfeston Masse (oder Ol) unter Zugabe yon Eis mit Bicarbonatlsg. 
gewaschen u. der Atherriickstand dest. Kp.10 164—165°, Kp.0l5 128,5°, gelbes zahes
Ol. — 2-Fluor-4,6 dinitrophenol, C„H30 6N2F, durch Ansauern der zum Waschen des 
rohen 2-Fluor-4-nitroanisols yerwandten Bicarbonatlsg. Aus verd. A. oder Lg. Krystalle, 
F. 102°. Auch ais Nebenprod. der Nitrierung yon o-Fluorphenetol erhalten. — 2-Fluor-
4,6-dinitrophenetól, C8H70 5N2F, aus o-Fluorphenetol genau wie beim o-Fluoranisol. 
Kp.13 168°. — 4-Fluor-2,6-dinitroanisol, C7H50 5N2F, durch Nitrieren von p-Fluoranisol 
analog wie o-Fluoranisol. Aus A. Nadeln, F. 81,7—82,7°. Ais Nebenprod. entsteht 
4-Fluor-2,6-dinitrophenol (F. 50—50,2°, S w a r t s ,  1. c.). — 2-Fluor-d-aminoanisol, 
C7HsONF, durch Rod. yon 2-Fluor-4-nitroanisol mittels SnCl2 +  konz. HC1. Aus A. 
Krystalle, F. 82,6°. Chlorhydrat, C7H90NFC1, aus A. weiBe Schuppen, Zers.-Punkt 
180—200°. — 2-Fluor-4-nitro-6-aviinoanisol, C7H70 3N2F, dureh Eintropfen einer Lsg. 
von SnCI, in alkoh. HC1 in eine Mischung yon 2-Fluor-4,6-dinitroanisol in 96% A. 
bei 0—10°, nach 2 Stdn. Abdampfen des A. bei 20 mm, Zers. des Riickstands mit 
Pottasche unter A. Aus W. gelbe Nadeln vom F. 108,5°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 
1179— 87. 13/9. 1933. Hannover, Techn. Hochsch.) H il l e m a n n .

Biman Bihari Dey und Yetchan Gunia Doraiswami, Verseifung ton Chlor-, 
Athoxy- und Mctkoxy-2-cyan-4-nitrobenzolen. Vff. diskutieren die gebrauchlichsten 
Methoden zur Verseifung aromat. Nitrile u. finden ais beąuemste Methode die Ver- 
seifung mit konz. Schwefelsaure, die dabei entstehenden Saureamide werden mit konz. 
Salzsaure in die betreffenden Sauren iibergefiihrt. 1-Chlor-(Methoxy, Athoxy)-2-cyan-4- 
nitrobenzol liefert auf diese Weise 2-Clilor-(Methoxy, Athoxy)-5-nitróbenzamid bzw. 
-benzoesdure. Alle dieso Verbb. gehen beim ICochen mit wss. oder alkoh. Kalilauge in 
die entsprechenden 5-Nitrosalicylsaurederiyv. iiber. l-CMor-2-cyan-4-a?)iinobenzol da- 
gegen reagiert weder mit konz. Schwefelsaure noch mit Kalilauge. Verschiedene Amidę 
der 2-Chlor-5-nitrobenzoesuure wurden durch Einw. des Siiurechlorids auf Athyl-, 
Propyl-, Diathylamin, Atliylendiamin u. Harnstoff dargestellt. Alle Verss., bei diesen 
Verbb. einen RingschluB zu Isochinolinderiw. in folgendem Sinne:

Cl HaC
X,CHS —hci

_____________ l
OsN CO OaN CO

zu erreichen, schlugen fehl.
Y e r s u c h e. 2-Clilor-5-nitróbe,nzamid. Zu 2 g mit W. angefeuehtctem l-Chlor-2- 

cyan-4-nitrobenzol werden langsam 10 ccm konz. Schwefelsaure gegeben; Lsg. 10 Min. 
gelinde gekocht u. nach 1/2 Stde. in 50 ccm k. W. gegossen. — 2-CJilor-5-nitróbtnzoesaure. 
aus obigem durch 1-std. Kochen mit konz. Salzsaure. — 2-Athoxy-5-nitróbenzamid, 
C9H 100 4N2. Dunne, weiCe Nadeln aus verd. A., F. 176°. — 2-Metlioxy-5-nilróbenzamii, 
C3H80 4N2, F. 212°. — 2-Chlor-5-nitrobenzoesaure. Atliylamid, C9H90 3N2C1. 2 g in W. 
(10 ccm) fein suspendiertes Saurechlorid werden in der Kalte langsam mit 5 ccm einer 
33°/0ig. Lsg. von Athylamin yersetzt, Mischung 1 Stde. geschiittelt. Glitzernde Flocken 
aus stark verd. A., F. 148°. — Propylamid, C10HxlO3N2Cl. Glanzende Flocken aus W., 
F. 142°. — Diathylamid, Cn HX30 3N2Cl. BlaBgelbe Nadeln aus A., F. 72°. — Alhylcn- 
diamid, C16H 120 6N4C12. WeiBes, amorphes unl. Pulver, mit h. Essigsaure gewaschen, 
F. 310°. — Ureid, C8H60 4N3C1. 2 g Saurechlorid u. 1,5 g Harnstoff auf freier Flamme 
geschmolzen, Schmelze mit CC14 yermischt u. 5—10 Min. erhitzt. Rk.-Prod. filtriert u. 
mit Methanol gewaschen. Hartę Nadeln aus Essigsaure, F. 216°. (J. Indian chem. 
Soc. 1 0 . 353—59. Juli 1933. Madras, Presid. Coli.) T i ie il a c k e r .
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H. Vogel und M. Stohl, Uber terpenoide Ringsysteme. I. (vorl.) Mitt.: Synłhese 
eines Kórpers mit blauer Antimonlrichloridreaktion. (Vgl. C. 1933. II. 2862.) Vff. 
erhielten durcli Einw. von verd. H2SO., auf fi-Ionon einen krystallin. Korper, der einigo 
interessante Farbrkk. gibt. Diese sind analog denen der Sterine. Besonders charak- 
terist. ist eine intensive Blaufarbung mit SbCl3 in Chlf., eine Rk., die bisher fiir die 
Garotinoide u. fiir das Vitamin A  ais kennzeichnend angesehen wurde.

V e r s u c h o. 20 g fi-Ionon werden in 30 cem H 20  +  70 ecm konz. H 2S04 bei 10° 
eingetragen. Nach 48 Stdn. kann aus der tiefrot gefiirbten El. eine klumpige M. heraus- 
genommen werden. Sie wird mit H20 durchgeknetet u. in Chlf. gel. Mit 96%ig. A. 
wird ein flockiger Nd. ausgefallt, nach 6 Stdn. filtrieren, wieder in Chlf. losen u. mit A. 
filllen, Ausbeuto 6 g leichtes, orangefarbenes Pulver, C20H 28O2, sintert bei 188° (korr.), 
schm. bei 216—217". — In  Chlf. gel. u. mit konz. Lsg. von SbCl3 in Chlf. versetzt, sofort 
bleibende tiefblaue Farbung. Mit Chlf. +  H 2S04 rotyiolette Farbung, ahnlich mit 
Eg.-Anhydrid +  H2S04. — Carotin, derselben Behandlung unterworfen, liefert das 
gleiche Prod. mit den gleichen Eigg. (Ber. dtscli. chem. Ges. 66. 1066—69. 2/8. 1933. 
Schreckenstein.) S i e d e l .

W. Faber, Die kryslallographischen und krystalloplischen Eigenschaften einiger 
aromatmlier Fluorverbindungen. Zugleich Mitt. XVI der Untersuchungsreihe „Uber 
aromalische Fluorverbindungen“ von G. Sclliemann und Mitarbeitern und Mitt. 5 
„tlberFluorverbindungen des Diphenyls“. (XV. vgl. C. 1933. II. 1965; bzw. vgl. C. 1932.
I. 3427.) Von den untersuchten Substanzen wurden móglichst alle opt. Konstanten
ermittelt (bei Versagen anderer Methoden nach dem Einbettungsverf.); die D. wurde 
mit CLERICI-Lsg. bestimmt (Schwebemethode), die Werte sind auf W. von 4° u. 
Vakuum umgerechnet. Eine Berechnung des Atomvol. von F  nach diesen D.-Werten 
fiihrte zu keincm cinheitlichen Ergebnis. Bei den einzelnen Verbb. sind die beob- 
achteten krystallograph. Formen u. Winkelwerte angegeben. — 3-Fluor-4-nilrotoluol 
(F. 53,2°). D. l,43g ±  0,004. Monoldin, wahrscheinlich holoedr. — 2,2'-Difluor- 
diphenyl (F. 117°). D. l,393s ±  0,001. Rhomb., wahrscheinlich holoedr., pseudo- 
tetragonal. Opt. positiv. — 4,4'-Difluor-2-nilrodiphenyl(F. 94,5—95°). D. 1,488±0,002. 
Rhomb.-holoedr. Opt. positiy. — 4,4'-Difluor-3,3'-dilolyl (F. 58,8—59°). D. 1,345 
±  0,004. Rhomb.-holoedr., pseudotetragonal. Opt. negativ. — 4,4'-Dichlor-3,3'-dilolyl 
(F. 58—58,5°). D. 1,330 ±  0,003. Wahrscheinlich monoklin, pseudorhomb. Opt. 
negativ. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. 
Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86.161—70. Sept. 1933. Freiberg (Sa.), Bergakademie, 
Inst. f. Mineralogie.) Sk a l ik s .

C. K. Ingold und H. V. Kidd, Der Mechanismus aromalisclicr Umlagerungen.
II. Die J3e.nzidinumlage.rung. (I. vgl. C. 1927. II. 1344.) Vff. untersuchen, ob die 
Benzidinumlagerung eine intermolekular oder intramolekular verlaufende Rk. ist. 
Zu diesem Zweck wurden 2 Benzidinumlagerungen (I — y  III u. II — ->- IV) in der 
gleichen, homogenen Lsg. durchgefiihrt. Geben 2 JIoll. I ein einziges Mol. III, 
u. 2 Moll. II ein Mol. IV, so folgt daraus, daB die beiden gleichzeitig verlaufenden Rkk. 
von einer 3. Rk. begleitet sind, bei der 1 Mol. I u. 1 Mol. II V bilden. Das Endprod. 
der Rk. ware in diesem Fali eine ternare Mischung der 3 Benzidino III, IV, V. Wird 
andererseits nur ein einziges Mol. I bzw. II zur Bldg. eine3 Mol. III bzw. IV benótigt, 
so sollte das Rk.-Prod. eine binilro Mischung von III u. IV sein. Die Ggw. einer 3. Sub- 
stanz in einer binaren Mischung bekannter Substanzen laCt sich leicht aus dem Misch- 
F.-Diagramm ersehen. — Fur die Durclifiilirung der Rkk. erwiesen sich gewisse, leicht 
zugangliche 2,2'-disubstituierte Hydrazobcnzole ais geeignet, da sie keine Semidin- 
umlagerung erleiden. Dennoch verlief die Benzidinumlagerung nicht quantitativ, 
da sich unter den Rk.-Bedingungen (HC1 in trockenem A. unter AusscliluB des Luft-02) 
eineraeits die entspreehende Azoverb. andererseits das monocycl. Amin bildete (vgl. 
auch yan Loon, Recueil Trav. chim. Pays-Bas 23 [1904]. 162). 25% der Hydrazo- 
verb. unterliegen dieser Rk., die nur insofern stort, ais die dabei entstehenden Prodd. 
die Isolierung der Gesamtmenge an Benzidinverbb. erschweren. — Fiir die Rk. sind 
ferner nur Verbb. brauchbar, dereń Umlagerungsgeschwindigkeit annahemd vcr- 
gleichbar ist, da sonst bei der gemeinsamen Umlagerung die eine Rk. zum gróGten 
Teil beendet sein lcónnte, bevor die andere recht begonnen hat. Unter diesen Um- 
standen wurden immer nur 2 Benzidine entstehen, ganz gleich nach welcliem Mechanis
mus die Umlagerung yerliŁuft. Ais geeignete Verbb. erwiesen sich 2,2’-Dimelhozy- 
«. 2,2'-Didthoxyhydrazóbenzol. Obwohl das Mischschmelzdiagramm eine Abnormalitiit 
zeigt (die Kurve hat ein Maximum bei ca. 30% 3,3'-Dimethoxybenzidin, F. ca. 110°),
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lieBe sieli dio Ggw. einer 3. Verb. gut erlcennen, wenn man zu dem entstehenden 
Benzidingemisch cinmal nach u. nach 3,3'-Dimethoxybenzidin, ein andernial 3,3'-Di- 
athoxybenzidin gibt. Es zeigte sich, daB die so erhaltencn FF. samtlicli auf der Misch- 
schmelzkurve der beiden reinen Benzidine liegen, daB also das Rk.-Prod. nur 2 Ben- 
zidin© enthalt. Fiir den Verlauf der Umlagerung folgt liieraus, daB dio N—N-Bindung (a) 
(vgl. VI) erst dann vóllig ausoinanderreiBt, wenn sich die 4- u. die 4'-Stellung schon 
gegonsoitig beeinflussen (vgl. C. 1927. II. 2773). ____ ___

A NHj (III)

0')

(IV)

(a)
V o r s u c li o. 2,2'-Bime.thoxyhydrazobe.nzol, Darst. mit cinigen Abanderungen 

naeh S t a r k ę  (J. prakt. Chem. 59 [1899]. 210), aus A. mit wenig wss. Schwefelammon 
unter N2, F. 105", schwaeh gelbe Krystalle, die auf Zusatz von Mineralsaure, HgCl2, 
Acetylehlorid odor Benzylchlorid roto Farbę annehmen; die alkoli. Lsg. absorbiert 
Luftsauerstoff unter Bldg. von 2,2' -Dimethoxyazobenzol. — 2,2'-Didthoxyhydrazo- 
benzol, analog der Dimethoxyverb., F. 90°. — 3,3'-Dimethoxybenzidin, aus der ent- 
sprechenden Hydrazoverb. mit HC1 in trockenem A., aus A. +  wenig Schwefelammon, 
F. 138°. Dihydrocldorid, F. 272° (Zers.). — 3,3’-Diathoxybenzidin, F. 119°. Dihydro- 
chlorid, F. 254° (Zers.). In beiden Fallen betrug die Ausbeuto 73°/0; die Mutterlaugon 
lieferten 12 Moll.-°/0 2,2'-Dimelhoxy- bzw. 2,2'•Diathoxyazobenzol (F. 154—155° bzw. 
130—131°) neben o-Anisidin bzw. o-Phenełidin. — Zur Messung der Umlagerungs- 
geschwindigkeit wurde ein Gemisch der beiden Hydrazoverbb. bekannter Zus. mit 
soyiel HC1 versetzt, daB nur ein Ideiner Teil der Verb. umgelagert wurde, die an der 
Mischung in geringerem MaBo beteiligt war. Die Zus. des entstehenden Rk.-Prod. 
ergab sich aus dem F. u. dem Schmeizdiagranim der gemischton Benzidine. Die Mengo 
Hydrazoverb., die durch eine gegebene Menge HC1 umgelagert wird, ist dadurch begrenzt, 
daB das gebildete Benzidin sieli mit 2 Moll. Saure yerbindet u. so die katalyt. Wirk- 
samkeit des Reagens zerstort, da die Hydroehloride der entstehenden Benzidine weder 
selbst katalyt. wirksam sind, nocli durch Alkoholyse genugend HC1 geben, um katalyt. 
Wirksamkeit zu zeigen. Die rein orientierenden Messungen ergaben, daB sich die 
Dimethoxyverb. 5,7—G,G-mal so schnell umlagcrt, wie dio entsprechende Diathoxy- 
verb. (J. chem. Soc. London 1933. 984—88. Aug. London, Univ. College.) Co r te .

William S. M. Grieve und Donald H. Hey, Substitution in Verbindungen, welche 
zioei oder mehr Phenylgruppen enthalten. IV. Nitrierung von Diphenylderivaten, wekite 
meladirigierende Substituenten enthalten. (III. vgl. C. 1933. I. 54.) D ie Mononitrieruug 
von 4-Acetyldiphenyl, Diphenyl-4-aldehyd u. Diplienyl-4-carbonsaure gelingt mit einer 
HN03 von der annahernden Zus. H N 03, ILO bei —5 bis 0°. Unter anderen Be- 
dingungen erfolgt entweder keine Einw. oder Dinitrierung, event. mit Oxydation. 
Obige Verbb. liefern zugleich dio 4'- u. 2'-Nitroderivv. Die beiden N itro d e riw . der 
CarbonsiŁure sind schon friiher (I. Mitt., C. 1932. II. 11G7) auf anderen Wegen dar- 
gestellt worden, u . die Konst. der Nitroderiw. des Ketons u . Aldehyds wurden durch 
Oxydation zu diesen Sauren sicliergestcllt. Bei der weiteren Nitrierung des 4'-Nitro-
4-acetyldiphenyls wird, wie bei der 4'-Nitrodiphenyl-4-carbonsaure (I. 5Ćtt.), nocli em 
N 02 in 2 aufgenommen. — Sehr bemerkenswert ist, daB bei obigen M ononitrierungen  
kein homonucleares Nitrierungsprod. isoliert wurde (v g l .  dazu B a k e r  u . MOFFITT, 
C. 1931.1. 2195). —• 2 '-  u. 4/-Nitro-4-aeetyldiphenyl konnten auch aus 2- u. 4-Nitro- 
diphenyl durch F R IE D E L -C R A F T S -R k . mit iiber 50°/o Ausbeuto erhalten werden. — 
Vf. erortert die orientierende Kraft des CcH5. Dieses ist dem CH3 analog u . verleiht 
der p-Stellung in einem aromat. Kern eine ungewdhnlich hohe R k .-F a l iig k e it .

V e r s u o h e. 4-Acetyldiplienyl. 50 g CH.,-C0C1 in gekuhltes Gemisch von 50 g 
Diphenyl, 100 g Bzl. u. 70 g A1C13 eingetragen, spater Eis u. noch Bzl. zugegeben usw., 
gebildetes Acetophenon abdest. Aus Aceton oder A., F. 120—121°. — 2,4'-Dinitró-



1933. H. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 2817

deriv., Ci4H10O6N2. Voriges in HN03 (D. 1,50) bei 0“ eingetragen, spater in W. gegossen. 
Aus wss. A. hellgelbe Nadeln, F. 155—156°. Oxydation mit ICMn04 in sd. W. ergab 
2,4'-Dinitrodiphenyl-4-carbonsdure, F. 256° (I. Mitt.). — 4'- u. 2'-Nitroderiv., C14Hu 0 3N. 
4 g des vorvorigen in 100 ccm HN03 (D. 1,46) bei —5 bis 0° eingeruhrt, nach. 15 Min. 
in W. gegossen. Trennung durch wiederholtes Krystallisieren aus A. 4'-Verb., F. 152 
bis 153°. 2'-Yerb., Prismen, F. 110°. Oxydation wie oben ergab 4'- u. 2'-Nitrodiphenyl-
1-carbonsdure (vgl. unten u. I. Mitt.). Das 4'-Nitroderiv. lieferte, mit HN03 (D. 1,50) 
10 Min. auf Dampfbad erhitzt, obige Dinitrosaure, mit HN03 (D. 1,50) bei 0° obiges 
Dinitroderiv. — Andere Darst. von 4'- u. 2'-Nitro-4-acetyldiphenyl: 24 g CH3'COCl 
in Gemiseh von 20 g 4- bzw. 2-Nitrodiphcnyl, 80 g A1C13 u. 300 ccm CS2 eingetragen,
10 Stdn. auf 45—50° erwarmt, in W. gegossen, Nd. abfiltriert, mit Bzl. gekocht, Filtrat 
verdampft, im Falle 4' sofort umlcrystallisiert, im Falle 2' erst dest. (Kp.s 225—230°). — 
Diphenyl-4-aldehyd. Darst. vgl. C. 1931. II. 2728. — 4'- u. 2'-Nilroderiv., C13H80 3N. 
Darst. mit HN03 (D. 1,46) u. Trennung wie oben. 4'-Verb., hellgelbe Nadeln, F. 127°. 
2'-Verb., mkr. Krystalle, F. 101°. Oxydation mit KMn04 ergab die Carbonsauren. — 
Durch Erwarmen des Aldehyds mit HN03 (D. 1,46) entstand hauptsaclilich obige 
Dinitrosaure. — Diplienyl-4-carbonsaure. Durch Oxydation des Aldehyds oder Ketons 
mit alkal. KMn04. — Nitrierung mit HN03 (D. 1,46) wie oben. Rohprod. mit sd. 
A. extrahiert. Aus der Lsg. das 2'-Nitroderiv., F. 250°. Ruckstand war das 4'-Nitro- 
deriv., F. 338—340°; durch Koclien mit 5%ig. alkoli. HCl der Athylester, C15H130 4N, 
aus wss. A. hellgelbe Nadeln, F. 112°. — Dureh Erwarmen mit HN 03 (D. 1,46) entstand 
hauptsachlich die Dinitrosaure. — Mittels obigen Mononitrierungsverf. wurden 4- u.
2-Nitrodiphenyl quantitativ mononitriert, Diplienyl selbst quantitativ dinitriert. 
(.T. chem. Soc. London 1933. 968—72. Aug. Manchester, TJniv.) Lindenbaum .

N. Schapiro, Einwirkung von Oxalylclilorid auf die Ather der Kresole, des Caruacrols 
•und einiger substituierter Phenole. Wahrend die Ather des p- u. m-Kresols mit Oxalyl- 
cklorid in Ggw. von A1C13 unter Bldg. undefinierbarer Harze reagierten, lieferten der 
Methyl- u. Athylather des o-Kresols leicht die erwarteten 4,4'-Dialkoxy-3,3'-dimethyl- 
benzile, dereń Konst. durch Oxydation zu den entsprechenden Benzoesauren fest- 
gestellt wurde. Mit Carvacrolmethylather entstand ein dunkles, nicht identifizier- 
bares 01, Dagegen rcagierte o-Chloranisol wieder ziemlich glatt unter Bldg. des Benzil- 
deriv. o-Nitroanisol reagierte nicht, sondern wurdo glatt zum o-Nitrophenol ver8eift.

V e r s u c h e. 4,4'-Dimelhoxy-3,3'-dimethylbenzil, C18H 180 4. In eisgeklihltes 
Gemiseh von 20 g o-Kresolmethylather, 100 ccm CS2 u. 12 g Oxalylchlorid 12 g A1C13 
eingetragen, 24 Stdn. bei Raumtemp. stehen gelassen, bis zur beendeten HCl-Entw. 
envarmt, weiter wie ublich. Aus Toluol oder Pyridin hellgelbe Nadeln, F. 177°. — 
Chiiwxalinderiv., C24H220 2N2. In Eg. mit o-Plienylendiamin gekocht, in W. gegossen, 
mit verd. Saure gewaschen. Aus A. gelblich, krystallin, F. 139,5—140°. — 4-Metlioxy-
3-rMthylbenzoesdure, C0H10O3. Vorvoriges in h. Pyridin gel., Perhydrol u. portions- 
weise 10°/oig. NaOH zugefiigt, kurz erhitzt, in W. gegossen, Filtrat mit HCl gefallt. 
Aus A., F. 192—193°. — 4,4'-Diathoxy-3,3'-dimethylbenzil, C20H22O4. Wie oben mit
0-Kresolathylather. Aus Toluol oder Pyridin hellgelbe Nśidelchen, F. 181—182°. — 
Chinoxalinderiv., C20H26O2N2, aus Eg. gelblich, krystallin, F. 172—173°. — 4-Athoxy-
3-methylbenzoesaure, Ć10H 12O3, F. 198—199°. — 4,4' -Dimełhoxy-3,3'-dichlorbenzil, 
C16HI204C12. Mit o-Chloranisol. Aus Pyridin hellgelbe Nadeln, F. 226,5—227,5°. —
1-Melhoxy-3-chlorbenzoesdure, C8H70 3C1. Mit Perhydrol in Eg. Aus A., F. 213°. (Ber.
dtsch. chem. Ges. 66. 1370—72. 13/9. 1933. Kowno, Univ.) L in d e n b a u m .

Sachindra Nath Roy und Hemendra Kumar Sen, Reaklion von Diazoniumsalzen 
mil Oxymethylenketonen mit offener Kette. Cycl. Oxymethylenketone reagieren mit 
Benzoldiazoniumchlorid in der Aldehydform (S e n  u. G h o s h , C. 1928. I. 510), so gibt
2-0xymethyleneyclohexanon-(l) mit Benzoldiazoniumchlorid u. Na-Acetat Cyclo- 
liexandion-(l,2)-monophenylhydrazon, der Oxymethylenrest wird in Form von Ameisen- 
saure abgespalten. Da Oxymethylenketone mit offener Kette nach B e n a r y  u . Mit- 
arbeitern (C. 1926. I. 1643) bei derselben Rk. eine Abspaltung der Oxymethylengruppe 
nieht erleiden, z. B .:

CHS• CO• CH—CHOH CH8-CO-CHs.CHO — -(-~ N)C1>.
C ą-C O -C IK —N = N -C 6Hs)-C H O  ------ >- CH8-CO-C(=N-NH.C6Hc)-CHO

untersuchten Yff., ob dies eine Eigęntumlichkeit der Verbb. mit offener Kette oder 
nur darin begriindet ist, daB im letzteren Falle das der Oxymethylengruppe benachbarte 
t-Atom ein H-Atom tragt, das die glatte Bldg. eines Plienylhydrazons ermóglieht. 

XV. 2. 187
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Letzteres ist der Fali. Oxynielhylendesoxybenzoin (I), eine Verb. mit offener Kette. 
bei der dieses H-Atom substituiert ist, liefort mit Benzoldiazoniumclilorid unter Ab- 
spaltung von Ameisensauro BenzilmonophenyUiydrazon (II):

I  C0H5. CO ■ Ć(C6H6)=CHOH CaIIrj • CO ■ CH(CaH8)• CHO --.,Hł’y(~ S)C1>.

CeH6 • CO • C(C6H5)(—N = N  • C0H6) • CHO + Hł° ...>  C0H5-CO-CH(C0H6)-N =N -C 6H5
— HCOOH

->  C8H6• CO • C(C0H5)=N  • N H • C„H& I I
V e r s u c li e. Benzil-4-niłrophenylhydrazon. 1 Mol. 4-Nitrobenzoldiazonium- 

chlorid wird zu einer Lsg. von 1 Mol. I u. uberschiissigem Na-Acetat in A. gegeben; 
Nd. gewaselien u. getroeknet. — Benzilphenylhydrazon-4-nitrophenylhydrazon, C26H21- 
0 2N5) aus vorigem mit der berechneten Menge Phenylhydrazin oder aus II mit 4-Nitro- 
phenylhydrazin; aus Essigsaure, F. 255°. — Acetylbenzoylmonophenylhydrazon,
C,5H4ONo. A u s  Oxymetliylenphenylatliylketon in der iibliehen Weise. Blafigelbe Nadclii 
aus verd. A., F. 146—147°, 1. in A. u. Essigsaure. — Acelylbenzoyl-l-[4-nitrcplienyl}- 
hydrazon-2-phenylhydrazon, C21H10O2N5. Aus vorigem mit der berechneten Menge
4-Nitrophcnylhydrazin in Eg. bei 100°. Tiefrote Nadeln aus Essigsaure, F. 230°,
(J. Indian chem. Soc. 10. 347—51. Juli 1933. Calcutta, Univ. Coli. Sci. Tech- 
nol.) T h e il a c k e r .

M. T. Goebel und C. S. Marvel, ZJmlagerungen der Polyine. V. Beaktioncn 
des Bis-l,l'-\l,3-diphenylindenyls]. (IV. vgl. C. 1933. I. 3931.) Das friiher (III. Mitt.) 
synthetisierto Bis-l,l'-[l,3-diphenylindenyl] (I) gleicht in seincn Rkk. eher den Hexa- 
arylathanen ais den durch Umlagerung der Tetraaryldiathinylatliane gebildeten KW- 
stoffen. — I wird durch K„Cr„0T in sci. Eg. glatt zu o-Dibenzoylbenzol (F. 145—146°) 
oxydiert, wahrend der MouitEUsche KW-stoff unter denselben Bedingungen o-Benzoyl- 
benzoesaure liefert. o-Dibenzoylbenzol entsteht auch, wenn man die sd. Xylollsg. von I 
mit O schiittelt. — Die Lsg. von I in Xvlol ist bei Raumtemp. gelb, vertieft sieli beim 
Erhitzen unter LuftabschluB u. verblaBt beim Erkalten wieder. Dieser Farbweehsel 
liiBt sich jedoch nicht ófters wiederholen, u. bei fortgesetztem Erhitzen entstehen 
Tr n  n  i t  t t t  n  n  it gummose Prodd. — Schiittelt man I in A. mit l°/o>g-

0 6 6 6 Na-Amalgam, so farbt sich die Lsg. in 30 Min. gelb.
Ca %CEi G0H4/  \'C H  Mit 40°/oig. Amalgam oder Na-K-Legierung tritt die 
n  t t  p \ r „  n  w Y m  o tt Farbung, welche auf Spaltung zu dem Na-Alkyl II

0 5" 'L o 5‘ • a 3 beruht, schon nach wenigen Minuten auf. II kann
auch aus 1,3-Diphenylinden erhalten werden; die Identitiit wurde durch Uberfiilirung 
in I I I  bewiesen. — Aus den Yerss. folgt, daB I  eine schwache zentrale C—C-Bindung 
enthalt u. bei hoheren Tempp. offenbar zu einem unbestandigen freien Badikal disso- 
ziiert. — Andere Darst. von I durch tJberfuhren von 1,3-Diphenylinden mit 40%ig. 
Na-Amalgam in II u. darauf Einw. von Tetramethyliithylenbromicl. F. 195—196°. —
1,3-Diphenylinden-l-carbonsdiiremethylester (III), C23H 180 2. 1,3-Diphenylinden in absol. 
A. mit 40°/oig- Na-Amalgam in N-at ea. 1 Stde. geschiittelt, nach Stehen uberschiissiges 
Amalgam gefroren, Lsg. abgegossen u. C1-C02CH3 zugegeben, mit W. gewaschen usw. 
Aus Essigester-CH3OH, F. 99—100°. Die Siiure wurde nicht rein erhalten. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 3712—15. Sept. 1933. Urbana [Ul.], Univ.) Lindenbaum.

A. Corbellini und L. Barbaro, Untersuchungen iiber die. Yemendung des Ace- 
iiaphthens zur Herstellung von Farbsloffen der Antlianthronserie. II. Mitt. Eine neue 
Synthese des Naphihostyrils. (I. vgl. C. 1931. II. 636.) Fiir die Synthese des Antli- 
anthrons u. seiner Deriw. ist die der 8-Amino-l-naphthoesaure bzw. des Naphtho- 
styrils von Wichtigkeit (vgl. I. Mitt.). Letzteres wird nunmehr aus Acenaphthen iiber 
Naphthalsaure, Anhydro-8-hydroxymereuri-l-naphthoesaure u. 8-Chlor-(Brom)-l-naph- 
thoesaure synthetisiert. AuBerdem wird die Darst. des 4,9-Dibromanthanthrons aus
5-Brom-8-aminonaphthoesaure iiber 4,4 ,-Dibrom-l,l,-dinaphthyl-8,8'-dicarbonsaure be- 
schrieben.

Y e r s u c h e .  Anhydro-8-hydróxymcrcuri-l-naphthoesaure (I). Aus napkthal- 
saurem Na u. Hg-Acetat in Ggw. yon Na-Aeetat iiber das Na-Salz. Wird in Natron- 
lauge gol. u . mit HC1 in das Chlorquecksilberderiv. iibergefiihrt, das in wss. Suspension 
mit wss. Br2-NaBr-Lsgg. behandelt wird. In 85 %  Ausbeute entsteht S-Brom-l-napn- 
thoesaure, prismat. Krystalle vom F. 175—176° nach Reinigung durch ICrystallisation 
aus Bzl. Analog der Bromverb. die 8-Chlor-l naphthoesaure, F. ca. 155—160°. Zur 
tlberfiihrung in Naphthosłyril wird rolie Bromsaure (F. 162—167°) mit 30%'g-^. â 
unterDruck bei 150° ca. 5 Stdn. behandelt; gelbgriinliche Krystalle vom F. 175—178°; ist
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nach NaOH-Behandłung u. HCl-Fallung prakt. rein. Ausbeute 94°/0. — 5-Brom-S-amino-
1-naplithoesaure. Aus I entstelit durch Bchandlung mit HCI a-Naphtlioesaure, dereń
Bromierung mit Br in Essigsaurelsg. nach E k s tra n d  (J. prakt. Chem. [2] 3 8  [1888]. 
155) 5-Brom-l-naphthoesaure liefert; Nitrierung derselben u. Red. der Nitrosaure ftihrt 
zur Aminosiiure, die aus A. krystallisiert das Bromnaphthostyril, gclbbraune Nadeln 
vom F. 256—257° gibt. Dieses wird mit 10%ig- NaOH gekocht, mit HCI neutralisiert, 
NaNOo zugegeben u. unter Ansiiuerung mit HCI diazotiert. Die Suspension der Diazo- 
verb. wird in eine ammoniakal. Lsg. von Cu20  eingetragen u. daraus mit HCI 4,4'-Di- 
brom-1,1'-dinaphthyl-8,8'-dicarbonsdure gefallt; Dimethylester, C2.,H160.iBr2, F. 204,5 
bis 205°. Die Saure wird in konz. H2S04 bei gewohnlicher Temp. gei. u. nach tlbergang 
der roten Farbę in grlin in W. gegossen, das ausfaliende 4,9-Dibromanthanthron, 
C22H80 2Br2, wird aus o-Nitrotoluol umkrystallisiert, feine rote Ńadelchen, F. >  350°. 
(G. Chim. ind. appl. 15 . 335—37. Juli 1933. Mailand, Univ.) H e llm e g e l .

Paresh Chandra Dutta, Ober Farbsloffe, die sich vom P/tenanlkrenchinon ab- 
leiten: Acenaphthenophenanthrazine. In Fortsetzung friiherer Unterss. (C. 1 9 3 2 . 
II. 2651. 1933 . I. 779 unten) bat Vf. 4,5-Diaminoacenaphthon mit Phenanthrenchinon-

deriw . zu Azinfarbstoffen vom nebenst. Typus 
kondensiert. Dieselben sind in der Nuance zwar 
heller ais die Fluorenophenanthrazinc, aber, wie er- 
wartet, dunklcr ais die Plienanthrophenazine u. Plien- 
anthronaphtlmzine u. zeigen alle eine schwacli griin- 
lichc Schattierung. Sie losen sich in konz. H |S04 
blau u. werden daraus durch W. unverandcrt 
gefallt.

V e r s u e k e. Acenaphtheno-2-nitrophenanthrazin, C20H 15O2N3. 2-Nitrophen- 
anthrenchinon u. 4,5-Diaminoacenaphthen (SACHS u . MOSEBACH, Ber. dtsch. chem. 
Ges. 44 [1911]. 2852) in Eg. x/2 Stde. gekocht, Nd. h. abfiltriert, mit Eg. u. A. ge- 
wasehen. Aus Pyridin griinlichbraune Nadeln, F. 274°. Farbt Wolle aus saurem 
Bade gelb. — Darst. der folgenden Verbb. analog mit den betreffenden Phenanthren- 
ehinonderiw. — 4-Nitroderiv., C28H150 2N3, aus Pyridin griinlichgelbe Nadeln, F. 257 
bis 258°. Fiirbt griinlichgelb. — 2,7-Diniłroderiv., C20Hj4O,iN4, aus Nitrobenzol gelb- 
lichbraune Nadeln, F. >  310°. Fiirbt braun. — 4~,5-Dinitroderiv., C20Hl4O4N„ aus 
Pyridin gelb, krystallin, F. >300°. Fiirbt gelb. — 2,7-Diaminoderiv., C20Hj8N4, aus 
Pyridin gelblichgriine Ńadelchen, F. >  300“. Farbt griinlichbraun. —- 4,5-Diamino- 
deriv., C2ęH18N.„ aus Pyridin griinlichgelb, krystallin, F. >  300°. Farbt griinlichbraun. 
—- 2-Aminoderiv., C2UH17N3. Darst. in sd. A. Aus Pyridin kellgriine Nadeln, F. 269 
bis 270°. Farbt gelblichgriin. — 4-Aminoderiv., C20H17N3. In A. Aus Pyridin griinlich- 
braun, krystallin, F. 204°. Farbt griinlichgelb. •— 2,7-Dioxyderiv., ć 26H1G0 2N2. In 
Eg. Aus Pyridin -(- HCI rotlichbraun, F. >  300°. Farbt sehokoladenbraun. — 2-Oxy- 
deriv., C20H16ON2, rótlichbraun, krystallin, F. >  300°. Farbt braun. — 4-Oxyderiv., 
C2GH160jSt2, sehokoladenbraun, krystallin, F. >  300°. Farbt sehokoladenbraun. —
2-Broinderiv., C23HlrjN2Br, aus Pyridin hellbraun, F. 273°. Farbt hellgelb. — Dibrom- 
derip., C2aHI4N2Br2. Alit dem Dibromphenanthrenchinon des D. R. P. 222206. Aus 
Nitrobenzol braun, F. >  300°. Farbt hellgelb. — Dibromnitroderiv., C26H130 2N3Br2, 
au9 Nitrobenzol braune, ellipt. Platten, F. 272°. Farbt gelblichbraun. — Bromdinitro- 
deriv., C2(iH13OllN4Br, aus Nitrobenzol sehokoladenbraune Nadeln, F. >  300°. H2S04- 
Lsg. violett. Fiirbt braun. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . 1220—23. 13/9. 1933.) L b .

Paresh Chandra Dutta, Ober Azinfarbstoffe, die sich von a- und [1-Naphthothio- 
furandionen-(l,2) ableiten. Bei den thioindigoiden Farbstoffen iibt die Stellung des S 
ani Naphthalinkern (a oder /?) einen merklichen EinfluB auf die Farbtiefe aus. Vf. 
hat untersucht, ob dieser EinfluB auch bei den Azinfarbstoffen erkennbar ist. Durch 
Kondensation von a- u. /S-Naphthothiofurandion-(l,2) mit o-Diaminen entstehen 
Farbstoffe mit dem Ringsystem I (a) bzw. II (fi). Die GroBe des Mol. bceinfluBt die 
Farbtiefe sehr wenig, aber weitere ehromophore Gruppen wirlcen merklieh farb-

N S vertiefend. Die a-Verbb. zeigen ge-
_____ ringere fiirber, Eigg. ais die /?-Verbb.,

j j  j| | von denen einige' ausgezeichnete 
dunkle Scliattierungen hervoixufen. 
Die Farbstoffe far' 
der auxochromer 
aus saurem Bade.

^  g II ^  ij i Die Farbstoffe fiirben trotz fehlen-
der auxochromer Gruppen Wolle
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V e r s u c h e .  Darst. der Farbstoffe durch Koolien der Komponenten in Eg. 
(15 Min. bis 2 Stdn.). — a-Naphthothiofuranophenazin, C18H10N2S. Aus a-Naphtho- 
thiofurandion-(l,2) u. o-Phenylendiamin. Aus Eg. hellgelbe Nadeln, F. 226°. H2S04- 
Lsg. braun. — p-Naphłhothiofuranophemzin, ClgH10N2S. Aus /3-Naphthothiofuran- 
dion-(l,2). Aus Eg. sehwefelgelbe, seidige Nadeln, E. 205°. H2S04-Lsg. blau. — 
a-Naphthothiofu.ranonaphthazin, C22H12N2S. Mit 2,3-Diaminonaphthalin. Aus Pyridiii 
braun, F. 237°. H2SO,,-Lsg. yiolett. Farbt sehr liell braun. — fi-Naphthothiofurano- 
naphthazin, C22H12N2S, aus Pyridin gelbe Nadeln, bei 226° sintemd, F. 247°. H2S04- 
Lsg. blau. Farbt hellgelb. — a-Naphthothiofuranoacenaphthazin, C24H14N2S. Mit
4,5-Diaminoacenaphthen. Aus Pyridin braun, lcrystallin, F. 272°. H2S04-Lsg. blau. 
Farbt hellbraun. — fi-Naphthothiofuranoacenaphthazin, C24H14N2S, aus Pyridin braune 
Nadeln, F. 248°, in Pyridin stark fluorescierend. H2S04-Lsg. griinliehblau. Farb! 
gelbliohbraun. — a.-NaphthothiofuranomethylcJilorphenazin, C19HUN2C1S. Mit 6-Chlor-
з,4-diaminotoluol. Aus Pyridin Nadeln, F. 266°. H2SÓ,-Lsg. braunlichrot. Farbt
hellgelb. — p-Naphthothiofuranomethylchlorphenazin, C19HUN2C1S, aus Nitrobenzol 
hellgelbe Nadeln, F. 271°. H2SO,,-Lsg. blau. Farbt griinliebgelb. — a-NapJithothio- 
fiiranochinoxalinazin, C20H10N^S. Mit 2,3-Diaminochinoxalin. Aus Pyridin gelbc 
Nadelchen, F. >  295°. H2S04-Lsg. rosafarbig. Farbt braun. — fi-Naphth othiofura.no- 
chinoxalinazin, C20H10N4S, aus Pyridin rótliehbraune Nadeln, F. >  295°. H2S04-Lsg. 
bltiulichschwarz. Farbt orangerot. — a-Naplithotliiofuranophenazinazin, C24H12N4S. 
Mit 2,3-Diaminophenazin. Aus Pyridin dunkelschokoladenbraunes Pulyer, F. >  295°. 
H2S04-Lsg. blaulichschwarz. Farbt sohokoladenbraun. — fi-Naphtliothiofuranophen- 
azinazin, C24Hi2N,S, aus Pyridin braunlicliyiolettes Pulvor, F. >  295°. H2S04-Lsg. 
braunliehviolett. Farbt braunlichviolett. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1223—2G. 
13/9. 1933.) L in d e n b a u m .

Paresh Chandra Dutta, Unłersuchungen iiber indigoide Farbstoffe. II. 1,2-Naphtho- 
thiophenphenanthrenindigos. (I. vgl. C. 1932. II. 1016.) Vf. untersucht die Giiltigkeit 
der Eegel, daB die Stellung des S am Naphthalinkern einen EinfluB auf die Farbticfe 
ausiibt (vgl. vorst. Kef.), bei weiteren Farbstoffgruppen. Er hat zuerst 1,2-Napktho- 
oxj'thiophen mit Phenanthrenehinon u. dessen Deriw. zu indigoiden Farbstoffeu 
vom ncbenst. Typus kondensiert. Dieselben sind, im Gegensatz zu den meist

yioletten Thionaphthenphenanthrenindigos (I. Mitt.), 
dunkelbraun u. bringen, frisch gefallt, aus saurera 
Bade auf Wolle keine gleichmafiigen Tóne hervor. Sie 
geben aber, mit Ausnahme der wl. Br-Deriyv.. 
leicht gelbe oder gelblichbraune Hydrosulfitkiipen, 
aus denen sie durch Luft wieder gefallt werden. 
Sie sind meist wl., dagegen zl. in li. Nitrobenzol u. 
Pyridin. Welches CO bei den monosubstituierten 
Phenanthrenchinonen reagiert, konntc nicht bestiramt 
werden.

V e r s u c h e. l,2-Naplithot]iioplien-plienanihren-(9')-indigo, C26H140 2S. 1,04 g
Phenanthrenehinon u. 1,2 g l,2-Naplithooxythiophen in 40 ccm Eg. kurz erhitzt,
0,5 ccm konz. HC1 zugegeben, 15 Min. gekocht, Nd. h. filtriert, mit Eg. u. W. gewaschen
и. mit A. digeriert. Aus Nitrobenzol dunkelschokoladenbraunes Pulver, F. 291°. 
H2S04-Lsg. braunlichrot. Farbt aus der Kupo Baumwolle braun. — Darst. der 
folgenden Deriw. mit den betreffenden Phenanthrenchinonderiw. analog. — 2'-Nitro- 
ileriv., C26H 130 4NS, aus Nitrobenzol dunkelscliokoladenbraune Nadeln, F. >300°. 
H2S04-Lsg. iielirosa. Fiirbt sohokoladenbraun. — ■i'-Nilroderiv., C2CH1304NS, aus 
Pyridin sohokoladenbraun, krystallin, F. 281°. IL S04-Lsg. hellrosa. Farbt hellrosa- 
violett. — 2',7'-Dinitroderiv., C26H12O0N2S, aus Nitrobenzol sohokoladenbraun, 
F. >  295° (auch die folgenden). H2S04-Lsg. rotviolett. Farbt sohokoladenbraun. — 
■i',S'-Dinitroderiv., C2GHi2OflN2Ś, aus Nitrobenzol briiunliohsohwarz. H2S04-Lsg. hell- 
rot. Farbt braunlichviolett. — 2’-B ro m d erh C26H130 2BrS, aus Pyridin schokoladen- 
braun. H2SO,i-Lsg. braunliclirot. Fiirbt hellbraun. — Dibronideriv., C28HI20 ?Br,S.
Mit dem Dibromphenanthrenohinon des D. R. P. 222206. Aus Nitrobenzol violett- 
braune Nadeln. H2S04-Lsg. violett. Fiirbt hellrosa. — Bromdinitroderiv., C26Hu 06N2BrS, 
aus Pyridin schwarzlichbraune Nadeln. H2S04-Lsg. violett. Farbt braun. — 2'-Amino- 
deriv., C26H150 2NS. Darst. in sd. A. unter Zusatz yon wasserfreiem Na2C03; eingeengt, 
Nd. h. abfiltriert, mit A. u. h. W. gewaschen. Aus Nitrobenzol hellrosarote, kupfer- 
glanzendc Nadeln. H2S04-Lsg. yiolett. Farbt dunkelviolett. — 4'-Aminoderiv.,



1933. II. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 2821

C,.H150 2NS. Wie vorst. Aus Nitrobenzol hellrosarote Nadeln. H2SO.,-Lsg. violett 
Fiirbt helhriolett. —• 2'-0xyderiv., C^H140 3S. In Eg.-HCl; aus Pyridin -f- W. um 
gefallt, mit verd. HC1 erwarmt usw. Braunlichschwarzes Pulver. H2SO.,-Łsg. violett 
Farb t d u nkelb raun . (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1226—29. 13/9. 1933.) L in d e n b a u m  

Paresh Chandra Dutta, Untersuchungen uber indigoide Farbsloffe. III . (II. vgl 
vorst. Ref.) Vf. beschrcibt einige weitere indigoide Farbstoffe, die mit 1,2-Naphtho 
oxythiophen dargestellt wurden. — l,2-Naphlh/ilhio])hen-indol-{3‘)-indigo (I), C20Hn 0 2NS 
1,2-Naphthooxythiophen u. Isatin in Eg. mit etwas konz. HC1 10 Min. e rh itz t ,  Nd 
h. filtriert, mit Eg. u. A. gewaschen. Aus viel Xylol rosarot schimmemde Nadeln 
F. >295° (auch die folgenden). II2SO ,-Lsg. rosaviolett. Farbt aus der Hydrosulfit 
kupo Baumwolle rosarot. — 5'-Chlorderiv., C20H10O2NClS. Ebenso mit 5-Ćhlorisatin 
Aus Pyridin rotlichvioletto Nadeln. H2SO,-Lsg. rótlichviolett. Farbt rótlichviolett

—5'-Bromderiv., C20H 
Nadeln. H 2S 0 4-Lsg.

,02NBrS, aus Nitrobenzol braunliclmolette, kupferglanzendo
rosaviolett. Farbt schokoladenbraun.

C20H9O2NBr2S, aus Nitrobenzol hellviolette, kupfergliinzende
5', 7'-Dibromderit'., 

Nadeln. H2S04-Lsg.
rosarot. Farbt dunkelschokoladenbraun. — 1,2 - Naphthothiophen-aceiiaphthylen-(2')- 
indigo (II), C^H^C^S. Blit Acenaphthenchinon analog I. Aus Eg. dunkelrote Nadeln, 
F. 282°. H2SO.,-Lsg. griin. Farbt dunkelrot. — 5'-Nitroderiv., C21Hn O,lNS. Mit 
5-Nitroacenapkthenchinon. Aus Nitrobenzol dunkelschokoladenbraun, amorph. H2SO.r  
Lsg. violettrot. Farbt dunkelgriin. — l,2-Naphlhothiophen-aceanthrylen-(l')-indigo (III), 
C^HnOoS. Mit Aceanthrenchinon. Aus Pyridin schokoladenrote Nadeln. H2SO.,- 
Lsg. rotlichbraun. Fiirbt rosabraun. — Bis-l,2-naphthothiophenałhylenindigo (IV), 

l,2-Naphthooxytliiophen in A. mit Glyoxal-Natriumdisulfit in etwas W. 
u. konz. HC1 V2 Stde. erhitzt, Nd. mit h. W. u. A. gewaschen. Aus Nitrobenzol tief 
schokoladenbraune Nadeln, ab 280° violette Dampfe, F. >  295°. H 2S04-Lsg. blaulich- 
violett. Farbt braunlichviolett. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1230—32. 13/9. 1933. 
Muzaffarpur [Indien], G. B. B. Coli.) L in d e n b a u m .

S. G. P. Plant und M. L. Tomlinson, Addilionsreaktionen des Indolkerns. (Vgl. 
C. 1933. I. 3448.) Friihere Verss. haben gezeigt, daB das Additionsvermógen von 
polycj'cl. Indolderiw. fiir HN03, Cl u. Br bei hochkondensierten Systemen stark ver- 
mindert ist. Vff. untersuchen nunmehr das Verh. einfacher Indolderiw. Um Kom- 
plikationen durch Substitution in der 3-Stellung zu vermeiden, wurden die Verss. mit 
2,3-Dimethylindol (I) u. dessen 1-Acetyl- u. Benzoylverb. angestellt. Bei der Nitrierung 
von I in Eg. entstehen keine krystallinen Prodd.; in konz. H3SO., erhalt man 5-Nitro-2,3- 
dimethylindol, dessen Konst. durch Synthese aus Methylathylketon-p-nitrophenyl- 
hydrazon bewiesen wurde. l-Acetyl-2,3-dimethyhndol gibt mit HN03 in Eg. ein Sub- 
st-itutionsprod., bei dessen Hydrolyse man 4- (oder 6)-Nitro-2,3-dimethylindol (synthet. 
aus Methylathylketon-m-nitrophenylhydrazon) erhalt. Dagegen liefert l-Benzoyl-2,3- 
dimcthylindol eine Additionsverb. (II), die den friiher aus Deriw. des Tetrahydro- 
carbazols u. Dihydropentindols erhaltenen analog ist. — Wahrend Bromierung von 
Tetrahydrocarbazol u. nachfolgendo Einw. von NH3 eine diazotierbare Verb. liefert 
(V-1933. I. 3448), erhalt man aus I  eino Verb. C10Hu ON, dio durch Abspaltung von 
HBr aus dem zunachst gebildeten Dibromid III u. nachfolgenden Austausch von Br 
gegen OH entstanden ist. Da die Verb. in yerd. Sauren unl. u. nicht diazotierbar ist,
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liegt niekt IY, sondern das daraus durch OH-Wanderung entstandene V vor. Durch 
Bromierung von l-Acetyl-2,3-dimethylindol erhillt man ebenfalls eine Monooxyverb.; 
diese gibt aber bei der Hydrolyse ein Isomeres yon V u. ist hochst wahrscheinlich ais VI 
aufzufassen. Der abweichende Rk.-Verlauf ist dadurch zu erklaren, daB das N-Atom 
des Aeetylderiv. nicht bas. ist u. die Abspaltung yon HBr infolgedessen anders yerlauft 
ais beim Dibromid III. Fiihrt man die Bromierung der Acetylverb. in sehr wenig Eg. 
aus, so erhalt man eine Verb. Ci2H12ONBr, die ais Zwischenprod. der Rk. anzusehen ist u. 
ais VII oder VIII formuliert werden kann. Sie geht beim Ersatz von Br durch OH in VI 
iiber. — Bei der Bromierung von l-Benzoyl-2,3-dihydroindol entstehen keine kry- 
stallinen Prodd. — Die Rk. zwischen l-Acyl-2,3-dipkenylindolen u. HN03 yerlauft 
sehr kompliziert (FENNELL u . P l a n t , C. 1933. I. 1619); es wurde nun gefunden, 
daB bei der Einw. von Br auf diese Yerbb. in guter Ausbeute die entsprechenden
4-(oder 6)-Bromderivv. entstehen u. daB die Einw. von Br auf 2,3-Diphenylindol selbst 
analog yerlauft. Die Br-Stellung in diesen Vcrbb. wurde durch Synthese aus Phenyl- 
bcnzylkcton-m-bromphenylhydrazon bewiesen. Hierbei erhalt man zwei Bromdiphenyl- 
indole, von denen das eine Aeylderiyy. hcfert, die mit den durch Bromierung erhaltenen 
ident. sind. Verbb., dereń Bldg. auf eine primare Addition von Br in der 2,3-Stellung 
des Indolkernes zuriiekzufuhren ist, trcten nicht auf. Diese starkę Ilerabsetzung des 
Additionsvermogens gegeniiber I kann durch die ster. Wrkg. der beiden C6H5-Kerne 
erklart werden, ist aber wahrsckeinlicher auf die Konjugation der Indoldoppelbindung 
mit den C6Hr>-Resten zuruckzufiihren. Eine Verminderung der Additionsfiihigkeit zeigt 
sich auch beim 2-Phenyl-3-methylindol. Dieses liefert mit Br in Eg. ein unbestandiges 
Prod., das aus K J Jod frei macht u. ais ein loses Additionsprod. aufzufassen ist, wie 
sie z. B. boi der Bromierung von Carbonylverbb. ofters auftreten; ein Dibromid 
(analog III) liegt jedenfalls nicht vor. Das primare Prod. geht allmahlich in Lsg. u. 
wandelt sich in das 4-(oder 6)-Bromderiv. um, das aus Propiophenon-m-bromphenyl- 
hydrazon synthet. erhalten wurde.

C-CH3 C(NOj)-CH9 CBr ■ CHS C:CH,
C6H4<^>C-CH3 C8l l / \C ( 0 H ) .C H 3 C e H /^ C B r.C H , C6H.,<Q>C(0H) • CH3

I NH II NR III NH IV NH
C-CH,-OH C-CH, CBr • CH3 C'CH3

C6H4<^%C-CH3 C0H4< ^ )C -C H a-OH C6H4< 2 >C:CH j C6H4<^>C-CH.Br
V NH VI N-COCH, VII N-CO-CH, VIII N-CO-CH.,

V e r  s u c h e. 5-Niłro-2,3-dimełhylindól, C10HI0O2N2, aus I  u. KN03 in H2S04 
oder aus Methylathylketon-p-nitrophenylhydrazon beim Kochen mit Eg. u. konz. HC1. 
Orange Prismen aus A., F. 188—189°. Bei rascher Krystallisation aus A. erhalt man 
gelbe Nadeln, die sich allmahlich in die orangen Prismen umwandeln. — l-Acetyl-2,3- 
dimelliylindól, C12H 13ON, aus I  u. Acetanhydrid mit etwas a-Camphersulfonsaure. 
Nadeln aus A., F. 74°. Gibt mit HN03 (D. 1,4) in wenig Eg. 4-(oder 6)-Nitro-l-acetyl-2,3- 
dimethylindol, C12H120 3N2, gelbliche Nadeln aus A., F. 170°. 4 -(o d er  6)-Nitro-2,3- 
dimethylindol, aus dem yorigen mit wss.-alkoh. KOH oder (neben anderen Prodd.) aus 
Methylathylketon-m-nitrophenylhydrazon mit HCi +  Eg. Orange Prismen aus A.,
E. 142°. Methylathylketon-m-nilrophenylhydmzon, rote Nadeln aus A., F. 98°. — 
l-Bcnzoyl-2,3-dimethylindol, CI7H I5ON, durch Behandlung von I mit CH3-MgJ-Lsg. u. 
naehfolgendes Schiitteln mit C6H5-C0C1. Gelbe Prismen aus A., F. 98°. Liefert mit 
HN03 (D. 1,4) in Eg. 3-Nilro-2-oxy-l-benzoyl-2,3-dimethyl-2,3-dihydroindoly C17HI60,N,, 
Prismen aus Lg., F. 125°. Daraus beim Auflosen in 15°/0ig. KOH u. Ansauern mit Eg.
3-Nitro-2-oxy-2,3-dimethyl-2,3-dihydroindol, C10Hi2O3N2, Prismen aus Bzl.-Lg., F. 103°.
— 3-Oxymethyl-2-metliylindol, C10Hn ON (V), durch Bromieren yon I in Eg. mit 1 Mol. 
Br2 u. sofortiges Verdiinnen mit W. Tafeln aus verd. A., F. 225°. Ist schwer zu reinigen; 
SANNA (C. 1931. I. 2476) gibt fiir ein offenbar weniger reines Prod. F. 196° an. — 
l-Acetyl-2-oxymethyl-3-methyli7idol, C12Hi30 2N2 (VI), aus l -A c e ty l-2 ,3 -d im e th y lin d o l  
durch Bromieren in  Eg. u. Verdiinnen mit W. oder aus VIII (vgl. unten) beim Schutteln 
der ath. Lsg. mit W. oder beim Auflosen in Eg., Verdiinnen mit W. u. Zufiigen von NH3. 
Nadeln aus PAe., F. 90—91°. — l-Acetyl-2-brommethyl-3-methylindol, C12H120NBr 
(VIII), aus l-Acetyl-2,3-dimethylindol u. 1 Mol. Br in moglichst wenig Eg. Prismen 
aus PAe., F. 92—94°. — 4-(oder 6)-Brom-l-acetyl-2,3-diphenyliiidol, C22H16ONBr, aus
l-Acetyl-2,3-diphenylindol u. Br in Eg. oder Cl2, ferner durch Behandlung des aus 
Phenylbenzylketon-m-bromphenylhydrazon u. sd. alkoh. HCI erhaltenen unkrystallisier-
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baron Gemisches von 4-(oder 6)- u. G-(ocbr 4)-Brom-2,3-diphenylindol mit Acetylehlorid 
u. KOH in Aceton. Aus Methanol Prismen u. in diese iibergehende Nadeln, F. 141—142°. 
Analog wurden erhalten 4-(oder 6)-Brom-2,3-diphe7iylindol-l-carbonsauredthylesler, 
G2jH1802NBr (auch aus dom Bromierungsprod. von 2,3-Diphenylindol mit C1C02C2H5 u. 
KÓH in Aceton; Nadeln aus A., P. 110°), 4-(oder 6)-Brom-l-benzoyl-2,3-diphenylindol, 
C27H18ONBr (Nadeln aus Eg., P. 174—176°) u. 4-(oder 6)-Brom-l-cinnamoyl-2,3-diphenyl- 
indol, C29H20ONBr (gelbc Tafcln aus A., P. 176°). — 6-(oder 4)-Brom-l-acetyl-2,3- 
diphenylindol, C22H10ONBr, ais wl. Anteil bei der Darst. von 4-(oder 6)-Brom-l-acetyl- 
2,3-diphenylindol (vgl. oben) aus Phenylbenzylketon-m-bromphenylhydrazon. Nadeln 
aus Eg., F. 223—225°. — 4-(oder 6)-Brom-2,3-diphenylindol, aus dem Acetjdderiv. mit 
sd. wss.-alkoh. KOH. Nadeln aus PAe., F. 116—117°. — Phenylbenzylketon-m-brom- 
phenylhydrazon, gelbe Nadeln aus A., F. 102°. Das entsprechende p-Bromphmyl- 
hydrazon, Nadeln aus A., F. 136°, liefert beim Kochen mit alkoh. IICl 5-Brom-2,3- 
diphenylitidol, schwach braune Tafcln aus Eg., F. 148°. 5-Brom-l-acelyl-2,3-diphenyl- 
indol, Nadeln aus Eg., F. 21S°. — 2-Pliemyl-3-melhylindól, aus Propiophenon u. Phenyl- 
hydrazin durch Erhitzen auf dom W.-Bade u. Kochen des Prod. mit alkoh. HC1. Tafeln 
aus PAe., F. 91—92°. Liefert mit Br in Eg. einen gelben Nd., der rasch in 4-(oder 6)- 
Brom-2-phenyl-3-melhylindol, C15HI2NBr (auch aus Propiophenon u. m-Bromphenyl- 
hydrazin) ubergeht. Tafeln aus PAe., F. 147°. 5-Brom-2-phenyl-3-mcthylindol, 
C15H12NBr, aus Propiophenon u. p-Bromphenylliydrazin. Tafeln aus PAe., F. 141°. 
(J. chem. Soc. London 1933. 955—60. Aug. Oxford, Dyson Perrins Lab.) OSTERTAG.

0. Lutz, R. Klein und A. Jirgenson, Ober Isomerisationsprodukle der Pyridin- 
salze ungesdttigter Sauren. Friiher (C. 1900. II. 1011) ist gezeigt worden, daB bei Einw. 
von Pyridin auf opt.-akt. u. racom. Halogenbemsteinsauren akt. u. inakt. Bemstein-
f i r n o p  PTT f u r  n n  n w  P T I  sau rep y rid in iu m b e ta in e  e n ts te h en  (I), zu  d enen  
i  n u u u ■ o n  • l i n ;  ■ u sn ,  m an  a u ch  k o m m t, w enn  m an  vom  sa u ren  m alem -

sauren Pyridin ausgeht (vgl. Ber. dtseh. chem. 
Ges. 43 [1910]. 2636 u. auch P f e i f f e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 47 [1914], 1592). 
Es wurde untersucht, ob auch andere ungesatt. Sauren das gleiehe Verh. zeigen wie 
Maleinsiiure. Ob eine Rk. z. B. zwischen Maleinsaure u. Pyridin stattgefunden bat, 
laBt sich durch Titration ermitteln, da von den anfangs vorhandenen COOH-Gruppen 
nach der Betainbldg. nur mehr eine titrierbar ist. Von den untersuchten Sauren zeigten 
Maleinsaure, Fumarsaure, Itaconsaure u. Crotonsaure ausgepragte Rk.-Fahigkeit, bei 
der Aconilsaure ist sie gering, u. bei Citraconsaure, Mesaconsdure, Allybnalonsdure u. 
Zimtsaufę fehlt sie ganz.

V e r  s u c h e. Bemsleinsaurcpyridiniumbctain, C0HaO4N, aus Fumarsaure u. 
Pyridin in CH3OH krystallisierte nach 4 Wochen das Betain, aus w. verd. HC1 unter 
Zusatz Ton Propylalkohol, F. 192° (Zers.), D.154 1,440, entsteht auch, aber weniger 
glatt, aus saurem fumarsaurem Pyridin beim Erhitzen auf 140—145°. Die aus Brom- 
bemsteinsaure, Maleinsaure u. Fumarsaure erhaltenen Betaine zeigen weitgehend 
iibereinstimmende physikal. Konstanten. — Umlagerungsprod. aus Crotonsaure u. 
Pyridin, C17H230 6N, aus Crotonsaure u. Pyridin bei gewohnlieher Temp., F. 79,5—80°, 
entsteht auch beim Erhitzen auf 75—160°. Von den 3 Moll. Crotonsaure, die in 
der Verb. enthalten sind, lassen sich 2 titrieren, die 3. ist wahrscheinlich betainartig 
gebunden. Die PjT-idinbestst. nach Spacu u. VoiCU (C. 1924. I. 1697) ergaben die 
besten Resultate. (Liebigs Ann. Chem. 505. 307—10. 8/9. 1933. Riga, Lab. f. Mediziner 
u. Vet.-Mediziner d. Lettland. Univ.) CORTE.

K. H. Slotta und G. Szyszka, tJber (t-Phemylalhylamine. III. Mitt. Neue Dar- 
slellung von Mescalin. (II. vgl. C. 1931. II. 705.) Eine den bisherigen Methoden zur 
Synthese des Mescalins (vgl. Literaturangaben im Original, ferner S lo t ta ,  C. 1932.
I. 2169) an Einfaehheit usw. iiberlegene wird wie folgt ausgefiihrt: Das leicht her- 
stellbare 3,4,5-Trimethoxy-co-nitrostyrol wird elektrolyt. in einer Lsg. von Eg., A. 
u. konz. HC1 reduziert u. zwar unter genauer Beaehtung folgender Bedingungen: 
auBerste Beinheit des tu-Nitrostyrols (die von Slotta u. H eller , C. 1931. I. 262 
gegebene Herst.-Vorschrift muC beibehalten werden), richtige Temp. in der gesamten 
Apparatur, besonders im Anodenraum (ungefahr 6 Stdn. lang 20° einhalten, dann 
langsam auf 40° ansteigen lassen), u. geniigend kleine Stromdichte bei hoher Strom- 
starke an der Kathode. Die Ausbeuten an reinem Mescalinhydrochlorid betrugen 
t̂ets etwa 80% der Theorie, auf co-Nitrostyrol bereehnet. Das Amin laBt sich aus der 

Endlsg. nicht einfach mit Alkali freimachen u. ahdest., es muB yielmehr erst in A. 
oder Bzl. aufgenommen u. aus dieser Lsg. mit HCl-Gas gefallt werden. Mit gleieh
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gutem Erfolg lassen sich. auch andere Nitrostyrole nacli diesor Methode yerarbeiteu, 
wenn die Yers.-Bedingungen richtig gewahlt werden. — Fur die zur Gewinnung der 
cy-Nitrostyrole ais Ausgangsprodd. dienenden Aldehyde (vgl. den experimentellen Teil) 
wird ein verbessertes Verf. mitgeteilt: Die Methylierung (bzw. Athylierung) der Gallus- 
sauro u. des Pyrogallols laBt sich besser ais bisher in der Riihrapparatur nach F k ie d -  
RICHS (vgl. C. 1931. II. 2484) unter N2-Atmosphare durchfuhren. Die zur Red. nach 
R o s e n m u n d  benutzten Trialkoxybenzoesaurechloride werden, statt mit PC15, besser 
mit frisch iiber Leinol dcst. Thionylchlorid hergestellt. Man erliiilt nach einmaliger 
Dest. bei Unterdruck Prodd., die zur katalyt. Red. rein genug sind.

Y e r s u c h e :  fi-\3,4,5-TrimethoxyphenyV\-dtlnjlamin (Mescalin). Im lliihrapp. 
nach F r i e d r i c h s  wird Gallussaure in alkal. MUiou unter N2-Atmosphare mittels 
Dimethylsulfat zu 3,4,5-Trimethoxybenzoesaure, aus A. Nadeln vom F . 169°, methyliert 
(Ausbeuto 92°/0 der Theorie); durch Rk. mit S0C12 wird das Saurechlorid, F. 77°, 
erhalten. Katalyt. Red. (Pd-BaSO.,-Katalysator) im H2-Strom fiihrt zum Aldehyd 
(Reinigung uber Bisulfitverb.), F . 74°, dessen Behandlung mit Nitromethan nach 
der 1. c. gegebenen Yorsclirift zum 3,4,5-Trimethoxy-a)-nitrostyrol, aus A. gelbe Platten 
voin F . 120—121°. Die elektrolyt. Red. (Beschreibung u. schemat. Zeichnung der 
Apparatur) unter den oben genannten Bedingungen ergibt vollkommen reines Mes- 
calinhydrochlorid, Blattchen vom F . 184° in einer Ausbeute von 77,3% der Theorie. — 
fS-[2,3,4-TrimetlioxyphenyV]-athylamin. Analoge Darst. Methylierung von Pyrogallol 
zum i,2,3-Trimethoxybenzol, Kp.12 140° (Ausbeute 78°/o der Theorie), daraus nacli 
SLOTTA u . H e l l e r  (1. c.) 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd, der nach obigem Verf. in
2.3.4-Tx'imethoxy-co-nitrostyrol, orangeroto Blattchen, F. 79°, iibergefiihrt wurde. 
Durch elektrolyt. Red. wurde das Hydrochlorid CnH^OjNCl, Blattchen yom  F. 167°, 
in einer Ausbeute von 87,2% der Theorie erhalten. Pikrat, aus A. rechteckige Platten 
T om  F. 137°. Die Base ist ein wasserhelles Ol v o m  Kp.ł2 170°. — f}-[3,4,5-Tridtlioxy-
phe7iyl]-dthylamin. Darst. wie vorst.: Gallussaure------>- Triathylgallussaure, Nadeln
vom F. 112° (Ausbeute 59,2°/o der Theorie) — ->- 3,4,5-Triathoxybenzoylchlorid — y
3.4.5-Triathoxybenzaldehyd, F. 68° — ->- 3,4,5-Triathoxy-cu-nitrostyrol, gelbgrune
Nadeln vom F. 102° — Hydrochlorid, C1,1H ,JOliNCl, silberig glanzende Bliittchcn 
vom F. 175°, Ausbeute 77,7°/o der Theorie. Base, wasserhelles 01 vom Kp.10181°. 
Pikrat, C20H 260 10N.„ aus A. gelbe Nadeln vom F. 155°. — fi-[2,3,4-Tridthoxyphenyl]- 
athylamin. Pyrogallol — Triathoxybenzol, Kp.s 130° (Ausbeute 61,2°/o der Theorie) 
— y  2,3,4-Triiithoxybenzaldehyd (F. 70°) — ->- 2,3,4-Triathoxy-co-nitrostyrol, aus 
A. gelbe verfilzte Nadelchen vom F. 102° •—->~ Hydrochlorid, C14H2403NC1, silberig 
glanzende Blattchen vom F. 185°, Ausbeute 72,8°/o der Theorie. Pikrat, aus A. Nadeln 
vomF. 142°. Freie Base, wasserhelles Olvom Kp.n 165°. (J. prakt. Chem. [N. F.] 137. 
339—50. 29/6. 1933. Breslau, Univ.) Pangritz.

W. E. śohl und R. L. Shriner, Die Struktur des Cuskliygrins. Synthese des 
Homohygriiisauredthylesters. Ob Cuskhyęjrin die Konst. I  oder II besitzt, ist noch un- 
entschieden (vgl. H esz u . Mitarbeiter, C. 1925. I. 1321 u. friiher). Vff. haben zunaehst 
den Homohygrinsaureathylester (HI) durch katalyt. Hydrierung des nach N e n itz e s c u  
u. SALOMONICA (C. 1931. II. 2995) dargestclltcn l-MethylpyrryI-(2)-essigesters syn- 
thetisiert. Ein Vergleichspraparat wurde durch Abbau des Cuskhygrins nach Hesz 
u. F in k  (C. 1920. IH . 194) dargestellt u. die Identitat beider Ester durch einige Deriw.

t t ? o tr  n n  m _r r> gesichert. —  Eine eingehende Unters.
1  R-CHj-CO-GHj-R ,jer TRAIIUEschen Rk. hat ergeben.

I I  R j■ CII-CO -CH3 daC das Na-Methylendiisonitramin
I I I  R-CH„-CO,C,Hs iiberhaupt nicht vom Cuskhygrin ge-

bildet wird, sondern von dem ais 
Lósungsm. verwendeten A. (vgl. auch S t e c h o w ,  C. 1924. II. 2135). Das Salz ent- 
steht aus A. auch in Abwesenheit yon  Cuskhygrin, nicht dagegen, wenn die Rk. in 
CH3OH ausgefiihrt wird. Ferner gibt Cuskhygrin nicht die fiir Methyłketone charaktcrist. 
Jodoformprobe. Um sieher zu sein, dafi die tertiare Amingruppe diese Rk. nicht ver- 
hindert, haben Vff. das Keton -CH„-CH2-CO-CII3 synthetisiert u. gefunden,
daB es eine positive Jodoformprobe gibt. Cuskhygrin liefert mit NaOBr weder CHBr3 
noch CH3-C02H. — 2 gegen Formel I  erhobene Einwande sind leicht zu entkraften. 
DaB sich Cuskhygrin nicht mit Benzaldehyd kondensiert, spricht eher gegen II ais 
gegen I, da Methyłketone hierbei im allgemeinen viel leichter reagieren. DaB Cuskhygrin
2 isomere Hydrazone bildet, ist leicht erklarlich, denn es enthalt 2 gleichartige asyznin. 
C-Atome, u. die Hjrdrazone durften sich daher von der Racem- u, Mesoform ableiten.
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V e r s u c h e. l-Melhylpyrryl-(2)-essigsaureathylester. Durch Eintropfen yon 
D iazoessigsiiureathylester in  erwarmtes Gomisch von 1-Methylpyrrol u. etwas Cu- 
Bronze. Kp.jo 115—-118°. — l-Methylpyrrolidyl-(2)-essigsaureathylesler (Homohygrin- 
saureathylester) (IH), C0H17O2N. Durch Hydrieron des vorigen in A.-Eg. mit P t0 2. 
Kp.fi 78°, D.20, 0,96838, nD2° =  1,44 65, -  47,30 (ber. 47,35). — Cuskhygrin,
C13H210N2. Aus dem Dinitrat mit NaOH u. A. Kp.2 (korr.) 118—125°, D.20, 0,9733, 
nD2° '■== 1,4832, Md =  65,75 (ber. 66,02). — Abbau des vorigen mittols NO u. C2H5ONa- 
Lsg. u. Darst. von n i  im wesentlichen wie 1. c. Der so erhaltene Ester III zeigte 
Kp.6_7 72—73°, D.20.j 0,9900, nc20 =  1,45 01 u. war nicht rein, konnte aber wegen 
ungeniigenden Materials nicht weiter fraktioniert werden. — Folgende Deriw. beider 
Ester zeig ten  iibereinstimmendo Eigg.: Pikrat, CJ5H200 9N.„ F. 112—113°. Chloro- 
aurat, C0H17O2N, AuC13, 2 H20, F. 134—135°. Jodmethylat, C10H20O,NJ, F. 121—122°. 
Chloroplatinat u. p-Toluolsulfonsauremethylester-Yerb. waren fl. — Verb.
ON,Jirz. Aus Cuskhygrin in Eg. etwas Acetanhydrid mit Br. Rotcs Ol, spater 
erstarrend, nicht umkrystallisierbar. Macht J  aus K J frei u. liefert mit Aceton Cusk- 
bjgrindihydrobromid, C13H26ON2Br2, F. 236°, Zers. bei 240°, u. Bromaceton. — l-[Di- 
athylamino]-bulanon-(3), C8H17ON. Gemisch yon Formalinlsg., Diathylaminhydro- 
chlorid u. Aceton 12 Stdn. gekocht, Aceton u. W. abdest., K2CO;)-Lsg. zugegeben u. 
ausgeathert. Kp.,„ 84°, Kp.., 53°. (J. Amer. ehem. Soc. 55. 3828—33. Sept. 1933. 
Urbana [Illin.], Univ.) Lindenbaum .

Walter A. Jacobs und Edwin L. Gustus, Digilalisglucoside. I I I . Gilozigenin 
und Isogitoxigenin. (II. vgl. C. 1929. I. 82.) Fiir die Isomerisation von Gitoxigenin 
zu Isogitoxigmin wird eine verbesserte Methode angegeben. 1 g Gitoxigenin wird 
mit 1 g KOH in 10 ccm absol. CH3OH bei 25° geschiittelt, nach 15 Minutcn gegen 
Kongorot angesiiuert u. nach 24 Stdn. mit Chlf. ausgezogen. F. 252° (aus A.). — 
Isogitozigonsauremethylester, C2lH340 6; Bldg. wie 1. c. bescbiieben, jedoch mit 4 Teilen 
Eg. -f 1 Teil W. ais Losungsm., F. 174°. — Isogiiozigemsaure, C23H3.,06, Bldg. durch 
Oxydation yon Isogitosigeninsaure mit HBr, wie I. c. beschrieben; jedoch wurde dio 
Saure aus dem Bk.-Gemisch durcb Ansauem mit Essigsaure statt H2SO., erhalten; 
Mikrorosetten u. Blattchen; F. 260°; [a]D20 =  —50° (in 95°/0ig. A.). Die Lactongruppe 
der Siiure wird erst durch Erhitzen der Saure mit A. u. n. NaOH in N.2-at auf 125—-130° 
vollstandig yerseift. — Anhydroisogitoxigmsaure, C23H320 E, aus Isogitoxigensaure u. 
HC1 (1,19) bei 20°, F. 215°. — Isogitoxigeninsauremethylester gibt beim Kochen mit 
einer Lsg. von jSTH2OB[-HC13, K-Acetat u. CH3OH die Verb. C2̂ H3S0SN, Pliittchen, 
F. 287° (Zers.); die alkoh. Lsg. wird durch FeCl3 rot. — Isogilozigenon, C23H320 5, er- 
halten durch Behandeln yon 0,2 g Isogitoxigenin in 4 ccm Eg. +  1 ccm W. mit Chrom- 
saurelsg. nach K i l i a NI. Nadelchen aus A.; F. 278—279°. (J. biol. Ohemistry 82. 
403—09. New York, Rockefeller Inst. for Medical Res.) S c h o n p e l d .

Walter A. Jacobs und Edwin L. Gustus, Diyitalisglucoside. IV. Die Wechsel- 
beziehung ton Gitozigmin und Digitozigenin. Auf Grund der bisher erlangten Ergebnisse 
ist Gitoxigenin ais Oxydigitoxigenin anzusehen. Digitozigenin kann durch die Partial- 
formel I, Gitoxigenin durch II dargestellt werden. — D e r i v a t e  d e s  I s o g i t o x i -  
g e n i ns .  Chlorisogitozigenin, C^H^OjCl; Isogitoxigenin wird bei 0° 2 Stdn. mit 
HC1 (1,19) behandelt; Nadeln, F. 167°. — Anhydroisogitozigenin, C23H320,„ Bldg. aus 
Isogitoxigenin u. HC1 (1,19) bei 20°. Platten, F. 212°. — Chlor-y-isogitozigenmure, 
ęZ3H3305Cl; aus Isogitoxigensaure u. HC1 bei 20°; F. 255° (Zers.). [a]n20 =  —101° 
(in A.). Melhylester, C2.,H3;i0 5Cl, Nadeln; F. 155° (Gasentw.). — y-Isogitozigensaurc,

CO CH C-OH ICHOH
CjsHjj

I
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C23H34O0, aus dem Cl-Deriv. u. NH4OH. Nadeln; F. 260° (Schaumen); [ajn20 = —27° 
(in A.). — Anhydro-y-isogitoxigensaure, C^H^Os, aiis Clilorisogitoxigensaure mit alkoh. 
KOH, F. 210°. [<x]d2“ =  +61° (in A.). Methylester, F. 151°. — y-Digitoxanoldisaure- 
monometliylester (labiler Halbester), C24H3g0 5, erhalten durch Hydrieren des Anhydro- 
y-isogitoxigensauremethylesters in CH3OH in Ggw. von Pt-Oxyd; F. 191—192° (CH3OH- 
haltig). Ebenso verliiuft die Hydrierung des Chlor-y-isogitoxigensauremethylesters, 
so daB dabei Abspaltung des Cl ais HCI u. Spaltung der Lactongruppe erfolgt. — 
y-Digitozanoldisdure, C23H360 5, aus dom Methylester, F. 207° (Schaumen); [«]D20 = 
+5,0°. Dimethylester, C25H40O5, aus dem Halbester in Aceton u. Diazomethan; F. 156 
bis 157°. Monomethylester (stabiler Halbester), C24H380 5, aus dem Dimethylester in 
verd. CH3OH u. NaOH; F. 218°; stark triboelektr. — D e r i v a t e  d e s  I s o -  
d i g i t o x i g e n i n s :  Isodigitoxi-gensduremethtjlester, C24H360 5, Bldg. durch Verestcm 
der Siiure; F. 174“ (enthalt Losungsm.). — y-Isodigitoxigensaure, C23H3405• (H20), 
Bldg. aus Isodigitoxigensaure u. konz. HCI bei 25°; F. 118° (Zers.); [a]o22 =  +60°. 
Methylester, C24H360 5; F. 168°. — Acetat des y-Digitoxenoldisaurea,nhydrids, C2-H3l05, 
erhalten durch Erhitzen von 1 g y-Isodigitoxigensaure mit 18 ccm Acetanhydrid -f 
2 ccm CH3COCl im Einschmelzrohr. F. 182—184°. — Acetat des y-Digitoxenoldisaure- 
monomethylesters, C28H ^0 6, aus der vorst. Verb. mit HCI +  CH3OH, losungsmittel- 
haltige Blattchen aus verd. ĆH30H, F. 89°. — Acetal des Digitoxanoldisauremonomelhyl- 
esters, C20H400 6, aus dcm vorst. Methylester durch Hydrierung. F. 182° (nach Erweichcn 
bei 80° u. Wiedererstarren bei 130°); [<x]d2“ =  +4°. — y-Digitoxanoldisaure, C23H3605; 
F. 207°. Dimethylester, F. 156—157°; [cc]d2“ =  +7,5°. Monomethylester (stabiler Halb
ester), CwH ,sOr, durch partielle Verseifung des Diesters, F. 218“. (J. biol. Chemistry 86. 
199—216. New York.) SchÓNFELD.

Walter A. Jacobs und Edwin L. Gustus, Digitalisglucoside. V. Oxydalion wid 
Isomerisation von Gitoxigenin. a.-Oxoisodigitoxigenon, C23H300 6, erhalten durch Be- 
handeln von 0,2 g Gitoxigenin in 4 ccm Eg. +  1 ccm W. mit 1 ccm 20°/oig. \yss. Cr03 u. 
Extraktion mit Chlf. nach 15 Min. langer Rk.-Dauer. F. 204° aus Aceton; [oJd25 = 
+  88° (in Aceton). Bei Einw. von verd. Mineralsiiure oder Verseifen mit NaOH findet 
Isomerisation zum /?-Isomeren statt, ebenso wenn das Cr03 H2S04 enthielt. — fl-Ozo- 
isodigitoxigenon, Bldg. analog der a-Verb. bei liingerer Einw. des Cr03 bei 27°. F. 213°; 
[a]D20 =  +154“ (in Aceton). Verwandelt sich in konz. HCI in ein amorphes Pulvcr. 
Die /?-Verb. kann ferner aus der a-Verb. durch Behandeln der Eg.-\V.-Lsg. der letztoren 
mit H jS04 erhalten werden, ebenso durch Stehenlassen der a-Verb. mit NaOH bei 25°. — 
Dimethylacetal von fl-Oxoisodigitoxigenon, C25H360 6, erhalten durch Erhitzen der /?-Verb. 
mit absol. CH30H  auf 100°; F. 226—227° (Gasentw.). — Isogiłoxigeno)idimethylacetal, 
C2sH3gO([, Bldg. analog aus Isogitoxigenon u. CH3OH. Blattchen aus Aceton; F. 235°. — 
a.-Oxodihydrodigitoxigenon, C23H320 5, aus Dihydrogitoxigenin in Eg. +  W. u. Cr03 
bei 25—30°; F. 220—221“; [cc]d20 =  +89° .(in Aceton). Wird durch Mineralsiiure oder 
Alkali zum Anhydro-p-oxodihydrodigitoxigenon, C23H30O4, isomerisiert. F. 240°; 
[a]rr° =  +154° (in Aceton). Verseifen mit NaOH verwandelt die Substanz in eine 
Verb. (Nadeln) vom F. 219°. Das gleiche Isomere erhiilt man durch Behandeln von 
a-Oxodihydrodigitoxigenon mit alkoh. NaOH. — Saure, 0 23ff320 s, bildet sich neben 
den Dioxodihydroverbb. bei der Oxydation von Dihydrogitoxigenin. Prismen; F. 246° 
(Gasentw.); [<x]d20 =  —74°. Methylester, C24Hą40ę. Platten, F. 212°. Isogitoxigenin- 
benzoat, C30H3SO6. Nadeln, F. 248°. — Gitoxigenindibenzoat, C3,H420 7, aus Gitoxigenin in 
Pyridin u. C,.H5COCL — Dihydrodigitoxigmon, C23H3,04, erhalten durch Oxydation 
von Dihydrodigitoxigenin in 80%ig. Essigsaure mit Cr03 bei 8°. Nadeln; F. 160—162°. 
(J. biol. Chemistry 88. 531—44. New York, Rockefeller Inst. f. Med. Res.) SOHONF.

Walter A. Jacobs und Robert C. Elderfield, Digitalisglucoside. VI. Die Ozy- 
dation des Anhydrodihydrodigitoxigcnins. Das Problem des Gitorigenins. Um weiteres
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Materiał zur Beurteihmg der Stellung der 4. OH-Gruppe im Gitoxigenin ( =  Oxy- 
digitoxigenin) beizubringen, untersuchen Vff. das Verh. des bereits von WlNDAUS u. 
STEIN beschriebenen Dihydrodigiloxigenins. Das daraus erhaltliche Anhijdrodihydro-

digitozigenin (I) gibt nach der Verseifung durch 
Oxydation mit KMnO., ein Oxydihydrodigitoxi- 
genin (II), das bei weiterer Oxydation mit Cr03 
eine Diketolaclonsiiurc III liefert. Durch katalyt. 
Hydricrung geht III in das Oxydilacton IV uber. 
Diese Umwandlungen entsprechcn vollig den 
friiher beschriebenen, vom Monoanliydrodihydro- 
strophanthidin ausgehenden. Gitoxigenin, das sich 
wesentlich anders verhalt, kann daher nicht die 
fruher angenommene Formel V haben, in welcher 
die 4. OH-Gruppe am C-Atom 18 steht. Diese 
OH-Gruppe kann auch nicht am C-Atom 1 stchen, 

wic im Strophanthidol, denn Dihydroslrophantliidol gibt boi der W.-Abspaltung nur 
ein Monoanhydrodihydroslrophanthidol, wiihrend Dihydrogitoxigenin unter denselben 
Bedingungen nur 2 Moll. H20 verliert.

V e r s u c h c .  Anhydrodihydrodigitoxigenin (I), dargestellt nach. W lNDAUS u. 
St e in , aus A. Plattchen vom F. 182—185°. — Oxydihydrodigitoxigenin, C23H360 5 (II), 
aus verd. Aceton Nadeln vom F. 193—196°. — Dikeionsaure, C^H^O,, (III), aus Aceton 
dicke Prismen vom F. 196—200°. — Oxydilaclon, C23H310 6 (IV), aus vorst. Verb. in 
Essigester durch Hydiierung mit Pt-Oxydkatalysator. Aus A. Nadeln vom F. 145°,
2. F. 232—234°. — Monoanliydrodihydrostropliantliidol, C2.1H3,0 5, aus Dihydrostrophan- 
thidol mit HC1 (D. 1,19) 45 Min. bei 0°. Aus Bzl., F. 175—176°. (J. biol. Chemistry 99 . 
693—99. Febr. 1933. New York, Rockefeller Inst. f. Med. Rcs.) O h l e .

Harry Raudnitz, Die Konstitution des Prodigiosms. Im Gegetisatz zu W k e d e
u. R o t h h a a s  (vgl. C. 19 3 3 . II. 2677) halt es 
Vf. auf Grund eigener noch unyeróffentlichtcr 
Verss. fur wahrscheinlich, daB auch der 3. Ring 
im Mol. des Prodigiosins ein Pyrrol ist u. an der 
C-Briicke zwischen den beiden sichergestellten 
Pyrrolringen haftet. Er schlagt nebenst. Konst.- 
Formel eines 2,3,4-Triathylpyrryl-(5)-3'-methoxy- 
pyrryl-(2')-pyrryl-(2")-methans vor, welche dio 

Eigg. des Farbstoffs gut erklart. (Naturwiss. 21 . 518. 7/7. 1933. Prag.) L in d e n b a u m .
Igor Remesow, Physikalisch-chemische Untersuchungen uber den kolloidalen Zu- 

stand des Cholesterins, Cholesłerinesters und Lecilhins. I. Hersldlung von Cholesterin- 
und Lecithinsolen. Koagulationsversuche: Koagulationsschwellenwerł bei verschiedenen 
Pb- Kocigulationsgeschwindigkeitsmessungen und Elektrolylmfallung. Kolloides Chol- 
esterin wurde aus krystallin., reinem Cholesterin nach der abgeanderten Methodik 
fon P o rges-N e u b a u e r  (Biochem. Z. 7  [1908]. 152) gewonnen, unter Benutzung 
einer Lsg. von A.-Aceton. Das Organisol wurde auf einen Cholesteringeh. von ca. 
25% in der dispersen Phase konzentriert u. aus diesem ein festes Praparat von kolloidem 
Cholesterin gewonnen; bernsteingelbe Lamellen, 1. in W., F. +144,4°; D. 1,191. Die 
wss. Lsg. stellt ein grobdisperses Hydrosol dar. Choleslerinestersole. wurden nach einem 
ahnlichen Verf. gewonnen, jedoch wurden nur Konzz. von 1-—-1,5% erzielt. Die Ester- 
sole -wurden aus MERCKschen Praparaten gewonnen. Die Ester wurden mittels eines 
cssigsauren Gemisehes von A. +  absol. A. in den kolloidalen Zustand iibergefuhrt. 
Die gewonnenen molekular-dispersen Ester hatten folgende Konstanten: Cliólesterin- 
Stearinsdureesler, Kp. 80,0°, Mol.-Gew. ca. 650,77; Pahnitinsaureester, Kp. 80,0°, Mol.-

CjH6-

C,H-
•CJ-L CH,0

NH
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Ge w. ca. 621,14; Ólsdureesler, Kp. 44,6°, Mol.-Gew. etwa 650,0. Im Solzustande bilden 
die Ester feindisperse, gelbe Suspensionen, die weit weniger stabil sind, ais das reine 
Cbolesterinhydrosol. Fiir die physikal.-chem. Unterss. wurden stets friseh gewonnene 
Ultrafiltrate benutzt. — „Lecithin aus Ei“ M erck enthalt Stearyloleyllecithine u. 
enthalt auBer einer Kephalinfraktion noeh Cholesterin. Nach den Methodcn von 
Mac L ean, B e rg e li, u. R ie d e l (C. 1 9 1 4 . II. 1175) hergestelltes Hydrolecithin aus 
Eidotter stellte reines Distearyllecithin dar; nach Hydrolyse war es frei von Amino-N. 
Nach Umkrystallisieren wurde es ais weiBes, krystallin. Pulver, F. 80°, unl. in W., 
[ajn20 — +5,0°, erhalten; dunkelt an der Luft nach. Durch Verarbeitung der CdCl2- 
Lecithinverb. nach L evene-W est (J. biol. Chemistry 34  [1918]. 175) wurden ein sehr 
reines Lecithin ohne Kephalinspuren ais gelbe, knetbare M. erhalten. Dio Sole ton Hydro- 
lecithin u. Lecithin (wurden unter Benutzung einer besonderen Vakuumapparatur her- 
gestellt. Die Sole von Cholestriden sind lyophobe Kolloidlsgg. von suspensoidem 
Charakter, im Gegensatz zu den Solon yon Lecithiden, die eine Żwischenstufe zwisehen 
beiden Zustanden bilden. Die Koagulationsgrenze fur Cholesterinsole liegt boi pn =  4,0, 
fiir Cholesterinestersole bei pn =  2,0, fiir Lecithinsole bei pn =  6,2 (Hydrolecithin) 
u. ph =  5,6 (Lecithin nach Levene-W est). Das „Flockungsoptimum" liegt bei 
Lecithinsolen bei ph =  2,8—2,0. Die Unters. des Einflusses yerschiedener Stoffe auf 
die Koagulationsschwelle der Solo zeigte, daB native EiweiBkorper u. einige Arten 
von Kohlenhydraten, besonders Glucose u. einige Fermente sich ais Sensibilisatoren 
dieser Sole erweisen, wiihrend Deriw. der Galie u. Cholesterinester einen heminenden 
EinfluB ausiiben; nachgewiesen wurden ferner der sensibilisierende EinfluB von Alka- 
loidon, besonders des Nicotins. Bei Sensibilisierung der Lecithinsole laBt sich nebcn 
der Verschiebung der Koagulationsschwelle eine Verschiebung des Flockungsoptiinums 
beobachton. Beide Solarten sind saurefallbar, doch folgen die Cholesterinsole den 
Regeln yon H a r d y  u. SCHULTZE, im Gegensatz zu den Lecithinsolen, die sich in 
dieser Hinsicht den EiweiBkorpern nahern. Der A.-Fallungsverlauf beider Sole zeigt 
einen autokatalyt. Charakter. Bei der Unters. der Koagulationsgeschwindigkeit boi 
der Elektrolytenfallung auf Grund yon Viscositatsmessungen der Sole wiesen die er- 
haltenen Kurven ein autokatalyt. Geprage auf u. standen in guter Ubereinstimmung 
mit den erhaltenen Koagulationswerten u. der theoret. Formel fiir die Koagulations- 
konstante. Uber die biolog. Verwertung der erhaltenen Resultate vgl. im Original. 
(Biochem. Z. 2 1 8 . 86—133. Leningrad, Inst. fur arztliche Fortbildung.) Schonfeld.

Igor Remesow, Physikalisch-chemische Untersuelmngen uber den Jcolloidalen Zu- 
stand des Ghólesterins, Clwlesterinesters und Lecithins. II. Eleklrokinetische Messungen. 
Das £-Potential und die kataphorełische Wanderungsgeschwindigkeit der Cholesterinsole. 
Die Sole von Cholesterin, Cholesterinester u. Lecithin sind elektronegatiy geladen. 
Fiir die in yorst. Mitt. beschriebenen Cholesterinsole ergibt das £-Potential 27,3 Milli- 
volt. Solverdiinnung erhoht dessen Bestandigkeit, was sich durch Anwachsen des 
f-Potentials auBert. Durch Einw. der pa wird keine Solumladung yęrursacht, doch 
andert sich das krit. Potential, um bei pn-Werten, die den Koagulations\vcrten ent- 
sprechen, das ę-Potcntial auf den Nullwert herabzusetzen. Nichtleiter, wie Glucose u. 
native EiweiBkorper laden die Cholesterinsole um, EiweiBkorper in ihrem isoelektr. 
Punkt, Glucose bei einem den Koagulationswerten sehr naheliegenden pn- Bei Elek- 
trol^fallung durch mehrwertige Kationen yermogen schon geringste Konzz. das Sol 
umzuladen. Die iibrigen Kationen fiihren zu einer f-Potentialherabsetzung bis zu 
krit. GróBen (±18,5 Millivolt). Durch Glucosezusatz sensibilisierte Elektrolytfallung 
von Cholesterinsolen ergibt bei alkal. Metallen u. Erdcn eigentiimlich yerlaufendc 
ę-c-Kurven. (Biochem. Z. 2 1 8 . 134—46.) SCHONFELD.

Igor Remesow und N. Tavaststyerna, Physikalisch-chemische Untersv,chungen 
iiber den Jcolloidalen Zustand des Cholesterins, Cholesterinesters und Lecithins. III- Die 
clektrischen Eigenschaften der Cholesterin- und Lecithinsole. Messungen der eleklnschen 
Leitfahigkeit und der Didektrizitatskonstanłen. Bei abnehmender Konz. der Chole- 
sterin- u. Lecithinsole fallt entsprechend auch die spezif. Leitfahigkeit, um bei sehr 
kleinen Konzz. wieder zuzunehmen. Eine umgekehrte Erscheinung zeigt das Verh. 
der DE. der Sole. Der EinfluB von Glucose tritt in der Erhóhung der Leitfahigkeit 
der Sole bei abnehmender Konz. u. in der Abnahme der DE. hervor. (Biochem. Z. 218. 
147—56. Leningrad.) SCHONFELD.

Igor Remesow, Physikalisch-chemische Untersuchungen uber den kolloidalm 
Zustand des Cholesterins, Clwlesterinesters und Lecithins. IV. Ober die Dialysierbarkal
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des kólloidalen Cholesterins und Lecithins. Cholesterin- u. Cholesterinestersole diffun- 
dieren durch eine lialbdurchlassige Membran; das Maximum der CholesterindialyRC 
liegt bei pit =  7,8, fiir den Ester bei 6,2. In  Ggw. von Glucose ist die Dialysierbarkeit 
von Cholesterin quantitativ yerstarkt, das Maximum yerschiebt sich nach der alkal. 
Seite. Der Dialyseyerlauf von Cholesterin u. der der Glucose stehen in gesetzmaBiger 
Beziehung zueinander, so daB auf das Maximum der Cholesterindialyse das Minimum 
der Glucosedialyse kommt. Die Ergebnisse lassen auf das Vorhandensoin einer „un- 
dialysablen“ Fraktion von Glucose u. Cholesterin schlieBen, woraus die Existenz einer 
physikal.-chem. Verb. des „Glucoselipoids“ gefolgert werden kann. Das Serumchole- 
sterin n. u. mit Cholesterin gefiitterter Kaninchen ist undialysabel. Das Serumcholesterin 
der parenteral mit feindispersem Cholesterinsol belasteten Kaninchen ist bei pa =  8,5 u. 
wenn das Serum yorher mit Glucose gesatt. ist, dialysabel. (Biochem. Z. 218. 157 
bis 172.) SCHONFELD.

Igor Remesow, Physikalisch-chemische Untersuchungen iiber den kottoidalen Zu- 
stand des Cholesterins, Choleslerinesters und Lecithins. V. uber Cholesteringele, Quellungs- 
imuche und Permeabilitat der erhaltenen Gele. Zur Herst. des Modellcholesteringels 
wurde reine Gelatine yon ionisierenden Beimisckungen befreit; die Lsg. der „isoelektr.“ 
Gelatine enthielt auf 1,56 g Trockensubstanz im Durchschnitt 1,16 mg Asche. Zum 
Cholesterinsol bestimmter Konz. wurde so yiel isoelektr. Gelatine zugesetzt, um eine 
10°/oig. Gelatinekonz. zu erhalten. Das Gemiseh yerwandelt sich bei Erstarrung in 
ein typ. gleichmiiBiges Gel. Bei der Quellung yon Cholesteringelen liegt das Quellungs- 
lninimum bei pn =  4,2 (gegen 4,7 fiir reine Gelatine), wobei die (Juellung bei weniger 
konz. Gelen besser yerlauft. Glucose u. Harnstoff begiinstigen die Cholesterinąuellung. 
Der Quellungsverlauf bei yersehiedenem ph von biol. Objekten (Aorta) laBt keinen 
Unterschied im Vergleich zu den Modellverss. feststellen. Das Quellungsminimum 
der n. Aorta liegt bei pa =  4,0. Unterss. iiber die Permeabilitat der Cholesteringele 
auf Grund des Diffusionsyermógens yerschiedener Stoffe (Glucose, CaCl2, Oyalbumin) 
zeigen eine besondere Stellung der Glucose. Es handelt sich dabei um Erscheinungen, 
die der anomalen Osmose sehr ahnlich sind. (Biochem. Z. 218. 173—90. Lenin
grad.) SCHÓNFELD.

Igor Remesow, Physikalisch-chemische JJntersuchung iiber den kottoidalen Zu- 
stand ton Cholesterin, Cliolesterinester und Lecithin. VI. Die katalytischen Eigenschaftcn 
des Cholesterins. Bei Ggw. yon Luftsauerstoff dehydriert Cholesterin unter Farb- 
erscheinungen ein Gemiseh yon p-Phenylendiamin u. p-Toluylendiamin, wenn bestimmte 
Rk.-Bedingungcn eingelialten werden. Diese Rk. ist fiir Cholesterin spezif. (reine Leci- 
tliide u. Oleate geben sie nicht), kann daher zu dessen Nachweis benutzt werden. Es 
handelt sich hierbei um eine Katalyse, da das Cholesterin nicht yerbraucht wird. — Aus 
der Rk. wird auf einen bestimmten „peroxydartigen“ Bau des Cholesterinmolekuls ge- 
schlossen. — Auf Grund des Verlaufes der Rk. wird yermutet, daB die Oxydone yon 
Ba t t e l l iu . S t e r n  (Biochem. Z. 67 [1914]. 443) mit Cholesterin ident. sind. (Biochem. 
Z. 246.431—45. 1932. Leningrad, Staatl. Inst. f. arztl. Fortbildung.) G. V. S c h u l z .

Igor Remesow, Physikalisch-chemische Untersuchungen iiber den kottoidalen Zu- 
sland von Cholesterin, Gholesterinester und Lecithin. VII. Uber Tautomerie des Cholesterins. 
Ultrayiolettbestrahlung des Cholesterins erhoht dessen katalyt. Wrkg. Durch Digitonin 
gefallte, bestrahlte Cholesteriufraktionen zeigen katalyt. Wrkg. hauptsiichlick im 
Filtrat, der Nd. ist fast unwirksam. Bestrahlung in N-Atmosphare liefert dieselben 
Ergebnisse. Vf. schlieBt aus diesen Verss., daB das Cholesterin in zwei miteinander im 
Gleiehgewicht stehenden tautomeren Formen yorkommt: der katalyt. unwirksamen 
„Enolform“ (Cholesterinenol) u. der „Ketoform“ (Ketoeholesterin, Cholesterinperoxyd), 
welche die katalyt. Eigg. des Cholesterins yerursacht. Das unter der Einw. ultravioletter 
Strahlen auf Cholesterin gebildete Kototautomere wird dureh seine Unfallbarkeit mit 
Digitonin u. durch semen Peroxydbau charakterisiert. (Biochem. Z. 248. 256—63.
1932. Leningrad, Staatl. Inst. f. arztl. Fortbldg.) S im o n .

P. Muller und L. Engel, Uber das Absorplionsspeklrum des Bilirubins in ver- 
schiedenen Ldsungsmittdn. II. Mitt. (I. ygl. C. 1931. II. 1146.) Die Unterss. iiber das 
spektrale Verh. des Bilirubins zeigen, daB ihm in den untersuchten Losungsmm. (CHC13, 
A., lj 10-n. alkoh. NaOH, H20  kolloidal) eine scharf umschriebene Absorptionsbande 
zukommt, dereń Lage u. Art fiir jedes Losungsm. eine andere ist. Mit zunehmender 
Alkalitat der Lsg. wird die Absorptionsbande nach dem yioletten Ende des Spektrums 
zu yerschoben, ihre Starkę nimmt ab u. der Anstieg der Kurye wird ein flacherer, die
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Abgrenzung der Bandę also eine unscharfere. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 200. 
145—52. Heidelberg, Medizin. Klinik.) S imon .

P. Muller und L. Engel, Uber das Absorptionsspekłrum des Bilirubins in ter- 
schiedenm Lósungstnilłdn. III. Mitt. (II. vgl. vorst. Ref.) Das Absorptionsspektrum 
von Bilirubin in menschlichem Serum ist dera in Chlf. almlich, jedoch nicht ganz gleich. 
Die Absorptionskurven yerschiedencr diazotierter Seren weichen im kurzwelligen 
Spektralbereieh etwas voneinander ab, was von Vff. auf einen wecliselnden Geh. an 
ungekuppeltem Bilirubin zuriickgefiihrt wird. Im spektralen Verh. u. in der Krystall- 
form zeigt Bilirubin aus direkt u. indirekt kuppelnden Seren lceinen Untersckied. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 202. 56—66. Heidelberg, Medizin. Klinik.) Simon.

Heinrich Wieland und Elisabeth Dane, Untersuchungen uber die Konslilution 
der Gałlensauren. 52. Mitt. Uber die Haflstelle der Seitenkette. (51. Mitt. vgl. C. 1933.
II. 2273.) Dem bei der therm. Zers. von 12-Ketocholansaure entstehenden KW-stoff 
C23H30 (vgl. C. 1930, I. 2259) wird die Konst. I  mit einem neuen funften Ring zu- 
gesehrieben. Durch Dehydrierung mit Selen entsteht aus diesem ais Dehydrononholm 
bezeichneten KW-stoff durch Aromatisierung der Ringe A, B, C, E u. Abspaltung der 
Methyle an CI0 u. Cj3 mit 10% Ausbeute ein Melhyl„cholanthren“, C21Hi0 (II bzw. II a). 
Bei der Hydrierung von II mit Na -)- C5H ,,OH entsteht Hexahydromethylcholanthm, 

CH.
CHCH.,

1 3

1 0
D

HO.C—H.C
x S c h c h 3

O CH,

III

CHCH3

C21H22 (111). Die aus I durch Oxydation heryorgeliende 12-Ketonorcholansdure (IV) 
liefert bei der therm. Zers. nicht den ungesatt. pentacycl. KW-stoff C22H34 (V), was 
sich durch Spannungswiderstande erklart. Durch die Bldg. u. Konst. des Methyl- 
cholanthrens erscheint die Haftstelle der Seitenkette der Gałlensauren am C17-Atom 
gesichert. Der von R u zick a  (C. 1933. I. 1027) bei der Hydrierung der Cholsaure mit 
Se erhaltene farblose KW-stoff C21Hle besitzt eine der Formel 11 isomere Struktur. 
Mełhylcholanlhren, C21H16 (H bzw. II a). Gelbe Blattehen oder gelbbraune SpieBe, 
F. 174°, Sintern bei 172°, mit konz. H2SO., blutrot mit gelber Fluorescenz, keine Ver- 
anderung durch Kochen mit Zn in Eg. Ą- HCI. — Hezahydromethylcholanlhren,
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C2IH22 (HI). Farblose rhomb. Blattchen aus Bzl., F. 157°, mit konz. H2SO,, keiue 
Farbrk. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 219. 240—44. 26/8. 1933. Miinchen, Bayer. 
Akad. d. Wissensch.) G u GGENI-IEIM.

Percy Brigl und Otto Benedict, Ober die Nutria-Gallensaure. Aus einem Magen- 
stein u. der Galie von Nutria wurde eine Siiure C26H ,3O0N, die positiye P e t t e n k o f e r - 
sclie Rk. gibt, isoliert. Die Hydrolyse liefert Glylcokoll u. Nutriacholsaure C21H40O5. 
Rkk. nach My l iu s  u . H a m m a r s t e n  sind negativ. Bei 100—130° Verlust von W. 
unter Ausbildung einer Doppelbindung. Es handelt sich demnach nicht um Chol- 
saure. — Nutriaglykocholsaure: Weifie, vierseitige Prismen mit abgeschragten Enden 
ausMethanol. F. 226—228°. [«]d =  +47,8. — Nutriacholsaure'. Aus Aceton Krystalle. 
F. 198° (nach vorherigem Sintern). (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 220. 106—12. 
19/9. 1933. Hohenheim, Landw. Hochscli.) H e im h o i .D.

Yasuhiko Asahina und Juntaro Asano, Untersuchungen iiber Flechtenstoffe.
XXIX. Ober Salazinsaure (III). (XXVIII. u. II. vgl. C. 1933. II. 1689 u. 720.) Vff. 
fuhren fur die Red.-Prodd. C18H,40 8 u. C]BH140 7 der Salazinsaure die Trivialnamen 
Hyposaiazinsaure u. Hyposalazinolid ein. Das Trimethylderiv. des ersteren (F. 165°) 
ist dann Dimethyldthcrhyposalazinsduremethylester, das Dimethylderiv. des zweiten 
(F. 283°) Hyposalazinoliddimethyldlher. Die Red.-Prodd. C19HI0O8 u. Ci9H,eO- der 
Stictinsaure (C. 1933. II. 1368) heiBen jetzt Monometliyliithcrhyposalazinsaure u. 
Hyposalazinolidmonomethyldther. Das Red.-Prod. C18H ii;Ot der Cetrarsilure (C. 1933.
II. 68. 720), welches auch aus Protocetrarsiiure entsteht, wird Hypoprotocetrarsaure 
genannt. — Das Dcsoxyhyposalazinol (II. Mitt.), das Skelett der Salazin- u. Cetrar-

saure, muC nach der 1. c. aufgestelltcn Formel 
aus 2 Moll. fl-Orcin gebildet worden sein. Der

• OCH Beweis wurde durch Synthese erbracht. Aus
. . .  . ' . Brom-/?-orcindimęthylather u. /J-Orcinmonome-

CH30 j4v̂ 2/ 3> 0 thylatherkalium wurde, allerdings mit sehr ge-
ringer Ausbeute, das nebenst. Diphenylather- 
deriv. erhalten, welches sich ais ident. mit Des- 

oxyhyposalazinoltrimethyluthcr erwies. Hyposalazinol besitzt somit die friiher auf- 
gestellte Formel. Die beiden CO,H der Salazin- u. Cetrarsaure mussen in 6 u. 3' 
haften.

' V e r s u c h e. Broin-f3-orcindimelhylal1ier, C10H,3O2Br. ^-Orcindimethyliither in 
Eg. gel., unter Eiskiililung 2-n. Br-Eg. eingetropft, spiiter mit viel W. yerd., mit NaOH 
neutrahsiert u. ausgeathert. Hellgelbe Fl., Kp,25 165°. H2S04-Lsg. gelb, beim Er- 
warmen dunkelrotbraun. — 2,5,2',5'-Tetramethyl-3,4',6'-triviethoxydip]icnylather (Des- 
oxyhyposaluzinollrimethylat1ier), C19H240 4. K-Salz aus /?-Orcinmonomethy]iither u. IC 
in CH3OH mit yorigem, etwas Cu-Bronze u. Cu-Acetat in H-at unter 50 mm 8 Stdn. 
auf 200°, dann unter at-Druck 2 Stdn. auf 250° erhitzt, mit Aceton extrahiert, Extrakt 
mit Dampf dest. Zuerst ging unveranderte Br-Verb., dann sehr langsam das Rk.-Prod. 
iiber; ausgesalzen, ausgeathert usw., geimpft. Aus verd. A. Prismen, F. 95°. (Ber. 
dtseh. chem. Ges. 66. 1215—17. 13/9. 1933.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Masaiti Yanagita, Untersuchungen iiber Flechtenstoffe.
XXX. Ober Caprarsaure. (XXIX. vgl. vorst. Ref.) Neuere Unters. iiber Caprarsdure (I) 
vgl. K o l l e b  u. P a s s l e r  (C. 1931.1. 91). Vff. bezeichnen nicht, wie genannte Autoren, 
die schon teilweise acetylierte, sondern die urspriingliche Flechtensaure ais I. Die 
aus japan. Parmelia caperata extrahierte Siiure liefert die von H e s s e  angegebenen 
Analysenzahlen, zeigt auch dieselben Eigg. u. Rkk. I  wird katalyt. zur Hypoproto- 
celrarsdure (vgl. vorst. Ref.) reduziert, geht durch langeres Kochen mit A. in Cetrar- 
suure iiber u. ist folgiich ident. mit Protocetrarsaure, C18H140 9. Koeht man I mit Eg., 
so bildet sich ein Monoacetylderiv.; das Acetyl ist sicher an das Carbinol-OH heran- 
getreten, da phenol. OH durch li. Eg. nicht aeetyliert wird.

V e r s u c h e .  Caprarsdure (I), C18H140 9. Flechte erst mit A., dann mit Aceton 
extrahiert, letztere Lsg. eingeengt. Aus Aceton fast farblose, mkr. Nadeln, gegen 
220° dunkel, gegen 250° yerkolilend, swl. in A., wl. in A., Aceton, etwas lóslicher in 
w. 80%ig. Aceton. Lsg. in A. lackmussauer, mit FeCl3 purpurn; in Dicarbonat farblos, 
in konz. Lauge gelb, beim Erwarmen braun. Mit sd. HCl-haltigem A. blauviolett, 
beim Stehen blauer Ńd. — Hypoprotocetrarsaure, C18H160 7. I  in w. Eg. mit Pd-Kohle 
hydriert, Nd. mit Aceton extrahiert. Aus Eg. Nadeln, gegen 220° sinternd, F. 240—243° 
(rot). Lsg. in A. lackmussauer, mit FeCl3 blauviolett; in verd. Lauge farblos, beim 
Stehen oder Erwarmen purpurrot; in konz. H2S04 farblos, beim Erwarmen blaugriin.
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— Dimetliylathermethylester, C2]H220 7. In Aceton mit CH2N2. Aus verd. Aceton 
Nadeln, F .4170°. Keine FeCl3-Farbung. H2S04-Lsg. farblos, beim Erwarmen griin.
— Monoacelylcaprarsdure, C20H10O10. Durch gelindes Kochen von I  mit Eg. bis zur 
Lsg. (20 Min.). Aus Eg. Nadeln, gegen 250° verkohlend. Lsg. in A. mit FeCl3 purpum; 
in HjSO.j gelb, braun, dunkelpurpurrot; in Dicarbonat farblos, in Lauge gelb, spater 
braunrot. — Getrarsaure, C20f i18O9. I  in viel absol. A. unter FcuchtigkeitsabschluB 
15 Stdn. gekocht, dann stark eingeengt. Aus A. Nadeln, bei 240° verkohlend. Lsg. 
in A. mit FeCl3 purpurn; in H2S04 gelb, dann rotbraun; in Lauge liellgelb, beim Er
warmen hellbraun. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1217—20. 13/9. 1933.) Lindenrau.m.

Yasuhiko Asahina und Tyo-taro Tukamoto, Untersuchungen uber Flechtenstoffe.
XXXI. Bestandteile einiger Usnea-Arten unter besonderer Beriicksichtigung der Ver- 
bindungen der Salazinsduregruppe (I.). (XXX. vgl. vorst. Ref.) Einige Usnea-Arten 
weisen bzgl. bitteren Geschmacks, holieren F. u. KOH-Rk. Eigg. auf, welche fiir nahere 
Verwandtschaft mit Salazinsaure sprechen. Die Trennung der einzelnen Bestandteile 
wurde wie folgt ausgefuhrt: Thalli mit sd. A. erschopfend extrahiert, Auszug ohne 
Riieksickt auf Nd. yerdampft, Ruckstand mit Bzl. ausgekocht; Lsg. A, Riickstand B. 
Thalli weiter mit sd. Aceton extrahiert, Auszug eingeengt, Nd. bei salazinsaurehaltigen 
Flechten mit sd. A. erschopfend extrahiert; unl. Ruckstand C. Aus Lsg. A werden 
gewóhnlich Usninsdure u. Atranorin erhalten; Trennung mittels alkoh. Na-Acetatlsg., 
welche nur Usninsaure lóst. Fraktion B liefert Protocelrarsdure, welche sehr ivahr- 
scheinlich mit der H E SSEschen Ramalinsaure ident. ist. Fraktion C aus salazinsiiure- 
freien Flechten bildet ein neutrales Prod. yon F. 211°, yielleicht das HESSEsche Barbatin. 
Fraktion C aus Flechten, dereń Thalli sich mit Alkali rot farben, besteht entweder 
aus Salazinsaure selbst oder aus dereń bisher nicht beschriebenen Mommethyl- 
iither.

V e r s u c h e .  U s n e a m o n t i s F u j i ,  M o t y k a i n l i t t .  Vork. in Japan. 
Thallus fiirbt sich mit KOH tief gelb, dann blutrot. Aus Fraktion A: 0,17% Atranorin (I)
u. 0,53% d-Usninsdure (II) ([a]D26 =  +483°). — Aus Fraktion B: Protocelrarsdure (III), 
0JSH ,A , aus 80%ig. Aceton Nadeln, meist mit 1 H20, welches sehr fest gebunden ist, 
seltener wasserfrei. Eigg., Uberfiihrung in Hypoprotocetrarsaure u. dereń Trimethyl- 
deriv., ferner in Getrarsaure vgl. vorst. Ref. In 80%ig. Aceton mit Anilin das Anil, 
C24H190 8N, gelb, krystallin, F. 225° (Zers.). Durch lilngeres Kochen mit CH3OH Bldg. 
von Metliylatherprotocetrarsdure, C19H10O9, Prismen, gegen 200° sinternd, dann Zers.; 
in A. mit FeCl3 weinrot; H2S04-Lsg. gelb, spater rot; alkal. Lsg. gelb, beim Erwarmen 
gelbrot. — Aus Fraktion C (bis 4,2%): Salazinsaure (IY). Eigg., Hexaacetat u. katalyt. 
Red. zur Hyposalazinsdure vgl. C. 1933. II. 66; Nomenklatur vgl. yorvorst. Ref. 
Ais bei dieser Red. die Temp. etwas hock gehalten wurde, entstand auch Hypoprolo- 
cełrarsdure, welche aus dem Eg.-Filtrat isoliert wurde (ygl. dazu XXVII. Mitt., C. 1933.
II. 1370). — U s n e a  f l o r i d a  H o f f m .  v. p e r p l e s a n s  W a i u a u s  F o r 
mo  s a. Das Mark gibt rote KOH-Rk. Fraktion A mit Chlf. extrahiert; aus dieser 
Lsg. 0,8% II. In Chlf. unl. Teil war Barbatinsaure (V), aus Bzl. Nadeln, F. 187°; in A. 
mit FeCl3 yiolett; in w. Lauge mit Chlf. rotlich, griin fluorescierend; mit CH2N2 der 
Methylester, aus Lg. Nadeln, F. 170° (vgl. R o b e r t s o n  u. St e p h e n s o n , C. 1932.
II. 1455). — Aus Fraktion B (0,27%): ILI. Aus Fraktion C (3,77%): IV. — Us n e a  
sp.  a u s  J a v a .  Thallus gibt rote KOH-Rk. Aus Fraktion A: 1,7% II. Aus 
Fraktion B: III. — Aus Fraktion C (ca. 6% ): Monomethylathersalazinsdure, CJ9H14O]0, 
aus 80%ig- Aceton Nadeln mit l l/2 H 20, Zers. 210—-220° (Gasentw.), unl. in Dicarbonat. 
Lsg. in Lauge gelb, spater rotbraun. Mit sd. konz. K 2C03-Lsg. Bldg. roter Nadelchen. 
In A. mit FeCl3 purpurrot. Mit Anilin gelbes Anil. Mit sd. HCl-haltigem A. Bldg. 
braunroter Flocken. Mit Acetanhydrid-H2S04 ein Aceiat, aus verd. Aceton Blattchen,
F. 227°; keine FeCl3-Farbung. Durch katalyt. Red. Bldg. yon Hyposalazinsdure. 
rL'rockene Dest., ausgefuhrt wie bei IV (C. 1933. II. 66), oder 8-std. Erhitzen mit Eg. 
im Rohr auf 170—180° ergaben Atranol; folgUch muB der zweite Kern methyliert sein. — 
U s n e a  l o n g i s s i m a  Ac h .  a u s  J a p a n .  Thallus gibt keine ICOH-Rk. Aus 
Fraktion A: 4% II  u. 1% V; Trennung wie oben. Aus Fraktion C: 0,5% Krystalle, 
aus Eg., F. 211°, unl. in Lauge; keine Farbung mit FeCl3 oder Chlorkalk. — Us n e a  
l o n g i s s i m a  a u s  E u r o p a  lieferte 3% II, 0,8% V u. 0,1% Krystalle v°n F.2110.— 
Eine japan. Usnea-Art, zwischen longissima u. montis Fuji stehend (Thallus mit Alkah 
gelb), lieferte 1,2% n, 0,7% V, 0,6% I u. 0,3% Krystalle von F. 211°. — U s n e a  
s p. a u s S a c h a 1 i n. Ist ident. mit Usnea trichodea u. gehort sicher zur longissima- 
Gruppe; Thallus mit Lauge nur hellgelb. Fraktion A mit Chlf. extrahiert; aus dieser
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Lsg. 5,6% U. In Chlf. unl. Toil war Evernsdure, aus Bzl. Krystalle, F. 170°; in A. mit 
Fećl3 violett; alkal. Lsg. beim Erwarmen rótlich, griin fluorescierend; mit CH2N2 
(kurz) der Methylester, F. 148° (vgl. R o b e r t s o n  u . St e p h e n s o n , C. 1932. II. 882). 
Aus Fraktion C: obige Krystalle von F. 211°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1255—63. 
13/9. 1933. Tokyo, Univ.) LlNDENBAUM.

Arthur B. Anderson und E. C. Sherrard, Dehydroperillasaure, eine Saure aus 
der westamerikanischen roten Ceder (Thuja plicata Don). Vff. haben aus dem Holz 
dieser Ceder 2 Verbb. isoliert, eine Siiure C10H 12O2 von F. 88° u. ein anscheinend 
phenol. Prod. von F. 82°, welchem Yff. mit Vorbehalt auch die Zus. C10H I2O2 zu- 
schreiben. Dieses ist stark tox. gegen den Pilz Fomes annosus, etwa 10-mal giftiger 
ais Kreosot, u. ist zweifellos einer der tox. Bestandteile, welchen das Holz dieser Ceder 
seine Widerstandsfahigkeit verdankt (vgl. S o w d e r , C. 1930. I. 859). Die Saure, 
welche Yff. aus unten entwickelten Griinden ais Dehydroperillasaure bezeichnen, ist 
nicht giftig, scheint aber Fe u. Cu schwach zu iitzen. Sie ist farblos u. im Vakuum- 
cxsiecator bestiindig, wird aber, in Flaschen aufbewahrt, allmahlich gelb u. nimmt 
einen strengen Gerueh an. Sie wird durch sd. HCI quantitativ zur Cuminsdure (p-Iso• 
propylbenzoesaure) isomerisiert. Sie ist ungesatt. gegen KMnO., u. Br, nimmt katalyt. 
3H„ auf u. wird auch durch Na u. A. oder Amylalkohol reduziert; im letzteren Fallo 
konnte aber ein definiertes Prod. nicht isoliert werden. Die Ozonisierung der Sauro 
in Essigester u. die Hydrolyse des Ozonids ergaben Formaldehyd, Ameisensdure, Acet- 
aldehyd, Essigsdure, Oxalsdure, C02 u. wahrscheinlich j3,y-Diketovaleriansdure. ■—- Auf 
Grund vorst. Befunde ist anzunehmen, daB die Siiure die p-Menthanstruktur besitzt. 
Die gesiitt., fl. Siiure wurde das fl. Isomere der bekannten festen Hezahydrocumin- 
sdure sein. Aus der Bldg. von II-CHO u. H-C02H bei der Ozonolyse folgt dio Ggw. 
einer Gruppo > C = C H 2. Diese muB von den C-Atomen 8 u. 9 gebildet werden, da 
das C-Atom 7 ais C02H yorliegt. Fur die Saure kamen somit die Formeln I, II u. III 
in Betraclit. Nur I kann /?,y-DiketovaIeriansaure liefem. Der Bldg. von Cxalsiiure, 
welche mit II im Einklang ware, diirfte kein direkter diagnost. Wert zukommen. CH3- 
CHO u. CH3’C02H sind sekundiire Oxydationsprodd. Aus der Exaltation des Methyl- 
esters der Saure u. auch aus der leichten Reduzierbarkeit der Siiure durch Na u. A. 
folgt die Ggw. konjugierter Doppelbindungen, wodurch Formel III ausgeschlossen ist. 
Vff. entscheidon sich daher fur Formel I  einer 4-Isopropenylcydohexadien-(l,4)-carbon- 
siiure-[l) u. wiihlen obige Bezeiclinung, weil die Siuirer 2 H weniger u. 1 Doppelbindung 
mehr enthiilt ais Perillasaurc.

C-00,11 C-COjH CH-CO,H
H G ^S C H , HCjfJNOH, H C ^ C H
H . C I ^ C H  H C ^ ^ C H ,  H O i ^ l C H

CH3.Ó:CH, CH, • C: CHj CH8.C:CH 2
V e r  s u c h o .  Dehydroperillasaure (I), C10H12O2. Sagespiine mit Dampf dest., bis 

das Destillat nicht mehr lackmussauer war, etwas iither. Ol abgetrennt, mit Baryt 
alkalisiert, Filtrat stark eingeengt, mit verd. HCI angesauert, Krystalle wiederholt 
aus NaHC03 +  HCI umgefallt u. nochmals mit Dampf dest. F. 88°, unl. in k. W.,
11. in organ. Solyentien, opt.-inakt. — Methylester, Cu Hu 0 2. Durch Kochen des Ag- 
Salzes mit CH3J. Angenelim riechende Fl., Kp.14 112—113°, D.22., 1,0225, no22 =
1,5130, Md =  52,354 (ber. 51,154), leicht erstarrend, F. 34,5—35,0°. — Cuminsdure.
I mit 3%>g- HCI u. Eg. (bis zur Lsg.) 30 Min. gekocht, dann in W. gegossen. Aus W. 
krystallin, F. 116°, bestiindig gegen Br u. k. KMnO,,. — Hemhydrodehydroperillasdure, 
Cl0H18O2. I in A. mit Pd-Schwarz hYdriert, Filtrat i. V. verdampft, in A. gel. usw. 
Kp-ie 150—152°, D.25, 0,9925, nD26 =  1,4670, MD =  47,56 (ber. 47,71), bestiindig 
gegen KMnO.,. — Ozonisierung u. Identifizierung der Spaltprodd. werden ausfuhrlieh 
beschrieben. Deriw. der (3;y-Diketovaleriansaure (?): p-Nitrophenylosazon, C17HI8O0N6, 
dunkelrot, F. 294—295° (Zers.). p-Bromphenylosazon, C1,H 160 2N.,Br2, aus A., F. 220°. 
(J. Amer. chem. Soc. 55- 3813—19. Sept. 1933. Madison [Wisc.], Univ.) L in d e n b a u m .

[russ.] Alexander Ssemenowitsch Ginsberg, Lchrbuch der organischen Chemie (fiir Mediziner, 
Pharm azeuten, V eterinare u. Biologen). Leningrad-M oskau: Medgis 1933. (523 S.) 
Rbl. 8.50.

F. Sherwood Taylor, A sh o rt organie chem istry. London: H einem ann 1933. (386 S.) 8°. 5 s .
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E. Biochemie.
N. Rashevsky, Die Berechnung der Permeabilitai der Zellenoberflache fur 

Sauerstoff. Es wurde der Vers. gemacht, die Durchlassigkeit der Zellenoberflache fiir 02 
aus den 0 2-Verbrauehskurven zu bestimmen. Es lag bereits eine mathemat. Studie 
soleher Kurven von G e r a r d  vor (vgl. C. 1932. 11. 1186) mit der Annahme, daB 
das Eindringen von 0 2 in die Zelle nur von dem Diffusionskoeff. D  abhangig ist. Es gibt 
jedoch noch einen anderen Faktor, u. zwar die Durchlassigkeit h der Zellenoberflache. 
Die Einfiihrung der letzteren in die Betrachtung bedeutet mathemat. eine verschiedene 
Grenzbedingung fiu- die Diffusionsgleichung. Dies fiihrt zu einem unterschiedlichen 
Ausdruek fiir die 0 2-Druck—0 2-Verbrauehskurve. Es wird eine gute tlbereinstimnuing 
mit den GERARDschen Daten fiir befruehtete Arbaeiaeier erhalten mit J) ~  1-10~: 
em2min_1 u. h =  4,2-10-4 cmmin-1. Bei manehen anderen Zellen konnte eine solche 
Ubercinstimmung nicht festgestellt werden. (Physic. Rev. [2] 44. 322. 15/8. 1933. 
East Pittsburgh.) ' H o pfe .

J. Wohlgemutli und E. Szorenyi, Uber die Wirkung des Lichles auf den Chemimus 
der Zelle. I. Mitteilung. Versuche an Gewebsschnilten. Die Atmung von Gewebs- 
schnitten andert sich wahrend der Belichtung mit einer Gliilibirne nicht wesentlich. 
Wenn man aber Farbstoffsensibilisatoren zufiigt, so tr itt wahrend der Belichtung 
eine starkę Erhohung des 0 2-Verbrauehes ein. Diese Oxydation ist von der n. Gewebs- 
atmung scharf zu unterscheiden, denn sie wird im Gegcnsatz zu dieser durch HCN 
gefordert u. ist bei 20° etwa ebenso stark wie bei 37,5°. Die anaerobe Milchsilurebldg. 
wird unter den gleiohen Bedingungen nicht beeinfluBt. — Werden Gewebsschnitte 
mit sichtbarem Lieht (Kohlenbogenlampe) oder ultraviolettem Lieht bestrahlt, sei 
es in Ggw. oder Abwesenheit von Sensibilisatoren, u. untersucht man unmittelbar 
darauf, so findet man eine Schadigung der Gewebsatmung. — Die anaerobe Milch- 
saurebldg. wird durch sichtbare u. unsiclitbare Lichtstrahlen gesteigert, in Ggw. von 
Sensibilisatoren aber geschwaclit. Die photodynam. Erkrankung eines Tieres (Meer- 
schweinchen) bewirkt meist eine Steigerung der Atmung einiger Organe. Diese Wrkg. 
kommt aller Wakrscheinlichkeit nach durch die Bldg. tox. Substanzen wahrend der 
Bestrahlung zustande. Auch die anaerobe Glykolyse ist in den Organen soleher Tiere 
mitunter gesteigert. (Biochem. Z. 264. 371—88. 14/9. 1933. Berlin, Chem. Abt. des 
Rudolf Virchow-Kraiikenhauses.) ICobel.

J. Wohlgemuth und E. Szorenyi, t)ber die Wirkung des Lichles auf den Chemimus 
der Zelle. H. Mitteilung. Fersuche an roten Blutkorperchen. (I. vgl. Yorst. Bef.) Bei 
Bestrahlung von roten Blutkorperchen in Ggw. von Hamatoporphyrin (I), bildet sich 
Meth&moglobin (II); II-Bldg. tritt auch schon ohne Belichtung ein. HCN fórdert den 
ProzeG, was besonders bei Verwendung yon Rosę bengale ais Sensibilisator zu beob- 
achten war. I  steigert die Atmung der Urythroeyten schon im Dunkeln. Die Steigerung 
ist noch groBer, wrenn man die Blutzellen vorher intcnsiv belichtet hat. Schaltet man 
wahrend des Atmungsvers. eine Lichtąuelle ein, so steigt der 0 2-Verbrauch um 300 
biB 400°/o- Diese Wrkg. ist im Gegensatz zu der eigentliehen Atmung nicht an die 
Zellstruktur gebunden, sie ist sogar an hamolysierten Blutzellen noch groBer ais an 
intakten. Die hierbei gebildete C02 ist im Vergleieh zum Yerbrauchten 0 2 Terschwhidend 
klein. Diese Photooxydation ist unabhangig von der Temp. u. wird von HCN nicht 
gehemmt. Yon opt. Desensibilisatoren wie Pinakryptolgrun wird diese Photooxydation 
stark gehemmt. Es besteht kein Parallelismus zwischen photooxydativer u. photo
dynam. Wrkg. von Sensibilisatoren. So wirkt z. B. Rose bengale photooxydativ 
wesentlich sehwacher auf rote Blutzellen ais I, ist diesem aber in seiner photodynam. 
Wrkg. auf das Tier um das Doppelte iiberlegen. Weder die n . Atmung roter Blut
zellen, n o ch  die Photooxydation werden durch Glulathion beeinfluBt. Die steigernde 
Wrkg. des Liehtes auf d e n  0 2-Verbraueh im BARRON-HARROPschen Methylenblau- 
vers. ist so zu erklaren, daB neben dem zur Verbrennung der Glucose erforderlichen 02 
ein Teil fiir photooxydative Zwecke verbraueht -wird, was durch das Absinken des 
respirator. Quotienten bewiesen wird. (Biochem. Z. 264. 389—405. 14/9. 1933. Berlin, 
Chem. Abt. des Rudolf Virchow-Krankenhauses.) K o b el .

J. Wohlgemuth und E. Szorenyi, Uber die Wirkung des Liehtes auf den Chemimus 
der Zelle. III . Mitteilung. Einflufi des Histamins. (II. vgl. vorst. Ref.) Wahrend 
Histidin nur eine geringe Atmungssteigerung der Leberzelle bewirkte u. Niere u. Haut 
nicht beeinfluBte, erhóhte Histamin (I) die Atmung aller darauf untersuehten Organe,
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am starksten die der Leber u. der Haut, wo sieli Steigerungen um das 2—3-fache er- 
gaben. Das JE N SE N -Sarkom  wurde weder in seiner Atmung nocli in seiner anaeroben 
oder aeroben Milchsaurebldg. durch I beeinfluBt. (Biochem. Z. 264. 406—11. 14/9.
1933. Berlin, C hem . Abt. des Rudolf Yirchow-Krankenhauses.) K o b e l .

Kopaczewski, Traitó de biocolloidologie. Tome 4, fasc. II. P aris : Gauthier-V illars e t  Blondel
La R ougery 1933. (III, 130 S.) B r.: 30 fr.

P. Lecomte du Noiiy, M ethodes physiąues en biologie e t  en medecine. P a ris : J .  B. Bailliere
et F ils 1933. (194 S.) 8°.

E,. Enzym chem ie.
Otto Warburg und Walter Christian, Vber das gelbe Oxydationsferment. (Vgl.

C. 1933. II. 72.) Der Farbstoff des gelben Oxydationsfermentes wird dureh E r
warmen mit wss. CH3OH von seinem kolloiden Trager abgelost. Beim Belichten des 
Farbstoffes in 1/2-n. NaOH geht ein Farbstoff von sehr ahnlichen spektralen Eigg. 
aus der angesiiuerten Lsg. in CHC13. Dieser Farbstoff von der Zusammensetzung 
C13H12N40 2, der durch Hydrosulfit zur Leukoverb. reduzierbar ist, die ihrerseits durch 
Sohiitteln mit 0 2 zum Farbstoff reoxydiert wird, spaltet bei kurzem Erwarmen mit 
verd. Barytlauge Harnstoff ab. Daneben entsteht in einer Ausbeute von 70% ein 
krystalliner Korper C9H10N2O2. Die blaBgelben Krystalle zeigen F. 208—209°, wahrend 
die Ausgangssubstanz sich erst bei 320° zers.; nach Sublimation im Hochvakuum 
bei 150° steigt der F. auf 210—211°. Die Substanz wird durch Hydrosulfit nicht 
cntfarbt. (Biochem. Z. 263. 228—29. 21/7. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. Zellpliysiologie.) HESSE.

Masao Ichihara, Ober die Phosphamidase. Untersucht wurde die auf ein bisher 
unbekanntes, Phosphamidase genanntes spezif. Enzym zuriickgehende Spaltung der 
P—N-Bindung folgender Verbb.: Phosphorsauremonoamid, Phosphorsaurediamid,
Phenylphosphorsauremonoamid, Phosphorsaureanilid, Phenylphosphorsdureanilid u. 
Phosphorsdure-p-chloranilid. Phosphorsauremonoamid wird durch die Phosphamidase 
optimal bei pn =  9 sowie bei pn =  3,3 gespalten; Reiskleie spaltet optimal bei ph =  5,5
u. pn =  8,7. Takaferment spaltet optimal bei pn =  3,2 u. anscheinend bei pn =  6,6. 
Auch das Diamid ist durch die erwahnten 3 Fermente spaltbar, wobei folgende 
Ph-Optima ermittelt wurden: 3,1 u. 9; 4,8; 4 u. 6. — Das Phcnylphosphorsauremono- 
amid wird durch Nieren- u. Takaferment optimal bei ph =  2,2, dureh Itleienferment 
bei ph =  3 gespalten. — Phenylphosphorsaureamid ist durch das Nierenferment nicht 
spaltbar. Dagegen wird aus ihm durch die im Habu-Gift vorhandene Diesterase Phenol 
abgespalten. — Die Anilide ,verhalten sich gegen das Nieren-, Kleien- u. Takaferment 
ebenso wie die entsprechenden Monoamide. — Bei allen genannten Verbb. findet eine 
spontane Hydrolyse statt, dereń AusmaB in Rechnung gestellt wird. Das Chloranilid 
ist verhaltnismaflig am bestandigsten. — Bei Reinigungsverss. wurde ermittelt, daB 
Kaolin oder Tonerde Gy bei pa =  3 die Phosphomonoesterase vollstandig adsorbieren, 
wahrend die Phosphamidase nur teilweise adsorbiert wird. Wenn Nierenfermentlsg. 
unter Zusatz von sekundarem Phosphat mit Fe(OH)3 behandelt wird u. die Adsorptions- 
restlsg. dialysiert wird, so spaltet diese Lsg. zwar Glycerophosphat, nicht aber Phos- 
phorsaurechloranilid. (J. Biochemistry 18. 87—106. Juli 1933. Chiba, Medizin. 
Akad.) H e s s e .

Haruo Matsuzaki, Vergleichende Untersuchungen uber die verschiedenen glyho- 
lytischen Kofermente. Die Geschwindigkeit der Spaltung von Glucose durch ein 
Kaninchensarkom war anaerob u. aerob sehr groB, was beweist, daB es sich hier um eine 
bosartige Geschwulst handelt; ein untersuchter Mausekrebs zeigte anaerob groBe, aerob 
sehr verkleinerte Spaltungsgeschwindigkeit, zeigte also das Verh. einer gutartigen 
Geschwulst. — Glucose wird durch Kaninchensarkom, Mausekrebs, Zwerchfell (Maus)
u. Hirnrinde (Meerschweinchen) sehr stark gespalten, wahrend Gandiolin (Hexose- 
diphosphorsaures Calcium) u. Yatoconin-Funaoka (Fructosemonophosphatcalcium) nur 
schlecht gespalten wird. Im Gegensatz hierzu spalten die rote Muskulatur (Kaninchen)
u. die Leber (Maus) Candiolin besser ais Glucose. — Das aus dem Kaninchensarkom 
erhaltene Co-Ferment T  aktiviert den Glucoseabbau des Kaninchensarkoms, des 
Zwerchfells u. der Niere, nicht aber den der roten Muskulatur u. der Leber. — Die 
Hezoselcinase aus Hefe aktiviert den Glucoseabbau der roten Muskulatur, ist aber 
ohne EinfluB auf den des Tumorgewebes. Extrakt aus Nebennierenrinde vermag das 
Co-Ferment der roten Muskulatur zu ersetzen, aktiviert also den Zuckerabbau der

188*
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roten Muskulatur, nicht aber den des Tumorgewebes. — Die rote Muskulatur enthalt 
groBe Mengen von Phosphate.se u. Plwsphatase-, das Tumorgewebe enthalt fast gar 
keine Phosphatese, dagegen eine groBe Mengo Phosphatase. Wahrend die Osydation 
von Candiolin durch den Muskel yon starker H2-Aktivierung begleitet ist, findet sieli 
bei Glueoseoxydation durch das Tumorgewebe fast gar keine H2-Aktivierung. — Die 
Spaltungsgeschwindigkeit der Triose ist bei Methylglyoxal am groBten, dann folgt 
das Dioxyaceton u. schlieBlich der Glycerinaldehyd. (J. Biochemistry 17. 457—81. 
Mai 1933. Fukuoka [Japan], Kaiserl. Kyushu-Univ.) H es s e .

C. Artom und Gr. Orestano, Vergleichende Kinetik der enzyniatischenVerflilssigung 
und Verzuckerung der Starkę. I. Amylase der Sojabohnen. Die Abnahme der Viscositat 
von Starlcekleister bei der Yerflussigung der Starkę durch Amylase der Sojabohnen 
(ausgedriickt in %  der urspriingliehen Viscositat) ist bis zu einem Abbau von etwa 
70% den Quadratwurzeln aus der Reaktionszeit proportional. Die Verzuckerung folgt 
bis zu 40—50% Abbau bei geniigendem StarkeiiberschuB anniihernd dem Gesetz fur 
monomolekulare Rkk. Die Abliiingigkeit der Geschwindigkeit der Verfliissigung von 
der Enzymmenge liiBt sich durch die SCHUTZsehe Regel darstellen; die Reaktions- 
konstanten sind den Konzz. des Substrates direkt proportional; der Ablauf der Yer
flussigung kann durch die Formel ke — xjc ■ ]/E-t dargestellt werden, wo E =  Enzym
menge, c =  Konz. des Substrates u. x =  die in der Zeit t neugebildeten Substanzen 
darstellt. — Bei der Verzuckerung der Starkę ist die Geschwindigkeit (ausgedriickt 
durch die Reaktionskonstante h) der Enzymmenge direkt proportional, der Substrat- 
mengo umgekehrt proportional; der Reaktionsyerlauf kann durch die Formel 
hs —  (c/E-t) log (75/75 — x) dargestellt werden. — Die Verfliissigung wurde im Ost- 
WALDschen Viscosimeter ermittelt, wobei stets Vergleiclisverss. mit unabgebauter 
Starkę gemacht werden mussen, da der »Stór£ekleister sehon beim Stehen im 
Thermostaten seine Vi$cositat iindert. (Buli. Soc. Chim. biol. 13. 516—41. Palermo, 
U niv .) H esse .

T. Chrząszcz und J. Janicki, Sistoamylase in Malzen verschiedener Getreide- 
arten und ihr wirklicher Amylasegehalt. (Vgl. C. 1933. II. 1194.) Sistoamylase (I) 
findet sich in Malzen aller Getreidearten, jedoeh in yerschiedensten Mengen. I nimmt 
ab in folgender Reihe: Buchweizen-, Gersten-, Roggen- u. Weizenmalz. In den 
iibrigen Getreidearten sind nur geringe Mengen I yorhanden. Neben I enthalten die 
Malze yerschiedene Mengen Eleutosubstanzen in Form von EiweiBabbauprodd. Quan- 
titativ ist die in Lsg. ubergehende Amylase (II) von den Mengen der sie begleitenden 
Sisto- u. Eleutosubstanzen, von der Konz. des Malzauszuges, wie auch von der Art 
ihrer Yerdunnung abhiingig. Je konz. der Malzauszug ist in den Grenzen von 1—10%, 
desto weniger II wird durch die vorhandene I inaktiyiert. Die ainylolyt. Kraft wird nicht 
gesehwaclit, wenn die Verdunnung nach dem Abfiltrieren erfolgt, wohl aber bei yer
dunnung vor dem Filtrieren. Bei Herst. von 8—10%ig. Malzausziigen erhalt man etwa 
90% der starkeyerzuckernden u. etwa 60% der starkedextrinierenden u. -verfliissigenden 
Kraft, bei l°/oig- Auszugen dagegen nur 1/3—%  der in dem Malz vorhandenen II. — 
Durch Zufiigung von Pepton ais Eleutosubstanz erzielt man auch bei jeder beliebigen 
Konz. des Malzauszuges 100% der in dem Malz vorhandenen II. Die Teilkrafte der 
Amylase, verflussigende, dextrinierende u. yerzuekernde Kraft, die in keinem gleichen 
Verhaltnis zueinander stehen, sind yon der Malzart u. der Konz. des Malzauszuges 
abhiingig; Menge u. Art der Sisto- u. Eleutosubstanzen uben dabei einen groBen EinfluB 
aus. Die verfliissigende u. dextrinierende Kraft wird durch I starker inakthiert ais 
die yerzuekernde Kraft von II. Die amylolyt. Kraft yerd. Ausziige der Malze, die 
nur wenig I enthalten, wird wahrend des Sehiittelns nicht inaktiyiert, wahrend Aus- 
ziige aus Malz mit yiel I durch Schiitteln stark inaktiyiert werden. — Um ein klares 
Bild uber die II-Menge u. dereń Wrkg. zu haben, ist anzugeben, in welcher Konz. die 
II-Lsg. hergestellt war, u. es mussen stets alle 3 Funktionen von II bestimmt werden. 
(Biochem. Z. 264. 192—208. 17/8. 1933. Poznan, Inst. fur Landwirtschaftl. Techno
logie der Uniy.) KOBEL.

W. E. Ringer, Noch einige Bemerkungen uber Papain und dessen Wirhing. 
H I. Mitt. (II. ygl. 1927. I. 3086.) Ausdehnung friiherer Verss. auf Thymushiston, 
einen bas. Eiweilstoff. Die Lage der optimalen Rk. ist auch bier von der Art des 
Substrats abhiingig, fallt aber keineswegs mit derjenigen des isoelektr. Punktes zu- 
sammen. Die Papainprotease bewegte sich bei Rkk. von ph =  2,5 bis ca. 8,0 nach 
der Kathode. — In einer weiteren Vers.-Reihe wurden die Trubungsstarken in Lsgg.
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von Rinderlebernucleoproteid u. Casein mit Papain bei wechselnder pn studiert. 
Ergebnisse in einer Tabelle des Originals. Es ergab sieb, daB das aktive Enzym mit 
dem negativ geladenen EiweiB eine Adsorptionsverb. eingeht, wodurch eine Triibung 
bzw. Flockung eintritt. Man konnte vermuten, daB die Papainprotease bei ph =  4—7 
positiv geladen ist. Exakte Werte sind nur mit reinsten Prodd. zu erwarten. Die starksten 
Triibungen entstohen, wenn das EiweiB negativ geladen ist u. die Rk. noeh nicht so 
weit zur alkal. Seite gelangt ist, daB das Enzym seine positive Ladung zu verlieren 
anfangt. (Arch. Earmacol. sperim. Sci. affini 48. 99—116. Utrecht.) Ge im m e .

Robert Petrie Walton und Córa Mae Segura, Die immunólogisclie Reaktion 
des Enzyms Papain. Nach fortgesetzten Injektionen von Papain konnte bei Hunden 
die Bldg. eines Antienzyms nicht beobaelitet werden. (Biochemical J . 26. 1750—53.
1932. Tulane Univ. u. Neweomb College, New Orleans.) H e s s e .

M. Sreenivasaya, B. N. Sastri und H. B. Sreerangachar, Dilalometrische Unter
suchungen iiber die tryptischa Venlauung von Proteinen. Da der trypt. Abbau von 
Proteinen mit einer betrachtliehen Volumverminderung verbunden ist, kann der Ver- 
lauf dea Abbaus mit Hilfe des Dilatometers verfolgt werden. Diese Volumanderung 
ist der Infreiheitsetzung neuer NH2- bzw. COOH-Gruppen proportional. Die Verss. 
wurden mit Casein u. Gelatine durchgefuhrt. So erhalt man z. B. beim trypt. Abbau 
einer l%ig. Caseinlsg. bei ph 7,7 eine Volumanderung von 12,3 emm auf das Millimol 
freigewordener NH2-Gruppen. Die Werte sind fiir alle Proteine verschieden u. kónnen 
daher zur Charakterisierung lierangezogen werden. Eine lineare Beziehung zwischen 
Volumabfall u. freiwerdenden COOH-Gruppen (gemessen mit Hilfe der Formoltitration) 
besteht jcdoch nicht wahrend der ersten 30 Minuten. (Current Sci. 2. 49—50. Aug.
1933. Bangalore, Depart. of Biochem., Indian Inst. of Science. [Orig.: engl.].) H e y n s .

John Dempster Stirling und George MacFeat Wishart, Hydrolyse von
Caseinogen durch Pepsin und durch Trypsinkinase. Bei Einw. von Trypsinkinasc u. 
Pepsin auf Caseinogcn werden Prodd. gebildet, welche nicht vollkommen 1. in Trichlor- 
essigsaure sind. Mit Pepsin wird verhaltnismaBig mehr saureloslicher N ais siiui'e- 
lóshcher P gebildet; bei Einw. von Trypsinkinase ist das Umgekehrte der Fali. Diese 
Ergebnisse lassen sich erklaren, indom man die Existenz eines Caseinogenmolekiils 
annimmt, bei dem der gesamte P in einer verhaltnismaBig kleinen Gruppe konzentriert 
ist. Die Wrkg. der Trypsinkinase erstreckt sich auf eine Peptidbindung, die den 
P-Atomen benachbart ist, so daB der gesamte P in das Spaltprod. von niedrigerem 
Mol.-Gew. geht. Dio Wrkg. des Pepsins erstreckt sich auf eino von den P-Atomcn 
cntfemte Peptidbindung, was Yeranlassung zur Bldg. einer P-haltigen Substanz yon 
hohem Mol.-Gew. gibt. Die Bldg. von R im in g t o n s  Pliosphopopton wird ais spezif. 
fiir die Wrkg. der Trypsinkinase angesohen, die Bldg. von Paranuclcin ais spezif. fiir 
dio Wrkg. von Pepsin. (Biochemical J . 26. 1989—99. 1932. Kirkhill, Avr, Hannah 
Dairy Research Inst. and Glasgow, Univ.) H e s s e .

Richard Ege und Palle Menck-Thygesen, Ober die Aktwierung des Propepsins. 
Alle Unterss. iiber das Verh. des Propepsins u. seine Umwandlung in Pepsin sind dadurch 
crschwert, daB die Best. von Pepsin bei einer so stark saueren Rk. erfolgt, bei der bereits 
die irreversible Umwandlung von Propepsin in Pepsin eintritt. Vff. bestimmen daher 
das Pepsin an seiner Fiihigkeit zur Koagulierung von Caseinogen. Ohne zur Frage der 
etwaigen Identitat von Pepsin u. Cliymosin Stellung nehmen zu wollen, meinen Vff., 
daB sie bereehtigt sind, „das einem Schweinemagenextrakt innewohnende Aktmtiits- 
vermogen ais Ausdruck des Pepsingeh. des Praparates, nicht aber ais Anzeichen des 
Vorhandenseins eines besonderen Chymosins zu nehmen.“ Ais Substrat fur die Best. 
dient ein Gemisch von gleichen Teilen Milch u. Acetat-Essigsaure (42 g NaOH, 115 ccm 
80°/oig. Essigsaure in 1 1), das ph =  4,98 aufweist. Bei dieser Rk. findet schnelle 
enzymat. Koagulierung statt, nicht aber eine Saurefallung. Die Aktmerung des Pro
pepsins bei 40° beginnt bei ph =  5,1, bei welcher Rk. sie etwa 1/2 Monat beansprucht; 
bei pH =  4,5 wurden in 3 Stdn. 50% umgewandelt, wahrend bei ph =  3,5 oder nach 
starker saurer Rk. die Umwandlung so rasch erfolgt, daB sich die Geschwindigkeit 
nur schwierig feststellen laBt. Bei 26,1° u. pn =  3,5 sind zur 50%ig. Aktmerung
7 Min. 40 Sek., bei 0° u. ph =  3,5 dagegen 29 Min. erforderlich; bei 26,1° u. ph =  1,1 
werden 40 Sek., bei 0° u. ph =  1,27 dagegen 2V2 Min. fiir 50% Aktivierung benotigt.
— Steigerung der Temp. um 10° verdoppelt die Aktivierungsgeschwindigkeit; Ver- 
zehnfachung der [H-] steigert dic Aktivierungsgese}iwindigkcit auf das 1000-faehe. 
(Biochem. Z. 264. 13—23. 17/8. 1933. Kopenhagen, Univ.) H e s s e .
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E„. Pflanzenchem ie.
K. S. Markley und Charles E. Sando, Der Sclimelzpunkt von nalurlicli tor- 

kommendem n-Nonakosan. Berichtigung des C. 19 3 3 . I. 1303 mitgeteilten F., der durch 
einen method. Fehler zu hoch gefunden wurde. Der wahre F. von n-Nonakosan wird 
in tjbereinatimmung mit CHIBNALL u . Mitarbeitern (C. 19 3 2 . II. 3425) zu 63,4—63,7° 
bestimmt. (J. biol. Chemistry 101 . 431. Juli 1933. Washington.) E rlba ch .

James Andrew Buchan Smith und Albert Charles Chibnall, Die Fettsdure- 
glyceride von Fułlergrasern. I. Hahnenf-itp und perennierendes Raygras. (Vgl. POLLARD, 
Ch ib n a l l  u . P i p e r , C. 1 9 3 2 . II. 3426.) Unters. der Fetłsćiureglyceride der beiden Futter- 
graser Hahnenfufi (Dactylis glomerata) u. Raygras (Lolium perenne). Das Fettsaure- 
gcmisch ist stark ungesatt. u. enthalt verhaltnismaBig wenig gesatt. Sauren (ca. 15°/0). 
Die gesatt. Sauren bestanden bei beiden Griisern in der Hauptsaehe aus Palmitinsdure, 
(60—70%), zu 20% aus Stearinsaure u. zu 10—20% aus einem Gemisch hóhercr 
Sauren, almlich der Cerotinsaure, das wahrscheinlich aus Waelisestern herstammfc. — 
Die Ggw. von a-Linolensaure wurde naehgewiesen durch Bromierung u. Oxydation, 
die der a -Linolsaure durch Oxydation. Die rhodanometr. Analyse laBt auf die Ggw. 
von Oleinsdure oder einer isomeren Octadecensaure sehliefien, doch konnte diese Annahine 
durch Oxydationsverss. nicht bestatigt werden. — Die rhodanometr. Analysenmethodc 
wird im einzelnen diskutiert, u. es wird geschlossen, daB sie im Falle yon Fettsaure- 
gemischen, die groBe Mengen der sogenannten fi-Linol- u. p-Linolensaure enthalten, 
zu irreleitenden Resultaten fuhren kann. Das Fettsauregemisch aus Grasern gehort 
zu diesem Typ. (Biochemical J. 26 . 218—34. 1932. South Kensington, Imperial College 
of Science and Technology, Biochem. Department.) KoBEL.

Ali Hassan und Mohammed Kamil Abu Basha, Vorlaufige Mitłeilung iiber 
ein Prolamin aus einem Leguminosensamen. Aus den Samen einer agypt. Leguminose, 
,,fenugreck“ genannt, isolieren Vff. durch Extraktion mit 70%ig. A. ein Prolamin, 
das durch Lósen in fl. Phenol u. Fallen mit 96%ig. A. gereinigt wird. Ausbcute 0,2 
bis 0,5 g aus 100 g Samenmehl. Amorphes, geschmack- u. geruchloses weiBes Pulver, 
swl. in W., besser 1. in verd. HC1, leichter 1. in yerdiinnten Alkalien, 1. in h. 70°/oig. A., 
aus dem es beim Abkiihlen ausfallt, unl. in 96°/0ig. A. Es gibt eine violette Biurctrk.,

' Xanthoproteinrk. u. MlLLONscho Rk. sind positiy, R oSENHEIMs Tryptophanrk. nur 
sehr schwacli, Molisch negatiy. V on Pikrinsaure u. Ferrocyanwasscrstoff wird es gefallt, 
auch durch Halbsattigung mit (NH4)2S04. MgS04 bewirkt nur bei yoller Sattigung 
komplette Fallung. Es enthalt 17,18% N u. 1,115% S. Der isoelektr. Punkt liegt 
ungefahr bei pn =  5,3. (Biochemical J . 26 . 1843—45. Cairo, Univ.) Ohle. \

Laszló Cholnoky, Untersuchung des Pigments des Capsicum annuum mit Hilfe 
von Adsorptionsmethoden. Es wurde der Rohauszug des Pericarpiums nach der Methode 
von Z e c iim e is t e r  u . Ch o l n o k y  yerseift u. ein rohes Capsanthinpraparat isoliert, 
welches nach der Adsorptionstechnik von T s w e t t -K u h n  auf Calciumcarbonat ein 
Chromatogramm mit etwa 14 Schichten lieferte. Die yollkommene Aufarbeitung aller 
Farbringe war nicht móglich, da einige Farbstoffkomponenten in auBerst winzigen 
Mengen vorkamen. Es -wurden 3 Polyenalkohole (Capsanthin, Zeazanthin u. Lutein) 
in kiystallin., reinem Zustande isoliert u. bewiesen, daB weitere 6 Farbringe auf 
Autoxydationsprodd. yon Capsanthin u. Zeaxanthin zuriickzufuhren sind. Aus reifern 
Pericarpium wurden durch Entmiseliung 0,48 g Carotin u. durch Adsorptionstrennen 
1,1 g Capsanthin u. 0,65 g Xanthophyll (Zeaxanthin +  Lutein) pro kg gewonnen. 
Nach der colorimetr. Best.-Methode -ivurden 0,5 g Carotin, 1,3 g Capsanthin u. 0,6 g 
Zeaxanthin +  Lutein pro kg gefunden. (Magyar gyógyszeresztudom&nyi Tarsasig 
Śrtesitoje 9. 400—23. 15/9. 1933. Pecs [Ungarn], Chem. Inst. d. Univ.) S a il e r .

E s. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
S. Schmidt-Nielsen und Leiv Hammer, Zur Kenntnis der Jahresschwankungen 

im Kohlenhydratgehalt bei Laminaria hyperborea. Nach Unters. einer Sommer- u. 
Herbstprobe sowie alter u. junger Blatter ist der Geh. an Pentosanen in allen Fallen 
niedrig u. scheint keinen crheblichen Jahresschwankungen zu unterliegen. Dagegen 
sind die leieht hydrolysierbaren Hexosane im Spatherbst bedeutend erhoht, der Geh. 
an Geriistsubstanz u. an 1., nicht kohlenhydratartigen Stoffen yermindert.8! In den 
juiigen Blattern ist die Menge des Rohproteins erheblich yermehrt, die der leicht hydro
lysierbaren Polysaccharide im Minimum. (Kong. Norske Vidensk. Selsk. Forhandl. 6. 
119—22. 26/6. 1933.) G r o sz fe l d .
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K. Scharrer, Neuerc Forschungen iiber die Bedeuluiig des Bors fiir das Pflanzen- 
mchslum. Sammelref. iiber 80 Arbeiten yornehmlicli der letzten 15 Jahre. (Biedermanna 
Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. A. Allg. ref. Teil 62. 481—92. 
Aug. 1933. Weilienstephan, Miinchen.) L u t h e r .

F. Vogel, Uber die Bedeulung der Nahrstoffe und des Kali-Slickstoffverhdllnisses 
bei der Stachelbeere. (Vorl. Mitt.) (Unter Mitarbeit von C. Fleischmann, A. Jehn, 
K. Biermann, K. Scłineble, A. Eckerle und E. Weber.) Die Blattrandkrankheifc 
der Stachelbeere ist ein auBerlich sichtbares Zeieben physiolog. Stórungen ais Folgo 
des gestórten N-K20-Verhaltnisses. Hiermit geht eine Veranderung der gesamtcn 
Aufnahme u. Vorwertung der Nahrstoffe Hand iti Hand, wodurch eine Vermiiiderung 
der Fruchtąualitat bedingt wird. Letzteres ist vor allem der Fali bei K 20-Mangel 
bei an sich n. N-Gabe. Schadigend wirkt auch N-UberschuB bei n. K 20-Gabe u. N- 
Mangel bei einseitiger P20 5-K20-Gabc. (Ernahrg. d. Pflanze 29. 339—46. 15/9. 1933. 
Weilienstephan.) GRIMME.

S. V. Desai, Untersucliungen iiber die Bakteriophagen der Wurzelkndllchenorga- 
nirnen. Die nach naher besehriebener Methode (s. Original) isolierten Bakteriophagen 
sind hitzelabil, ein 5 Min. langes Erwarmen auf 75° inaktiviert sic. Der fortschreitendo 
Verlauf der Losungsvorgange in den Wurzelknóllchen fuhrte auch bei liochster Virulenz 
der Bakteriophagen nicht zur yollstiindigen Zers. der Organismen. (Indian J. agric. Sci.
з. 138—56. 1932. Pusa.) Gr im m e .

Edwin E. Ziegler, Nalriumdehydrochólat. Seine spezifische Wirkung auf Pneumo- 
kokkeni II. (I. vgl. C. 1931. I. 955.) Natriumtaurocholat ist etwa 120-mal so hamolyt. 
wie Natriumdehydrocholat. In bezug auf die Lyse von Pneumokokken (3 verschiedene 
Staninie) yerhalten sich beide gallensauren Salze gleich. Da Natriumdehydrocholat bei 
intravenóser Gabe prakt. ungiftig ist, kann es yielleieht zur Behandlung yon Pneumo- 
kokkenpneumonie u. Pneumokokkeninfektionen im allgemeinen empfohlen \verden. 
(J. Lab. elin. Med. 16. 868—73. Northport, N. Y.) E n g e l .

Edwin E. Ziegler, Die Wirkung eines Oallensaurederiuals, des dehydrocholsauren 
Nalriums, auf Pneumokokken. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Pneumokokken des Typus I  
werden durch das Na-Salz der Dehydrocholsdure nicht aufgelost, jedoch abgetótet oder 
avirulent gemaeht. Auch im Tierkorper entfaltet dehydroeholsaures Na eine die Pneumo- 
kokkeninfektion bekampfende Wrkg. Im Gegensatz zu den Na-Salzen der Tauroehol-
и. Glykocholsaure bewirkt es keine lokalen Gewebsreizungen. (J. Lab. clin. Med. 17.
317—24. 1932. Washington, Anny Bied. School.) Ch a r g a f f .

W. Liese, Bakteriologisclie und biologische Versuche mit Benzoesaure und Benzoe- 
iaurederivałen. Aus eingehenden Verss. des Vf. an Pilzkulturen geht hervor, daB die 
alte Erfahrung zu Recht besteht, wonach das Natriumbenzoat ganz erheblich geringere 
entwicklungshemmendo Kraft besitzt ais die Benzoesaure selbst. Sowohl in eiweiB- 
freiem wie in eiweiBhaltigem Materiał muB damit gerechnet werden, daB das Benzoat 
nicht halb so stark wirkt wie dio freie Saure. Hieraus folgt, daB die Benzoesaure 
solehes Materiał nicht zuverlassig haltbar machen kann, welehes infolge seiner chem. 
Beschaffenheit einen mehr oder weniger groBen Teil der zugegebenen Menge in Benzoat 
umzuwandeln yermag. Bei den Estern, in 1. Linio beim Propylester u. auch beim 
Athylester der p-Oxybenzoesaure, einschlieBlich ihrer Na-Verbb., ist festzustellen, daB 
sie zurzeit ais die fiir die Lebensmittelkonservierung geeignetsten Benzoesiiurederiyy. 
gelten durfen. (Arch. Hyg. Bakteriol. 110. 355—64. Sept. 1933. Berlin, Reichs- 
gesundkeitsamt.) F r a n k .

David C. Neal, R. E. Wester und Kenneth C. Gunn, Wachslum des Baumwoll- 
tourzelpilzes in kunstlichem Ndhrsubstrat und die Giflwirkung von Ammoniak auf den 
Pilz. Der Pilz, Phymatolrichum omnworum, wurde auf 6 verschiedenen Nśilirsub- 
straten kultiviert. Hierbei ergaben NH,,N03 u. (NH^SO., im Gegensatz zu Ca(N03)2, 
NaX03 u. KN03 nur schleehtes Wachstum. Hierbei zeigte sich ein typ. Ansteigen 
von pH, Aussetzen der ICeimung der Sklerotien. Mit dem Pilze befallene Baumwoll- 
wurzeln ergaben nach dem Eintauchen in 6%ig. NH3-Lsg. gesundo Pflanzen. (J. agric. 
Res. 47. 107—18. 15/7. 1933.) G r im m e .

Vaclav Jonaś, Uber die Lebensfahigkeit des Hefeplasmas. Wahrend auf Grund 
morpholog. u. biolog. Verss. bisher angenommen wurde, daB das Leben der Garungs- 
organismen mit dem Tode der Zellen aufhort, haben dio vom Vf. ausgefiihrten systemat. 
Studien der Strukturveranderungen des Hefeplasmas ergeben, daB das Leben der 
Hefe selbst in der toten Zello nicht aufhort. Hefen, die der Einw. chem. u. physikal.
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Agenzien ausgesetzt waren u. einstimmig ais to t bezeichnet wurden, sind nicht ganz 
tot. Diese Hefen goben in fl. Milieu kein Lebenszeichen, sie wachsen nicht, sprossen 
nicht u. bilden kcine Sporen. Trotz dieser Todeserscheinungen sind sie fahig, in einer 
neuen Lebensform, der plasmat., zu leben. Dabei handelt es sich um ein wirkliches 
Leben mit der Fahigkeit zu Stoffwechsel, Waehstum u. Vcrmehrung. (Chim. et Ind, 
2 9 . Sonder-Nr. Gbis. 1164—67. Juni 1933.) K obel.

W. A. Belitzer, Ober den Mechanismus der Toluolwirkung auf die Garung der 
Hefezelle. Die Toluolhemmung der Hefegarung ist durch Wasehen der Zellen nicht 
riickgangig zu machen; manches spricht dafur, daB dies nicht bloB mit der Ggw. des 
Giftes in den Zellen zu erklaren ist, sondern daB diese Hemmung an sich irreversibel 
ist. Untersucht wurde, ob die toluolisierte Hefezelle nicht einen fiir die Giirung wich- 
tigen Stoff wegen Permeabilitatserhohung yerliert, was fiir die Hemmung der Garung 
verantwortlich sein konnte. Folgende experimentellen Ergebnisse sprechen aber 
gegen diese Moglichkeit: a) Die Hemmung der Hefegarung ist von der Verdunnung 
der Hefesuspension unabhangig. b) Im Hefekoch- oder -mazerationssaft wird die 
Garung der Hefezellen etwa ebenso stark gehemmt wie in Pliosphatzuekerlsg. Aus 
den Verss. ist zu schlieBen, daB bei der Toluolvergiftung der Hefezellen ófters keine 
elektive Scliadigung der Phosphatase stattfindet. Die Garung der LEBEDEW-Troeken- 
hefe aus Moskauer untergariger Bierhefe wird nur in geringem MaBe dureh Toluol 
gehemmt. Die HARDENSche Hypothese der Toluolwrkg. auf die Selbstgarung wird 
diskutiert u. der Vers. gemacht, diese Hypothese in modifizierter Form auch auf die 
Hemmung der Zuckeryergarung zu ubertragen. (Biochem. Z. 2 6 5 . 5—12. 23/9.1933. 
Moskau, Biochem. Inst. des Volkskommissariats fiir Gesundheitswesen u.. Labor. fur 
allgemeine Biologie des 2. Medizin. Inst.) K obel.

A. M. "Wywie, Hemmung der Aceton-Butylalkohol-Garung durch Sauren. Die Ver- 
garung von Maismaische dureh Clostridium acetóbutylicum wird dureh HCl, HN03, 
H 2SO.j, HjPOj, Bernstein-, Malon-, Apfel-, Lavulin-, Croton-, Glykol-, /?-Oxybutter-, 
Ameisen-, Essig-, Propion-, Butter- u. Isobuttersiiure yollstiindig unterbunden, wenn 
das Anfangs-pn zwisehen 3,90 u. 3,65 liegt. — Die 3 Chloressigsauren sind weit giftiger 
ais Essigsaure. Der Effekt ist nicht allein auf die [H'], sondern wahrscheinlich auch 
auf den spezif. EinfluB des Cl-Atoms zuruekzufiihren. Hyd roxylderiw. der niederen 
Fettsauren sind nicht giftiger ais die n. Sauren von gleieher [H']. Brenztrauben-, 
Milch- u. Glycerinsaure werden von Cl. acetóbutylicum bei hóherer [H'] yertragen ais 
jede andere Saure. In der Fettsaurereihe yerhindern Ameisen-, Essig-, Propion-, Butter- 
u. Isobuttersaure die Garung bei etwa der gleiehen [H ’j (pn =  3,65—3,75); fiir jedes 
folgende Homologo ist die [H‘] geringer, fiir Valeriansaure pn =  3,90, Capronsaure 
Ph  =  4,35, Hoptylsaure pa — 4,75, Caprylsaure pa =  5,00 u. Nonylsiiurc ph  =  5,10. 
Bei molarer Konz. hemmen die Fettsauren entsprechend folgender Keiho: Konyl- 
saure Caprylsaure Heptylsaure Ameisensaure Capronsiiuro =  Isoeapronsaurc 

Valeriansiiure =  Isovaleriansaure ]> Isobuttersaure =  Buttersaure 5  Propion- 
saure =  Essigsaure. Bei den niederen Fettsauren (bis zur Buttersaure) hat die Capillar- 
wTkg. yerhaltnismaBig wenig EinfluB, wohl aber bei den hóheren Homologen. Der 
Hauptgrund fiir die regelmaBig steigende Giftigkeit dieser Homologen liegt wahr
scheinlich in der Adsorption der capillar-akt. Sauren. Die Art, in der die adsorbierten 
Sauren das physiolog. Verh. des Organismus beeinflussen, wird diskutiert. (J. Baeteriol. 
22. 209—37. Toronto, Univ., Department of Bioehemistry.) K o b e l.

John G. Davis, Ober Atmung und Garung von Milchsaurebakterien. Bacterium 
Delbriickii produziert, wie sehon B e r t h o  fand, / / 20 2 in einer Menge, die aquivalent 
ist dem zur Oxydation des Substrats dienenden 0 2, so daB sieli ein respirator. Quotieut 
von 0,5 ergibt. Methylenblau (I) u. p-Plienylendiamin steigern die Oxydations- 
geschnindiglteit um 100—300% u. setzen die Ausbeute an H20 2 um 25% lierab: 
so ergibt sich ein respirator. (Juotient von 0,7—0,9. DaB die Atmungssteigerung mit
I  auf Laetatoxvdation beruht, folgt mit Wahrseheinlichkeit aus der Vergiftung mit 
Jodessigsaure, denn Jodessigsaurc yerhindert nicht die Veratmung des Lactats u. 
auch nicht dic Atmungssteigerung dureh I  in Ggw. von Laetat. Dagegen r̂ird dic 
Atmung von Zucker mit u. ohne I yerhindert. Die Atmung scheint danach letzten 
Endes immer auf der Oxydation des Laetats zu beruhen, so daB die Veratmung des 
Zuckers nur nach vorausgehender Glykolyse erfolgt. B renztraubensiiu re  wird noch 
raseher oxydiert, ohne Bldg. von H20 2. Der M EY ER H O F-Q uotient ist ungefahr 1 u. 
wird durch HCN wenig beeinfluBt. Verss. mit einem anderen Stamm (Bacterium 
cercale) ergeben ein Atmungssystem, das durch HCN u. CO gehemmt wird. H202
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wird nicht gebildet, I  ist. ohne Wrkg. Mit der Atmung gekoppelt ist eine oxydative 
Garung, so daB ein respirator. Quotient von etwa 2 entsteht. Dabei tr itt Brenztmuben- 
sdure auf, welche zum Teil in Essigsaure, Acetoin u. A. umgesetzt wird. (Biochem. Z. 
265. 90—104. 23/9. 1933. Heidelberg, Inst. f. Physiologie ani Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. Medizin. Forschung.) K o b e l .

Cl. Fromageot und J. Roux, Uber den Mechanismus der Aktivierung der Glucose 
bei der Milchsduregdrung. II. (I. vgl. C. 1932. I. 695.) Zum Studium des Uberganges 
der n. Hexose in am-Hexose, der der Induktionsperiode zu entsprechen scheint, wurden 
Verss. mit Bac. bulgaricus unter anaeroben Bedingungen gemacht, bei denen 1. boi 
gleicher Glucosekonz. die Bakterienmenge yariiert, 2. bei gleicher Bakterienkonz. die 
Glucosekonz. geandert wurde. 1. Die Gesehwindigkeit der Rk., die dem gradlinigen 
Teil der Kurve entsprieht, ist der anwesenden Bakterienmenge proportional. 2. Un- 
abhangig von der Glucosekonz. (2,6—0,052%) bleibt die Steigung des gradlinigen 
Teiles der Kurve gleieh. Die Induktionsperiode, die fiir Konzz. yon 20—2% Glucose 
sich wenig andert, wśichst deutlich bei Konzz. von 0,8 u. 0,4% Glucose. Die Rk. 
kommt plótzlich zum Stillstand, wenn die Menge des yerfiigbaren Zuckers fast er- 
schópft ist. — Auf Grund physikal.-chem. Folgerungen schlieBen Vff. auf folgenden 
Mechanismus: gewohnliehc Glucose +  aktiyierendes System ^  Komplex Glucose- 
aktiyierendes System — ->- am-Hexose +  aktiyierendes System. Diescr Mechanismus 
entsprieht der Gleichung:

(Gewółmlicho Glucose) (aktiyierendes System) __
Komplex Glucose-aktiyierendes System l’

Fiir die im yorliegenden Falle benutzten Bakterien wurde =  9-10~3 bercchnet. 
(Biochem. Z. 265. 13—20. 23/9. 1933. Lyon, Biochem. Labor. des List. do Chimie 
de l’Univ.) K o b e l .

Stefan Grzycki, Die Umwandlung des Acelessigaldehyds durch Hefe. Acelessig- 
aldehyd wurde in einer garenden Zuckerlsg. zu partiell opt.-akt. u. zwar dextrogyrem 
fl-Butylcnglykol reduziert. Formaliter liegt hier phytochem. Red. zweier Carbonyl- 
gruppen vor. (Biochem. Z. 265. 195—98. 23/9. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm - 

1 Inst. fiir Biochemie.) K o b e l .
Stefan Grzycki, Teilfermenie im Enzymsyslem der Milchzuckerliefen. In  Lactose- 

hefen wurde die Ggw. von Glykolase, Ketonaldehydmutase u. Carboxylase festgestellt. 
Ein Troekenpraparat von Lactosehefc Sp. 102 bildete aus Mcihyl(jlyoxal opt. reine 
d(—)Milchsaure. (Biochem. Z. 265. 191—94. 23/9. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

Eduard Hofmann, Uber die Phosphorylierung durch Lactoseliefen. Saceharo- 
myces fragilis ( J ó r g e n s o n ) (I) u. Milchzuckerhefe Sp. 102 (II) phosphorylieren Galak- 
lose, wenn sie in frischem Zustande in Ggw. yon Toluol auf den Zucker einwirken.
II wirkte schneller u. lieferte bessere Ausbeuten an Phosphorsaureester ais I. Aus den 
Verss. konnten in gróBeren Mengen das bekannte Fruclose-l,6-diphosphat u. in geringerer 
Menge das Ba-Salz einer Hexosemonophosphorsaure yon der spezif. Drehung [a]D=-+-70o 
isoliert werden. Vollstandige Reinigung des Monophosphats gelang noch nicht; es ist 
moglich, da-B eine geringe Mengo eines Disacharidmonophosphorsaureesters beigemengt 
ist. — Das Red.-Vermógen des Hexosemcmophosphorsaureesters (III) betragt nur etwa 
10% einer aquivalenten Menge freier Glucose. III wird durch Takaphosphatase zu 
Hiosphorsiiure u. freiem Zucker gespalten u. gibt eine starkę SELlW A N O FFscheK etoserk. 
(Biochem. Z. 265. 203—08. 23/9. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilh e lm -In st. fiir 
Biochemie.) K o b e l .

Eduard Hofmann, Uber Laclase in unlergdrigen Hefen. Wird Patzenhofer Unter- 
hefe, die keinen Lactaseeilekt zeigt, einige Tage in Lactoselsg. suspendiert, so erhśilt 
sie die Fiihigkeit, Lactoseureid (I) zu hydrolysieren. Eine durch Verfliissigung so vor- 
behandelter Hefe mit Essigestor bereitete Fermentlsg. spaltete I  in 24 Stdn. zu 80%. 
Ein wirksames Fermentpriiparat erhalt man auch, wenn man die mit Lactose yor- 
behandelte Hefo trocknet u. dann in Ggw. von Toluol autolysiert. — Salicin wurde 
nicht hydrolysiert. Fermontlsgg. sow'ohl aus unbehandelter ais aus in Laotoselsgg. 
aufbewahrter untergariger Hefe zerlegon Amygdalin. Es ist also zweifelhaft, ob die 
Spaltung von Amygdalin u. Salicin auf ein u. dasselbo Enzym, die /5-Glucosidase, 
zuriickgefuhrt werden darf; zum mindesten besteht diese Unsicherheit fiir die neuen 
Fermentpraparate. — Wahrend der 3-tagigen Aufbewahrung der Unterhefe in Lactose
lsg. fand keine Garung statt. (Biochem. Z. 265- 209—12. 23/9. 1933. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Biochemio.) K o b e l .
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E4. Tierchemie.
W. J. Schmidt, Die Doppelbrecliung der a-Thymonucleinsaure im Hinblick avj 

die Doppelbrechung des Chrortialins. Ebenso wie der Spermienkopf u. andere Zell- 
kerne zeigt auch das Chromatin bei genugender Entąuellung eine kraftige Doppel
brechung. Diese opt. Anisotropie beruht auf der Anwesenheit stabiger, n e g a t i v - 
cinachsiger Subinikronen, die parallel geordnet sind. Dieser Feinbau erkliirt die 
Neigung des Chromatins, sich zu fadigen Gebilden (Chroinosomen) zu differenzicren. 
Fibrillen aus eiweifiartigen Substanzen sind bisher stets p o s i t  i v - einachsig doppel- 
brechend befunden worden. Es war daher wahrscheinlieh, daB die negative Doppel
brechung fiidiger Chromatingebilde auf Rechnung der Nucleinsaurekomponente der 
Nucleoproteide zu setzen ist. Dio Unters. der Gallerte des a-thymonucleinsauren Na 
ergab nun in der Tat, daB die Gallerte bei Dchnung stark negativ doppelbrechend 
nach der Zugrichtung wird u. sich also gleich anderen „opt. anonial" reagierenden 
Gallerten verhiilt, bei donen stabig negativ doppelbreehende Partikel vorliegen, die 
durch Zug gerichtet werden. Die Erwartung wurde also bestatigt. (Naturwiss. 20. 
658. 1932. Giefien, Zool. Inst.) W a d e h n .

A. Parschin, Zur Kenninis der Exlraklivstoffe der Muskeln. 35. Mitt. Zur Frage, 
■iiber die biologische Verwandlung des Carnosins. (34. vgl. 0. 1933. II. 403.) Carnosin 
erleidet unter der Einw. von Hefe u. von Oidium lactis tiefgehende Yern-andlungs- 
prozesse, wobei es wahrscheinlich bis auf NH3 u. C02 abgebaut wird. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 219- 245—48. 26/8. 1933. Moskau, Med.-chem. Lab. d. 1. Med. 
Staatsinst.) Guggenheim.

Michael Heidelberger und Walter W. Palmer, Bereilung und Eigenschaften 
von Thyreoglobulin. Vff. stellen fest, daB normale Extrakte von Schweineschilddriiseu 
stets eine Fraktion enthalten, dio bei pn =  4,8—5,0 ausgefallt wird. Die Fraktion 
hat die Eigg. eines Nucleoproteins u. ist eine Verunreinigung des Thyroglobulins, welches 
nach den Methodon von O sw ald  bereitet wird. Eine Trennung ist kaum móglieh, 
da Thyreoglobulin in Ggw. von Essigsaure sogar in der Kalte schnell donaturiert wird, 
wahrend die Verunreinigung stabil ist. Sie wird dagegen beim Ausfallen mit Na- oder 
Ammonsulfat teilweise denaturiert. Bei der Cewinnung yóllig undenaturierten Thyreo- 
globulins muB also eine Behandlung mit Essigsaure in einer Konzentration unter 
Ph =  4,8 sorgsam vermieden werden. (J. biol. Chemistry 101. 433—39. Juli 1933. 
Columbia Univ.) HlLLEMANN.

A. Berdnikow und Ch. Champy, Untersucliungen uber die Mucoidsubslanz des 
Hahnenkamms. Mit A. u. A. entfettetes Hahnenkammgewebe wird mit 15% NaCI- 
Lsg. extrahiert, das Filtrat nach Zusatz von HC1 (0,2%) dialysiert. In NaCl-freiem 
Filtrat fiillt die Mucoidsubstanz aus. Der Nd. mit A. gewaschen, in NaOH gel., mit 
Essigsaure gefallt u. nach 3-maliger Wiederholung der Prozedur erneut mit A. u. A. 
gewaschen, gibt nach Trocknung ein graues amorphes Pulyer, das sich in h. W. kolloidal, 
in Salzlsgg. oder in Altali echt lost. Nach Hydrolyse wird kein Zucker gefunden. Die 
Biuretrk. ist positiv; P wird zu 1,5%, N zu 14,5% bestimmt. Diinne Schichten geben 
die gleichen histochem. Rkk., wie Hahnenkammschnitte (Thioninmetachromasie, 
Muci-Carminfarbung, positive CURTIS-Farbung). Mit der gleichen Methodc lassen 
sich die Unterschiede gegentiber einer EiweiB-(Omi6Mmijj)-Lsg. zeigen. Physikal. 
Eigg., Viscositat u. Farbungsfiihigkeiten lassen erkennen, daB der Hahncnkamm einen 
Stoff enthalt, den der Kanim des Kapauns nicht besitzt. (C. R. Sćances Soc. Biol. 
Filiales Associees 106. 804—05. Paris, Fac. de med. Labor. d’histolog.) Oppe n h .

Max Becker, Uber Insektenwaclise. IV. Mitt. Uber Coccerin, das 1 Yachs der 
Coclienilleschildlaus (Coccus cacti). (III. vgl. C. 1931. II. 1154.) Im LiEBERMANNschen 
Coccerin liegt eine Verb. von einem Mol. des zweiwertigen Coccerylalkohols (I) nut 
einem Mol. Coccerinsaure (II) vor, nicht wie L ieb erm an n  annahm, mit z w e i Moll. II. 
I  ist also in dieser Hinsieht dem Pemphigusalkoliol analog. Beide Alkohole haben im 
natiirlichen Wachs nur mit einer Alkoholgruppe reagiort. Auch bei der Acetyherung 
von I  zeigte es sich , daB eine der beiden alkoh. Hydroxylgruppen viel schwieriger zu 
verestern ist, ais die 2. Es konnte ein Monoacetat von I  isoliert werden mit F. 78—79°. — 
Bei der Behandlung von roher II mit li. A. entsteht ein schon von L ie b e r m a n n  er- 
wahnter, indifferenter, in h. NH3 unl. Stoff, der bei 70—72° sehmilzt. Es ist der Athyl- 
ester yon II, der rein dargestellt F. 72—73° hat. Auf Grund der Analysen von II, ihres 
Athyl-, Methylesters u. Ag-Salzes erscheint es notwendig, die bisherige Formel 
C30i l 00OH■ COOH durch die Formel C31Hc20H  • COOH zu ersetzen. Da fur I auf Grund
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der analyt. Befunde die Formel C32H61(OH)2 aufgestellt werden konnte, ist auch beim 
Coccerin die Regel bestatigt, daB in hochmolekularen Waohsarten Alkohol u. Saure 
die gleiche, u. z war eine gerade Anzahl yon Kohlenstoffatomen im Mol. enthalten. 
Die Theorie von dem Aufbau solcker Verbb. durch vielfaehe Aldolkondensation u. 
schlieBliche CANNIZZARO-Rk. erhalt damit eine neue Stiitze. (Biochem. Z. 2 3 9 . ‘235 
bis 242. Jena, Chem. Abt. der physiolog. Anstalt.) K o b e l .

E 5. Tierphysiologie.
H. P. Teunissen, Ubersicht uber die Endokrinologie, im besonderen die Uormon- 

chemie. II. (I. vgl. C. 19 3 3 . II. 1200.) Ubersicht uber die wiehtigsten u. besfc bekannten 
Einzelhormone im Zusammenhang. (Chem. Weekbl. 30. 590—97. 9/9. 1933. s’Graven- 
hage, Oetrooiraad.) G r o s z f e l d .

Gr. Del Guerra, Hormoneund Muskelarbeit. Die Verss. zeigten, daB Hormonextrakte 
(Schilddruse, Ncbenniere, Testikel, Hypophyse, Thymus) die Muskelarbeit giinstig 
beeinflussen. Naheres im Original. (Rass. Clin. Terap. Sci. affini 30 . 322—28. 
Pisa.) Gr im m e .

Hans Liebig, Die Grrundlagen der Jodbehandlung in der inneren Medizin. Zu- 
sammenfassender Bericht. (Med. Klinik 29. 1334—35. 1/10. 1933. Breslau, Univ., 
Med. Poliklinik.) SCHWAIBOLD.

J. B lum , Uber die Behandlung der Magermcht ohne SchilddrusenerJcranlcung mil 
Dijodtyrosin. Durch Eingabe von dreimal 0,1 taglich Dijodtyrosin u. Wiederholung 
naeli 8 Tagen Pause wurden in 17 von 21 Fallen Gewichtszunahmen yon 1—6 kg, im 
Mittel 2,9, erzielt neben auffallenden Allgemeinwrkgg., wie Steigerung des Wohl- 
befindens, des Appetits u. der geistigen Leistungsfiihigkeit u. a. Der Angriffspunkt 
scheint die Schilddruse bzw. vielleicht auf dem Umweg uber diese das gesamte endo- 
krine System zu sein. (Miinch. med. Wschr. 8 0 . 1441—42. 15/9. 1933. M.-GIadbaeh- 
Neuwerk, Kathol. Krankenhaus.) SCHWAIBOLD.

H. Guggisberg, Schilddruse und Schwangerschaft. Anatom. lilBt sich in der 
Schwangerschaft eine gesteigerte Tatigkeit der Schilddruse nachweisen. Im Blut ist 
aber Thyroxin nicht vermehrt yorhanden; ebensowenig ist der Grundumsatz ein- 
deutig yermehrt. Die Schwangerschaft stellt keinen hyper- aber auch keinen hypo- 
thyreot. Zustand dar. (Endokrinologie 13 . 73—79. Sept. 1933. Bern, Uniy.-Frauen- 
klinik.) W a d e h n .

M. Lucacer, Tliyroxin und Percutansensibilisierung. Krifc. Bespreehung des bis- 
her yorliegenden Schrifttums. E s besteht eino peripher. Beschleunigung des Thyroxins 
auf die Perkutansensibilisierung, yor allem bei Phenylhydrazin u. K oC H schem  Alt- 
tuberkulin. (Biochim. Terap. sperim. 1 8 . 64—68. Palermo.) G r im m e .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Beiirdge zum Studium der physiologischen Ver- 
anderungen in der inneren Selcretion des Pankreas. IX. Uber die Wirkung des Thyroxins 
mul des Thyreoglobulins auf die Adrenalin- und Insulinsekretion. (Ygl. C. 1932. II. 
3732.) Ausfiihrliche Darlegung der bereits friilier erliobenen Befunde unter Anfuhrang 
des experimentellen Materials. (Ai-ch. int. Physiol. 35. 286—320. Okt. 1932. Briissel, 
Uniy., Lab. de Pharmacol. et de Therapeut. u. Ella Sachs Found.) W a d e h n .

Pearl P. Swanson und Arthur H. Smith, GesamIstichsloff im Blutplasma nor- 
maler Albinoralten in verschiedenem Alter. (J. biol. Chemistry 97. 745—50. Sept. 1932. 
New Haven, Yale Univ., Labor. of Physiol. Chem.) ” Op p e n h e i m e r .

Pearl P. Swanson und Arthur H. Smith, Anorganische Salze in der Emahrung.
IV. Bl\dveranderungen wahrend einer anorganischer Bestandteile cnlbehrenden Diał.
(Vgl. yorst. Ref.) ( J .  biol. Chemistry 98 . 479—98. Nov. 1932.) Op p e n h e i m e r .

Pearl P. Swanson und Arthur H. Smith, Anorganische Salze in der Emahrung.
V. Progressive Blułveranderungen bei Ratten, die auf einer an anorganischen Salzen armen
Diiit gehaUen werden. (Vgl. yorst. Ref.) (J. biol. Chemistry 98. 499—507. N o y .
1932.) O p p e n h e i m e r .

Richard O. Brooke und Arthur H. Smith, Anorganische Salze bei der Emahrung.
VI. Der Mineralstoffwechsel von Ratten bei einer an anorganischen Bestundleilen armen 
Futterung. (V. vgl. Yorst. Ref.) Es wurden 3 Gruppen yon Verss. durchgefiihrt: 
n. Futterung, gleiehes Futtergemisch ohne Mineralgemisch, ein Gemisch, bei dem 
die Tiere calor. den letzteren gleichgestellt waren, aber geniigend Salze erhielten. Die 
salzarme Mischung war fast frei yon Ca, enthielt aber gewisse Mengen an P  u. Cl. Die 
damit ernahrten Tiere lebten bis zu 90 Tagen. Der jeweils erfolgte Tod diirfte auf 
Ca-Mangel zuruckzufiihren sein, zumal haufig Tetanie beobachtet werden konnte.
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Die Ausnutzung von EiweiB war nicht beeintriichtigt, dic Eetention entspraeh der 
Gewichtszunahme. Dic Cl-Zufuhr reichte offenbar fiir die Produktion von MagensafŁ 
aus. Das pn des Hams war 6,0 gegen 6,7 bei den n. Tieren. Die P-Ausscheidung im 
Harn war gegeniiber den n. Tieren erhóht, ebenso erhóhte sich die Produktion von 
NH3 bei den salzarm ernahrten Tieren ais wiclitiger Faktor zur Ausscheidung von 
Sauren. Im iibrigen zeigte sich, daB der Organismus die n. physiolog. Bedingungen 
energ. aufrecht zu erhalten versuchte. (J. biol. Chemistry 100. 105—24. Marz 
1933. New Haven.) S c h w a ib o l d .

Heinrich Waelsch und Edgar Weinberger, Glutathionspiegel des Blutes im 
Fieber. (Vgl. C. 1931. II. 1594.) Beim Menschen expcrimentell crzeugtes Fieber 
(durch Aolan, Hypertherman, Dmelcos, Pyrifer) erhóht die jodreduzierenden Substanzen 
des Blutes. Diese Erhóhung scheint vor allem von der Hóhe des Anfangswertcs 
von der Hóhc des Eiebers u. vom Alter des Patienten abzuhangen u. einen oberen 
Grenzwert (zwisehen 45,2 u. 62,2 mg-%) zu besitzen. Wahrscheinlich bestehen die 
jodtitrierbaren Substanzen des Blutes zum iiberwiegenden Teile aus Glutathimi u. 
Ergothionein. Injiziertes Glutathion wirkt weder beim n. noch bei dem seiner Tempe- 
raturregulierung beraubten Kaninchen auf die Kórpertemp. ein. (Naunyn-Schmiede- 
bergs Arch. oxp. Pathol. Pharmakol. 169. 625—32. 22/2. 1933. Prag, Physiol.-ehem. 
Inst. d. Dtscli. TJniv.) Mahn .

L. Scotti-Foglieni, Blutfetlsloffe und Hamoglobin. Der Einflup einer jeden von 
beiden auf die Chlorofonnfization. Der Fcttgeh. des Blutes von verschiedenen Tierarten 
neben den Lsg.-Koeffizienten des betreffenden Blutes fur Chlf. gestellt, zoigt, daB 
zwisehen der Chlf.-Loslichkeit u. dem Fett keine Beziehungen bestehen. Dagegen ist 
die Abhangigkeit vom Hamoglobingeh. eindeutig nachweisbar. (C. R. Seances Soc. 
Biol. Filiales Associees 106. 1049—53. StraBburg, Med. Fak., Biochem. List.) Opp.

L. Scotti-Foglieni, Einflup einiger Hamoglobinderwate und Hamatinlosungen auf 
den, Wert des Chloroformloslichkeitskoeffizienten. (Vgl. vorst. Ref.) Krystallisiertcs 
Hamoglobin, Methamoglobin u. reduziertes Hamoglobin beeinflussen die Lóslichkeits- 
verhaltnisse des Chlf. genau wie laekfarbenes Blut. Der Verlust der Atmungsfunktionen 
des Blutes setzt keinesfalls die Chlf.-Loslichkeit herab, im Gegenteil, es kann eine 
kleinc Verbesserung festgestellt werden. Der Lóslichkeitskoeff. des Chlf. in einer 
Hamatinlsg. ist betrachtlieh gróBer ais in W. (lcicht alkal.) aber wesentlieh kleiner ais 
im Blut, so daB die Annahmc berechtigt ist, daB es die prosthet. Gruppe im Hamoglobin 
ist, dic den Chlf. -Loslichkeitskoeff. erhóht. (C. R. Seances Soc. Biol. Filiales Associees 106. 
1053—55.) Op p e n h e im e r .

L. Scotti-Foglieni, Chloroformfixalion im Serum-, uber dereń Sensibilisicrung und 
iiber die Gegemcart kleiner Hamoglobinmengen. (Vgl. vorst. Ref.) Sehr sorgfaltig ge- 
wonnenes Serum unterscheidet sich in bezug auf Chlf.-Lóslichkeitskoeff. kaum vom 
dest. W. Man begegnet aber Seren, dereń Koeff. so groB ist wie der vom Gesamtblut. 
In  diesen Sera konnten kleine Mengen von Hamoglobin nachgewiesen werden, die 
allerdings Werte von 0,7—-l,00/o nie uberstiegen. Diesem Befund nachgehend wurde 
festgestellt, daB der Chlf.-Lóslichkeitskoeff. bei Yerdiinnungen hamoglobinhaltigen 
Serums nicht wie bei Verdunnungen hamoglobinhaltigen W. parallel dem Hamoglobin- 
gch. abnimmt, sondern viel langsamer fallt u. bei bestimmten Verdiinnungen wieder 
zunimmt bis zu Werten, die den unverd. oder den Ausgangsverdiinnungen gleich- 
kommen. Auch bei Verdiinnungen des laekfarbenen Blutes mit dest. W. werden bei 
einigen Verdiinnungsgraden mit niedrigerem prozentualen Hamoglobingeh. hóherc 
Loslichkeitskoeff. ais bei unverd. Blut oder weniger starken Verdunnungen beobachtet. 
Die Chlf.-Loslichkeit ist also nicht nur vom Hamoglobingeh., sondern offenbar auch 
von dem physikal.-chem. Zustand des Hainoglobinmolekiils abhangig. (C. R. Sćances 
Soc. Biol. Filiales Associees 106. 1055—59.) Op p e n h e im e r .

Harold C. Sox, J. L. Azevedo und W. H. Manwaring, Parenłerale Denalu- 
rierung fremder Proteine. VI. Depolymerisation, Homologisation xind Eetention. Intra- 
venós eingefuhrtes Pferde-SerumeiweiB erleidet im Kreislauf des Hundes teilweise 
Depolymerisation bzw. hydrolyt. Aufspaltung. Ein Anteil dieser Proteine oder ihrer 
Spaltstiicke wird zu Proteinen von quasi-Hundespezifitat umgebildet. Die Umbildung 
verlauft wahrend der ersten 90 Tage kontinuierlich gemiiB einer mathemat. Kurre 
(Hyperbel), die eine quantitative Zerstórung oder Eliminierung des injizierten Pferde- 
eiweiBes zu Lebzeiten des Tieres nicht erwarten laBt. (J. Immunology 21- 409 15- 
Lab. Bact. a. Exp. Pathol., Stanford Univ. Cal.) STERN.
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Harold C. Sox und W. H. Manwaring, Parenterale Denaturierung fremder Pro
teinę. VII. Synthese von „Hybrid“ Spezifitaten in mtro. (J. Immunology 22■ 237—43.
1932. Lab. of Bacteriol. a. Exp. Pathol. Stanford Univ., Cal.) STERN.

József Marek, Oszkar Wellmann und Laszló Urbanek, EinflufS der minera- 
lischen. Zusammensetzung der Nahrung auf den Calcium-, Phosphor- und Gesamtkohlm- 
dioxydgehalt des Blutserums. Die Zus. des Blutserums wird bei Sohwein u. Pferd durch 
die Zus. der Nahrung sowie durch das Vorschreiten der Verdauungsvorgange stark 
beeinfluBt. Einzelheiten im Original bzw. in dessen deutschem Auszug. (Mezógazdasdgi- 
Kutatósok 6. 211—30. Juli-Aug. 1933. Budapest, Tierarztl. Hochsch.) S a i l e r .

Hermann Westerkamp, Uber Ketosauren im Blutserum. Verss., die Brenz- 
Iraubensdure (I) aus Serum ais 2,4-Dinitrophenylhydrazon zu isolieren, ergaben, daB dic 
mit Carboxylase nachweisbare Ketosaure nur zum Teil I u. wahrscheinlich ein Gemenge 
von yerschiedenen Ketosauren ist. (Biochem. Z. 263. 239—44. 1/8. 1933. Freiburg 
i. Br., Medizin. Klinik der Univ.) K o b e l .

Katsuo Toshima, Ein Kdltehamotoxin, neu entdeckt im erhitzten Serum. II. Die 
Kalle-, nicht komplementdre Hamolyse durch erhitztes Normalserum. (I. vgl. C. 1932.
I. 2060) Stark verd. n. Seia verschiedener Tierarten werden auf 70—100° erhitzt, 
zu ilinen eine 5°/0ig. Emulsion von roten Blutkorperchen gegeben u. in Tempp. von 
37®, 22°, 5° u. 0° 6 Stdn. gestellt. Dabei wurde eine nicht komplementare Hamolyse 
unter 5° u. bei 0° gefunden, am stiirksten mit Kaninchenserum. Sie beginnt schon 
nach 20 Min. — Die wirksame Substanz findet sich nur in der Albuminfraktion des 
Serums. — Zahheiche Einzelheiten vgl. Original. (J. Bioehemistry 13. 441—64.) F. Mu.

Katsuo Toshima, Ei7i Kdltehdmoloxin, neu entdeckl im erhitzlen Serum. III. Ver- 
suche iiber seine chemische Natur und iiber den EinflufS von Stoffen, die andere Arten 
von Hamolyse hemmen. (II. vgl. vorst. Ref.) Die wirksame Substanz wird nicht durch 
Ammonsulfat ausgesalzen, ist n. 1. in lipoidloslicher Fl., wird durch alle Eiweiflfiillungs- 
methoden a u s g e fa l l t ,  ist nicht dialysabel, adsorbiert vollkommen an Kaolin u. zum 
Teil an Cholesterin. — Erythrozyten adsorbieren den Stoff nur nach Erhitzen des 
Serums. — Diese Kaltehiimolyse wird gehemmt dureli viele frische, nicht erhitzte 
iSera, durch Serumalbumin, Cholesterin, Eigelb, Pepton, Casein, Trypsin, nicht durch 
Serumglobulin, Lecithin, Eiereiwei/3, Ovalbumin, Pepsin, Galie oder gallensaure Salze. 
(J. Bioehemistry 13. 489—511. Sapporo, Hokkaido, Imp. Univ., Gerichtsarztl. 
Dept.) F. M u l l e r .

Bruno Kiseh, Die Cyanempfindliclikeit der Atmung verschiedener Gewebsarten. 
Die Resistenz der Gewebsatmung gegen 1/100-mol. NaCN ist bei C02-freiem wie bei 
5% C02-haltigem Gasraum der Apparatur bei Herzkammermuskulatur am hóchsten, 
bei ganglienreiehem Nervengewebe (Retina) am geringsten. Der cyanresistente Atem- 
rest steigt beim langeren Altern des Gewebes, er ist in Phosphatringer bei den meisten 
Geweben (auBer bei Herzkammer) gróBer ais in Carbonatringer. Bei Anwendung 
von Vxoo -mol. KCN statt NaCN kommt zur CN- die K-Wrkg. hinzu, was mitunter 
bedeutsam sein kann u. besonders bei Herzkammer u. Zwerchfell zutage tritt. Dic 
Atmungssteigerung durch Alaninzufuhr ist nur teilweise cyanresistent, teilweise cyan- 
cmpfindlieli. Die Atmungssteigerung durch Serin oder Sarkosin war fast vóllig cyan- 
crapfindlich. Die durch Glucose, Lactat, Pyruvinat bedingte Atmungssteigerung bei 
yerschiedenen Organen ist ganz oder teilweise cyanempfindlich. Bei Retina steigt 
durch Lactat- u. Pyruvinatzufuhr der cyanresistente Atemrest meist deutUch. Ob- 
wohl 1/50-mol. Pyruvinat die Atmung der Nierenrinde deutlich hemmt, steigert es die 
cyanresistente Restatmung. Aus den Verss. wird geschlossen, daB die yerschiedene 
(.'yanresistcnz der Atmung yerscliiedener Organe 1. yon der Art u. Menge des ver- 
brannten Materials u. 2. yon Art u. Zustand der Oxydationskatalysatoren abhangt. 
Diese diirften in yerschiedenen Organen auch bei gleicher (Hamin-) Wirkgruppe durch 
Verschiedenheiten des Restmol. yerschieden u. deshalb yerschieden cyanempfindlich 
sein. AuBerdcm ist die Funktion anderer ais Haminoxydationskatalysatoren je nach 
Art des Gewebes u. Art u. Menge yorhandenen Brennmaterials zu yermuten. (Bio
chem. Z. 263. 75—97. 21/7. 1933. Koln, Chem. Abt. des physiolog. Inst. der 
Univ.) K o b e l .

Bruno Kiseh, Steigerung der Gewebsatmung durch kleine Cyanmengen. (Vgl. yorst. 
Ref.) Kleinste Cyankonzz. (m/20 000—m/500 000) yermogen die Atmung yon frisehem 
u. gealtertem Saugetiergewebe bis um 60°/o gegenuber der Atmung in cyanfreier 
Lsg. zu steigern. Diese Steigerung ist fiir yerschiedene Gewebe yerschieden intensiy 
u. die optimale NaCN-Konz. yerschieden. Die atmungssteigerndo Cyanwrkg. ist nicht
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nur von der Art, sondem auch vom Zustande u. von der Ernahrung des untersuchten 
Gewebes abhangig. Auch bei langdauernden Verss. laBt sich die fortdauernd atmungs- 
steigernde Cyanwrkg. deutlieh feststellen. (Biochem. Z. 2 6 3 . 187—94. 21/7. 1933. 
Koln, Chem. Abt. d. physiolog. Inst. d. Univ.) K obel.

Claude V. Winder,' Harriet Owen Winder und Robert Gesell, Der Ort der 
Wirlcung von Cyanid auf die Lungenatmung. Die Wrkgg. von Injektionen von Cyaniden 
(wechselnde Dosen) in yerschiedene Gefa.Be (bei Hunden) auf die Atmung wurden 
untersucht. Es konnte nicht entschieden werden, ob die unter den Vers.-Bedingungen 
erfolgende Stimulation der Atmung eine Wrkg. des Cyanids auf ein Zentrum der 
Regulation der Atmungsintensitat ist oder in einer beschleunigten Heranfuhrung 
der entsprechenden Impulse zu einem solchen Zentrum besteht. (Amer. J. Physiol. 105. 
311—36. 1/8. 1933. Ann Arbor, Univ., Dep. Physiol.) S ch w a ibo ld .

Claude V. Winder und Harriet Owen Winder, Der Ort der Wirkung von Sulfid 
auf die Lungenatmung. (Vgl. vorst. Ref.) Injektionen ani n. Tier wirkten ahnlich wie 
solehe von Cyanid. Bei Injektion am Tier mit Sinusdenervation trat eine anders- 
artige Wrkg. auf (langsamere u. erschwerte Atmung). Bei Tieren mit Sinusdenervation 
u. Vagotomie haben kleine Dosen keine Wrkg., gro Be Dosen verlangsamen die Atmung 
bis zu Atemstillstand. Es scheint dieses eine Wrkg. auf die Gehirnstammkeme zu 
sein, dio mit den Atembewegungen zusammenhangen. (Amer. J. Physiol. 105. 337—52. 
1/8. 1933.) Sch w a ibo ld .

Leo Norpoth und Eduard Kaden, Untersuchungen iiber die Milchsdure des Magen- 
saftes. Die in zahlreichen Magensaften (Patienten mit Magenbeschwerden) nach der 
Methode von L e h n a r t z  bestimmten Milchsauremengen schwanken zwischen 6 u. 
25 mg-°/0. Gastrit. veranderte Magen weisen die hóchsten Milchsaurewerte auf, die 
beim Abklingen der Entziindung ebenfalls absinken. Bei Erhóhung des Blutmilch- 
saurespiegels durch subcutane Adrenalininjektion ist kein Anstieg der Mageimiiich- 
saure zu beobachten. Da also Magen- u. Blutmilchsaure, die in n. Fallen in etwa gleicher 
Hóhe liegen, nicht paralłel gehen, muB eine Diffusion der Blutmilchsaure durch die 
Magenschleimhaut abgelehnt werden. Die Magenmilehsaure wird statt dessen ais 
Prod. der Zellglykolyse angesehen. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Phar- 
makol. 1 6 9 . 414—28. 1933. Leipzig, Med. Univ.-Klin.) J Iaiin .

E. Lydtin, Die Bedeutung der Milchsdure- und Citronensaure-Vollmilch in der 
Sauglingsemahrung. Aus den zahlreichen Beobachtungen an Kindern wird geschlossen, 
daS Milchsaureyollmiloh (5°/0 Zucker oder Nahrzucker, 2% Mondamin, 3 Min. kochen,
5 ccm 75°/0ig. Milchsaure unter ' kraftigem Sohlagen zusetzen) bzw. Citronensaure- 
vollmilch eine billige, hoohwertige u. wirksame Heil- u. Daucrnahrung darstollt, die 
nach der Frauenmileh in der Reihe der optimalen Sauglingsnahrungen steht. (Munch. 
med. Wschr. 8 0 . 1321—23. 25/8. 1933. Miinchen, Univ., Kinderklinik.) Schwaib.

Charlotte Riedel, Neue Forschungsergebnisse auf dem Vitamingebiet. Ubersickts- 
bericht. (Pharmaz. Zentralhalle Deutscliland 74. 593—99. 28/9.1933. Dresden.) Schwai.

— , Klinische Anwendung von Vitaminen. Zusammenfassender Bericht. (J. 
tropical Med. Hyg. 36. 257—58. 1/9. 1933.) Sc h w a ib o l d .

Leslie J. Harris, t)ber die Bedeutung der Vitamine in ihrer p-aktischen Anwendung. 
tJbersiehtsbericht, vorwdegend sich mit Vitamin D befassend. (Brit. med. J. 1933.
I I .1367—73. 26/8. Cambridge, Univ., Nutrit. Lab.) S c h w a i b o l d .

H. Fasold und H. Peters, Uber die Bedeutung des Ubertriltes des Yilamin A 
in die Milch. Die saugenden Jungen von Ratten, die taghch 1/i ccm Vogan (I. G. 
FARBEN) erhielten, zeigten wesentlich giinstigere Wachstumskurven ais diejenigen 
von Muttertieren, die mit der gleichen Gemischtkost ohne Vogan gofiittert wurden. 
Die giinstige Wrkg. auf das Wachstum der Jungen dauerte auch naoh dem Entwohnen 
noch langere Zeit an. (Miinch. med. Wschr. 80 . 1427—29. 15/9. 1933. Góttingen,
Univ., Kinderklinik.) SC H W A IB O LD .

Alfred F. Hess und Daniel B. Kirby, Das Vorkommen von Xerophthalmie und 
Naclitblindheit in den Vereinigten Staaten — ein Map fiir den Mangel an YitaminA- 
Es wird festgestellt, daB das Vork. dieser Erkrankungen sehr selten ist u. auch duren- 
wegs eine zureichende Versorgung mit Yitamin A angenommen werden darf. (Amer. 
J . publ. Health Nation’s Health 2 3 . 935—38. Sept. 1933. New York.) S c h w a i b o l d .

S. J. Mc Clendon, Acrodynia, eine Vitaminmangelkrankheit. Weitere Beob
achtungen. Zwei Falle von Acrodynia sprachen mit gutem Erfolg auf eine Therapie 
mit Yitamin B an. Die Heilungsvorgange werden beselirioben u. die Krankheit wird ais
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Vitam in-B-M angelerscheinung angesehen . (Aroh. Pediatrics 50. 666—69. S ep t. 1933. 
San Diego, Kees-Stealy Clinic.) S c h w a ib o l d .

Shigeru Nagai, Ober die Phosphale der Muskeln bei B-Avitaminose. Best. der 
versehiedenen P-Fraktionen (Hydrolysemethode) in Herz, Brust- u. Beinmuskulatur 
von gesunden u. beri-berikranken Ratten u. Tauben. Der Geh. an Kreatinphosphorsaure 
u. Hexosephosphat war in allen Fallen yermindert, zum Teil auch der Geh. an Adenyl- 
pyrophospliat. {J. Biocbemistry 16.. 351—58. Fukuoka, Kais. Kyushu-Univ., Med.- 
chem. Inst. d. Med. Fak.) L o h m a n n .

Shigeru Nagai, Phosphatase und Phosphatasewirkung bei der B-Avitaminose. 
(Vgl. yorst. Ref.) In Ggw. yon NaF ist das Phosphorylierungsyęrmogen der Gewebe 
yon B-avitaminot. Tieren fast immer hóher ais bei gesunden. Die Steigerung betrug 
bei der Leber im Mittel 78%> Brustmuskulatur 32%, Herzmuskulatur 21%> Niere 
15°/0, Gehirn Nuli. Der Phosphatasegeh. war bei Herz u. Niere yon gesunden u. kranken 
Tieren gleich, bei Gehirn u. Brustmuskeln kranker Tiere erhoht, bei der Leber yer
mindert. (J. Biocbemistry 16. 359—70. Fukuoka, Kais. Kyushu-Univ., Med.-chem. 
Inst. d. Med. Fak.) L o h m a n n .

Shigeru Nagai, GliUathion bei der B-Avilmninose. (Vgl. yorst, Ref.) Best. des 
Geh. an reduziertem u. oxydiertem Olulathion (potentiometr. Titration) in Herz, Leber 
u. Muskulatur von gesunden u. B-avitaminot. Ratten u. Tauben. Oxydiertes Gluta- 
thion war nur im Herzen der Ratte naehweisbar (maximal 10% des Gesamt-Glutathion- 
geh.). Das reduzierte Glutathion war bei kranken Tieren im allgemeinen deutlich yer
mindert, in der Leber kranker Tauben jedoch gegeniiber der Norm erhoht. (J. Bio- 
chemistry 16. 371—75. Fukuoka, Kais. Kyushu-Univ., Med.-chem. Inst d. Med. 
Fak.) L o h m a n n .

Shigeru Nagai, Uber die Phosphale der Nebennieren bei B-Avitaminose. (Vgl. 
vorst. Ref.) Unters. an gesunden u. B-avitaminot. Huhnern. Bestatigung, daB das 
Gewicht der Nebennieren kranker Tiere erhoht ist. Entsprechend der Hypertrophie 
der Nebennieren nimmt die absolute Menge des gesamten saurelosl. P zu; das an- 
organ. P bleibt aber absolut unyerandert. Die Pyrophosphat- u. Hexosephospliat- 
fraktionen sind auch prozentual yermehrt. (J. Biochemistry 16. 377-—82. Fukuoka, 
Kais. Kyushu-Uniy., Med.-chem. Inst. d. Med. Fak.) L o h m a n n .

Shigeru Nagai, t)ber den Co-Enzymgehall der Nebennieren von B-amtaminosen 
Hiihnem. (Vgl. yorst. Ref.) Nach N it t a  (C. 1929. II. 764) treten bei Zugabe yon 
getrockneter Nebenniere (hauptsachlicli der Rinde) zu B-yitaminfreier Nalirung bei 
Ratten die ayitaminot. Kranklieitserscheinungen viel spater auf ais bei den Kontrollen. 
Hierzu wird gefunden, daB im Rinderherzmuskelbrei die Entfarbung yon Methylen- 
blau in Ggw. von Hexosephosphat nach Zusatz von Nebennierenrindenextrakt B-avita- 
minot. Hiihner fast doppelt so sehnell erfolgt ais mit Extrakten yon gesunden Tieren. 
Es wird erórtert, ob das Hintanhalten der B-ayit.aminot. Kranklieitserscheinungen bei 
Verfiitterung yon Nebennierenrindensubstanz auf der Wrkg. eines Co-Fermentes be- 
ruht n. ob dieses Co-Ferment mit dem LóHM ANŃschen Adenylpyropliosphat ident. 
ist. (J. Biochemistry 16. 383—87. Fukuoka, Kais. Kyushu-Univ., Med.-chem. Inst. 
d. Med. Fak.) L o h m a n n .

C. R. Fellers und p. D. Isham, Die Yitamine C und A in Blaubeeren. Von zwei 
verschiedenen Arten ( Vaccinium corymbosum u. V. penn$ylvanicum) enthielten beide 
Vitamin C, letztere nur 25—35% der Menge des ersteren. Schnelles Einfrieren bzw. ge- 
wisse Arten des Konseryierens schadigte den C-Geh. kaum. Verss. an Meerschweinchen. 
Beide Arten enthielten kein Vitamin A oder nur Spuren. Verss. an Ratten. (J . agrie. 
Rcs. 47. 163—65. 1/8. 1933. Massachusetts Agric. Exp. Stat.) S c h w a ib o l d .

Piętro Di Mattei, Ober die Moglichkeit des Vorkommens endogenen Yitamins im, 
tierischen Organismus. Harn yon Vitamin C- u. B-frei gefiitterten Huhnern u. Kaninchen 
gab trotzdem Rk. auf Vitamin C u. B, desgl. die Extrakte yon Leber u. Niere. Keine 
Rk. gaben die Extrakte von Muskel, Gehim u. Eingeweiden. Vf. halt die endogene 
Vitaminbldg. fiir sehr wahrsclieinlich. (Arch. Scienze biol. 16. 531—62. Pavia.) G ri.

S. K. Kon, Verdnderlichkeit des „reduzierenden Faklors“ (Viłamin C?) in Milch. 
Bei Titration nach B ip.c h , H a e r is , R a y  u .  D a n n  (ygl. C. 1933. I. 2969) erforderten 
0,05 ccm einer 0,l%ig. Lsg. yon 2,6-Dichlorophenolindophenol zirr Entfarbung bei 
Handelsmileh 0,62—5,00 ccm des Trichloressigsaureserums. B ei Milch einer Einzelkuh 
stieg diese Menge in 10 Stdn. nach dem Melken von 0,900 (5 Min.) auf 2,25 ccm. (Naturo, 
London 132. 64. 8/7. 1933. Shinfield Nr. Reading, National Inst. for Research.) Gd.

A. Stahlsehmidt. Ober Yitamin C (Ascorbinsaure). Es wird darauf hingewiesen,
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daB krystallisiertes Vitamin C (Ascorbinsaure) fiir wissenschaftliche Verss., auch ij 
der Klinik, durch dio Chem. F a b r i k  M e r c k , Darmstadt, bezogen werden kann 
(Dtsch. med. Wschr. 59. 1586. 13/10. 1933. Berlin.) S c h w a ib o l d .

Kozo Tomita, Unłersuchungen iiber experimentellen Skorbut. XVI. Uber de, 
Purinstoffwechsel von Meerschweinchen bei Vitamin-C-freier Emahrung. (XIV. vgl 
C. 1933. I. 1314.) Im Verlaufe der Skorbuterkrankung sinkt die gesamte N-Aus 
scheidung im Harn, steigt aber gegen Ende stark an u. der N-Stoffwechsel win 
negativ. Die Ausscheidung von Purinkórpern (Harnsaure, Allantoin u. a.) geht paralle 
mit der N-Ausscheidung, dereń schlieBlicher Anstieg ist vorwiegend auf erhohte Aus 
scheidung von Allantoin, nicht von Harnsaure, zuriickzufiihren. Harnstoff wird ent 
sprechend der gesamten N-Ausscheidung ausgeschieden, wiihrend die Aussckeiduni 
von NH3 wahrend des Verlaufs des Skorbuts standig ansteigt. Da diese u. einige andcr 
Veranderungen auch im Hungerzustand auftreten, sind sie fiir Skorbut nur dam 
charakterist., wenn die Vers.-Tiere nicht hungern. (Sei-i-kwai med. J. 51. Nr. 7. 1
1932. Tolcyo, Med. Coli., Lab. Biol. Chem. (Orig.: japan.; Ausz.: engl.) SCHWAIIi

Ella H. Fishberg und B. T. Dolin, Die biologische Wirkung stark positiie 
Oxydations-Reduktionssysteme. Den bis jetzt bekannten physiolog. Redoxsystemei 
gehóren negative u. positive Vertreter an. Der intermediiire Proteinstoffwechsel laB 
aus Tyrosin- u. Phenylalaninresten hydrosylierte Phenole ais Redoxsysteme mit hohen 
Potential entstehen, die im Blute kreisen. Es ist notwendig, diese cycl. Prodd. ii 
Bezieliung zu anderen Systemen im Organiśmus zu betrachten. Homogentisinsaun 
wird aus dem Urin eines an Alkaptonurie leidenden Patienten isoliert. Das Systen 
Homogentisinsaure-Benzochinonessigsiiure entspricht allen Anforderungen eines rever 
siblen Oxydationssystoms. C o n an t (C. 1925. II. 41) hat das Hamoglobin-Methiimo 
globinpotential bei Kórper-pn zu etwa +0,12 V angegeben. Das Potential hydrosy 
lierter Phenolsysteme betragt hier mehr ais 0,265 Volt. Damit hangt die charakteiist 
Methiimoglobinbldg. boi Vergiftung durch Anilinderiw. zusammen. Kleine Chinon 
mengen vermógon groBe Effekte am Hamoglobinsystem auszulosen. Die Einfiihrunj 
liydroxylierter Phenole in den Kórper iiber das Maximum physiolog. Konz. liinnui 
yerursacht Methiimoglobinbldg. In Ggw. yon 0 2 erhoht sich das Potential des Hiiino 
globinsystems von etwa +0,12 auf 0,2 V (bezogen auf Wasserstoffelektrode). So kant 
Oxyhamoglobin stark positiyen Eodoxsystemen entgegonwirken. (J. biol. Chemistn 
101. 159—-71. Juni 1933. New York, Biochemical Laboratory of the Beth Israe 
Hospital.) S c h o b e r l .

Heinrich Waelsch, Die liologische Bedeulung des Glutathions. Zusam m enfassendi 
Betrachtung nach einem Habilitationsvortrag. Es wird die Bedeutung yon Glutathioi 
fiir Oxydationsvorgange, Fermenthydrolysen u. Entgiflungen im Tierkórper diskutiert 
(Med. Klinik 29.1166—68. 25/8. 1933. Prag, Medizin.-chem.Inst. d.Dtsch.Univ.) ScnóB

P. Brigl und O. Benedict, Uber den Einflufi von Asparagin und Betain auf da 
N-Stoffweclisel des Wiederkduers. Hammeln wurde nach einem aus Kleeheu bestehender 
Futter (zur Erzielung von n. Bakterienflora) ein Teil der Itation durch Betain odei 
Asparagin unter Zulage yon Starkę ersetzt. Hóchstens kleine Anteile an Futtereiweit 
(etwa 10%) erwiesen sich ais ersetzbar, bei hóherem Ersatz wurde KorpereiweiB cin 
geschmolzen. Die zugesetzten Amidę wurden zerstórt u. ais Harnstoff ausgeschieden 
Auch im Fali des Betains waren weder unyerandertes Betain noch Methylamin odei 
methylierter Harnstoff im Harn auffindbar. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chcm. ration. 
Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 5. 532—53. Sept. 1933. Hokenheim, 
Landw. Hochsch.) Gr o SZFELD.

Toranoshin Onodera und Eichiro Hori, Untersucliungen iiber die Phlorrhizm- 
wirkung. Vff. fiihren Verss. iiber die Einw. von Phlorrhizin auf die Mobilisierung yon 
Leberglykogen durch. (Sei-i-kwai med. J . 51. Nr. 5. 2. 1932. Tokyo, Lab. of Biol. 
Chem., Tokyo Jikei-kwai Medical College [Orig.: japan.; Ausz.: engl.].) S c h ó BERL.

Toranoshin Onodera, Untersuchungen iiber Phlorrhizin. II. Die Beziehuntj 
zwischen Phlorrhizindiuresis und Olucosurie bei normaler und gestorter LebertiitigM. 
Bei subcutaner Phlorrhizininjektion an Kaninchen geht der Periode maximaler Zucker- 
ausscheidung im Harn das Maximum der Harnausscheidung yoraus. Bei intravenoser 
Injektion fallen beide Perioden zusammen. Die erhohte Harnabsonderung kehit 
rascher wie die Zuckerausscheidung zur Norm zuriick. Bei mehrfacher Phlorrhizin- 
injektion yerzogert sich das Verschwinden des Zuckers aus dem Urin. SchlieBlicii 
werden Verss. an Kaninchen mit gestorter Lebertatigkeit mitgeteilt. (Sei-i-kwai med. J.
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51. Nr. 8. 2. 1932. Tokyo, Lab. of Biol. Chem. of thc Tokyo .Jikei-Kwai Medical College 
[Orig.: japan.; Ausz.: engl.].) Sc h ó BERL.

Toranoshin Onodera, Untersuchungen iiber Phlorrhizin. I I I . Ober den Olula- 
thiongehalt von Organgeweben phlorrhizinierłer Kaninchen. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei n. 
Kaninchen wird folgender Glutathiongeh. erm ittelt: Leber 0,2424%, Nieren 0,0823%, 
Nebennieren 0,0193%, Muskel 0,0424%. Milz 0,1249%. Hoden 0,0696%. Lungen 
0,058°/ o, Herz 0,0329%- Bei Phlorrhizin-Glucosurie tr i t t  Verminderung in der Leber, 
keine Anderung in Nieren, Herz u. Muskel u. eine Erhóhung in den Nebennieren, Hoden, 
Lungen u. der Milz auf. (Sei-i-kwai med. J. 51. Nr. 8. 3. 1932. Tokyo, Lab. of Biol. 
Cliem. of the Tokyo Jikei-Kwai Medical College [Orig.: japan.; Ausz.: engl.].) SchÓ B .

Einar Lundsgaard, Hemmung von Esterifizieningsuorgangen ais Ursache der 
Phlorrhizinwirkung. Phlorrhizin in Konz. von V200- bis 1/60-m°l. hemmt die Phosphory- 
lierung u. Dephosphorylierung; in gleicher Konz. bewirkt es eine entspreehendo 
Hemmung der Bldg. von Milehsaure aus Glykogen oder aus Glucose. Auch die Glykolyse 
im Hirngewebe wird dureh Phlorrhizin gehemmt. Nach Injektion derjenigen Mengen, 
die fiir Hervorrufung von Phlorrliizindiabetes ublich sind, wird nur im Nierengewebe 
eine geniigende Konz. an Phlorrhizin erreicht, um eine Hemmung von Esterifizierungen 
erwarten zu kónnen. Die Ergebnisse der Verss., welche die Annahme der Phlorrhizin- 
diabetes ais einer rein renalen Stórung stiitzen, spreelien zugunsten der Auffassung, 
daB das „aktive“ Ghed der Riickresorption von Glucose in den Tubuli der Nieren in 
einer Pliosphorylierung besteht, u. daB die Wrkg. des Phlorrhizins auf einer Aufhebung 
derletzteren beruht. (Biochem. Z. 264. 209—20.17/8.1933. Kopenhagen, Univ.) H e s s e .

Einar Lundsgaard, Die Wirkung von Phlorrhizin auf die Glucoseresorption. (Vgl. 
vorst. Ref.) In einer Konz. von 0,02-mol. direkt in den Darm gegossen bewirkt Phlor- 
rhizin eine spezif. Hemmung der Glucoseresorption; die Resorption von Aminosauren 
wird nicht oder nur geringfugig beeinfluBt. Damit wird sehr stark die Auffassung 
gestiitzt, daC Esterifizierungsvorgange fiir die Glucoseresorption eine ausschlaggebendo 
Rolle spielen. Die Resorption von Glucose muB demgemaB ais ein yorwiegend „aktiver“ 
Vorgang bezeichnet werden. (Biochem. Z. 264. 221—23. 17/8. 1933. Kopenhagen, 
Univ.) H e s s e .

Walter Seitz, Weitere Untersuchungen uber das Muskeltraining. Die Loslichkeit 
der EiweiBkórper yerandert sieli unter bestimmten Bedingungen (C. 1932. II. 2843) 
im Brei trainierter Muskeln wesentlich langsamer ais in untrainierten Muskeln. Diese 
Veranderungen gehen denen der Phosphatesefahigkeit u. der NH3-Abspaltung parallel, 
was ais ein innerer Zusammenhang dieser Vorgiinge gedeutet wird. Durch ,,t)ber- 
trainieren" kehrt sich der Effekt um. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 218. 17—29. 
23/6. 1933. Frankfurt a. M., Univ., Inst. f. vcgetatiye Physiol.) L o h m a n n .

Jacob Sacks und Wilma C. Sacks, Die fundamenlalen chemischen Verdnderungen 
bei der Kontraklion des Sdugetiermuskels. Am unter Schonung der Inneryation u. der 
Blutversorgung freigelegten Kaninchengastrocnemius wurden bei der farad. Reizung 
folgende Ergebnisse erhalten: Nach einem 5 Sek.-Tetanus ist der Geh. an Milehsaure 
u. Hezosemonophosphat stark yermelirt o h n e  Anderung des anorgan. P; im 5 Sek.- 
Tetanus erfolgt also noch keine Aufspaltung von Kreatinphosphorsaure. Die Milch- 
saurebldg. ist am gróBten im ersten 5 Sek.-Tetanus, sie fallt fortschreitend mit der 
Bauer des Tetanus ab. Bei geniigend langem Tetanus sinken Milehsaure- u. Hexose- 
phosphatgeh. wieder ab. Bei langer dauernden Tetani nimmt der Geh. an anorgan. 
P so lange zu, wie auch die Milehsaure zunimmt; nimmt diese bei weiterer Reizung 
wieder ab, so nimmt auch der anorgan. P  ab. Die Resynthese der Kreatinphosplior- 
saure in den spateren Tetanusphasen erfolgt auf Kosten des anorgan. P u. des Hexose- 
phosphat-P. Der Geh. an Adenosintriphosphat nimmt erst bei sehr langer Tetani ab. 
Auf Grund dieser Ergebnisse am mit Blut yersorgten Kaninchenmuskel werden folgende 
Ansehauungen yertreten: Der FundamentalprozeB, durch den chem. Energie in 
Muskeltatigkeit umgesetzt wird, ist eine Oxydation u. kein anaerober ProzeB. Die 
oxydierte Substanz ist wahrscheinlich die praformierte Milehsaure. Solange die 0 2- 
Versorgung nicht maximal ist (in der asphykt. Phase), kónnen sek. anaerobe Prozesse 
die Kontraktionsenergie liefern. Diese sek. Rkk. sind 1. Bldg. von Milehsaure aus 
Glykogen u. 2. Bldg. yon Hexosephosphat aus Glykogen u. Kreatinphosphorsaure. 
Zur Neutralisierung der in der asphykt. Phase in grofler Menge entstehenden 
Milehsaure dienen die beim Zerfall der Kreatinphosphorsaure freiwerdenden Basen- 
aquivalente u. das Alkaliprotein. Bei geniigender 0 2-Versorgung wird die Kon
traktionsenergie ausschlieBlich oxydativ geleistet u. ein UbersehuB zur Resynthese 
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von Milohsaure u. Hexoscphosphat in Glykogen verwendet. Die Ermiidung des 
Muskels beruht nicht auf der Anhaufung von Milohsaure oder dem yollstandigen Zer- 
fall der Kreatinphosphorsaure. (Amer. J . Physiol. 1 0 5 . 151—61. 1/7. 1933. Ann Arbor, 
Univ. of Michigan Med. Sehool, Pharmacol. Lab.) L o hm a nn .

Andree Roche, Vergleichende Untersuchung iiber die chemische Zusammensetzung 
der Muskulatur von nonnalen Tieren und von Tieren, die an totalem Iiunger sowie an 
Eiweiflhunger gestorben waren. Unterss. an Ratten. Best. N-haltiger Bestandteile im 
entfetteten, aschefreien u. extraktivstoffreien Muskelpulver. Die %-Zahlen (Mittel- 
werte von bzw. 9, 6 u. 10 Tieren) beziehen sich auf 1. n. Tiere, 2. Tiere, die total ver- 
hungert u. 3. an EiweiBhunger gestorben waren. Gesamt-N 15,77; 16,74; 16,31. 
Nudein-P  0,128; 0,112; 0,152. Verhaltnis Nuclein-P zu Gesamt-N 809; 667; 918. 
Humin-N 0,175; 0,178; 0,175. NH3-N 1,55; 1,49; 1,38. Monoamin-N 8,41; 9,07; 
9,54. Diamin-N 5,72; 5,86; 5,06. Tyrosin 2,92; 3,01; 2,59. Tryptophan 1,77; 1,70; 
1,39. Cystin 3,31; 3,52; 3,62. Arginin 9,36; 9,26; 9,10. Histidin 3,36; 3,45; 3,39. 
Łysin 9,73; 10,04; 5,70. (C. R. liebd. Sćances Acad. Sci. 197- 431—32. 1933.) Lohm.

Hans Keutgen und Louise Cappellen, Einflu/3 der Kalionen anorganischer Salze 
auf die Warme- mul Spannungsentiuicklung des ąuergestreiften Muskels. Messung von 
Warme (W) u. Spannung (S) bei Froschsartorien in n. Ringerlsg., CaCl2-freier, isoton. 
NaCl-Lsg. u. KCl-freier Ringerlsg. Bezogon auf die Reizdauer bestehen fiir W/S z. T. 
grofie Untersehiede, besonders in NaCl-Lsg. Die Unterschiede verschwinden fast voll- 
standig, wenn TV/S ais Funktion der Aktmtatsdaucr (ausgedriickt durch f S  d t/S) 
gesetzt wird. Die gegenuber der n. Ringerlsg. beobachteten Abweiehungen werden 
auf eine Anderung der Wirkungsart des Erregers zuriiekgefuhrt. (Pfliigers Arch. ges. 
Physiol. Mensehen Tiere 232. 675—86. 1933. Lówen, Univ., Physiol. Inst.) Loh.

Keiichi Sunada, Ionenwirkung. II. Untersuchmigen uber die Wirkung des 
Strontiumions auf die Reizbarkeit des Skelettmuskels. (I. vgl. J. of Biophysics 1. 155). 
Die Reizbarkeit des M. cutaneus dorsi des Frosclies wird durch 0,1—0,2-10~3-m SrCl2 
(in Ringerlsg.) gesteigert, durch 0,4—10-10_3-m herabgesetzt. Die Wrkg. ist re- 
versibel. (Japan. J. med. Sci. III. Biophysics 1. 217—33. 1930, Tokyo, Physiol. Inst. 
d. Kaiserl. Univ.) L ohm a nn .

Keiichi Sunada, Ionenwirkung. III . TJntersucliungen iiber die Wirkung des 
Bariumions auf die Reizbarkeit des Skelettmuskels. (II. vgl. vorst. Ref.) BaCL erhoht 
in Konzz. bis zu 6- 10~3-m die Reizbarkeit des Froschmuskels u. yerringert sie in 
lioheren Konzz. Die Wrkg. yon BaCL stimmt qualitativ mit der von MgCl2 u. SrCI2 
iiberein. (Japan. J . med. Sci. III. Biophysics 1. 235—50. 1930. Tokyo, Physiol. Inst.
d. Kaiserl. Univ.) L oh m a n n .

J. Baum und E. Picliler, Uber den Glykogenstoffwechsel des Muskels und seine 
neruose Beeinflussung. 1. Mitt. Uber Glykogenbildung im entnervten Muskel. Im Winter 
ist der Glykogengeh. in einer entnervten Froschextremitat um im Mittel 25% hoher 
ais in der nicht entnervten Hiilfte. Im Sommer tritt dieser Effekt nur bei gleichzeitiger 
Zufuhr von Insulin u. Glucose auf. Nach Pankreasesstirpation betragt die Mekrbldg. im 
entnervten Bluskel nur im Mittel 8°/0, im entleberten Tier 16%. — Der Melirgeh. an 
Glykogen war schon 4 Stdn. nach der Operation nachweisbar u. nach 24 Stdn. zumeist 
maximal. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Mensehen Tiere 233. 35—42. 15/9. 1933. Graz, 
Univ., Pharmakol. Inst.) L o h m a n n .

J. Baum, W. Christen und E. Pichler, Uber den Glykogenstoffwechsel des 31uskels 
und seine nerrose Beeinflussung. II. Mitt. Ein glykogenolylischer Reflex. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Wird wie in der vorst. Mitt. ein Gastrocnemius sofort entfernt, der andere (ohne 
Neurotomie) nach mehreren Tagen, so weist der letztere einen Glykogen m i n d e r gcli. 
von im Mittel 20% des Ausgangswertes auf. Diese Glykogenabnahmo bleibt aus nacli 
yorliergehender Sympathicotomie (vgl. H o f f m a n n  u . W e r t h e i m e r ,  Pfliigers Arch. 
ges. Physiol. Mensehen Tiere 218 [1928]. 176). Dio glykenolyt. Wrkg. des Sym p atliieu s  
i s t  eine direkt auf den Muskel gerichtete. Der glykenolyt. Reflex soli aber auBerdem 
noch im spinalen Nerven yerlaufen. Exstirpation des Gastrocnemius fiihrt zu m erklicher, 
auch nach Sympathicotomie nachweisbarer Abnahme von Kreatinphosphorsdure un 
Gastrocnemius der Gegenseite. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Mensehen Tiere 233. 43 
bis 50. 15/9. 1933. Graz, Uniy., Pharmakol. Inst.) L o h m a n n .

O.Loewi u n d  E. Pichler, Uber den Glykogenstoffwechsel des Muskels und seine 
neroase Beeinflussung. III. Mitt. Ein propriozeptiver glykogenolylischer Reflex. (II. yg*- 
y o rs t. Ref.) Nach H o f f m a n n  u . W k r t h e im e r  bew irken  S trychn inkram pfe  im
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desympathizierton Muskel eine geringere Glykogenolyso ais im sympatii. innervierten. 
Dieser Untersehied ist aufgehobon oder nur angedeutet nach Durclischneidung der 
Spinalnerven fur die hinteren Extremitaten. Strychnin wirkt also auf die die Gly- 
kogenolyse vermittelnden sympatii. Zentren nieht direkt ein, bzw. macht sio nicht 
erregbarer. Die gesteigerte Glylcogenolyse, die naeh Strychnin bei erhaltenen hinteren 
Wurzeln auf der sympathikushaltigen Seite eintritt, wird ais Folgę einer durch die 
Krampfe ausgol. lleizung sensibler Elemente im Muskol angeselien, wodureh die gly- 
kogenolyt. wirksamen sympath. Zentren gereizt werden. Die Glykogenolyse wird also 
ais propriozeptiver Stoffwechseh'eflex vom tatigen Muskel selbst ausgel. (Pfliigers Arch. 
ges. Physiol. Menschen Tiere 233. 51—56. 15/9. 1933. Graz, Univ., Pharmakol. 
Inst.) L o h m a n n .

0. Feinschmidt und M. Dmitrenko, Ober den Umsatz der Pyropliosphatfraklion 
(Adenosintriphosphorsdure und freies Pyrophosphat) im Muskel. Beim Zerreibon von 
Froschmuskeln in W. soli eine Pentoseverb. entstehen, dereń Bldg. auch beim Zer- 
driicken in Triehloressigsiiuro noch nicht yollstiindig aufhórt. Best. des Anteils an 
freiem Pyrophosphat it. Adenosintriphosphat, der beim Zerreiben der Muskeln, bei der 
Autolyse in W. u. nach dem Auftauen von in fl. Luft gefrorenen u. zerkleinerten 
Muskeln zerfallt. (Biochem. Z. 265. 69—75. 23/9. 1933. Charków, Biochem. Lab. d. 
Arbeitsinst. d. Ukrain. Arbeitskommissariats.) LOHMANN.

H. K. Barrenscheen, Karl Braun und Wilhelm Filz, Untersuchungen zur 
Frage der Co-Fermentwirkung. VI. Zur Frage der Konstitution der Adenosintriphosphor
sdure. (V. vgl. C. 1932. II. 3728.) Neue Desaminierungsyerss. bestatigen die friiheren 
Angaben der Vff. (C. 1932. II. 2195) u. stehen im Widerspruch zu den Befunden L o h -  
manns (0. 1933. I. 621), der gleiche Desaminierungsgeschwindigkeit der Adenylsiiure 
u. der Adenosintriphospliorsdure (ATP.) festgestellt hatte. — Auf Grund neuer Unterss. 
bzgl. der von L o h m a n n  (1. c.) angegebenen Desaminierbarkeit von ATP. durch Eg.- 
Nitrit zu ,,Inosinpyrophosphorsaure“ (I) mul3 die Existenz von „1“ in Zweifel gezogen 
werden. Vff. nehmen yiclmehr auf Grund zahlreicher Darstellungsyerss. u. Analysen 
an, daB die yon L o h m a n n  erhaltene „1“ ein Gemenge von anorgan. Phosphat, Inosin- 
saure, nicht umgesetzter ATP. u. moglicherweise anorgan. Pyrophosphat ist. — Die 
Einwandc L o h m a n n s  gegen die von den Vff. aufgestellte Formulierung der ATP. 
tuiissen deshalb zuriickgewiesen werden. (Biochem. Z. 285. 141—47. 23/9. 1933. 
Wien, Inst. fiir angewandte medizin. Chemie d. Univ.) K o b e l .

0. Meyerhof und w. Kiessling, Ober das Auftreten und den Umsatz der a.-Glyceriji- 
phosphorsdure bei der enzymatischen Kohlenhydratspaliuńg. (Vgl. C. 1933. II. 2291.) 
In enzymhaltigem Muskelextrakt wird in Ggw. yon alkal. Sulfit Hexosediphosphat in 
liquivalente Mengen Brenztraubensaure (I) u. a-Glycerinphosphorsaure (II) gespalten. 
I +  II reagieren in frischem Muskelextrakt unter Bldg. von Milchsaure, wobci genau 
halb so yiel I  yerschwindet ais Milchsaure gebildet wird; in Ggw. von NaF entsprieht 
aber die gebildete Milchsaure yollstandig der yerschwundenen I. Dies stimmt mit 
dem EMBDENschen Sehema uberein, wonach I zu IMilchsaure reduziert u. II zu einer 
Triosephosphorsaure oxydiert wird, die ihrerseits wieder in II u. Phosphoglycerin- 
siiure (III) dismutiert. Da Fluorid spezif. die Umwandlung von III in I u. Phosphor- 
siiure hemmt, bleibt die Rk. in Ggw. von NaF auf der Stufe von III stehen. Die natiir- 
liche opt. akt. II bildet hierbei doppelt so viel Milchsaure wie dio racem., u. zwar reagiert 
nur die 1-Komponente. Monojodessigsauro hemmt die Dismutation von I u. II. In 
Abwcsenheit von Adenylpyrophosphat ist die Milehsaurebldg. aus I u. II halb so groB 
wio sonst, wobci Schwund von I u. Bldg. von Milchsaure aquivalent sind. Die inter- 
lnediare Triosephosphorsaure ist wahrscheinlich mit der Glycerinaldehydphosphorsaure 
(H. 0. L. F is c h e r ) ident., die ebenso leicht wie Hexosediphosphorsaure in Milchsaure 
gespalten wird; ferner gibt sie in Ggw. von NaF III u. II. Ahnlich wie im Muskel die 
Milehsaurebldg., yerlauft im Hefemazerationssaft dic alkoh. Garung, wo mit NaF 
Hexosediphosphat ebenfalls in ungefahr aquivalente Mengen von III u. II gespalten 
wird, u. ahnlich auch Glycerinaldehydphosphorsaure (OberschuB von III). Die alkoh. 
Garung unterscheidet sich dadurch von der Milehsaurebldg., daB bei der Garung III 
carboxylat. in Acetaldehyd, Phosphorsaure u. C02 gespalten wird; der Acetaldehyd 
reagiert dann weiterhin nicht mit II, sondern mit einem zweiten Mol. Glycerinaldehyd
phosphorsaure, das zu III oxydiert, wahrend der Acetaldehyd selbst zu A. reduziert 
wird. — Isolierung der a-Glycerinphosphorsaure. Nach Umsatz von Hexosediphosphat in 
einem bicarbonatalkal. mit Sulfit yersetzten Muskelextrakt (3 Stdn. bei 20°) wird aus 
dem ciweiBfreien Filtrat dio Fraktion der in W. 1. Ba-Salzo mit A. abgesehieden, aus

189*
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der II ais Chininsalz nach Umkrystallisieren rcin erhalten wird. Chininsalz, (C'i0H,,lO2N2),
• CyHęOęP; F. 149—151°. Daraus hergestellt das Ba-Ghjcerophosphat, GsH7OaPBa; zur 
Best. der opt. Aktivitat Oberfiihrung in den Dimethylester des Dimethylathers 
(K a rk e r  u .  Benz): [gcJd20 =  —4,46°. Hydrolysegeschwindigkeit von II in 2,14-n. HCI 
bei 127°: * =  1 -lO”3. (Biochem. Z. 264. 40—71. 17/8.1933. Heidelberg, Kaiser- 
Wilh.-Inst. f. Med. Forsch., Inst. f. Physiol.) Lohmann.

Jaume Raventos und Montserrat Farran, Ober die Synthese der Aminosduren 
in vivo. Bestst. des NH3, Hamstoff u. Amino-N im Blut nach Injektion yon NHt- 
Laclal beim Hund. (C. li. Seances Soc. Biol. Filiales Associees 106.1009—11. Barcelona, 
Physiol. Inst.) O p p e n h e im e r .

Jaume Raventos und Montserrat Farran, Synthese der Aminosduren in vivo. 
(Vgl. vorst. Ref.) Auch auf Injektion von Na-Lactat nimmt Amino-N im Blut zu. 
NHj-N nimmt ab. In spateren Phasen umgekehrt, Zunahme des NH3-N u. Abnahmo 
des Amino-N. (C. R. Seances Soc. Biol. Filiales Associees 108. 174—76.) Op p .

Hildegard Manderscheid, Ober die Hamsloffbildung bei den Wirbeltieren. (Vgl. 
K r e b s  u .  H e n s e l e i t , C. 1933. I. 454.) In der Amphibienlcber (Rana esculenta.) u. 
in der Reptilienleber (Testudo graeca) wird die Ilarnstoffsyntliese ebenso wie in der 
Saugetierleber durch Omitliin stark beschleunigt. Oberall innerhalb der Wirbeltier- 
reihe, wo eine Harnstoffsynthese aus NH, u .  C02 vorkommt, erfolgt diese nach den 
bisherigen Erfahrungen in der fruher beschriebenen Weise (1. c.) uber Citrullin u. 
Arginin. (Biochem. Z. 263. 245—49. 1/8. 1933. Freiburg i. Br., Medizin. Klinik der 
Univ.) K o b e l .

A. Benedicenti, Radioaktwitat und Melallproleine. I. Beschreibung der Ver- 
suchsanordnung. (Arch. Scienze biol. 16. 421—22. Genua.) Gr im m e .

Gr. Rastelli, Radioaktwitat und Melallproleine. II. (I. vgl. yorst. Ref.) Radium 
begiinstigt die Metallisation von Protein. Es zeigt sich sowohl eine Wrkg. des Ra 
auf Protein, wie in yerstarktem Mafie auf das Metali. Emanation wirkt in gleichcr 
Weise wie Ra-Bromid. (Arch. Scienze biol. 16. 423—27. Genua.) Gr im m e .

A. Garello, Radioaktwitat und Melallproleine. III . Biologische Wirkung non 
normalem und radioaklivem Kobalt. (II. vgl. vorst. Ref.) Radioaktiviertes Co wirkt 
auf den Frosch bedeutend schneller tódlich ais n. Co, wohl infolge rascherer Lsg. im 
Gewebe u. grófierer Diffusionskraft. (Arch. Scienze biol. 16. 428—32. Genua.) Gri.

P. Mascherpa, Radioaktwildt und Metallproteine. IV. Die Fixierung von Kobalt 
in der Lunge und seine Eliminierung bei Tieren, welclie Radiumemanalion einalmen. 
(III. ygl. vorst. Ref.) Bei Tieren, welche Radiumemanation einatmen, wird intrayenós 
gegebenes Co nur in geringen Mengen durch das Lungenprotein fixiert. Bei weiterer 
Emanationseinatmung wird das Co mobilisiert u. durch die Nieren eliminiert, so daB 
nach 2 Stdn. das Tier Co-frei ist. (Arch. Scienze biol. 16. 433—40. Genua.) Gr i .

Agostino Ambrogio, Radioaktwildt und Metallproteine. V. Eimcirkung ton 
Radium auf die Hautabsorption von Metallen. (IV. vgl. yorst. Ref.) Ra-Bestrahlung 
befórdert intensiy die Metallaufnahme durch die Haut. Hierzu geniigen schon geringste 
Ra-Dosen. Diese Tatsache ist fiir die Metallmedikamentation von gróBter Wichtigkeit. 
(Arch. Scienze biol. 16. 441—51. Genua.) Gr im m e .

P. Mascherpa, Radioaklivitdt und Metallproteine. VI. Einflu/3 des Radiums und 
seiner Emanation auf die Melallisierung von Proteinsubstanzen. (Versuche in ritro und 
in vivo.) (V. ygl. vorst. Ref.) LilBt man Ra auf Co-Pulver elektrolyt. niederschlagen, so 
wirkt das Prod. bedeutend energischer metallisierend auf Protein ais n . Co. Das gleiche 
zeigt sich bei Einw. yon Emanation. Am starksten reagieren Proteine mit hoherem ph 
ais der isoelektr. Ph- Die in vitro erzielten Resultate lassen sich ohne weiteres auf die 
Verhaltnisse in vivo ubertragen, d. h. radioaktiviertes Co wirkt bedeutend giftiger 
ais n. Co. (Arch. Scienze biol. 16. 452—62. G enua.) G r im m e .

K. Mulli und Fr. Standenath, Ober das Wesen und die biologische Wirkung 
komplezer Erdalkalisalze. Es wurden von yerschiedenen Mg-Salzen (Mg-Sulfat, -Chlorid, 
-Bromid, -Nitrat) mit Na-Citrat komplexe Salzyerbb. in wss. Lsg. dargestellt. Die 
komplese Natur wurde durch Leitfahigkeitsmessungen, Uberfiihrungsyerss., auf colori- 
metr. u. potentiometr. Wege nachgewiesen. Wahrend nun die Mg-Salze allein, Kamn- 
chen u. Mecrschweinchen subcutan eingespritzt, fast regelmaBig nach tiefstem Schlafe 
den Tod der Tiere yerursachten u. ebenso Na-Citrat, allein injiziert, den Tod herbei- 
fuhrte, tra t beim Spritzen der komplexen Salzmischung weder Narkose noch Tod ein. 
Diese yeranderte Mg-Salzwrkg. wird • auf eine Entgiftung der Mg-Ionwrkg. durch
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Komplexbldg. zuriiekgefuhrt. (Naunyn-Sehmiedebergs Aroh. exp. Pathol. Pharmakol. 
169. 604—17. 22/2. 1933. Graz, Inst. f. allgem. u. exp. Patholog. d. Univ.) Ma h n .

Armand J. Quick, Die Verwandtschaft zwischen chemischer Struktur und pliysio- 
bgischer Wirksamkc.it. IV. Bindung von Salicylsaure an Glycin und der Einflup auf die 
Harnsaureabseheidung. (III. vgl. C. 1933. I. 2272.) Vf. isoliert durch A.-Kxtraktion 
u. geeignete Aufarbcitung aus dem in 24 Stdn. ausgeschiedenen Harn geeignet er- 
nahrter Menschen ca. 0,5 g Salicylhamsaure. Es wird ferner eine Methode zur Best. 
yon Acetylsalicylsaure im Harn beschrieben, die darauf beruht, daB wohl freie Salieyl- 
saurc, nicht aber Acetylsalicylsaure mit Brom reagiert. Aus dem Bromverbrauch vor 
u. nach der Hydrolyse kann die Menge der vorhandenen Acetylsalicylsaure errechnet 
werden. Das MaB der Salicylsaureausscheidung ist abhangig von ihrer Konz. im 
Korper, dagegen wird die im Harn vorhandene Hlenge Salicylhamsaure kaum davon 
beeinflufit. Der Reizeffekt der Salicylsaure auf die Harnsaureabseheidung soheint von 
einer bestimmten Konz. der Salicylsaure abhangig zu sein. Die Harnsaureabseheidung 
wird aber stark vergrófiert bei der Einw. von Salicylsaure u. Glycerin. (J. biol. Chemistry 
101. 475—85. Juli 1933. Fifth Avenue Hospital, New York.) H il l e m a n n .

S. Berlingozzi und F. P. Mazza, tlber die Giftigkeit einiger Azoarsenverbindungen. 
Vff. liaben eine Reihe friiher synthetisierter Azoarsenverbb. (vgl. C. 1931. I. 451 u. 
friiher) auf ihre Giftigkeit an Verss. mit weiBen Ratten gepriift. Es handelt sich um 
folgende Verbb.: I l-Amino-3-oxybenzol-4-azo-p-phenylarsinsdure mit 22,25°/0 As. — 
II i,3-Dioxybenzol-6-azo-p-phenylarsinsdure mit 22,2% As. — III  1,3-Dioxybenzól-2,4,Q-

trisazo-p-phenylarsinsaure mit 28,3% As. — IV N-Phenyl-3-methyl-5-oxypyrazól-4- 
azo-p-phemylarsinsaure mit 18,66% As. — Y 2-Methyl-3-oxychinolin-4-azo-p-phenyl- 
arsinsdure mit 19,38% As. — VI 2-Phenyl-3-oxycliinolin-4-azo-p-phenylarsinsdure 
mit 16,7% As. Die tox. Dosis betrug je Ratte von 20 g 0,005, 0,0053, 0,0066, 0,007, 
0,0085 u. 0,0045 g, die Ausscheidung aus dem Organismus in 72 Stdn. 80—95%> mit 
Ausnahme von YI, bei dem in 72 Stdn. 60,6, in 120 Stdn. 94% wieder ausgeschieden 
wurden. — Im Original theoret. Erwagungen Iiber Zusammenhange zwischen Struktur u. 
Giftigkeit. (Areh. Scienze biol. 16 . 404—10. Neapel.) Gr im m e .

Edward Gr. Thorp, Hiram E. Essex und Frank C. Mann, Untersuchungen iiber 
das Schicksal von Ephedrin beim Hunde. In Durchstrómungsverss. (Herz—Lunge, 
Herz—Lunge—Bein, Herz—Lunge—Leber) wiihrend 2%—3 Stdn., bei denen Ephedrin- 
sulfat zugesetzt worden war, wurde die blutdrucksteigernde Wrkg. dieser Substanz 
nicht inaktmert. Ephedrinsulfat wird durch Lunge oder Niere nicht rasch aus
geschieden. Keines der durchstromten Gewebe vermochte die blutdrucksteigernde 
Mrrkg. der Drogę zu vermindern. (Amer. J . Physiol. 1 0 5 . 389—92. 1/8. 1933. Rochester, 
Mayo Clinie.) S c h w a ib o l d .

L. Kofler, Wirkung der Saponinę. Ausfiihrungen iiber die physiolog. Bedeutung 
(Anregung der Absonderungen des Magens u. der Bauchspeicheldriise) u. die Ungiftig- 
kcit bei Zufuhr per os. (Umschau Wiss. Techn. 37. 795—97. 7/10. 1933.) SCHWAIB.

Wolfgang Heubner und Walter Silber, Studien iiber die Priifung antipyrelischer 
Mittel nebst Vergleich eines optisch aktiven Antipyrinderimtes mit seinem Bacemat. 
wach Verss. an Mausen, die sich bei Auswahl geeigneter Tiere u. unter konstanter 
AuBentemp. sehr gut zur Priifung auf temperatursenkende Substanzen verwenden 
lassen, war zwischen dem inaktiven u. opt. aktiven (reehtsdrehenden) p-m-Metliyl- 
cydohexenyl-(A-l,2)-l-phenyl-2,3-dimethylpyrazolon kein Untersehied in der Wrkg. auf 
we Kórpertemp. zu beobachten. Ein in gleicher Weise untersuehtes PhenylćUhenyl-p- 
d\athoxydiphenylamidin zcigte weder am n. noch fiebernden Tiere eine .antipyret.
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oder methamoglobinbildende Wrkg. Veras. am fiebernden Kaninchen ergaben, daB 
sich zur Priifung am fiebernden Tiere am besten das durch Heuinfus erzeugte Fieber 
eignet. (Naunyn-Sclimiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 169. 530—36. 1933. 
Heidelberg, Pharmakol. Inst.) Ma h n .

Rudolf Spiegler, Fluor und Fluortherapic (Devegan). Defejćw-Tabletten 
(I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s .) enthalten nach Angabe des Vf. Verbb. der 
Borsaure, nach einem besonderen Verf. aufgesehlossene Kohlenliydrate u. As in Form 
der 4-Oxy-3-aeetylaminophenylarsinsaure. Die Tabletten wirkcn auf die Zellen der 
Vagina im Sinne einer Beeinflussung des physiolog. Stoffwechsels u. wurden bei mchr 
ais 100 Fallen von Fluor mit gutem Erfolge angewandt. (Muneh. med. Wschr. 80. 
1536—38. 6/10. 1933. Frankfurt a. M., Univ., Frauenklinik.) F r a n k .

Graham  Lusk, N u tritio n . New Y ork : P . B. H oeber 1933. (153 S.) 12°. 1 .CO.
Mc Collum, Elm er Verner and J. Ernestine Becker, Food, n u tritio n  and  h calth ; 3 rd  cd. Balti

m ore: A uthors 1933. (151 S.) 12°. 1.50.

F. Pharmazie. Desinfektion.
B. Schwenke, Eine neue Rezeptursuppositorienpresse. (Pharmaz. Ztg. 78. 391 

bis 392. 1933. — C. 1933. II. 248.) D e g n e r .
van der Wieleń, Sezepturschwierigkeitm. Vortrag. Besprochen werden dio 

.folgenden: Sehwierigkeiten bei der Bereitung yon Lebertranemulsion mit Malzextrakt, 
Abhilfe durch Zusatz yon 8 bzw. 10% Dextrin zu Spissum- bzw. Siccumextrakt. Bersten 
von Pillen durch C02- bzw. H-Entw. infolge von Einw. der Sauren pflanzlicher Extraktc 
auf NaHC03 bzw. Fe, Abhilfe durch Zusatz von 10 mg MgO jo g Extrakt. Yerteilung 
von Fil. in Salben: Wollfett leistet ais Emulgator gute Dienste. Feuchtwerden ab- 
geteilter Pulver aus Extr. Cannabis 0,2, NH4Br 4,0 u. Chloralhydrat 2,0, Abhilfe durch 
Zusatz von 2 g Milelizucker u. 4 g trockener Starkę. Schimmeln von Pillen mit Organ- 
priiparaten, Abhilfe durch Versilbern oder Laekieren. Ferner Vorschlage zur Behandlung 
zerflieBlieher Jlischungen wie Thymol-Campher, Thymol-Santonin u. Mischungen ge- 
wisser anorgan. Salze, zur Bereitung von Salben, dereń Bestandteile miteinander 
reagieren u. von Mixturen, in denen sich Ndd. bilden, zur Darst. von J-Vasogen u. zur 
Dispensierung von Extr. Filicis maris. (Pharmae. Weekbl. 70. 923—41. 2/9.1933.) D e g .

John Rae, Alhylenglykol ais Losungsmittel fiir pflanzlichen Farbstoff. Athylen- 
glykol bewiihrte sich zum Ausziehen des Farbstoffes aus einer Reihe von Drogen unter 
Bldg. von Lsgg., die wahrend einer Beobaclitungszeit yon 6 Monaten im gedampften 
Licht unverandert blieben. (Einzelheiten im Original.) Ais Lósungsm. migeeignet 
ist Athylenglykol fiir den Laekmus-, Alkanna- u. Cambojafarbstoff. (Pharmae. J. 131. 
([4] 77). 369. 23/9. 1933. Clay & Abraham Ltd.) D e g n e r .

MiloS Herold, Oemnnung und Jieinigung der Mutterkornalkaloide. Allgemeine 
Obersicht. Vf. hat folgendes Verf. ausgearbeitet: die zerkleinerte Drogę etwas an- 
feuchten, all^al. maohen, mit Bzl. ersehopfen (in Lsg. Alkaloide, Farbstoffe u. Fette), 
wasserlósMehe Verunreinigungen u. Farbstoffe mit sehwach alkal. W., dann Alkaloide 
mit Citronen- oder Weinsiiure enthaltendem W. ausschiitteln, aus dieser Lsg. ihrer Salzo 
die Basen mit NaOH bei ph nicht >  7,7 (um Wiederauflsg. zu ycrliindern) amorph 
fallen, abnutschen, in A. losen, vom ungel. Histamin trennen, mit l%ig. Sulfanil- 
saurelsg. ausziehen, mit Na2C03 fallen, im Vakuum unter troekenem Stroni eiiies 
indifferenten Gases trocknen: weiBes, an Licht u. Luft zers., aus A. oder Aceton fein- 
krystallin., bei 145° unter Braunung u. bei 185° unter Gasentw. zers., Ergotamin, Ergo- 
toxin u. Ergotinin enthaltendes Pulver. — Zur Analyse der Drogę u. ihrer Prodd. bc- 
wahrte sich am besten das Verf. yon F o r s t  (C. 1926. II. 1437.) (Chim. et Ind. 29. 
Sond.-Nr. 6 bis. 1017—18. Juni 1933. Prag, Fragner, u. Brno, Univ.) D e g n e r .

R. Girard und A. Brancourt, Zur chinesischen Therapie. (Vgl. C. 1933- H. 
2423.) Wissenschaftlicher u. einheim. Name, Eigg. u. Indikationen einiger in der 
chines.-annamit. Medizin gebrauchlicher tier. u. mineralicher Drogen u. verschicdener 
Zubereitungen. (Buli. Trav. Soc. Pharmae:, Bordeaux 71. 59—65. 1933.) D e g n e r .

Daniel Tsao und E. V. Lynn, Chemische Unlersuchung zweier chinesischer Drogen. 
In ihrer Zus. wurden untersucht: 1. „Fang Feng“, die in der chines. Medizin gegen 
Erkaltungs- u. Kreialaufkrankheiten, allgemeine Śchwache, Kopfweh u. Schwindel 
gebrauchte Wurzel der Umbellifere Siler divaricatum Turcz. (naeh dem Verf. der Amer. 
Offic. Agric. Chem.). Alkoh. Ausziigc enthalten keine Tannino, keine Alkaloide, aber
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eine Saure von noch unbestimmter Natur. Alkoh. u. wss. Ausziige, entsprechend 
1 g Drogę, zeigen peroral an Ratten keino Wrkg. — 2. Hsiung OKiung, die auch 
Ch’uan Hsiung, Hsiang K ilo oder Hu CKiung genannte, gegen Erkaltungen, Kopfweh, 
Anamie, Menorrhagie, Plazentarretention, Sterilitat, rheumat. u. andere Sehmerzen 
empfohleno Wurzel der Umbellifere Conioselinum univiłłatum Turcz. Enthalt keino 
reduzierenden Zueker, keine Alkaloide; aber 4 Phytosterine, F. 182—183, 207—207,5, 
214,5 u. 137° u. ein trocknendes fettes 01, D .25 0,94672, n25 =  1,4821, SZ. 31,5 u. 31,9, 
VZ. 205,2 u. 200,4, EZ. 171,1, Unverseifbares 1,55 u. 1,64%, JZ. 70,34 u. 71,2, 
R.MZ 0,1, Polenskezahl 0,25, Fettsauren: 10,78% feste, 89,22 fl., E. 24,3°. {J. Amer. 
pharmac. Asa. 22 . 720—22. Aug. 1933. Seattle, Wash., U. S. A.) D e g n e r .

A. Ling Chen und K. K. Chen, Die Inhaltssloffe von Wu Chu Yii (Evodia rutae- 
carpa). Die seit Jahrhunderten in der cliines. Medizin gegen Kopf- u. Bauchweh, Ruhr, 
Cholera, Wurmleiden u. Storungen nach der Geburt gebrauchten Friichte der ge
nannten Rutacee wurden mit Aceton perkoMert, das Perkolat im Vakuum eingedampft 
u. dem siruposen Riickstand mit NaOH-Lsg. u. wenig A. die Hauptmenge der Yer- 
unreinigungen entzogen. Aus dem resultierenden gelben, aus Aceton umkrystallisierten 
Pulver wurden isohert: 1. durch Ausziehen mit w. Bzl. u. wiederholtes Umkrystalli- 
sieren aus A. Rutaecarpin, C18H13ON3, gelbliehe Nadeln, opt.-inakt., F. 261,5—262° 
(vgl. A sahina u .  O h ta , C. 1 9 2 8 . II. 58); 2. durch Ausziehen des in Bzl. unl. Riick- 
standes mit k. Aceton, Eindampfen, Waschen mit Chlf. u. wiederholtes Umkrystalli- 
sieren aus Aceton Evodiamin, C15H17ON3, bei 265° erweichende Nadehi, F. 272—273°, 
[a]D28-5 =  +251° (vgl. A sah in a  u .  O h ta , C. 1 9 2 8 . I. 1776); 3. aus dem Wasch- 
Chlf. yom vorigen eine neue, Wucliuyin genamite Verb., C13H 130 2N (unter Vorbehalt), 
aus Aceton klcine, farblose, in A. wl. Biischel, F. 237,5°, M d 29’3 =  —68°; 4. aus dem 
in Bzl. u. k. Aceton unl. Riickstand mit w. Aceton nach wiederholtem Umkrystalli- 
sieren aus Aceton Evodin, C26H30O8, Plattclicn, F. 290,5—291°, [a]D29’5 =  —131,4°. 
{.T, Amor. pharmac. Ass. 22 . 716—19. Aug. 1933. Indianapolis, U. S. A., Eli Lilly 
& Co.) D egner.

S. Babitsch, Uber die Bereitung von Mischungen, wie Liąuor Kalii arsenicosi mit 
Tinct. chinae composita oder Tinct. amara oder Tinct. ferri porrmli. (Vgl. T e r l e t z k y , 
C. 1928. II. 2487.) Die in den genannten Mischungen in verschiedenen Verhaltnissen 
bei Verwendung selbstbereiteter, 6 Monate lang klar gebliebener Tinkturen u. As- 
Liąuores (diese nach Russ. Arzneibuch VII u. nach W i n k l e r , C. 1 9 2 5 . II. 226) ge- 
bildeten Ndd. wurden abfiltriert, getrocknet, gewogen u. ilir As20 3-Geh. nach C. 1 9 3 1 .
I. 977 bestimmt. Tabellen der Ergebnisse im Original. Aus ihnen folgt: in den 
Mischungen von Tot. Chin. cps. oder Tot. amara mit dem cinen oder anderen As- 
Liąuor entsteht stets ein im Verhiiltnis zum Gesamttrockenriickstand der Mischung 
sehr geringer, prakt. As-freier Nd.; die entsprechenden Mischungen mit Tct. Fe pom. 
bleiben Idar. Samtliche genannten Mischungen sind demnach ais prakt. vertraglich 
anzusehen. (Pharmaz. Zentralhalle Dcutscliland 74 . 563—66. 14/9. 1933. Kiew, Allu- 
krain. Ap.-Verw., Kiewer Abt., Wiss. Forschungslab.) D e g n e r .

G. Vergez, Beilrag zum Studium der Veranderung und der Haltbarmachung des 
Phaiolwassers. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 1477.) Die auBerlich durch Rotfarbung kenntlicho 
chem. Veranderung des Phenols wird weniger durch Einw. von Licht u. Luft, haupt- 
sachlich durch Spuren Cu gefórdert. Aus Quarzgerat redest. W. gab ein 8 Monate 
farblos bleibendes Phenolwasser. Diese katalyt. Wrkg. des Cu wird durch alkal. Rk. 
verstarkt, durch saure geschwacht. Zusatz einer geringen Menge Borsaure wird ais 
chem. u. therapeut. vertragliches Mittel zur Haltbarmachung empfohlen. (Buli. Trav. 
Soc. Pharmac., Bordeaux 71 . 56—59. 1933.) D e g n e r .

A. Serini, Bemerkung betreffetid nalurliches und synthelisches Menlhol. In Er- 
ganzung zu S c h im m e l s  Bericht (C. 1 9 3 3 . II. 1058) wird auf das „Menthol reerist. 
Sc h e r in g “ , das Razemat des Linksmenthols, F. 35°, hingewiesen. Es ist isomerenfrei, 
in Geruch u. Geschmack u. besonders in der Zuverliissigkeit der Reinheitskontrollo 
dem Naturprod. ebenbiirtig u. anderen Isomeren iiberlegen. (Pharmaz. Ztg. 78 . 979. 
20/9. 1933. Berlin, Schering-Kahlbaum A.-G.) D e g n e r .

Hans Grfeller, Ober Kontrastmittel. Vortrag. (Pharmac. Acta Holvetiae 8. 131 
bis 138. 26/8. 1933. Basel.). ' D e g n e r .

Julius von Mikó, Wie lange kann eine Insulinlosung ihren Wirkungswert be- 
halten 1 Ein 10 Jahre altes Insulin („Ileiin“ von E l i  L il l y  & Co., Indianapohs, 
U. S. A.) zeigte pH =  3,55 u. nach biolog. Priifung das Vorhandensein seines yoll-
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standigen urspriinglichen Wrkg.-Wertes. (Pharmaz. Zcntralkallc Deutschland 74. 
561—63. 14/9. 1933. Debreczin, Univ.-Ap.) D e g n e r .

H. A. Turner, Beruhigungs-, Zahn- und KuhlmUtel. Vorschriften zu Arzneien 
fiir Kleinkindcr gegen Durchfall, Verstopfung, Zahnbeschwerden u. Kolik. (Manu- 
facfcur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J. 4. 191—94. Juli 1933.) D e g n e r .

Aufrecht, Uber Heideąuell. Eigg. u. Zus. wurden ■— im wesentliehen in Uberein- 
stimmung mit den Angaben des Herstellcrs, Ca r l  AUGUST T a n c r e , Naumburg (Saale)
— ermittelt. Nach dem chem. u. mikroskop. Befunde ist „Heidequell“ yermutlich ein 
aromatisiertes (Vanillin), znckergesiiBtes Gemenge der Pulver von Sennesblattern, 
Kalmus- u. SiiBholzwurzel, Sehachtolhalmkraut, KolanuB, S, NaHC03, MgS04, 
NaHjjPO.,, Fenchel, Anis u. indifferenten Vegetabilien. Aloe u. Jalapenharz waren 
nicht naehzuweisen. (Standesztg. dtsch. Apotheker, Apotheker-Ztg. 48. 1064—65. 
13/9. 1933. Berlin.) - D e g n e r .

C. A. Rojahn, Erich Wirth und W. Fachmann, J.B.5-Tabletlen und -Salbe. 
D ie  in ihren Einzelheiten im Original beschriebene Unters. auf die nach C. 1933. II. 
1215 in Frage kommenden Fermcnte in den Tabletten ergab Ggw. von Amylase, 
Trypsin u. Erepsin, Lipase war nicht naehzuweisen. -— J.B.5-Salbe erwies sich ais eine 
Verreibung tier. Organbestandteile mit ca. je 30% CaC03 u. (01iven- ?) 01. Ferment- 
befund wie oben. (Standesztg. dtsch. Apotheker, Apotheker-Ztg. 48. 1035—36. 6/9. 
1933. Halle [Saale], U n i v . ) ________ ________  D e g n e r .

Charles Pfizer & Co., iibert. von: Richard Pasternack und Clinton P. Ammer- 
man, New York, Herstellung von loslicliem Wismutylmanncmatfur Iherapeutische Zwecke. 
Man behandelt eine Lsg. von Alkalimannonat mit Alkalihydroży d u. einem anorgan. 
Bi-Salz, z. B. Bi-Subnilrat, soheidet das gebildete Alkali-Bi-mannonat durch Zusatz 
von A. aus. Dann wird das Prod. in W. gel., mit einer Saure neutralisiert u. erneut mit 
A . ausgefallt. Der Bi-Geh. des Prod. kann innerhalb weiter Grenzen geandert werden, 
ohne daB die physikal. Eigg. des Prod. sich andern. (A. P. 1 919 742 vom 22/4. 1931, 
ausg. 25/7. 1933.) S c h u t z .

NovocoI Chemical Mfg. Co., Inc., iibert. von: Samuel D. Goldberg, Brooklyn, 
V. St. A., Andsthelikum. Das Mittel besteht aus Procain, Epinephrin, einem Alkali- 
bisulfit u. einer Puffersubsłanz, z. B. einem Phosphat, sowio einer schwachen Saure, 
z. B. Weinsaure, in einem Mengenverhiiltnis, daC beim Auflósen in W. eine pji von der- 
jenigen des Blules erhalten wird. (A. P. 1924 685 vom 6/12. 1930, ausg. 29/8. 
1933.) S c h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von iceiblichen
Sezualhormonen. — Hierzu vgl. E. P. 349 592; C. 1931. II. 1453. Nachzutragen ist 
folgendes: Man kann den aus Harn in schwach saurer Lsg. mit Pb-Acetat erhaltenen 
Nd. in wenig W. verteilt mit H2S zerlegen, die filtrierte Lsg. noch zweimal in gleichcr 
Weise behandeln u. so weitgehend gereinigte Lsgg. des Hormons mit 70—90% Aus- 
beute des urspriinglichen Geh. gewinnen. Ahnlioh verfahrt man bei Venvendung von 
Hg- oder Ag-Acetat. — Die Abtrennung der Hormone aus Harn lafit sich auch durch 
Extraktion mit in W. unl. Losungsmm. bei saurer Rk. durchfiihren. Ferner kann man, 
zweokmaBig nach vorangegangener Extraktion mit A., den Harn mit Aceton oder A. 
behandeln. Durch mehrfaches Aufnehmen der beim Eindampfen erhaltenen Salzmasse 
in Aceton wird das Hormon von anderen Stoffen gereinigt. (Holi. P. 30131 vom 
3/10. 1931, ausg. 15/6. 1933. D. Prior. 13/10. 1930.) A l t p e t e r .

Wallerstein Co. Inc., iibert. von: Leo Wallerstein, New York, Verfahren zur 
Hcrstellung von Invertaseprodukten. Akt. inyertasehaltige Fl. aus autolysierter Hofe 
wird filtriert, das Enzym mit Dimethylcarbinol gefallt u. gegebenenfalls mit Glycerin, 
30—70%, standardisiert. Die Konz. der Fl. kann vorher bei 40° erfolgen, die Reinigung 
durch Dialyse oder Ultrafiltration. (A. PP. 1919 675 u. 1919 676 vom 30/8. 1929 
u. 30/9. 1931, ausg. 25/7. 1933.) SCHINDLER.

International Yeast Comp. Ltd., London, und William Gordon Bennett, 
Epsom, Verfahren zur Herstellung von Hefe und anderen Mikroorganismen mit hohem 
Ergosteringeh. Die Beliiftung erfolgt bei einer Temperatur von 30—38° unter Zusatz 
eines Sauerstofftragers oder Katalysators, z. B. Methylenblau, u. von N a h r sa lz e n  mit 
Ausnahme von solchen, die assimilierbaren Stiekstoff enthalten, z. B. KH2P 0 4, MgS04, 
Na,,S»08. Letzteres wirkt ais Oxydationskatalysator. (E. P. 396 206 vom 10/6. 1932, 
ausg. 24/8. 1933.) S c h i n d l e r .
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Max Błock und Oswald Freund, U. S. A., Verfahren zur Herslellung von Hefe 
mit laxierenden Eigg. durch Zusatz von Senna, Aloe, Cascara, Jallap oder Bhabarber 
zur Garfl. wahrend der letzten Garperiode. (A. P. 1 919 612 voin 26/5. 1931, ausg. 
25/7. 1933.) _________________  S c h in d l e r .

John W. Cooper and Frederiek J. Dyer, D ispcnsing fo r pharm aceutical studen ts . 3 rd  ed.,
rcv. L ondon: P itm an  1933. (388 S.) 8°. 8 s. Gd. net.

G. Analyse. Laboratorium.
R.Fresenius, Die uiiciiligsten Forlscliriile der analytischen Chemie der letzten Jahre. 

Zusammenfassender Uberblick iiber die wichtigsten analyt. Arbciten des Jahres 1932 
mit besonderer Berucksichtigung der „Spurensuche". (Angew. Chem. 46- 615—18. 
30/9. 1933. Wiesbaden.) " _ E c k s t e i n .

ShU Kambara und Mototaro Matsui, Unlersuchung iiber Apparale von konstanłer 
Temperatur. VI. Ein einfacher Tieftemperaturthermostat. — VII. Eine Bemerkung iiber 
das Konlrollieren eines dektrischen Ofens. (V. vgl. C. 1932- I. 1121.) VI. Einen billigen 
u. bcquemen Ticftcmp.-Thermostaten stellt man dadurch her, daB man in einem 
DEWAR-GefaB ein Cu-GefśiB befestigt, das unten Methanol mit Riihrer, oben einen 
Thermoregulator, der mit A. gefiillt u. von einer Heizspirale uniwunden ist, enthalt, 
u. in der Mitte das eigentliche ThermostatengefaB anbringt. Der Thermoregulator 
bedient ein Relais (Vakuumróhren etc.). Kiihlung des DEW AR-GefaBes von auBen, 
mit [C02] +  Methanol von innen. Schwankung bei —30° ±  0,05°. — VII. In dem 
clektr. Ofen befindet sich eine mit Luft gefullte Kugel, dio mit einem Hg-Thermo- 
regulator mit Relais verbunden ist. Sehwankungen i  1° hei 300°, nach Einschaltung 
eines „Bypath-Heizers" war die Schwankung nur noch ±  0,2°. Ais Materiał fiir dio 
Kugel kommt Pyrex- oder CJuarzglas, Porzellan odor Stahl in Frage. Man kann auch 
mit einem Thermoelement regulieren, dessen EK. abkompensiert ist; Ausschliige des 
Galvanometers orregen eine Photozelle mit Verstarker, Eelais usw. Der elektr. Ofen 
muB eino kleine Warmekapazitat haben u. in einem Thennostaten von tiefer Temp. 
stchen, alsdann konnten die Sehwankungen auf ±  0,05° bei 1000° Ofentemp. horunter- 
gedruckt werden. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 134 B—37 B. April 1933.
Tokyo, Univ., Coli. of Technol. [Orig.: engl.].) W. A. R o t h .

E. P. Clark, Ein elektrisch gelieiztes Sandbad. Beschreibung, Zeichnung u. Grofien-
maBo im Original. (J. Ass. off. agric. Chemists 16. 418—20. 15/8. 1933. Washington, 
U. S. Dep. of Agricult.) G r o s z f e l d .

Otakar Quadrat und Rudolf Pospisil, Ober ein neues Differentialdilatometer. 
Bei dem nach dem Prinzip von Ch e v e n a r d  gebauten opt. registrierenden Dilato- 
meter wird durch Hebehvrkg. bei mindestens gleicher Ausdehnung die Verzogerung 
herabgesetzt. Die Probestiibe aus Baroslegierung u. dem zu untersuchenden Metali 
sind vorne abgerundet, da Spitzen bei hoherer Temp. leicht deformiert werden. Das 
Thermoelement wird unmittelbar in die Skalenoffnung eingesteokt. Dio Belichtung
wird so geregelt, daB mit wenig empfindlicliem AgCl-AgBr-Papier gearbeitet werden 
kann. Vff. beschreiben dio Arbeitsweise u. tcilen einige MeBergebnisse mit. (Chim. 
et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 623—30. Juni 1933.) R. K. M u l l e r .

F. L. Amot, Die Messung kritisclier Potentiale mit einer Schirmgitterrohre. Es
wird eine Vorr. beschrieben, mit dereń Hilfe sich die Best. krit. Potentiale leicht u. 
befriedigend durchfuhren laBt. Die Anordnung besteht aus einer Schirmgitterrohrc 
mit indirekt geheizter Kathode, einem empfindlichen Galvanometer u. einigen Zellen. 
(J. sci. Instruments 10. 294—95. Sept. 1933. St. Andrews.) H o p p e .

—, Verbesserle Mittel fur spektroskopische Untersuchungen. Neue Apparale einer 
lekannten Firma. Es werden folgende neue Apparate von A. H il g e r  Ltd. be
schrieben. 1. Ein App. zur schnellen Aufnahme spektrophotometr. Absorptions- 
kurven. 2 gestufte Absorptionszellen erlaubon es, hintereinander 10 Aufnahmen der 
untersuchten Substanz u. 10 Aufnahmen einer bekarmten Substanz bei verschiedenen 
Absorptionsschichtdicken auf einer Platte zu machen. Die groBe Lichtstarke des 
Spektralapp. ermóglicht kurze Belichtungszeiten, so daB auch die unter EinfluB des 
Lichtes veranderlichen Substanzen untersucht werden konnen. Die erforderliche 
Substanzmenge betriigt ca. 0,4 ccm. Die Mcthode der Aufnahmenauswertung ist von 
Twyman, S p e n c e r  u .  H a r v e y  (C. 1932. II- 2488) beschrieben. 2. Ein neuer Ultra- 
Tiolettspektrophotometer mit einigen Verbesserungen gegeniiber friiheren Kon-
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struktionen. 3. Eine vcrbesserte Apparatur zur quantitativen Spektralphotometrie.
4. Ein neuer Interferenzrefraktometer nacli W i l l i  a m s -R a y l e  i c h . (Chem. Age 28.
70—71. 28/1. 1933.) B o r is  R o s e n .

K. Seiler, Der Pólarisationsapparat der Firma Sleindorff in Berlin. (Vgl. C. 1933.
II. 582.) Nach der vorgenommenen Priifung ist der App. fiir die Bestst. des Schweizer. 
Arzneibuehes ausreichend, dio Anwendung von weiBem Licht nicht iiber 10°, bei Na- 
Licht die Ausschaltung des Gelbfilters angebracht, die Ablesung miihsamer ais bei den 
C. 1930. II. 2921 u. 1931. I. 972 besprochenen App., der Nullpunkt bei Na-Licht 
gegeniiber weiBem móglicherweise leicht (0,05°) yerschoben u. die Anbringung eines 
besseren Lichtfilters anzui'aten. (Pharmae. Acta Helvetiae 8. 140—43. 26/8. 1933. 
Bern.) D e g n e r .

L. T. De Vore und R. F. Baker, Eine W olframfadenlampe ais Slandardlichtęuelle 
fiir Strahlungsmessungen. Eine W-Fadenlampe mit Quarzfenster erfiillt folgendc 
Anforderungen: Sie besitzt 1. ein kontinuierliches Spektrum, 2. eine konstantę Energie- 
yerteilung, 3. reproduziorbare Eigg., 4. meBbare Intensitaten im Gesamtspektruni,
5. eino gleichmaBig emittierende Oberflache. Die Lampe ist zweeks leichteren Ein-
sctzens der Fiiden ohne Zementsockel hergestellt. Es wurden Fadentempp. bis 3400° K 
erreicht, ohne daB der Faden zerstort wurde. (Physic. Rev. [2] 44. 324. 15/8. 
1933.) H o p p e .

W. H. Aughey und W. D. Lansing, Ein neues monochromatisches Filier. Es 
wurden Unterss. angestellt, um monochromat. Trockenfilter herzustellen, die das blaue 
Licht des Quecksilbers (4358 A) durchlassen, dagegen nicht die yiolette Linie von 4047 A. 
Diese Forderung erfiillt eine alka). Lsg. von /J-Methylasculetin. Die Filter wurden 
hergestellt durch Waschen der photograph. Platten in einer 5%ig. wss. Lsg. dieses 
Stoffes unter Zugabe von geniigend NaOH zweeks Neutralisierung einer HydroxyI- 
gruppe des Farbstoffes. Nach dem Trocknen wurden je 2 Platten mit der Gelatinc- 
schicht aufeinandergeklebt. Dieses Filter kann nur fur photograph. Zwecke verwandt 
werden. (Physic. Rey. [2] 44. 326. 15/8. 1933.) H o p p e .

G. C. Brock, Ein neues Silberfiller fiir ullraviolettes Licht. Vf. beschreibt eine 
Methode zur Herst. eines Filters fiir die Linie 313 m/t des Hg-Spektrums aus einer 
Diapositivplatte, welches den sonst yerwendeten Silberfiltern iiberlegen ist. Die 
Filterwrkg. ist auf kolloides Ag zuruckzufiihren, welches je nach der Teilchengrófio 
Filter von vcrschiedener Farbę ergibt mit einem Transparenzmaximum in der Nahe 
von 300 nyi. Rotbraun gefarbte Filter sind am giinstigsten. (Soi. Proc. Boy. DubUn 
Soc. [N. S.] 20. 563—66. Brit. J . Photogr. 80. 495—96. 1933.) F r ie s e r .

Carlos A. Abeledo, Einfuhrung in die eleklromelrische Analyse. Zusammen- 
fassende Darst. (Chemia [Rev. Centro Estud. Doctorado Quim.] 9. 96—113. Juni 
1933.) R. K. Mu l l e r .

Bohuslav Melichar, Uber die Tropfenanalyse (Tiipfelanalyse). Allgemeine Aus- 
fiihrungen u. Ausfiihrungsbeispiele. (Casopis 6eskoslov. Lekarnictya 13. Nr. 6. Suppl. 
13—15. 20/6. 1933.) Ma u t n e r .

S. Malowań, Ober die Tilralion mit Fluorescenzindicaloren. Die Fluorescenz- 
indicatoren fluoreseieren erst bei einem bestimmten pn-Wert der Lsg., unabhiingig 
von der Eigenfarbe des Systems. Besonders geeignet zu acidimetr. Bestst. ist das 
Umbelliferon, dessen Umschlagsintervall von farblos zu liimmelblau zwischen pn =  6,5 
bis 7,6 liegt. Es wird bei der Titration gefarbter Nahrungsmitteł mit Erfolg verwandt. 
jifeihylumbdliferon (BtjLOW u. D i c k , C. 1928. II. 2490) schlagt bei Ph =  7 ebcnfalls 
von farblos zu tiefblau um. Vf. beschreibt Titrationen in triiben Lsgg. (Suspensionen 
yon Asche, Ton oder Kohlepulyer in HC1), sowie in Extrakten von Pflanzenteilen 
u. Harn mit 0,1-n. NaOH unter Zuhilfenahme des ,,Callophans“ (vgl. H o l t h o f , 
C. 1933. I. 1974.). (Chemiker-Ztg. 57. 755. 23/9. 1933!) E c k s t e in .

L. Michaelis, Ein Reduklionsindicator im Potentialbereich der Wasserstoff- 
iiber spannung. Wird y,y'-Dipyridyl in leicht saurer Lsg. mit Chromchloriir reduziert, 
so entsteht ein tiefyioletter Farbstoff, der eine scharfe Bandę mit dem Maximum um 
597 /t/t zeigt. Benutzt mań ais Red.-Mittel Zn-Staub, so geht die Red. iiber die yiolette 
Stufe zu einer farblosen Stufe iiber. Die ersto Red.-Stufe ist reversibel, die zweite 
nicht. Bei potentiometr. Verfolgung der Red. des y,y'-Dipyridyls erhalt man keine 
stabilen Potentiale. Der Farbstoff scheint nur in Form des Kations lebensfiihig zu 
sein. Es wurde deshalb yersucht, die Substanz ais Salz herzustellen. Dargestellt wurde 
das Dimelhyl-y,y'-dipyridyliumćhlorid (Methylviologen) durch Erhitzen von Dipyridyl 
mit (CH3)2S04 u s w .  Farblose Nadeln. Die Substanz gibt den Farbstoff bei der Kod.
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sowohl in saurer wie in alkal. Lsg. Die Farbę ist tiefblau u. bat ihre Bandę um 614 [i/x. 
Wird Methylyiologen in alkal. Lsg. potentiometr. mit Na2S20,, titriert, so erhalt man 
gut reproduzierbare Potentialkurven. Das Potential bei 50°/0 Red. ist unabhangig 
vom ph u .  betragt — 0,440 V. bei 30° (bezogen auf Nonnalwasserstoffelektrode). Bei 
saurer Rk. ist es nicbt moglich, yollstandige Kuryen zu erhalten. (Biochem. Z. 250 . 
564—67. 1932. New York, Rockefeller-Inst. for Medical Research.) S choneeld .

L. Michaelis, Edgar S. Hill und Maxwell P. Schubert, Die reversible zwei- 
slufige Beduklion von Pyocyanin und a-Oxyphenazin. Der blaue Farbstoff Pyocyanin 
wird ais a-Oxymethylphenazin aufgefaBt (F riedheim  u. M ichaelis , C. 1 9 3 1 . II. 
2340; M ichaelis, C. 1 9 3 2 . I. 2473). Seine Red. verlauft in zwei Stufen, so daB dio 
gesamte Red. zwei Aąuiyalenten entsprieht. Die intermediiire Form kann ais ein semi- 
chinoides lladikal mit einer ungeraden Zahl yon Elektronen angesehen werden. Die 
von den Vff. benutzte potentiometr. Methode erweist sich ais geeignet zur Deutung 
halbchinoider Farbstoffe ais Radikale (vgl. C. 1 9 3 1 . II. 2004 u. yorst. Ref.). Die Theorie 
der zweistufigen reversiblen Oxydation oder Red., die vor kurzem mitgeteilt wurde 
(C. 1932. II. 3379), wird nochmals kurz zusammengefalJt u. an den Farbstoffen Pyo
cyanin u. a-Oxyphenazin experimentell uberpriift. Experimentell bat man dabei 
Titrationsyerss. fiir yerscliiedene Werte yon pn auszufiihren, aus welchen man E'i„ 
E'i, u. E’i, (Potentiale bei 1/,1 bzw. 1/2 bzw. 3/4 der yollstandigen Oxydation) u. damit 
das sogenannte Indexpotential E{ (=  JU*/. — E1/, oder =  E*i, —  E'it) ermitteln kann. 
Weiterhin ergeben sich hieraus das Normalpotential der ersten Stufe Elt das Normal- 
potential der zweiten Stufe E2 u. das Mittelpotential Em unter Zuhiifenahme einer 
Tabelle fiir ein weites pn-Bereich. — Das benutzte Verf. zur Darst. yon Pyocyanin 
wird genauer beschrieben, insbesondore die Darst. von unsymm. Monomethylpyro- 
gallolather ais Ausgangsmaterial nach der abgeanderten Methode yon H erz ig  u .  
P o llak  (Mh. Chem. 25 [1904]. 88. 501). Die Ausfuhrung der Titrationen lehnt sich 
an die Technik yon M ich ae lis  u .  F le x n e r  (C. 1 9 2 9 . I. 2525) u. yon M ich ae lis  
u. E ag le  (C. 1 9 3 0 . II. 3607) an. Zumeist sind es oxydative Titrationen des yorher 
katalyt. reduzierten Farbstoffes. Chinon wird dabei ais Oxydationsmittel benutzt. 
Einige Małe ist der Farbstoff selbst mit der Leukoverb. yon Rosindulin GG ais Red.- 
Mittel titriert worden. Es wird gezeigt, wie aus den gegebenen Vers.-Dąten u. Ab- 
bildungen fiir jedes pn die GróBe der drei Normalpotentiale erreclmet werden kann. 
Zugleich erfolgt Berechnung der Dissoziationskonstanten der Farbstoffe in ihren ver- 
schiedenen Oxydationsstufen. Die gewóhnliche einstufige Red. chinoider Farbstoffe 
ist ein Grenzfall der zweistufigen. (Biochem. Z. 2 5 5 . 66—81. 1932. New York, Rocke
feller Institute for Medical Research.) S c h o b e rl.

K. A. Jensen, Einige neue fluorescierende Indicatoren. Ais neue, sehr brauchbare 
Fluorescenzindicatoren empfiehlt Vf. — neben andern — 3.6-Dioxyphthalsaurenitril mit 
einem Umschlagsgebiet yon pn — 5,8—8,2 (blau — grun) u. 3.6-Dioxyxanthon, 5,4—7,6 
(farblos — blauyiolett) zur Titration starker Sauren u. Basen. Cumarsaure, ph =  7,2 
bis 9,0 (farblos — grun) eignet sich zur Titration scliwaeher Sauren; f}-Methyl<isculetin, 
Ph =  4,0—6,2 (farblos—blau) zur Titration yon NH3, wenn man einen UberschuB 
einer starken Saure zusetzt u. mit NaOH auf starkę Fluorescenz titriert. Sehr schwacho 
Basen, wie Anilin, konnen mit (i-Naplithylamin, ph =  2,8—4,4 (farblos—violett) u. 
sehr schwaehe Sauren mit Alhozyphejiylnaphthostilbazoniumchlorid, ph =  9—11 (grun— 
farblos) ais Indicatoren titriert werden. (Z. analyt. Chem. 9 4 . 177—79. 22/8. 1933. 
Kopenhagen, Techn. Hochseh.) EcKSTEIN.

W. D. Collins, H. V. Farr, J. V. Freeman, R. A. Osborn, Joseph Rosin,
E. Wichers und H. H. Willard, Empfohlene Reinheitsprufungen fu r  analytische 
Rmgenschemikalien. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2849.) Zusammenstellung der bei folgenden 
Chemikalicn zu fordernden Reinheitsgrade (F., Geh. an fluchtigen Stoffen u. anderen 
Verunreinigungen usw.) u. dereń Best.: Benzoesaure, Borsaure, Ameisensatire, Sulfanil- 
saure, wss. H„SOs, Anilin, TIX>„, HgBr2, K-Biphthalat, K-Oxalat, wasserfreies Na2SOn; 
Ergśinzung der friiheren Angaben fiir HsPOt, (NHi).1SOi , CaCli ■ 2 H20, Na-Bismutal. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5 . 289—92. 15/7. 1933. American Chem. 
Soc.) R. K. M u lle r .

Elem ente und anorganische Verbindungen.
V. Vitek, Die polarographische Bestimmung des Sauerstoffs in Gasen und Induslrie- 

wassem. Die polarograph. Best. des 0 2 gestattet, in W. Gehh. yon 0,04—40 mg/l u. in 
Gasen solche von0,5—100°/o mit Sicherheit zu bestimmen. Gase werden bis zur Sattigung
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durch eine Lsg., dereń Zus. von dom 0 2-Geli. abhiingt, durchgeleitet. Die Best. kann 
mit weniger ais 1 ccm Lsg. ausgefiihrt werden. CO, C02, KW-stoffe, Edelgase u. 
ltauchgase storen nicht. In Wiissern mit weniger ais 0,04 mg/l kann der 0 2-Geh. noch 
annahernd aus der GroBe der Oscillationen der Galvanometernadel ermittelt werden. 
(Chim. et Ind. 29 . Sonder-Nr. 6 bis. 215—17. Juni 1933.) E ckstein '.

K. A. Jensen und O. V. Rasmussen, Zur acidimetrischen Beslimmung von Sulfid 
und Hydrosulfid nebeneinander. Theoret. Erwagungen uber den Rk.-Mechanismus 
der acidimetr. Methode von PODRESCHETNIKOFF fiihrtcn Vff. zu dem Ergebnis, 
daB die Titration von S" u. H S ' in einer Lsg. von pk =  9—11, am sichersten bei 
Ph =  9,6—9,8 u. unter Verwendung von Thymolphthalein ais Indicator erfolgen muB. 
Nicht zu kleine Mengen Thiosulfat lassen sich ebenfalls acidimetr. nach Osydation 
mit H gC l2 nach S a n d e r  (C. 1 9 1 6 . II. 425) bestimmen. Indicator: Brcnnihymolblau. 
Bei beiden Methoden ist zu Beginn zuerst alles Sulfat durch BaCl2 oder SrCl2 aus- 
zufiillen. (Z. analyt. Chem. 9 4 . 180—83. 22/8. 1933. Kopenhagen, Techn. Hocli- 
schule.) * E c k s t e in .

Andrś Guerbet, Ober die Beslimmung des mittels Nitrit aus Jodiden freigemachten 
Jods. Vf. lehnt die Titration des J  mit Na2S20 3 ais umstiindlich u. ungenau ab. Er 
empfiehlt sta tt dessen Na2S03. Die jodidhaltige Lsg. wird mit 5 ccm Chlf., 5 ccm 
H 2S04 (1: 5) u. 5 Tropfen 10%ig. NaN02-Lsg. versetzt; das freigemachte J  wird durch 
mehrmaliges Ausschiitteln vom Chlf. aufgenommen, getronnt, dic J-Chlf.-Lsg. mit 
10 ccm reinster NaHC03-Lsg. (1: 20) versetzt u. mit frisch hergestellter Na2S03-Lsg., 
die etwa 15 g/l enthalt u. gegen K J  eingestellt ist, titriert. (J. Pharmac. Chim. [8] 18 
(125). 258—62. 16/9. 1933.) E c k stein .

Andre Guerbet, Ober eine Fehlerąuelle bei der Beslimmung des Jods in O-armen 
organischen Verbindungen, die mit KOH aufgeschlossen umrden. Vf. zeigt, daB beim 
AufschluB der J-haltigen Substanz mit KOH durch EinfluB des Luft-02 neben KJ 
je nach der AufschluBtemp. u. -dauer melir oder weniger K J0 3 entstehen kann, das 
durch die spatere Behandlung (vgl. vorst. Ref.) nicht mehr zerstort wird. Er empfiehlt, 
das bereits beim Ansauern mit If2SOit frei werdende J  durch Red.-Mittel, wie Na2S03, 
wieder in K J  zu uberfiihren. (J . Pharmac. Chim. [8] 18  (125). 262—63.16/9.1933.) Eck.

C. R. Gross, Felilerąuellen bei der Gutzeitmethode zur Arsenikbeslimmung. Eine 
Fchlerąuelle besteht in der starken Verzógerung der Entw. von H2 u. AsH3 durch 
Pyridin u. dessen Deriw., besonders bei der Unters. von Tabak u. nicotinhaltigen 
Spritzinittoln (vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3982), eine andere in unvollstandiger Red. yon As203. 
Gezeigt wird, daB letztere nur bei groBen Substanzmengen eintritt u. die Red. bei 
20° weniger vollstandig ais bei 25° yerlauft. Mit Stangen-Zn wurden bei 20° hoherc 
As-Werto ais mit Netz-Zn erhalten. Vorschlag, beim A. O. A. C.-Verf. wenigstens 
30 Min. Red. bei nicht unter 25° vorzuschreiben. (J. Ass. off. agric. Chemists 16. 
398—403. 15/8. 1933. Washington, U. S. Dep. of Agricult.) Gr o s z f e l d .

F. Alten und H. Weiland, Die Natriumbestimmung in Kalisalzen und Kali- 
rolisalzen nach der Uranylacetatmethode. 1. Arbeitsvorschrift fiir techn. K-Salze, K-Eoh- 
salze u. Laugen: 20 g odor entsprechende Menge Lauge werden im 500 ccm MeBkolbcn 
gel. u. aufgefiillt. 50 ccm davon werden im 100 ccni-MeBkolben mit 20 ccm 30%ig. 
Weinsaurelsg. versetzt u. unter haufigem Schiitteln 1 Stde. stehen gelassen. Dann 
gibt man 1 g festes Ammonacetat hinzu, liiBt nochmals 20 Min. unter Schiitteln stehen 
u. fiillt auf. 25 ccm hierron werden trocken gedampft u. 2-mal mit 5 ccm konz. HN03 
eingedampft, die H N 03 durch nochmaliges Eindampfen mit 5 ccm W. entfernt, der 
Riickstand mit W. aufgenommen u. mit der 20-fachen Menge der Reagenslsg. (100 g 
Uranylacetat, 333 g wasserfreies Mg-Acetat, 120 g Eg. in 2 1 W.) versetzt. Die von 
K a h a n e  (C. 1 9 3 0 . II. 2675) empfohlene alkoh. Lsg. hat sich nicht bewahrt. Nach 
18 Stdn. wird durch Glasfiltertiegel 1 G 3 filtriert, mit Reagensfl. u. mehrmals mit A. 
ausgewaschen u. bei 120“ gctrocknet. g Nd. X 4,14 =  %  Ńa20. 2. Die Vorschriftcn 
fiir reine K-Salze mit weniger ais l a/n Na20  weichen nicht wesentlich von der unter 1. 
gegebeuen ab. 3. P 20 5-halliges K-Salz u. Mischdiinger: 25 g in HCI lósen, auf 500 ccm 
auffiillen, in 100 ccm hiervon die H2SO., mit BaCl2 fallen, dann n. BaCl2-Lsg. im reieh- 
lichen tiberschuB hinzusetzen, ammoniakal. machen (pH =  11, Indicator Tropaolin 0), 
auf 250 ccm auffiillen u. filtrieren. 100 ccm des Filtrats mit Eg., Weinsiiure u. Ammon- 
acetat wie oben yersetzen u. weiterbehandeln. 4. Es wird eine Vorschrift zur Riick- 
gewinnung des Uranylsalzes aus dem Komplexsalz u. der Mutterlauge der Fallung 
angegeben. (Mitt. Kali-Forsch.-Anst. Nr. 75. 11—16. Sept. 1933.) E c k stein .
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Johanna Brintzinger u n d  H. Brintzinger, Ein neuer Weg des Naclmeises von 
Barium, Strontium und Calcium im systcmatisclien Gang der Analyse. Vff. scheiden 
Ca, Sr u. Ba nach der Ausfiillung der H2S-Gruppe durch Zugabe yon 50%ig. oder 
konz. HoSOj zu dem stark eingcengten Filtrat ais Sulfate ab. Nach 2 Stdn., nachdem 
auch alles Ca ais CaS0,,-2H20  ausgefallen is t, wird filtriert u. mit 10%ig. H2S04 aus- 
gewaschen. CaS0,-2H20 wird mit li. verd. HCl herausgel., ein Tropfen der Lsg. vor- 
sichtig eingedunstet u. die charakterist. Gipsnadeln mkr. bei 125-facher VergróBerung 
beobachtet. Der HCI-Auszug ist event. zweimal zu wiederholen. Der Riickstand von 
BaS04 u. SrSO., wird sorgfśiltig mit h. verd. HCl Ca-frei ausgewaschen, in der Óse eines 
Pt-Drahtes in der reduzierenden Flamme eines B uN S E N -B renners zu Sulfiden reduziert 
u. in einigen Tropfen konz. HCl gel. Von der klaren Lsg. wird ein Tropfen auf dem 
Objekttrager mit 1 Tropfen 30°/0ig. H2SiF6 yersetzt u. die Bldg. von BaSiF„ mkr. 
beobachtet. Aus der noch Ba -j- Sr enthaltenden Lsg. wird das Ba ais BaCr04 ent- 
fernt u. Sr auf dem Objekttrager mit K J 0 3 ais Sr(J03)2 in Form guter, stark licht- 
brechendcr rhomb. Krystalle nachgewiesen. (Z. analyt. Chem. 94. 1G6—70. 22/8. 
1933. Jena, Univ.) " ' E c k s t e i n .

G. Piccardi, Uber den Nachweis des Europiums und iiber drei Linien duperster 
Empfindlichkeit. Der spektroskop. Nachweis yon Eu kann durch Ggw. von Gd gestort 
werden, das Linien in der Nahe der Eu-Linien X 4129,72 u. 4205,03 A liefert. In  Flammen- 
spektren von Nd-Sm-Gd-Eu-Gemischen findet Vf. im sichtbaren Gebiet ais einzige 
Linien des Eu drei recht intensive Linien bei 4661, 4627 u. 4594 A. Diese Liniengruppe 
scheint beim Arbeiten bei niedriger Temp. besonders cmpfindlich zu sein. Die anderen 
anwesenden Elcmente liefern bei den gleichen Bedingungen nur Banden. Die ge
nannten Linien wurden schon von K in g  (C. 1931. I. 1721) ais Linien niedrigster An- 
regung bezeichnet. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 17. 1092—94. 18/7. 1933. 
Florenz, Uniy., Inst. f. allg. Chemie.) R. K . M u l l e r .

E. Vincke, Die quantilative Bestimmung der Bor saure und der Citronensdure in 
Nickelbadem. 1. Die Best. der Borsaure erfolgt nach der elektrolyt. Entfernung des 
Ni u. nach Neutralisation des NH3 unter Zusatz von Glycerin durch Titration mit
0,1-n. NaOH. ( J o r g e n s e n , Z. angew. Chem. 10 [1897]. 5.) Bei Ggw. yon mehr ais
8 g Citronensaure im 1 wird diese neben der Borsaure mittitriert, so daB die B 03-Werte 
zu hoch ausfallen. Weniger ais 8 g Citronensaure storen nicht, weil sie wahrscheinlich 
durch die Elektrolyse gróBtenteils zerstort wird. — 2. Die Citronensaure wird nach 
der Dest.-Methode von K o g a n  (C. 1930. I. 3085) bestimmt. Verss. zeigten, daB 
weder Borsaure nocli Weinsiiure die Best. beeinfluBt. Eine Entfernung der ubrigen 
Bestandteile der Ni-Bader ist nicht erforderlich. (Chemiker-Ztg. 57. 695—96. 2/9. 
1933. Gruiten, Rhld.) E c k s t e in .

J. Ranedo und J. B. Gonzalez, Schnellbeslimmung des Silbers in silberhalligen 
Bleiglanzen. Fiir die Unters. von Blciglanzproben, bei denen es sich in erster Linie 
darum handelt, ob sio mehr oder weniger ais 1% Ag enthalten, empfehlen Vff. folgendes 
Verf.: 5 g der Probe werden fein pulyerisiert u. in einem 100 ccm-Erlenmoyorkolben 
mit 15 ccm Cl'-freiem verd. H2S0,,-HN03-Gemisch (200 ccm HN03, D. 1,4 +  55 ccm 
konz. H2SO., auf 1 1 aufgefiillt mit dest. W.) bis zum Verschwinden der braunen Dampfo 
erhitzt; zur yollstiindigen Fiillung des PbS04 werden noch 30 ccm einer Cl'-freien Lsg. 
von 168,6 g K2C03 in 1 1 dest. W. zugesetzt, dann noch 40 ccm dest. W. Nach einigen 
Min. wird filtriert, bis auf 200 ccm gewaschen, 70 ccm des Filtrats in einem Colori- 
meterrohr mit 1 ccm n. HCl yersetzt u. auf 66 ccm aufgefiillt. Die hierbei erhaltene 
Opalescenz wird nephelometr. mit einer Reihe von Vergleichsrohren mit 0,000 05 bis
0,005 g Ag' u. entsprechendem HCl-Zusatz yerglichen, dereń Inhalt durch Zusatz yon 
n. HN03 auf die Aciditat der Probelsg. (=  14,5 com einer n. sauren Lsg.) gebracht 
ist. Eine eventuelle Farbung der Probelsgg. bei Ggw. von Fe"' kann durch Zugabe 
einiger Tropfen siruposer H3P 0 4 beseitigt werden. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 
524—30. Juli-Aug. 1933.) R. K. Mu l l e r .

Carlos delFresno und Edmundo Mairlot, Potentiometrische Beslimmungen in 
alkalisclier Lomng. Bestimmung von Gold mit Vanadylsulfat. (Vgl. C. 1933. I. 2585. II. 
1220.) Au” kann in stark alkal. Lsg. mit V 0S04-Lsg. titriert werden; die Rk. erfolgt 
nach dem Schema: Au02' +  3 VO" +  8 OH' ^  Au +  3 V03' -f- 4 H20. Die ersten 
■Tropfen der V 0S04-Lsg. bewirken blauviolette Farbung (koli. Au), die sich bis zu 
tiefyiolettcr Farbę yerstarkt; beim Aquivalenzpunkt, der einen scharfen Potential- 
sprung ergibt, koaguliert das koli. Au, die Lsg. nimmt eine leichte Rosafarbung an. 
In schwacher alkal. Lsg. muB nach jeder Zugabe von V 0S04-Lsg. etwa 15 Min. ge-
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wartet werden, weil die Potentialeinstellung sich mit abnehmender Alkalitiit yerlang- 
samt. Die besten Ergebnisse werden bei Tempp. yon 50—70° u. einer Alkalitiit von 
8—30% erhalten. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 3 1 . 531—36. Z. anorg. allg. Chem. 
2 1 4 . 73—76. 2/9. 1933. Oviedo, Univ., Lab. f. anorg. Chem.) R. IC. Mu l l e r .

Organlsche Substanzen.
E. M. Emmert, Rasclie, colorimetrische Bestimmung des gesamten Kohlenstoffes 

und Stickstoffs in derselben Próbę. Beschreibung einer Iiombination der beiden fruheren 
Verff. (ygl. C. 1 9 3 0 . I. 3715 u. 1 9 3 1 . II. 3123). Ober Yersuchsanordnung u. sonstigo 
Einzelheiten ygl. Original. (J . Ass. off. agric. Chemists 16 . 424—27. 15/8. 1933. 
]jexington, K y , Agricult. Experim. Station.) G r o s z f e l d .

E. P. Clark, Halbmikrobestmimung von Kolilensloff und Wasserstoff. Beschreibung 
eines Verf. zur Elementaranalyse von 20—25 mg Substanz. Uber Einzelheiten vgl. 
Original. (J. Ass. off. agrie. Chemists 16 . 414—20. 15/8. 1933. Washington, U. S. 
Dep. of Agricult.) Gr o s z f e l d .

Sebastien Sabetay, AntimontrichWrid, ein neues Reagens auf die Doppelbindung. 
Vitamin A gibt bekanntlich mit SbCl3 eine blaue Farbung (Rk. yon C a rr  u . Price); 
jedoch ist diese Rk. nicht spezif. (vgl. V ogel u. S to h l, C. 1 9 3 3 . II. 2815). Vf. hat 
beobachtet, daB SbCl3 nur mit u n g e s a 11. Verbb. Farb rkk. gibt. Das Reagens 
wurde durch Losen von 30 g SbCl3 in Chlf. u. Verdiinnen auf 100 ccm hergestellt. 
1—2 ccm dieser Lsg. wurden mit einigen Tropfen der zu priifenden Substanz yersetzt. 
Bei Verbb. mit Doppelbindung tritt sofort oder in einigen Min. eine gelbe, braune, roto 
Farbung auf, meist begleitet von einem rosafarbigen, gelben, braunen Nd. Bisweilen 
fiirbt sich die Lsg. grijnblau, aber viel weniger intensiy ais mit den Carotinoiden. Ein 
weiBer Nd. ist bedeutungslos. Wie andere Reagenzien auf die Doppelbindung, wirkt 
auch SbCl3 nicht absol. allgemcin; es reagiert z. B. nicht mit Styrol, Zimtsaure, Tri- 
chlorathylen, Allylalkohol, Crotonsiiure, gibt aber andererseits mit gewissen Aldehyden 
achwache Farbung. Prufung von ca. 100Verbb. hat Folgendes ergeben: Keine Farbung 
mit gesatt. KW-stoffen u. aromat. Kernen. Dagegen mit Octen-(2), Pinen, Limonen, 
Broinstyrol usw. Farbungen oder gefiirbto Ndd. Negatiy mit gesatt. Alkoholen, positiy 
mit Gitronellol, Famesol, Nerolidol, Isopulegol, Linalool, Cholesterin. Negatiy mit 
gesatt. Phenolen u. ihren Athern, positiy mit Eugenol, Anethol usw. Mit a- u. fi-Jonon 
gelbe oder rotę Ndd. Gesatt. Aldehyde reagieren nicht; einige geben aber gelbe Farbung; 
mit Vanttlin citronengelber Nd. Negatiy mit gesatt. Sauren, positiy mit Ol-, Ricinol-, 
Linol-, Citronellsaure usw., ferner mit den fetten u. den meisten ather. Olen. Negativ 
mit Nitrobenzol usw. Eine 3-fache Bindung (Heplincarbonsdureathylesler) gibt rosa
farbigen Nd. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 7 . 557—59. 28/8.1933.) L i n d e n b a u m .

Herbert Collatz, Uber Nachiueis und Bestimmung von Tribromdlhylalkohol. Bei 
Erhitzen von 0,l%ig. wss. Lsg. von Tribromdtliylalkohol mit salzsaurer Lsg. von 2,4-Di- 
nitrophenylhydrazin bzw. essigsaurer Lsg. von p-Nilrophenylhydrazin unter RiickfluB- 
kiihlung oder unter Druck entstehen die entsprechenden Bishydrazone des Glyoxals. 
Die Ausbeuten betrugen beim p-Nitrophenylosazon bis 93% der Theorio. (Bioehem. Z. 
2 6 5 . 199—202. 23/9. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Bioehem.) K o b e l .

Colin Cameron Lucas und Earl Judson King, Die jodomelrische Titration von 
Cystern und verwandten Substanzen. Der Jodyerbrauch des Cysteins liangt weitgehend 
von folgenden Faktoren ab; Temp., pn, Cysteinkonz., Jodkonz. u. KJ-Konz. Bei 0° 
u. ph =  0 (n. HCI) entspricht der Jodyerbrauch etwa der theoret. erforderliehen Menge 
zur Oxydation von Cystein zu Cystin. Bei hoherer Temp. wird erheblich mehr vei'- 
braucht, bis zum doppelten Betrage. Auch bei Deriyy. des Cysteins, sowie bei der Thio- 
glykolsiiuro u. Thiomilchsaure ist diese Temp.-Abhangigkeit yorhanden, nicht dagegen 
bei Thiophenolen. — Besonders kompliziert sind die Beziehungen zwischen Jod
yerbrauch u. ph- Die Form der Kurve ist beim Cystein auch abhiingig von der Art 
der Titration. Bei dirckter Titration weist sie 2 Maxima auf, das erste bei ph =  1A 
das zweite bei ph =  3,5. Bei indirekter Titration fiillt das 1. Maximum aus. In Ggw. 
von K J (0,5—2°/0) wird auch das 2. Maximum unterdruekt. Gegenuber diesen Faktoren 
tritt der EinfluB der Cystein- u. Jodkonz. nicht so sehr hervor. Der hóhere Jodyerbrauch 
kommt wahrscheinlich durch Oxydation des Cysteins zu Cysteinsaure zustande. Fiir 
die quantitative Best. des Cysteins sind daher folgende Bedingungen einzuhalten: 
Indirekte Titration bei 0°, n. HCI u. 0,5% K J. — In 80%ig- Essigsiiure kann Cystein 
auch bei Zimmertemp. direkt titriert werden, doch ist der Endpunkt nicht sehr scłrnn, 
weil Starkę ais Indicator nicht benutzt werden kann. — Bei den Deriw. des Cysteins
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tritt die Abhangigkeit des Jodverbrauchs von pn nur dann hervor, wenn die COOET- 
Gruppe frei ist. Dies gilt fiir den Athyl- u. Isopropylester, die auch bei Zirnmertemp. 
nur sehr langsam yon Jod oxydiert werden, sowie fiir das Acetylderiv. des Ałhylesters. 
Beim Acetylcystein ist dagegen die Abhangigkeit des Jodverbrauchs vom ph noch viel 
starker ausgeprdgt ais bei der Muttersubstanz, jedoch weist dio Kurve nur ein Maximum 
auf u. zwar bei etwa pn =  4,5. Beim Maximum wird mehr ais doppelt so viel Jod 
verbrauolit, ais der Theorio entspricht. — Der Jodverbrauch des Glutathions ist weit 
weniger abhangig von den Rk.-Bedingungen ais der des Cysteins. Unter 25° u. ph <  5 
entspricht der Jodyerbraueh der Theorie. Mit steigender Verdiinnung nimmt dor Jod- 
ycrbrauch zu, doch liiCt sich dieser Fehler durcli Zusatz von 2% K J aussehalten. Aus 
dem Unterschied zwischen Cystein u. Glutathion in bezug auf die Abhangigkeit des 
.Jodyerbrauchs vom pn goht horvor, daB in den Leberextrakten keine erheblichen 
Mengen freien Cysteins enthalten sind. — Dor Jodyerbraueh des Ergothioneins wird 
nur wenig von Temp., p fi u. Verdunnung beeinfluBt, solange pn <  7. In Ggw. von 
1% K J werden die durch diese Faktoren bedingten Fehler nahezu aufgehoben. (Bio- 
chemical J. 26. 2076—89. 1932. Toronto, Univ.) O hle.

Joseph W. H. Lugg, Die Anwendung der Phosphor-18-wolframsdure (Folins- 
Reagens) zur colorimetrischen Bestvmmung von Cyslein, Cystin und verwandłen Stoffen.
I. Die Redulction der Phosphor-18-wolframmure durch verschiedene Substanzen. Die 
Methode zur Best. von Cystein u. Cystin mit Phosphor-18-wolframsauro nach F o l in  
u. LOONEY ist in ihren bisher bcsohriebenen Ausfuhrungsformen niolit spezif. genug 
u. nimmt auf yerschiedene Punkte, die die Umwandlung des Cystins betreffen, nicht 
gentigend Riicksicht. Vf. hat daher zunachst das Verh. der Phosphor-18-wolframsiiure 
gegen verschiodene Red.-Mittel untersucht. In qualitativer Beziohung ergabcn sich 
folgende Ergebnisse: Cystein reduziert die Saure schon allein, Cystin nioht. NaHS03 
bewirkt nur eine schwacho Blaufiirbung, erhoht dagegen starlc die Rk. des Cysteins 
u. bewirkt auch einen positiven Ausfall der Rk. beim Cystin. Ahnlich wie Cystein 
wirkt Fe++, dessen Wirksamkeit durch N aIIS03 erhoht wird, abor nicht additiy. Eino 
starkę spezif. positive Rk. gibt Na2S; sie wird durch NaHS03 nicht yerstarkt. Schwach 
wirken Hamsdure in sauror Lsg., Furfurol, Lamilinsaure, gealterte Brenztraubensaure, 
Kreatinin, Atliylsulfid (in alkal. Lsg. stark); Hydrochinon, Phenylhydrazin u. Metol 
wirken selbstverstiindlick stark. Ću+ wirkt wie Fe++, »9tj++ dagegen nur schwach. 
Omlat, Malat, Tartrat u. Tetrathionat sind unwirksam. — Die Blaufiirbung ist weit- 
gehend unabhangig von der Temp. u. am stabilsten bei einem pn zwischen 5,0 u. 6,5. ■—- 
Quantitative Beziehungen. Die Intensitat der Farbung ist der Cystin- bzw. Cystein- 
menge nur in engen Grenzen proportional, boim Cystin zwischen 1 u. 4 mg, beim Cystein 
in Ggw. von Sulfit zwischen 1 u. 2 mg. In Ggw. yon Sulfit ist die Farbintensitat, die 
durch Cystein erzeugt wird, genau doppelt so groG wie die von Cystein allein. Vf. 
erklart diese auffallenden Tatsaehen durch die Annahme, daB das Cystin mit Sulfit
i ii Ggw. von Phosphorwoif rani siiure im Sinne der folgenden Gleichung reagiert: 
R — S — S — R +  H2S03 =  RSH +  RIIS20 3 u. nicht, wie bisher angenommen, 
quantitativ zu Cystein reduziert wird. Das nach obiger Gleichung gebildete Cystein 
wird von der Phospborwolframsaure wieder oxydiert zu Cystin usw. — Aueh beim Fe+ t 
u. boim Na.,S ist die Farbintensitat proportional dem Geh. an reduzierender Substanz, 
bei den iibrigen Substanzen la(3t sich dagegen keino quantitative GesetzmaBigkeit 
erkennen. — Vf. untersucht dann die Wrkg. einer ganzon Reihe von Zusatzen im Hin- 
blick auf eine Verzogerung oder Besohlcunigung der Rk., jedoch erwies sich nur Hg 
ais wertyoll, das die Rk. mit Cystin yollkommen unterbindet, auch in Ggw. von Sulfit, 
die Rk, mit Fe nicht stórt u. die Harnsiuire ausfallt. (Biochemical J. 2 6 . 2144—59. 
Adelaide, Univ.) O h l e .

Joseph W. H. Lugg, Die Anwendung von Pliosphor-18-wolframsuure {Folins- 
Reagens) zur colorimetrischen Beslimmung von Cyslein, Cystin und verwandten Stoffen. 
U. Die Bestimmung der Sulfhydrylverhindungen und der schon in Losung existieren- 
den Disulfide. (Vgl. vorst. Ref.) Auf Grund der in der yorstehenden Arbeit ge- 
wonnenen Ergebnisse entwickelt Vf. eine neue Vorschrift zur quantitativen Best. 
von Cystein u. Cystin nebeneinander u. in Ggw. von anderen reduzierenden Sub
stanzen. Das nach F o l in  u . Ma r e n z i  hergestellte Phosphor-18-wolframsaurereagens 
darf bei keinem pn mit Tyrosin oder Tryptophan reagieren, muC bei ph =  5,7- u. 8,4 
mit Cystin eine dom Cystingeh. bis zu 4 mg proportionale Farbintensitat geben, u. 
schlieBlich sollen unter denselben Bedingungen 80 mg Cystein eine 7-mal so starkę 
rarbintensitat entwickeln wie 2 mg. Zur Yerwendung kommen 2 ccm des Reagenses,
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Die Rk. wird bei ph =  5,7 ausgefiihrfc, das durch eine ZnCl2 u. NH.,C1 enthaltende 
Citratpufferlsg. u. Ńa-Acetatlsg. eingestellt wird. Bei A b w e s e n h e i  t  v o n a n - 
d e r e ń  R e d u k t i o n s m i t t e l n  wird Cystein allein bestiraint ohne Zusatz von 
Sulfit. Cystin allein wird in Ggw. von Sulfit bestimmt. Zur Best. von Cyatin u. Cystern 
nebeneinander sind 2 Versuchsreihen erforderlich, eine mit, die andere ohne Sulfit. 
Letztere ergibt direkt die Cysteinmenge a, wahrend sich die Cystinmenge aus dem
1. Vers. ergibt durch Subtraktion von 2 a. — Sind andere R e d u k t i o n s m i t t e l  
z u g e g e n , so laBt sich ihr Beitrag zur Gesamtfarbung dadurch bcstimmen, daB 
in einem Parallelvers. die Rk. des Cysteins bzw. Cystins durch Zusatz von HgCl2 unter- 
bunden wird. Die aus der Differenz der beiden Bestst. bereehnete Cystein (bzw. Cystin)- 
Menge wird durch die aquivalente Menge Fe++ ersetzt u. die Lsg. zur KontroUe mit 
einer Standard-Fe-Lsg. von gleichem Fe-Geh. vergliclien. Aus dem Vergleich dieser 
beiden Farbintensitaten ergibt sich ein zweiter Wert fiir das Cystein (Cystin)-Aquivalent 
der reduzierenden Verunreinigungen. — Die Hauptmenge der rcduzierenden Ver- 
unreinigungen entfernt man zweekmafiig vor der Best. durch Ausschiitteln der sauren 
Lsg- (Ph <  3) mit A. (Biochemical J. 26 . 2160—65.) Oh le .

Harold Barnes und Rudolph Albert Peters, Die Benutzung reiner Phosphor- 
wólframsduren bei der Fdllung von Basen. I. Reinheitsprufung der Phosphor-24-iuolfram- 
saure. Die schnellste u. sicherste Methode zur Reinheitspriifung ist die von R o sen - 
HEIM u. JAENICKE, bestehend in der Entwiisserung bei 540° u. darauffolgender Aus- 
treibung der Metaphosphorsaure bei 1000°. — II. Einflufl der H-Ionenkonz. und einiger 
anderer Faktoren auf die Fallungen der Basen. Die Phosphor-24-wolframsiLure verhiilt 
sich bei der elektrometr. Titration wie eine vielsaurige Mizelle, die Phosphor-18-wolfram- 
saure yerlialt sich anders, jedoch konnte die Titrationskurve nicht Yollstandig auf- 
genommen werden. Vff. untersuehten dann die Abhiingigkeit der Basenfallung vom 
Ph durch die beiden oben genannten Siiuren, besonders eingehend beim Kreatinin, 
ferner bei Hislidin, Chianidin, Aminoguanidin, Histamin, Aminomethylglyozalin u. 
4-Oxy-2,6-dimethylpyrimidin. Die Ndd. mit Kreatinin enthalten die Base u. Na in 
wechselnden Mengenverhaltnissen 10: 1 bis 4: 1. Der Fiillungsbereich des Kreatinins 
liegt zwischen ph =  6 u. ph =  2, fallt also ungefahr zusammen mit dem Dissoziations- 
bereieh der Base. Anders scheinen die Verhaltnisse beim Hislidin zu liegen. Hier 
fallt die pH-Zone der Fallung annahernd zusammen mit dem Dissoziationsbereich der 
Carboxylgruppe. (Biochemical J . 26 . 2203—19. Oxford, Univ.) O h le .

B estandteile von  Pflanzen und Tleren.
G. Pfeiffer, Die Zusatzverbrennung zur sauren Jodbestimmungsmethode in orga- 

nischen Produkten. Yerbesserung der Methodik der Mikrojodbest. durch Verbrennung 
der organ. Prodd. durch Perhydrol-H,S04, bestehend in einer Zusatzverbrennung zum 
sauren AufschluB. Sie wird in einem Quarzrohr mit Pt-Kontakt vorgenommen. (Bio
chem. Z. 228. 146—53. Bonn-Poppelsdorf, Landw. Hochschule.) S c h o n f e l d .

G. Pfeiffer, Die Zusatzverbrennung zur sauren Jodbestimmungsmethode in organischen 
Produkten. Anmerkungen zur Ausfiihrung der Verbrennung nach dem im vorst. Ref. 
angedeuteten Verf. (Biochem. Z. 2 3 1 . 244—46. Bonn-Poppelsdorf.) S c h o n f e l d .

Gr. Pfeiffer, Ergdnzungen zu der 31itteilung iiber „Die Zusatzverbremiung zur sauren 
Jodbestimmungsmethode in organischen Produkten“. (Vgl. vorst. Reff.) Mitt. prakt. 
Erfahrungen u. kleiner apparativer Verbesserungen beziiglich der sauren Verbrennung 
organ. Substanzen zur Best. kleinster Mengen J. (Biochem. Z. 2 41 . 280—82. Bonn- 
Poppelsdorf, Inst. f. Tierphysiologie d. Landwirtschaftl. Hochschule.) K o b EL.

G. Pfeiffer, Die Bestimmung kleinster Jodmengen in organischen Materialien fiir 
physiologisclie und klinisclie Zwecke. Zusammenfassung der vom Vf. ausgearbeiteten 
verbesserten Methode zur Best. kleinster Jodmengen. (Biochem. Z. 256. 214—27. 
7/12. 1932. Bonn-Poppelsdorf, Landwirtschaftl. Hochschule, Inst. fiir Tierphysio
logie.) Sim on.

Julius Schwaibold, Die Bestimmung des Jods im biochemischen Materiał. Be- 
merkungen zu der Abhandlung von P f e i f f e r  (vgl. vorst. Ref.) zur Vermeidung miB- 
verstandlicher Auffassungen. (Biochem. Z. 2 5 9 . 453—54. 20/3. 1933. Munchen,
Deutsche Forschungsanstalt fur Lebensmittelchemie.) K o b e l .

R. Willheim und Friedrich Scholl, Uber eine Methode zur Bestimmung geringer 
Mengen ungesattigter Fettsduren in biologisclien Flussigkeiten. Die von M a n e a  (C. 1908.
II. 1702) beschriebene rote Farbrk., die die Ohdure mit einer Lsg. von Cellulose in konz. 
H 2S04 zeigt, wurde zu einer quantitativen Best.-Methode ausgearbeitet, die die
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Schatzung yon Olsaure in 0,2 ccm Serum erlaubt. Dio Rk. selbst scheint mit der Ggw. 
von Doppelbindungen zusammenzuliiingen u. gibt einen gewissen Anhaltspunkt fiir 
die Menge derselben im Mol. (Biochem. Z. 264 . 302—09. 14/9. 1933. Wien, Inst. f. 
medizin. Chemie der Univ.) K o b e l .

H. W. Mook, Ergdnzung zu der Arbeit: Ein einfacher Mikroapparat zur Bestim
mung der Alkalireserve. Einige prakt. Beriehtigungen zu der Arbeit C. 1 9 3 0 . II. 1894. 
(Biochem. Z. 2 4 2 . 348. Groningen, Physiolog. Inst. der Univ.) K o b e l .

H. W. Mook, Eine Mikrometliode fiir die Bestimmung von Sauerstoff und Kohlen- 
siiure im Blut. Angabe oines Verf., nach dom mit dem App. zur Best. der Alkalireservo 
(C. 1930. II. 1894) der 0 2- u. C02-Geh. kleiner Blutmengen (50—70 cmm) festgestellt 
werden kann u. Beschreibung einer Metliode, dio erforderlichen kleinen Blutmengen 
ohne Gasaustauseh mit der Umgebung aus einem Finger aufzufangen, so daB es moglich 
ist, den 0 2- u. C02-Geh. yon Capillarblut zu messen u. somit den 0 2-Sattigungsgrad 
zu finden. (Biochem. Z. 2 4 2 . 338—47. Groningen, Physiolog. Inst. der Univ.) K o b e l .

Carl Urbach, Stufenphotometrische Bestimmung des Blulzuckers. Vf. gibt eine 
Mcthode an zur exakten quantitativen Best. des Blulzuckers unter Verwendung des 
PuLFlUCHschen Stufenphotometcrs. Bzgl. Einzelheiton vgl. Original. (Med. Klinik 
29. 1381—82. 6/10. 1933. Prag, Dtsch. Uniy.) F r a n k .

John Ingham, Eine verbesserle und rereinfaclite Benzidinprobe auf Blut in Iiam  
und anderem klinisclien Materiał. Vf. empfiehlt, sta tt H20 2 bei der Benzidinprobe 
„Hyperol" (Verb. aus H20 2 u. Harnstoff) anzuwenden, das frei yon storenden Ver- 
unreinigungen, haltbar u. billig ist. Dio Ausfiihrung der Rk. mittels Hyperol in Harn, 
Mageninhalt, Liąuor cerebrospinalis u. Faeees, sowie die Beseitigung event. Stórungen 
durch Eiter, Enzyme oder Jodide werden beschrieben. (Biochemical J . 26 . 1124—26.
1932. Cardiff, Welsh National Sehool of Med., Med. Unit.) P a n t k e .

G. D’Este, Oasometrische Bestimmungen mit einem Ureomeler ron Art des Galci- 
meters. IV. (III. ygl. C. 1 9 3 2 . II. 3583.) Besproehen werden die Best. von Harnstoff 
in Harn, Blut, Liąuor, yon NH4-Salzen u. N, N : Harnstoffverhaltnis, Mikrokjeldahl, 
Alkalireserve im Blut. (Boli. cliim. farmac. 7 2 . 601—14. 30/8. 1933. Venedig.) G ri.

Paget und Desodt, Nachweis, Bestimmung, Idenlifizierung der Barbitursdure- 
korper im Harn. Uber ilire Aussclieidung. Einem Vol. yon V ccm Harn V/10 ccm 
K4Fe(CN)6-Lsg. (15%) zusetzen, mischen, V/10 ccm Zn-Acetat-Lsg. (112 auf 100) 
zusetzcn, mischen, filtrieren, Filtratyol. messen, wenn notig mit wenigen Tropfen 
Eg. ansauern, im Scheidetrichter 5 mai mit 75 ccm A. ausschiitteln, die yereinigten 
ather. Fil. mit wasserfreiem Na2S04 trocknen, filtrieren, Filtrat eintroeknen (W.-Bad), 
Riickstand mit 10—20 ccm A. einige Minuten auf dem W.-Bade stehen lassen, fil
trieren, eintroeknen (W.-Bad), Riickstand, wenn gefarbt, mit W. aufnohmen, Tier- 
kohle zusetzen, schiitteln, filtrieren, Filtrat eintroeknen, wagen u. identifizieron: 
allgemoiner Nachweis der Barbitursaure in 0,02 g nach P a r r i  (C. 1 9 2 4 . II. 1200) oder 
Vff. (Co[N03]2 +  KCN; vgl. auch ZwiKKER, C. 1 9 3 2 . II. 3895). Von der F.-Best. 
u. Darst. der Dixanthylderivy. wird abgeraten. Die charakterist. Krystallformen 
nach D e n ig e s  (C. 1 9 3 1 . II. 3643) werdon beyorzugt, auBerdem die Rkk. mit M illo n s  
Eeagens (vgl. C. 1 9 3 3 .1. 822), von L a g a rc e  (C. 1 9 3 1 .1 . 1323) auf Dial u. yon G u ź rb e t  
auf Phenylderiyy., mittels dereń Kombination Veronal, Luminal, Rutonal, Soneryl, 
Dial u. Allonal siclier nacligewiesen werden konnen (ygl. auch D um ont u. D e c le rc k , 
C. 1932. II. 3741). Dauer des ganzen Verf. 2 Stdn., Ausbeute 90—96%. — Die durcli- 
schnittlicho Menge des nach einor Wartezeit von 2—3 Tagen yon taglichen Gaben 
zwischen 100 u. 250 mg im Harn wiedergefundonen Barbitursiiurederiy. war bei 
Veronal 65, Rutonal 48,6, Luminal 25 u. Dial 30%. Die Einzelzahlen (vgl. Original) 
untcrliegcn betriichthchen indiyiduellon Sehwankungen. (J . Pharmac. Chim. [8] 1 8 . 
(125). 207—14. 1/9. 1933. Lille, med. u. pharm. Fak.) D eg n e r.

A. Lichtenstein, Eine einfache Metliode, um den Calcium- und Pliospliorgehalt 
der Faeees zu bestimmen. Nach Voraschung wird die Asche in HN03 gel. u. aus der 
Lsg. P ais NH4-P-Molybdat gefallt. Das Filtrat wird neutralisiert u. nach Ansauern 
mit Essigsaure das Ca ais Oxalat gefallt u. mit Kj\ln04 titriert. (Nederl. Tijdsehr. 
Geneeskunde 77. 4336—39. 23/9. 1933. Amsterdam, Binnengasthuis.) Gr o s z f e l d .

L. A. Hulst, Blutspuren in den Faeees. Beschreibung einer Ausfuhrungsform 
der Benzidinprobe. Die spektroskop. Porphyrinpriifung nach S n a p p e r  bedeutet fiir 
den Nachweis geringer Blutungon aus Magen u. Darm einen groBen Fortsohritt, zumal 
sie den Nachweis yon Kopratin u. damit dio wahrsclieinliche Erkennung von Krebs 
iui Magen- u. Darmkanal ermfiglicht. Fiir den taglichen Gobrauch ist das Verf. ais

XV. 2. 190
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zu schwierig weniger geeignet, weil das Spektrum von Kopratoporphyrin sehr nahe 
bei dem yon Koproporphyrin liegt. Protoporphyriu zeigt nicht die Ggw. von Blut an, 
hóchstens wenn es in grofierer Menge yorliegt. Die Ggw. des Kopratins im Stuhl Krebs- 
kranker beruht wahrscheinlich auf einem Untersehied in der Zus. des in den Ver- 
dauungskanal eintretenden Blutes. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 77. 4455—GO. 
30/9. 1933. Utrecht, Univ.) G r o sz fe l d .

Jaroslav Fanta, Uber die Benutzung von uttravwlettem Licht in der Gerichtsmedizin. 
Allgemeines. (Ćasopis ceskosloy. Lekarnictva 13 . Nr. 6. Suppl. 15—16. 20/6. 
1933.) Ma u t n e r .

Erich Stock, Fluorescenzpriifungen. Besprechung des „Callophans“. (Sud- 
dtseh. Apotheker-Ztg. 73. 547— 48. 22/9. 1933. Krefeld [Rhld.]) D egner .

L. Rosenthaler, Beitrdge zum Nachweis organisćher Ve.rbindungen. XIII. (XII. 
vgl. C. 1 9 3 3 . II. 2429.) Rkk. zum Nachweis von Atebrin, (Di[alkylamino]-acridin- 
deriv.), Plasmocliin, Amatin (Acetyl-m-kresotinsaure), Butolan (p-Oxydiphenylmethan- 
carbaminsaureester) u. Perabrodil (3,5-Dijod-4-pyridon-N-essigsaures Diathanolamin). 
(Pharmaz. Ztg. 78. 699— 700. 5/7. 1933. Bern.) E c k s t e in .

L. Rosenthaler, Beitrdge zum Nachweis organisćher Verbindungen. XIV. (XIII. 
vgl. yorst. Ref.) Vf. behandelt die analyt. Chemie der „Gen-Alkaloide“, d. h. der 
Aminoxyde der Alkaloide (vgl. P o l o n o y s k i , C. 1 9 3 0 . II. 1704). Sie setzt sich aus 
folgenden 3 Stufen zusammen: 1. der Isolierung aus Gemischen, 2. dem Nachweis, 
daB der isolierte Stoff zur Gruppo der Gen-Alkaloide gehórt, u. 3. der endgiiltigen 
Identifizierung. 1. Die Isolierung erfolgt in den meisten Fallen durch Ausschiitteln 
der alkal. Lsg. mit Essigester, Chlf., Amylalkohol oder — wie beim Gen-Morphin oder 
-Strychnin — Aceton. — 2. Die Zuteilung eines Alkaloids zu den Gen-Alkaloiden 
erfolgt durch gelinde Red. (H2S03) zu den Alkaloiden, aus denen sie durch Oxydation 
entstanden sind. 3. Fiir die endgiiltige Identifizierung kommen nur Krystallfallungen 
in Frage. Untersucht wurden Gen-Atropin, Gen-Hyoscyamin, Gen-Eserin, Gen- 
Scopolamin, Gen-Strychnin u. Gen-Morphin. (Pharmaz. Ztg. 78. 926—28. 6/9. 
1933.) E c k s t e in .

M. Lavoye, Prufung der organotherapeulischen Pulver. Mangels geeigneter 
Priifungsvorschriften in den Arzneibiichern wird die folgende vorgeschlagen: Sinnen- 
priifung auf charakterist. Geraeh; Feuchtigkeit (100°), nicht >  6—-7%; Asche, nicht 
>  G%, mit HN03 auf C03", im Filtrat dieser Lsg. auf Ca, Mg u. Cl' (nicht >  4% NaCl) 
priifen. Prufung auf Konseryierungsmittel wie Borsaure, Borax, NaF, H-CHO, 
Benzoe- oder Salicylsiiure. Best. der biol. Aktivitat. Boi Minderbefund Priifung auf 
organ. Fśilschungen wie Zuckerarten u., u. Mk., Siige- oder Starkemehl, Sehnen, Driiscn- 
anhange, Fleischpulver. (J. Pharmac. Belgiąue 15 . 613—18. 629—32. 645—48. 
17/9. 1933.) D e g n e r .

C. H. Sykes, Die Verwendung des Diphenylamins bei der Bestimmung kleiner 
Nitroglycerinmengen. Verf. zur Best. des Nitroglycerins in e i n z e 1 n e n Tabletten 
boi Abwesenheit anderer Nitrate u. oxydierender Stoffe: In 3 Hartglasreagensglasern 
(7,5 x 1 cm) mit Gummistopfen je eine fein zerkleinerte Tablette mit 2,5 ccm Eg.
2 Stdn. unter zeitweiligem Schutteln macerieren, filtrieren, je 1 ccm der Filtrate u. je
1 ccm yon Vergleichslsgg. mit passenden Gehh. von KN03 in je 100 ccm Eg. — ins- 
gesamt 6 Gliiser — in geeignetem Halter auf einmal in k. W. tauchen, je 0,25 ccm Di- 
phenylaminlsg. (0,5°/o in konz. H2SO.,) zusetzen, im k. W. schutteln, nach 3 Min. heraus- 
hoben, mit Eg. auf je 10 ccm auffullen, mischen u. die Tablettenlsgg. gegen die ICN03- 
Lsgg. colorimetrieren. — Nitroglycerintabletten sollten bis zu 2 Monaten nach Hersfc. 
75—100% ihres Sollgeh. an Nitroglycerin aufweisen. (Pharmac. J. 1 3 1  ([4] 77). 267—68. 
26/8. 1933. London, Hospital.) D e g n e r .

F. Gstirner, Die Bestimmung des dtherischen Oles in Kamillenbluten. Das D.A.B. 6- 
Verf. gibt viel zu niedrige Werte. Werden yon 10 g der Drogę noch ein 2. u. 3. Mai je 
200 ccm W. dest., so erhóht sich der ermittelte Olgeh. um ca. 60%. Aus zerklein erten  
Kamillen konnte Vf. im Widerspruch zu K o f l e r  (C. 1 9 3 2 . I. 712) mehr Ol isolieren ais 
aus ganzen. An Stelle des unprakt. Vorschlages von B e r g m a n n  (C. 1931- L 119), 
1000—2000 ecm abzudest., wird folgendes Verf. yorgeschlagen, dessen Ergebnisse der 
Wirklichkeit yiel naher kommen ais die des D. A.-B. 6-Verf.: 5 g zerkleinerte Kamillen- 
bluten in Kolben (1,51) mit 500 ccm W. iibergiefien, nach D. A.-B. 6 200 cein dest., 
Seheidetriehtor wechseln, nochmals 200 ccm dest., weiter nach D. A.-B. 6. Trotz Dainpf- 
durchstromung im Kiihler haftendes Ol mit den ersten 20 ccm Pentan losen. (Standesztg.
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dtsch. Apotheker, Apotheker-Ztg. 48. Nr. 70. Dtsch. Apotheke 2. 97—98. 2/9. 1933. 
Halle [Saale] Ca e s a r  & L o r e t z .) D e g n e r .

Leopold Fuchą, und Zoltan Beck, Eine Wertbestimmung von Ldsungen des 
YitaminD in fełten Olen auf spektrogmphischem Wege. II. (I. vgl. C. 1933. II. 1903.) 
In 01ivenól gel. Vitamin D laĆt sich mit dem Unyerseifbaren zusammen unverandert 
isoliercn u. nach dem 1. c. beschriebenen Verf. einfacher u. schneller ais im Tiervers. 
bestimmen. Einwaagę ca. 5 g 01. Das Extinktionsvermógen des Unyerseifbarcn kann 
unberiicksiclłtigt bleiben. Bei Lsgg. des Vitamins D  in Sesamól, in dcm das Sesamin 
stórt u. nicht ohne erhebliche Vitaminverluste zu entfernen ist, liegen die Verhaltnisse 
ungunstiger; es wird empfohlen, das Sesamól durch 01ivenól zu ersetzen. — Ggw. 
einer ea. gleichen Menge von weifiem P yeranderte in einer Beobachtungszeit yon
6 Monaten das Vitamin D in óliger Lsg. nicht. (Pharmaz. Presse 38. Wiss.-prakt. Heft. 
93—104. Aug./Sept. 1933. Wicn, Univ.) D e g n e r .

H. J. van Giffen, Mikrojodbeslimmung in Scliilddrusen und anderen organischen 
Stoffen. Vortrag. Folgende, den Gebrauch des bei den Verff. der Fedóration Internationale 
Pharmaceutiąue u. bei der Modifikation des H unter-V erf. yon R e i th  (C. 1927. II. 
1382) benótigten Ni-Tiegels ausschlieBende Modifikation des Verf. von C holnoky  
(C. 1924. II. 1721) gab mit KJ-Milchzuclter, Thyroxin-, Jodostarin- u. Lipojodin- 
tabletten, yerschiedenen Scliilddriisensubstanzen, Bi oxyjodogallicum (Airol), Ca mono- 
jodbehenicum (Sajodin) u. Jodeosin gute, nur mit CHJ3 zu niedrige Werte: ca. 50 mg 
Pulver in kurzem Róhrchen mit 800 mg einer Mischung aus 25 KN03, 35 W.-freiem 
Na2C03 u. 46 K2C03 mischen, ebnen, Decklage aus 200 mg der C03"-N03'-Misckung auf- 
tragen, ebnen, bis zur farblosen Schmelze erhitzen, das noch h. Róhrchen in den trockenen 
Hals eines waagerecht gehaltenen Kolbens (300 ccm), der 100 ccm k. W. enthalt, legen, 
Kolben in noch waagerechter Lage mit Gummistopfen schlieBen, dann schnell auf- 
richten, so daB das Róhrchen ins W. fallt u. zerspringt, Stopfen abspiilen, der Lsg. der 
Schmelze 3,5 ccm frisch bereitetes Bleichwasser [15 ccm W. mit 850 mg CaCl (CIO) an- 
sekiitteln, 6 ccm 2-n. Na2C03-Lsg. u. 4 ccm W. zusetzen, schiitteln, filtrieren], 5 ccm 
HjPO., (25%>g) u- wenig grobes Bimssteinpulyer zusetzen, mit Tricliter oder gestielter 
Glaskugel bedeckt 20—30 Min. (Cl-frei; KJ-Stiirkepapier) kochen, Trichter (Kugel) 
abspiilen, unter W.-Strahl abkiihlen, ldeinen KJ-Krystall zusetzen, mit 0,005-n. Na2S20 3- 
Lsg. aus Mikro- oder 0,0005-n. Na2S20 3-Lsg. aus gewóhnlielier Biirette titrieren (Stiirke- 
lsg.); 1 ccm 0,005-n. Na2S„03-Lsg. =  0,106 mg J . Blindycrs. fiir J-Geh. der Chemi- 
kalien. (Pharmac. Weekbl". 70. 910—14. 2/9. 1933.) D egner.

G. S. Callendar and  F. E. Hoare, Correction tab lcs for use w itli p la tinum  resistance therm o- 
metera. L ondon: E . A rnold 1933. (12 S.) 8°. 1 s. net.

[russ.] Nikolai Ticbonowitsch Fedorow, Der hcutige S tand  der Colorim etrie. M oskau-Lcnin- 
grad: Gos. techn .-theo re t. isd. 1933. (192 S.) R bl. 2.50.

Gottfried Jungm ichel, A lkoholbestim m ung im  B lu t. M ethodik u. forensiscbe B cdcutg. B erlin :
C. H eym ann 1933. (V II, 124 S.) gr. 8°. M. 6.— .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

P. Rosin und E. Rammler, Ober Malilung und Mahlmasćhinen. Zwecke der 
Zerkleinerung. Gesetze der Kornzus. Kenn- u. MeBgróBen von Muhlen. Teilfaktoren 
der Zerkleinerungskosten. Muhlencharakteristiken: Grobzerkleinerung, Feinzerklei-
nerung, Sicbtung. (Chem. Fabrik 6. 395—99. 403—05. 27/9. 1933. Berlin u. Dres- 
den.) R. K. M u l l e r .

R. H. Webb, Besondere ArbeilsmascMnen zum Riihren, Mischen und Kneten, 
sowie Werkstoffefur die chemische Industrie. I. Abbildung u. Beschreibung der Maschinen, 
Eigg. saurebestiindiger Metalle u. Legierungen, Email, Ebonit, glasierte Kessel u. a. 
(Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J . 4. 273—79. Sept.
1933.) G r o s z f e l d .

—, Zellenfilter mit Fillergeweben aus Nickel und Monelmctall. Beschreibung yon 
Trommel-, Plan- u. Scheibenfiltern mit Ni- u. Monelmetallfiltergeweben u. ihre An- 
wendung in der anorgan.-chem. Industrie. (Nickel-Ber. 1933. 116—17. Aug. bis 
Sept.) G o l d b a c h .

S. Kalaschnikow, Der Einfluf! der Feldstarke und der Verweildauer der Gase in 
BkktrofiUern auf den Beinigungsgrad. Der EinfluB der Feldstarke, der Axialgeschwin-

190*
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digkeit des Gases u. der Elektrofilterdimensionen (Zylinderlange) auf die Abscheidung 
von 4 versohiedenen Teilclienarten (2 Kohlen, Zement, Mehl) wurde untersucht. Dabei 
wurde eine vollstandige tlbereinstimmung der Vers.-Ergebnisse mit dem DEUTSCHschen 
Exponentialgesetz u. mit der Theorie der Aufladung von Teilchen gefunden. Daraus 
kann man, in Einklang mit der Meinung yon D e u t s c h , M i e r d e l  u .  Se e l ig e k , 
folgern, daB eine Annahme noch anderer Ursachen fiir die Erklarung der Hauptprozesse 
in Elektrofiltern iiberfliissig ist. (Z. teehn. Physik 14. 267—70. 21/6. 1933. Moskau, 
Staatl. Warmetechn. Inst., Lab. f. techn. Physik.) Sk a l ik s .

— , Festes Kohlendioxyd ais Gefriermittel. Beschreibung von Wrkg. u. Verwendungs- 
arten yon Trockeneis im prakt. Gebrauch. (Chem. Ago 29. 102. 29/7. 1933.) Gr o sz fe l d .

Erich Rąusch, Die Thermodynamik der Kaltemaschine. (Betrachiungen uber den 
Einflufi der Uberhitzung, Flussigkeitsabscheidung, Unlerkiihlung itsw.) Kurze Darst. der 
Verwendung yon T—S-, J —S- u. P—J-Diagrammen mit Beispielen. (Wschr. Brauerei 
50. 161—65. 27/5. 1933. Berlin, Vers.- u. Lehr-Anst. f. Brauerei.) R. K. Mu l l e r .

Kenneth A. Kobe, Frank H. Conrad und Einar W. Jackson, Verdampfung 
durch Unteriuasserverbrennung. I. Beschreibung einer Apparatur, mit der beiVerdampfung 
von W. Wirkungsgrade yon 95,2 bzw. 91,2%, bei anderen Stoffen ahnliche Werte 
erreieht wurden. Ausfiihrliche Zusammenstellung der Vers.-Ergebnisse fiir W. u. 
Sulfitablauge. (Ind. Engng. Chem. 25. 984—89. Sept. 1933. Seattle, Wash.) S c h u s t e r .

M. Hepner, Organisation des zenlralen Warmediensles auf den Hiitlenbelriebm von 
Trinek. Ubersicht der yerfiigbaren Wiirmeąuellen. Ausfuhrliche Besprechung der 
Methoden zur Messung u. Regelung des Gases, der Luft, des Dampfes, der Temp. u. 
der Beschickungen. Auswrkgg. der Kontrolle auf die Betriebsfiihrung. (Chim. et Ind. 
29. Sond.-Nr. 6 bis. 432—45. Juni 1933.) S c h u s t e r .

Texas Co., New York, iibert. yon: William P. Gee, Texas, Filtralionsprozep. 
Es sollen wachsartige Bestandteile aus KW-stoffólen beseitigt werden. Es wird ein 
Filter benutzt, das aus mehreren, yoneinander unabhangigen Zellen besteht. Diese 
stehen mit einer rotierenden Hohlachse in Verb. u. befinden sich naeheinander in 
drei Phasen. In der ersten Phase taucht das Filter in das zu reinigende 01. In der 
zweiten Phase wird eine Waschfl., z. B. Petroleum, auf die Filteroberfliiche yerspruht, 
wahrend in der dritten Phase der Filterkuchen abgehoben wird. Filtrat u. Waschfl. 
werden gesondert aufgefangen. (A. P. 1857 810 vom 24/1. 1929, ausg. 10/5.
1932.) H o r n . 

David Julian Błock, Chicago, Absorptionsmittel fiir Gase. Das Mittel besteht aus
45% Kirschbaumholzkohle, 25% Cocosnu/ischalenkohle, 20% Buchsbaumholzkohle u. 
10% Triozymethylen. Es wird in einen durehliissigen Behalter eingesehlossen. (A. P. 
1922 416 vom 5/8. 1931, ausg. 15/8. 1933.) S c h u t z .

Der Chemie-Ingenieur. Ein Handb. d. physik. Arbeitsmethoden in chem. u. verwandt«n 
Industriebetrieben. Hrsg. von Arnold Eucken u. Max Jacob. Bd. 2. Physikalischo 
Kontrolle u. Regulierg. d. Betriebes. Tl. 3. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1933. gr. 8°.

2, 3. Messung yon ZustandsgroBen im Betriebe. Hrsg. von M. Jacob. Bearb. von
H. Ebert [u. a.] (XI, 275 S.) M. 26.—  ; Lw. M. 28.— .

II. Gewerbehygiene. Rettungswesen.
I. R. Petrow und S. F. Libich, Zur Behandlung von durch Eleklriziliit vewrsachten 

TJnglucksfallen. Nach Einw. von Weehselstrom auf Hunde oder Mcnschen wurde eine 
Zunahme des K  u. Abnahme des Ca des Blutserums konstatiert. Empfohlen wird 
bei Elektrotrauma dio Injektion von KC1- u. CaCl2-Lsgg. (Arch. Sci. biol. [russ.: Arehiv 
biologitseheskieh Nauk] 32. 229—39. [Orig.: russ. Auszug: franz.].) Schonfeld .

H. Haldin-Davis, Die Verhiitung von industriellen Haułschadigungen. Gefahren- 
ąuellen u. ihre Bekiimpfung. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52- 575—78. 14/7.
1933.) Grimme. 

Louis Schwartz und Louis Tulipan, Das Auflrelen von Hauientziindungen bei
Arbeitem in einer Gummiwarcnfabrik. Bei der Herst. eines fiir Gummistempel b estim m ten  
Materials wurden in einer Gummiwarenfabrik den Gummimassen 3 den Vorgang be- 
schleunigende u. 1 oxydationsyerhinderndes Mittel beigemengt. Fiir den 1. Zweck 
dienten: A. Tetramelhylthiuramdisulfid. B. Benzodiazoldisulfid. C. Elemeniares Se in 
Form eines dunkelgrauen Pulyers. Ais oxydationsverhinderndes Mittel wurde Di-
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{1-naphthyl-p-phenylendiamin benutzt. Seit Einfuhrung dieser Substanzen in die 
Fabrikation erkrankten mehrere Arbeiter an Hautentziindungen. Durch Verss. konnte 
festgestellt werden, daB von allen in dem Betriebe benutzten Chemikalien nur der Be- 
schleuniger A u. das oxydationsverhindernde Mittel fiir die Entstehung der Haut- 
entziindungen in Frage kamen. Alle Arbeiter bis auf einen wurden geheilt u. konnten 
in dem Betriebe in gleicher Weise beschaftigt werden. Es hatte sich bei ihnen entweder 
eine Immunitat gegenuber den erwahnten Chemikalien entwickelt, oder der Eintritt 
kiihleren Wetters braohte dio Einw. dieser Substanzen auf die Haut zum Stillstand. 
(Publ. Health Rep. 48. 809—14. 14/7. 1933. New York, United States Public Health 
Service.) F r a n k .

A. F. Sladden, Der Kieselsduregehalt in Lungen. Vf. gibt in Tabellen den S i02- 
Geh. der Lungen yon ehemals in Kohlenbergwerken beschaftigt gewesenen Arbeitern 
an. Der Si02-Geh. schwankt zwischen 1,0—-2,4%, auf Lungentrockensubstanz be
rechnet. Die Todesursache war in den meisten Fiillen Lungenentziindung, oft ver- 
bunden mit Tuberkulose. Der Kohlenstaub allein wird nicht ais schadlich betrachtet, 
wohl aber in Yerb. mit Silicatstaub. (Lancet 225. 123—25. 15/7. 1933. Swansea, 
General Hospital.) F r a n k .

William P. Yant, Giftigkeit von organisclien Fluoriden. Die ais Kiihlmittel ver- 
wandten Gaso Diehlordifluormethan u. Dichlortetrafluorathan sind yon geringcr 
Giftigkeit. Hunde u. Affen, die einer Konz. yon 20 Vol.-% CC12F2 taglich 8 Stdn. 
ausgesetzt waren, zeigten deutliche, aber in freier Luft rasch verschwindende Symp- 
tome, aber keino dauernde Schadigung oder BewuBtlosigkeit. Mit C2C12F4 ergaben 
sich bei 14—15 Vol.-% ahnliche, bei 20 Vol.-% stiirkere Erscheinungen. Ggw. der 
Gase in der Luft ist an dem intensiven Geruch u. der Reizung der Augen sofort be- 
merkbar. (Amer. J. publ. Health Nation’s Health 23. 930—34. Sept. 1933. Pitts- 
burgh, Pa., U . S. Bureau of Mines.) Ma n z .

Rudolf Lorenz, Rauchschaden. Festlegung der Begriffe Rauchschaden u. Abgas- 
schaden. Raucherkrankungen der Vegetation, Vernichtung der Bodenkrume. Nach- 
weis akuter u. chroń. Rauchschaden. VerhiitungsmaBnahmen. (Gesundheitsing. 56. 
449—53. 23/9. 1933. Kóthen/Anhalt.) S c h u s t e r .

L’Etat Franęais, Frankreich, Mittel zur Verhinderung des Beschlagens von Gldsern 
in Gasrnasken etc., bestehend aus einer Lsg. von 10 g Gelatine, 1 g Glycerin u. 0,4 ccm einer 
10°/oig. Lsg. yon K2Cr20 7 in 100 g W. Nach dem Trocknen dieser Lsg. wird, bei event. 
Weglassen des K 2Cr20 7-Zusatzes, eine verd. Formaldehydlsg. aufgebracht. (F. P.
749 695 vom 30/l" 1933, ausg. 27/7. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Dragerwerk Heinr. und Bernh. Drager, Lubcck, Austau-schmassen fiir Almungs- 
paironen, 1. dad. gek., daB der Austausclimasse solcho Stoffe beigefiigt werden, die unter 
der Einw. des aufgenommenen W.-Dampfes weder C02 zu binden, noch abzugeben ver- 
mogen, mit Ausnahme von techn. wasserfreiem CuSOi . — 2. dad. gek., daB die W.-Dampf 
aufnehmenden Stoffe ais besondere Schicht eingelagert sind. (D. R. P. 582 720 KJ. 30i 
vom 7/9. 1927, ausg. 21/8. 1933.) S c h u t z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, V. S t. A ., iibert. von: Walter Ziseli, 
Frankfurt a. M., Luftreinigung. Man bringt die ausgeatmete Luft in Beriihrung mit 
einer Mischung aus Alkalitrioxyd u. NaOH unter Zusatz eines Katalysators, z. B. M n 0 2, 
um 02 aus dem Triozyd  in Freiheit zu setzen. (A. P. 1922187 vom 20/4. 1929, ausg. 
15/8.1933. D. Prior. 21/4. 1928.) S c h u t z .

Komet Komp. fiir Optik, Mechanik und Elektro-Technik G. m. b. H., Berlin, 
Herstellung von nicht backendem Feuerlóschpulvcr aus Na2C03 u. insbesondere NaHC03 
durch Befeuchten dcsselben mit einer Seifenlsg. u. durch anschlieBendes Trocknen. 
Z. B. wird ein Gemisch von krystallin. Na2C03 u./oder Borax mit einer Seifenlsg. 
befeuchtet u. getroeknet u. dann mit NaHC03 yersetzt. GemaB einem Beispiel werden 
100 kg NaHCÓ3 mit einer Lsg. von 0,5 kg Seife in 2—3 1 W. befeuchtet u. getroeknet. 
(E. P. 396 779 yom 10/2. 1933, ausg. 7/9. 1933. D. Prior. 13/2. 1932.) M. F. Mii.
Ibrahim D. Atchia, C ontribution  a  1’e tude do l ’in tox ication  par les gaz d ’autom obiles. R eim s:

Im pr. les Presses m odernes. 1931. (51 S.) 8°.

133. Elektrotechnik.
H. H. Miiller-Neugluck und H. Hiepe, Laugenpriifer fiir Aklcumulatoren von 

Orubenlokomotiven. Dic in Grubenlokomotiyen neuerdings viel yerwendeten EDISON-
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(Ni, Cd)-Akkumulatorcn erleiden durch C02-Aufnahme aus der Grubenluft eine all- 
mahliche Schjidigung ihrer Kapazitat. Der K2C03-Geh. kann durch Titration gegen 
Phenolphthalein u. Methylorange u, Auswertung mittels eines Nomogrammes in ein- 
facher Weise bestimmt werden. Zur Ausfiihrung der Titration unter Tage ist ein trag- 
barer Laugenprufer konstruiert worden, mit dem die K2C03-Bcst. auch durch Nicht- 
fachleute ausgefiihrt werden kann. (Gliickauf 69. 840—44. 16/9. 1933. Essen.) R.K.Mu.

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Vakuumrdhre, insbesondere 
zum Aussendcn von ultraviolelten Stralilen. Die Wandungen der Róhre bestehen min- 
destens teilwoise aus Quarz. Die Quarztcilc der Wandungen sind mit einem Glasteil 
verbunden u. zwar mit Hilfe einer Reihe von zusammengeschmolzenen, dazwischen- 
liegenden Glasteilen mit stufenweise abnehmendem Ausdehnungskoeff. Die zwischcn- 
liegenden Glasteile, die yorzugsweise Borsaure u. viel Si02 enthalten, werden, wenigstens 
sofern sie direkt an die (Juarzteile angeschmolzen sind, prakt. von Alkalioxyden frei 
gehalten. Sie enthalten wenigstens 75% Si02 u. wenigstens 4% Borsaure. Die Glas- 
yerbindungsstueke enthalten A120 3 u./oder CaO, yorzugsweise in standig zunehmender 
Menge, wobei dio Roihenfolge von der Quarzseitc ab zugrunde gelegt wird. (N. P. 
49 981 yom 16/4. 1928, ausg. 4/1. 1932. Holi. Prior. 21/5. 1927.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampendafrieken, Eindhoven, Holland, Einfiihrung von 
Barium in Vakuumróhren, besonders Entladungsróhren. Um eine Oxydation des 
Metalles bei Beruhrung mit Luft zu yermeiden, setzt man ihm einen elektr. isolierenden 
Stoff, z. B. MgO odor Z r02, in solcher Mengo zu, daB die Mischung elektr. isolierend ist. 
Das Ba kann ais Metali dem Isoliermittel zugesetzt werden, oder ais Azid, aus dem durch 
therm. Zers. das Metali freigemacht wird. An Stelle von Ba konnen auch andere Erd- 
alkalimetalle, oder auch Alkalimetalle yerwendet werden. (E. P. 393 258 vom 28/8. 
1931, ausg. 29/6. 1933. Holi. Prior. 15/11. 1930.) Ge is z l e r .

Rainbow Light Inc., Long Island City, New York, iibert. von: Raymond Robert 
Machlett, V. St. A., Leuchlrohre mit einer unter yermindertem Druck stehenden 
Fiillung aus Edelgasen. Die aus Grapliit bestohende Elektrodę enthalt einen Alkali- 
metalldampf cingeschlosscn. (Can. P. 294 566 vom 12/7.1929, ausg. 5/11. 1929.) Gei.

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procśdśs Tliomson-Houston, 
Frankreich, Herslellung von Oluhkałhoden. Ein Draht aus einem liochschmelzenden 
Metali, z. B. aus W, Mo oder Ta wird yernickelt u. auf den Nickeliiberzug die Elek- 
tronen emittierende Schicht, z. B. BaC03, aufgebracht. Der Oxydiiberzug haftet auf 
dem Ni fester ais auf dem W. (F. P. 744135 vom 14/10. 1932, ausg. 12/4. 1933. 
A. Prior. 19/10. 1931.) Ge is z l e r .

Georg Thiede, Hamburg, Verfahren zum Erzeugen von Elektrofunkenlicht, ins
besondere fiir Luminescenzanalyse, dad, gek., daB gegen eine mit Isolierstellcn yer- 
sehene, schnell umlaufende Scheibe aus elektr. leitendem Materiał eine Gegenelektrode 
aus elektr. leitendem Materiał gedriickt wird, so daB bei dem Umlauf der Schcibc 
schnell aufeinanderfolgende AbreiBfunken entstclien, die durch die schnelle Rotation 
zu einer leuchtenden Fliiche auseinandergezogen werden. ZweckmaBig wird dabei 
Sauerstoff zur Kontaktstelle zugefiihrt, um die Gluhtemp. der abgerissenen Metall- 
teilchen, die an der Kontaktstelle auflcuchten, zu erhóhen, oder es werden die Elek- 
troden in einem mchr oder weniger entliifteten Raum angeordnet. — Das Licht liegt 
auBer im siehtbaren Spektrum bei Verwendung gecigneten Elektrodenmetalles (z. B. 
Eisen oder Aluminium) vorwiegend im ultravioletten Teil des Spektrums u. kann 
durch Auswechslung der Elektroden in einfachster Weise auf eine bestimmte Wellen- 
lango eingestellt werden. (D. R. P. 582 815 KI. 21f yom 13/8. 1931, ausg. 23/8.
1933.) H e in r ic h s .

Radio Patents Corp., New York, V. St. A., Aus einer Mehrzahl diinner Metali- 
belege, wie Blaltern oder Melallfolicn, mit zwischengeleglen IsolationsschicJiten mis Paper 
oder anderem Faserstoff bestehender elekłrischer Kondensator, der mit einer Isolations- 
masse auf organ. Basis impragniert ist, dad. gek., daB der gróBere Teil des Kondensator- 
kórpers im Innern mit Wachs, Paraffin o. dgl., jedenfalls einer organ. Isolationsmassc 
von bei Raumtemp. fl. Konsistenz, u. der restliche Teil des Kondensatorkórpers, ins
besondere in der Nśihe seiner Ecken u. Stirnseiten, mit einer organ. Isolationsmassc 
von niedrigerem F. impragniert ist. — Die Herst. der Impragnierung erfolgt in der 
Weise, daB zunachst der Kondensator in einen Behalter mit geschmolzenem Wachs 
od. dgl. eingetaucht wird u. daB er dann in einen Behalter mit der niedriger sch m elzen d en  
Isolationsmasse eingetaucht wird. Aus dem letzteren Behalter wird dic Luft durch
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Purnpen abgesaugt, u. naehher wird wieder Luft unter Atmosphilrendruok eingelassen. 
Die erste Isolationsmasse schwindet u. erstarrt, die zweite Impragnierungsmasse folgt 
nach u. fiillt so den Kondensatorkórper im Innem vóllig dicht aus. Es erfolgt dadurch 
eine yollstandige u. durchgehende Impragnierung, die den Kondensator fur besonders 
hohe Spannungen brauchbar macht. (D. R. P. 5826 7 0  KI. 21g vom 14/10. 1927; 
ausg. 19/8.1933. A. Prior. 13/1.1927. Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 4005 [A. P. 1 873 474].) H e i n r .

Gedali Guterman, Frankreich, Elektrochemischer Kondensator fiir hohe Span- 
nungen. Der dielektr. Elektrolyt soli Kaliumborat u. Natriumcilrat enthalten. Zur 
Herst. eines geeignetcn Elektrolyten erhitzt man z. B. eine Mischung aus 100 g Kalium- 
borat, 150 g Natriumcitrat, 100 g Olsaure u. 220 g Glycerin auf 180°. Wahrend der 
Abkiihlung kann ein Mineralol zugesetzt werden. Die Elektoden des Kondensators 
bestehen aus dem gleichen Metali, z. B. aus Fe oder Al. (F. P. 742 580 vom 15/12.
1931, ausg. 11/3. 1933.) G e i s z l e r .

Carl Zeiss, Jena, Photoelektrische Zelle, in der ein Liehtfiltcr vorgesehen ist, um 
zu crreichen, daB die akt. M. nur von gewissen Strahlenarten, z. B. roten oder infraroten 
getroffen wird. Das Lichtfilter, z. B. aus G las, dient gleichzeitig ais Unterlage fiir 
die, vorzugsweise aus Thalliumsulfid bestehende, lichtempfindliche Schicht. Es wird 
yermieden, dafi die lichtempfindhche ScMcht von unfiltrierten scliadlichen Strahlen 
getroffen wird. <F. P. 744176 vom 14/10. 1932, ausg. 14/4. 1933. D. Prior. 20/10.
1931.) G e i s z l e r .

IV. Wasser. Abwasser.
N. R. Dhar und Atma Ram, Verseliiedenheit im Ammoniah- und Nilratstickstoff- 

gelialt im Regenwasser verschiedener Ldnder und der Ursprung des Nitratstickstoffs in 
der Atmosphare. Das Regenwasser von Allahabad enthalt durchschnittlich 0,31 mg/l 
NHj-N, 0,9 mg/l Nitrat-N. Das hohere Verhaltnis N itrat-N : NH3-N im Regenwasser 
der Tropen ist auf die durch die Ultraviolettbestrahlung gesteigerte Photooxydation 
von atmosphiir. NH3 u. die photochem. Vereinigung von Stickstoff u. Sauerstoff im 
Sonnenlicht zuriickzufuhren, welch letzte auch den hóheren N-Geh. des Regenwassers 
in den Tropen gegeniiber gemaBigten Klimagegenden erklart. In  Industriegegenden 
wird der NH3-N-Geh. durch den Kohlenverbrauch gesteigert. (J. Indian chem. Soc. 1 0 .  
125—33. Marz 1933. Allahabad, Univ.) Ma n z .

W. D. Collins und K. T. Williams, Cliloride und Sulfate im Regenwasser. Im 
Inlande der U. S. A. enthalt das Regenwasser weniger ais 0,3 mg/l Chlorid u. nicht 
mehr ais 2,0 mg/l Sulfat. Auf den in der Niilie der Kuste erheblich hoheren Ol-Geh. 
ist die Windrichtung, auf den Sulfatgeh. der Kohlenverbrauch von Einflufi. (Ind. 
Engng.Chem. 25. 944—45. Aug. 1933. Washington, D. C., U. S. Geologieal Survey.) Mań.

Ananda Kishore Das, Gopal Chandra Sen und Chandra Kumar Pal, Die 
Zusammensetzmig des Regenwassers von Sylhet. Der Gesamt-N-Geh. betrug 8,290 lbs. 
je 1 acrc, das Verhiiltnis von NH3: N war 1: 0,82. Der Albuminoid-NH3-Geh. erreichte 
die Hohe von 5,405 lbs. je 1 acre. (Indian J. agric. Sci. 3. 353—59. April 1933. 
Sylhet.) G r im m e .

Edward Bartow, A. P. Black und Walter E. Sansbnry, Flockung mil Eisen- 
kldnniltdn. Ferrosulfat flockt, soweit nicht Oxydation zu Ferrisalzen durch atmosphiir.
0 eintritt, crst bei relativ hohen pn-Werten, so daB es mit Riicksieht auf die pepti- 
sierende Wrkg. des Alkalis auf die Farbflockung nicht immer verwendbar ist. Ferri- 
sulfat flockt in dem fiir Wasserreinigung in Frage kommenden Konz.-Bereich (27,4 mg 
Fe2(S04)3 9 HaO je 1) mit NaOH u. NaHC03 rasch in einer relativ engen p}j-Zoiie von 
5,0 bis 7,0 (Optimum 6,1—6,4), die durch Zusatz von Sulfat in Mengen von 25 bis 
250 mg/1 gleichmaBig nach der sauren Seite bis ph =  3,9 yerbreitert wird. Ahnlich, 
aber schwacher wirkt Chloridzusatz. Zwischen pn =  7,0 bis 8,5 tritt langsame Flockung 
ein, die durch Sulfatzusatz kaum, durch Chlorid nur bei hoher Konz. bcsehleunigt 
wird. Bei pn-Werten iiber 8,5 tritt eine zweite Zone rascher Flockung auf. Das anormale 
A’erh. der Sulfate im alkal. Gebiet der langsamen Flockung wird durch Umladung der 
crst positiv geladenen Flockung aus Fe(OH)3 mit bas. Ferrisulfat oder Chlorid in der 
Niiho von ph =  6,5 erklart, was durch dio starkere Wrkg. von CaCl2 gegeniiber NaCl 
u. Ca(OH)2 gegeniiber NaOH im alkal. Gebiet der langsamen Flockung bestatigt wird. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 898—903. Aug. 1933. Iowa City, Iowa-Gainesville, Fla., 
Univ.) Ma n z .

Robert Stumper, Korroskm und Metallschutz im Dampfkraflbetrieb. VI. Mitt. 
Physikalisch-chemische' Untersudmngen uber die Carbonatausscheidung, die Aggressimtdt
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und die thermische Enthartung des Wassęrs. Inhaltsgleich mit der C. 1933. II. 2037 
ref. Arbeit. (Korros. u. Metallschutz 9. 231—39. Sept. 1933. Esoh.) Ma n z ,

Konrad WeiB, Das Reinigen von Kondensalorrohren. Zuerst werden die iiblicken 
Reinigungsarten fiir Kondensatoren mit Frischwasserkiihltmg kurz gestreift. Dio 
Reinigung der Rohre von kesselsteinartigen Ansatzen, die durch hartes W. im Riick- 
kiildbetrieb verursaeht werden, wird eingehend auf Grund von Laboratoriums- 
verss. erórtert. Durch Elektrolyse wird die Erzeugung von Kesselstein begiinstigt. 
Eine Vermeidung der Elektrolyse durch gerichtete Strome ist T o r l i i u f i g  ohne Erfolg 
gebheben. Im Gegensatz zu einer rein mechan. Reinigung biefcet die chem. Reinigung 
unter Anwendung von HC1 in bestimmten Konzz. besonders VorteiIe, weil eine metali, 
reine Oberflache erhalten wird u. die Reinigungsdauer geringer ist. Bei vorsichtiger 
Arbeit laBt sich der Angriff des Metalls durch die Saure weitgehend vermeiden. Nur 
selten muB mechan. durch Bursten bei der chem. Reinigung nachgeholfen werden. 
(Maschinenschaden 10 . 2— 7. 1933. Erfurt.) H j. v. Schw arze.

W. P. Cook und H. W. Smith jr., OberblicJc der Korrosionsterhinderung in 
WarmwasseruarratsbeMltem. Nach Eeststellungen des Unters.-Laboratoriums der 
Amerikan. Gasvereinigung kann die Verhinderung von Anfressungen in Warmwasser- 
boilern mit Erfolg durch geeignete Vorbehandlung des W. durch Entgasung, Entsauerung, 
Enthartung bei aufiergewóhnlich liartem W. u. Zusatz von Stoffen zur Fórderung 
der Schutzschichtbldg. (Na-Silicat), ferner durch zweckmaBige Ausfiihrung, Wahl ge- 
eigncten Materials, Vermeidung von toten Eclcen zur Gas- u. Schlammansammlung, 
starkere Dimensionierung der Bleche u. der Verzinkung, elektr. Isolierung oder Ver- 
zinnung oder Verehromung der kupfernen oder Messingarmatur, endlicli durch Ver- 
meidung von HeiBwassertempp. iiber 60° crreicht werden. (Amer. Gas.Ass. Monthly
1 5 . 345—46. Sept. 1933.) Manz.

H. Blunk, Beilrag zur Klarung der Vorgdnge bei der biologischen Reinigung von 
Abwasser in Tropfkorpern. Dio DurchfluBzeit des Abwassers durch einen Tropfkórper 
schwankt nach KorngróBe u. Belastung des Materials zwischen 1—5 Stdn., wobei dic 
im biolog. Rasen festgehaltene EL durch neu hinzukommende yerdrangt u. zum Teil 
damit gemischt wird. Ununterbrochcno gleichmaBige Belastung ist biolog, giinstiger 
ais intermittierende u. zeitweise starkere Beaufschlagung. Die Menge des biolog. Kasens 
ist proportiońal der Oberflache des Materials, bei kleinem Korn also gróBer; die zu- 
lassige Belastung ist abhangig von der Konz. des Abwassers, von Temp., Oberflache 
des Materials u. Menge des biolog. Rasens. Tropfkórper von 3—4 m Hóhe haben sich 
bewahrt. Diskussion der Bedingungen, unter denen bei Salzwasser die DurchfluBzeit 
crmittelt u. eine Berechnung von Tropfkdrperdimensionen moglich ist. (Gesundheitsiug. 
5 6 . 425—29. 440—43. 16/9. 1933. Essen.) Manz.

Walter Neurnann, Beilrdge zur colorimetrischen pn-Beslimmung bei hoheren Tm- 
peraturen. I. Mitt. Beim Erhitzen von dest. W. mit Indieatorzusatz wird nach erst- 
maligcm Auskochen der Luft eine Verschiebung der Farbung im Sinne einer Erniedrigung 
des pH-Wertes um 1,0 beobaehtet, welebe beim Wiederabkuhlen auf 20° riicklaufig 
wird. Bei weiterer Wiederliolung werden die erst beobachteten Werte wiedererhalten. 
Bei Verwendung von Lsgg. neutralisierter Indicatoren ergeben sich gleiche Resultatc 
bei etwas mehr alkal. Werten. (Z. analyt. Chem. 94. 89—96. 18/8. 1933. Reichenberg, 
TextOforschitngsanstalt.) Man z.

Frederick A. Dallyn, Toronto, Ontario, Canada, Abwasserreinigung. W., welches 
mit Schlamm, gegebenenfalls auch organ. Natur, yerunreinigt ist, wird mit Chemi- 
kalien vermischt, die mit chem. Bestandteilen der Suspension CaS04 zu bilden 
vermógen. Darauf kann filtriert werden. (Can. P. 302 899 vom 13/9. 1929, ausg. 
12/8. 1930.) EBEN.

Adrien Chabal, F’rankreich, Reinigen von stadlischcn Abwassem unter Durch- 
liiftung u. Garung, wobei ein Geruehlosmachen u. eine Oxydation, beispielsweise des 
ammoniakal. Stiekstoffs zu HN03, stattfindet. Eine Zeichnung erlautert den Gang 
des Verf. (F. P. 749 455 vom 23/1. 1933, ausg. 25/7. 1933.) M. F. Mu l l e k .

V. Anorganische Industrie.
Heinz Siebeneicher, Die Industrie der Phosphorsdure und der Pliosphatdiinger. 

V. Mitt. Uber die wichtigsten Neuerungen auf dem Gebiełe der anorganisck-chemischen 
Industrie. (IV. vgl. C. 1933. I. 2858.) Uberblick iiber Phosphor, Phosphorsaure u,



1933. II. Ht . A n o e g a n is c h e  I n d u s t r ie . 2873

ihre Salze, Industrie phospliorsaurehaltiger Diingemittel u. Mischdiinger. Umfasseiido 
Literaturzusammenstellung. (Angew. Chem. 46. 596—610. 23/9. 1933. Berlin.) P a n g .

H. Marvin Coster, Anwendung der Leitfahigkeilsmessung der Salpelersaurekonzen- 
tralion zur Betriebskonlrolle. (Vgl. C. 1931. II. 755.) Vf. hat auf Grund selbst auf- 
genommener Kurven der Konz.-Abhangigkeit der Leitiahigkeit reiner u. mit 0,5—3,5% 
N204 yerunreinigter HN03 ein Verf. zur Betriebskontrolle der HN03-Konz. entwickelt, 
wóbei die Leitfahigkeit der aus der Leitung entnommenen HN03 mit derjenigen von 
70°/oig- HN03 (Standardzelle) verglichen wird. Das Verf. gestattet eine rasche, ein- 
facho u. genaue fortlaufende Kontrolle. (Ind. Engng. Chem. 25. 980—82. Sept. 1933. 
Indian Head, M d ., U. S. Naval Powder Factory.) R. K. M u l l e e .

Wilhelm Schneider und Paul Kubełka, Neues Verfahren zur Darslellung von 
Alkalinilraten. (Vgl. C. 1933. I. 1335.) (Cliim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 743-—46.
Juni 1933. — C. 1933. I. 1184.) R. K. M u l l e e .

James C. Munch, Thallium wid seine Verbindungen. Neuere Enlwicklung in 
Produktion und Vcrwendung. Preisentw., Darst. aus Pyriten u. Bleikammerschlamm, 
Tl-Salben ais Enthaarungsmittel, Verwendung von Tl-Verbb. zur Behandlung von 
Haarbodenerkrankungen u. zur Bekampfung von Nagetieren, Tl-Haiogenide in der 
Photographie, Tl-Zusatz zu Ag, zu Glasern, Tl-Pigmentfarben. (Chem. Trade J . chem.
Engr. 93. 173—74. 195. 15/9. 1933.) R. K. M u l l e e .

Soc. du Gaz de Paris, Frankreich, Reinigen und Desodorisieren von scliadliclien 
Abgasen. Man leitet die Gase z. B. der Ammoniumsulfatfabrikation in geeigneten Vorr. 
durch das Waschwasser der Ammoniakdest. Die scliadliclien Gase werden hierbei sofort 
durch den anwesenden Luftsauerstoff oxydiert u. die in ilmen enthaltenen Verbb. in 
unschadliche Verbb. ubergefiihrt bzw. durch das Waschwasser neutralisiert. (F. P. 
748 097 vom 27/12. 1932, ausg. 28/6. 1933.) S c h u t z .

Marius Fauvart und Gerard Mulliez, Frankreich, Geioinnung von Nitraten. 
Von der NH3-Oxydation herriihrende Stickoxyde werden durch eine Lsg. von Kali- 
salzen (Sylvinit oder techn. Kaliumchlorid) oder NaCl geleitet, je nachdem man 
KN03 oder NaN03 herstellen will. Bei der Gewinnung von K N 03 aus KC1 liiCt man 
dic nitrosen Gase bei ca. 40—50° auf eine ubersattigte KCl-Lsg. einwirken. (F. P. 
750 945 vom 12/10. 1932, ausg. 22/8. 1933.) D e e w s .

Sven Gunnar Nordengren, Landskrona, Phosphorsdure. Ca u. H3P 0 4 enthalten-
des Rohmaterial wird mit H2SO., zers. Hierbei halt man solche Bedingungen bezuglich 
der Konz. der H2SO,, sowie der Temp. ein, daB das gefallte CaSO., nicht mehr ais 0,5 Mol. 
Krystallwasser enthillt. — Die Konz. der vervvendeten H 2S04 soli hóher ais 0,10 Mol. 
ŁSO., je Mol. W. sein. (Can. P. 304 352 vom 14/4. 1930, ausg. 30/9. 1930.) D e e w s .

Sven Gunnar Nordengren, Lanskrona, Phosphorsdure. Pliosphathaltigcs Roh- 
material wird in einem geschlossenen Behalter unter Druck bei Tempp. von wenigstens 
80° mit H2SO., behandelt, die mehr ais 0,10 Mol. H2S04 je Mol. W. entha.lt. Gegebenen- 
falls setzt man zu der H 2S04 noch H3P 0 4 hinzu, yorzugsweise in konz. Form. (Can. P. 
304353 vom 20/3. 1930, ausg. 30/9. 1930.) D e e w s .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstdlung von aktiver Kohle. Zu Oe. P. 122790; C. 1931. II. 1737 ist nachzutragen, 
daB dio benutzte Vorr. aus einer um die waagerechte Achse sich langsam drehenden 
oder wiegenden Trommel besteht, in dereń Innenraum die Zuleitungen fiir die Heiz- 
gase oberhalb der Schicht des zu aktivierenden Materials angeordnot sind, z. B. zweck- 
maBig ais Brenner ausgebildete Óffnungen auf der einen Stirnseite der Trommel, 
durch welche die Heizgase zugefuhrt werden, u. durch eine oder mehrere Óffnungen 
auf der anderen Stirnseite der Trommel, durch welehe die Heizgase u. die verbrauehten 
Aktivierungsgase abgeleitet werden. Die Zuleitungen fiir die Aktmerungsgase sind 
so angeordnet, daB diese unterhalb der Schicht des zu aktiviercnden Materials in die 
Trommel eintreten. (D. R. P. 583 206 KI. 12i vom 27/6. 1929, ausg. 30/8. 1933. 
Zus. zu D. R. p. 568 400; C. 1933. I. 4506.) D e e w s .

N. V. Algemeene Norit M ij., Amsterdam, Herstellung von geformter Aktivkohle 
gemaB D. R. P. 547516, 1. dad. gek., daB die Formlinge wahrend des Aktivierungs- 
yorganges in Bewegung gehalten werden, z. B. dadurch, daB der Aktivierungsvorgang 
in einem Drehofen ausgefiilrrt wird. — 2. dad. gek., daB bei der Herst. der Formlinge 
von einer Kohle ausgegangen wird, die bereits aktiyiert ist. — 3. gek. durch eine 
gennge Drehgeschwindigkeit des Drehrohrofens unter Zufuhrung verhaltnismaBig 
geringer Mengen W.-Dampf. — 4. dad. gek., daB das Verf. an Formlingen durchgefiihrt
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wird, die die Gestalt kleiner Zylinder haben. (D. R. P . 583 053 KI. 12i vom 25/2 
1926, ausg. 28/8. 1933. Zus. zu D. R. P. 547 516; C. 1932. I. 3099.) D r e w s .

Carbo-Norit-Union Verwaltungs-Ges. m. b. H., Frankfurt a. M., Wiederbelebung 
von Adsorptionskohle, 1. dad. gek., daB Adsorptionskohle, wie sie in Bzl.-Gewinnungs- 
anlagen o. dgl. zur Anwendung kommt, in geseblossener M. zunachst, z. B. mit iiber- 
hitztem W.-Dampf, auf etwa 200° yorgewarmt u. sodann mit W.-Dampf u. bei- 
gemischten 0 2-haltigen Gasen, insbesondere Luft, bis zu einem Gesarutsauerstoffgeh. 
der Gase von hóehstens 15 Vol.-% 0 2 derart unter Regelung der Temp. bei etwa 
400—500° behandelt wird, daB lediglich eine Oxydation der Verunreinigungen statt- 
findet. — 2. gek. durch die Wiederbelebung der Kohle in den Adsorbern selbst. 
(D. R. P. 583 240 KI. 12i vom 25/12. 1927, ausg. 31/8. 1933.) D r e w s .

Hans Harter, Wurzburg, Herstellung von Wasserstoff oder Wasserstoff-Stickstoff- 
gemischen gemaB D. R. P. 581986, 1. dad. gek., daB der Methan-Eisen-Wasserdampf- 
prozefl unter Benutzung eines einzigen App. zu einem ununterbrochenen Betriebe 
dadurcb gestaltet wird, daB man zwecks Red. der Kontaktmasse fur den ProzeB I 
die Abgase aus ProzeB II, bestehend aus CO u. H 2, in den Kontaktraum des Pro- 
zesses I  kontinuierlich in solchen Mengen u. mit so hoher Temp. zufiihrt, daB im End- 
gas kein CO enthalten ist u. die Rk.-Temp. etwa konstant bleibt. — 2. dad. gek., daB 
ein gewisser Teil des Red.-Gases (Abgase aus ProzeB II) unter Zusatz einer entsprechen- 
den Menge an 0 2 oder Luft fiir sich allein oder in Verb. mit einer entsprechen- 
den Menge an CR, oder auch das Ietztere allein vor dem Auftreffen auf die Kontakt- 
masse in einer Heizkammer yerbrannt wird. — 3. dad. gek., daB hierbei ais Kontakt- 
substanz eine Mischung von Fe, Cu u. Ni in Form ihrer Metalle u. Oxyde yerwendet 
wird, welche aus friscli gefallten Oxyden u. Hydroxyden unter Zusatz yon Binde- 
mitteln, wie Zement, Ton, Kalk usw., in bestimmte Formen gebracht, event. gebrannt 
u. ganz oder teilweise reduziert wird, wobei zweckmaBig den Katalysatoren vor oder 
nach ihrer Formgebnng noch gowisso Aktiyatoren u. bestimmte Mengen an Ca-Carbid 
zugesetzt werden. (D. R. P. 583 205 KI. 12i vom 4/5. 1928, ausg. 31/8. 1933. 
Zus. zu D. R. P. 581986; C. 1933. II. 2176.) D r e w s .

August Holz, Irvington, Oewinnung von Kaliumsulfat. Ein Gemisch von KC1 u. 
(NH4)2S04 wird langsam durch eine erhitzte Zone gefuhrt. Die Temp. dieser Zone liegt 
oberhalb des Vorfluchtigungspunktes des NH.,C1 u. unterhalb des F. des K2S04. Das 
entstandene K2S04 wird kontinuierlich aus der erhitzten Zone entfcrnt. Das yerfliich- 
tigte NH.,01 wird kondensiert u. zwecks Gewinnung des NH3 mit Kalk behandelt. Das 
NH3 wird mit Hilfe yon H2SO.i in (NH4)2S04 ubergefiihrt, u. dieses wieder zur Um- 
setzung von KC1 yerwendet. (A. P. 1 922 682 vom 15/8.1931, ausg. 15/8.1933.) D r e w s .

H. Tanaka, Tokyo-fu, Herstellung von Natriumfluorid. Na-Silieofluorid wird mit
Ammoniak zu Ammoniumfluorid, Na-Fluorid u. Kieselsauro zers. Das so erhaltene 
Ammoniumfluorid wird mit Kochsalz in (Ammoniumchlorid u.) Na-Fluorid uber- 
gefiihrt. Dieses kann gegebenenfalls mit Ca-Hydroxyd in Na-Hydroxyd, das dabei 
ontstohende Ca-Fluorid u. die in der ersten Reaktionsstufe entstehende Kieselsaure 
kónnen mittels Kochsalz u. Salzsaure in Na-Silicofluorid umgewandelt werden. (Japan. 
P. 101575 vom 1/8. 1932, ausg. 2/8. 1933.) B u c h e r t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: WilhelmMoschel, 
Bitterfeld, Wasserfreies Magnesiumchlorid. Zu D . R. P. 506 276; C. 1930. II. 2425 ist 
nachzutragcn, daB die flussigkeitsdurchlassige Unterlage aus mechan. widerstands- 
ftihiger u. chem. inerter Kohle besteht. ZweckmaBig yerwendet man grobe Stiicke von 
Elektrodcnkohle. (Can. P. 303 205 yom 24/9. 1929, ausg. 19/8. 1930.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, ubert. yon: Sheldon B. Heath, Midland, Oewinnung 
eines teilweise enlwdsserlen Oalciumchlorids mit gleichmafiiger, einem bcstimmten Hydrat 
entsprechender Ztisammenselzung. Zerkleinertes hydrat. CaCl2, welches mehr W., ais 
dem Monohydrat entspricht, enthalt, wird auf eine Temp. erhitzt, bei der zwar das W. 
entweicht, aber noch kein Schmelzen der M. eintritt. Hierbei steht die M. mit einem Gas- 
strom in Beriihrung, in welchem der Partialdruck des W.-Dampfes oberhalb des Darapf- 
druckes des Monohydrats, aber unterhalb des Dampfdruckes des Dihydrats bei der in 
Frage kommenden Temp. gehalten wird. Ein Teil der feuchten Abgase wird wieder in 
der Trockenstufe in den Gasstrom eingeleitet, wodurch ein Teil des b e n o t i g t e n  Wasser- 
dampfes ersetzt wird. (A. P. 1922 697 voui 4/11. 1929, ausg. 15/8. 1933.) D r e WS.

Mathieson Alkali Works, New York, ubert. yon: Robert Burns Mac Mullin 
und Maurice Craig Taylor, Niagara Falls, Oewinnung von Calciumhypocldorit. Man 
stellt zunachst das krystallin. Tripelsalz Ca(0Cl)2-Na0Cl'NaCM 2H20  her u. be-
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handelt es mit einer CaCl2-Lsg., so daB sich aus dem Na-Hypochlorit Ca-Hypochlorit 
bildet. (Can. P. 305 209 vom 28/12. 1929, ausg. 28/10. 1930.) D r e w s .

Soc. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, Achille Carughi und Carlo 
Paoloni, Italien, Herstdluną von Chlorkalk aus Ca(OH)2 u. Cl2. Das Verf. des Haupt- 
patcnts wird dahin abgeandert, daB bei der ersten Chlorierung die Umsetzung bis zu 
3/10 zunachst bei 33—37° u. dann bei 31—33° durchgefiihrt wird, u. nacb dom Vor- 
entwassern bei 27—31° die Chlorierung zu Ende gefiihrt wird. Der Rest des W. wird bei 
15—20 mm Vakuum entfernt. Der Chlorkalk entha.lt 38% akt. Chlor. (F. P. 42 505 
vom 19/11.1932, ausg. 4/8. 1933. It. Prior. 16/11. 1932. Zus. zu F. P. 715229; C. 1932.
1. 2499.) M. F. Mu l l e r .

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
W- Lemme, H. Salmang und J. Brink, Untersuchungen iiber das Haften von 

Frittegrundemails auf Gu/laiseii. Dio Haftfestigkeit yon Frittegrundemails ist ab- 
hangig von der Zeit u. der Temp. des Ąufbrennens. Die hoheren Festigkeiten werden 
bei hoher Temp. u. kurzer Zeit erhalten. Eine Fritte aus 70 Teilen Quarzmchl u. 
30 Teilen Borax hatte die besten Eigg. 3 Gufleisensorten, die sehr ahnliche Zus. u. 
gleiches mkr. Bild hatten, liefien sich sehr yerschieden emaillieren. In den Fritten 
konnie freier Quarz nachgewiesen werden, der ihncn zwischen 500 u. 600° die doppelto 
therm. Ausdehnung verleiht wie sie GuGeisen hat. (Emailwaren-Ind. 10. 245—46. 
3/8. 1933.) L ó f f l e r .

—, Uber das Abspringen von Email. Erklarung der physikal. Kriifte, die ein 
Abspringen von Email bewirken konnen. (Emailwaren-Ind. 10. 271—73. 24/8.
1933.) L ó f f l e r .

E. Franke, Ein Beitrag zur Ermitllung der Ab springfestigkeil und zur Priifung 
der Oberflachenbeschaffenlieit von Emailiiberzugen sowie zur Feststellung von Blasen 
darin. Es wird empfohlen, sta tt einer Kugel zur dynam. Priifung ein System von an 
Fcdern aufgehangten schweren Kórpern zu benutzen. Die Oberflachenbeschaffenheit 
bzw. die Anwesenheit yon Blasen kann mit Hilfe einer Walze, die mit Spitzen uber dio 
Emailoberflache lauft, gepriift werden. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 630—31. 
14/9. 1933.) L ó f f l e r .

Fr. Stang, Vergleichs-versuche mit Tonerde und Feldspat ais Tonerdelrdger in Glas. 
Al,fis ais Hydrat hat im Glassatz die gleiche Schmelzbarkeit wie Feldspat, wenn das 
Na20 ais Carbonat eingefiihrt wird. Dagegen hat Feldspat die bessere Schmelzbarkeit 
bei Sulfatglas. A120 3 bat Feldspat gegeniiber den Vorteil der gleichmaBigeren Zus. 
u. der Reinheit, speziell des Fehlens von Fe20 3. (Glashiitte 63. 615—16. 11/9. 
1933.) “ ' R ó l l .

Oscar Knapp, Uber den ScJmielzi-organg der Soda-Erdalkaligldser. Vf. yerfolgt 
den Schmelzvorgang, indem ein Gemengc aus Sand, Na2C03, Dolomit u. Baryt auf 
Tempp. von 400—1400° gebracht wird. Bei um je 100° auseinanderliegenden Tempp. 
wird das Rk.-Prod. abgekiihlt u. mkr. untersucht. Es zeigt sich, daB bis 800° die Sand- 
korner unyerandert bleiben. Bei dieser Temp. setzt die Silicatbldg. ein u. zwar im 
untersuchten Fali durch Bldg. einer Oberflachenschicht von Ba-Silicat auf den Sand- 
kornern. Bei 900° entstehen auch die Silicate von Ća, Mg, Na. Bei 1100° befinden 
sich alle Silicate im glasigen Zustand. Das Innere der Sandkorner bleibt bis zu ihrer 
endgiiltigen Auflosung reine Si02. Der Schmelzvorgang vollzieht sich also so, daB die 
Basen noch in festem Zustand mit der SiO„ reagieren u. auf den Sandkornern cino 
feste Kruste bilden, die bei Erhóhung der Temp. schmilzt. (Keram. Rdsch. Kunst- 
keramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 471—73. 7/9. 1933. Ujpest.) R ó l l .

Jose! Hoffmann, Ferrile und Ferrilfa/rbungen der Glaser. (Vgl. C. 1933. II. 508.) 
Es werden Zusammenhange zwischen braunen Bestrahlungspigmenten sowie Alkali- 
metalldampffarbungen der Silicatglaser mit Alkalimetalladsorptionen u. Alkaliferriten 
besprochen. Bei Alkaliferritsclimelzen wurde ein yon der Herst.-Temp. u. den Oxyd- 
verhaltnissen abhangiger Farbenwandcl angetroffen u. ein unterschiedliches Verh. der 
Alkalimetall-Fe-Oxydadsorptionen gegeniiber der Ferrit- u. Na20  4- Fe20 3-Bindung 
festgestellt. Alkaliferritschmelzen enthalten Rk.-Prodd., die bei den iiblichen Glas- 
sehmelztempp. dissoziieren. Sie enthalten neben Ferratbldgg. yariierende Prodd. u. 
sind kaum ais einheitlichcr Alkaliferrit darstellbar. In Alkaliferritglasern konnte die 
Esistenz yon gel. Fe-Ferrit wahrscheinlich gemacht werden. Die beobachtete Ver- 
anderbarkeit der Alkaliferritschmelzen bei Temp.-Erhdhung wird theoret. auf das
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Verh. der Alkaliferrite in Glasschmelzen iibertragen. Es wird auf Anlagerungen von 
Fe11- u. Fem-Oxyden hingewiesen, die die Veranderungen der Fe-Fiirbungen erklaren. 
Die Widerstandsfahigkeit gegen Bestrahlung ist bei Fe-reichen Gliisern yerschieden; 
bei den sieli grau u. schwarz yerfarbenden wurden Fe-Ferrite u. ilmen nahestehende 
Formen verantwortlich gemaeht. Manganitbestralilungspigmente werden den Be- 
strahlungsformen der Ferrite gegeniibergestellt. Die Moglichkeit der Ggw. von Ferrat- 
resten im Glas wird nachgepriift. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 471—74. 
13/7. 1933. Wien.) RÓLL.

G. M. Carrie und D. W. Stewart, Feuerfeste Materialien aus Magnesia in Canada. 
Berickt iiber die neueren Fortschritte in der Yerarbeitung der canad. Magnesifcyorkk. 
auf feuerfeste Ziegel. (Canad. Min. metallurg. Buli. 1933. 541—54. Sept.) R. K. Mii.

W. Schuen, Ober Schutzanstriche fiir Ofenausbesserungen. An einem Steinzcug- 
ofen zeigte das Gewolbe nach den ersten Branden Risse u. Spriinge. Zur Ausbesserung 
wurde eine Spritzmasse yerwandt, welclie zum groBen Teil aus blau gesintertem, sehr 
feingemablenem Steinzeugscherben bestand. Es geniigt ein Ausspritzen nach dem 
4. u. 5. Brande. Die Praxis zeigt, daB nichtschmelzende Massen sich gttnstiger verhalten. 
Feine Mahlung, Vermeidung yon Sandzusatz u. Verwendung von yorgebrannten Massen 
sind wdchtig fiir die Haftung an den Ofenwanden. (Tonind.-Ztg. 57. 676—77. 20/7.1933. 
Mertendorf.) Sc iiu s t e r iu s .

— , Sinterkomnd — ein nev.es keramisches Materiał. (Vgl. K o h l , C. 1933. I. 
1670.) Beschreibung der mechan., therm. u. elektr. (Isolier-)Eigg. von gesintertem 
A120 3. (Ind. Chemist chem. Manufaeturer 8. 150— 52. 1932.) R . K . M u lle r .

— , Friihhochfesle Zemenle. (Yorl. Mitt.) 12 yerschiedene friihhoclifeste Zemente 
wurden hinsichtlich ihrer Festigkeit fiir yerschiedene W.-Zusatze zu den 1:2:  4-Morteln 
(6,5, 7,5 u. 8,5 Gallonen W. per Sack Zement) bei Tempp. von 70—110° F. untersucht. 
Die Lagerung nach den ersten 24 Stdn. gesehah in Luft bei 70° F, im Dampfraum 
bei 70° F, im Freien u. unter Frieren u. Tauen. Die Volumanderungen wurden durch 
Best. der Langeniinderungen mittels Mikrometers erfaBt. — Die Druckfestigkeiten 
fur 1 u. 28 Tage, sowie fur ein Jalir bei 6,5 Gallonen W.-Zusatz werden mitgeteilt. 
Bei dem hoheren W.-Zusatz yon 7,5 bzw. 8,5 Gallonen (Anfangstemp. 70° F) wurden 
um 31,5 bzw. 57,2% geringere Festigkeiten gefunden ais boi 6,5 Gallonen W.-Zusatz 
por Sack Zement. (J. Franklin Inst. 215. 608. Mai 1933.) E l s n e r  V . G r o n o w .

E. Sueson, Die Zugfestigkeit des Schmelzzements nach 10-jahriger Erhdrlung. Die 
ZugfestigKeit der wassergelagerten Priifkorper wachst bis zu einem Alter yon 1 Jahr 
u. fallt dann ab, die Zugfestigkeit der luftgelagerten Korper nimmt erst vom 5. Jahro 
an ab. Sowohl nach 5 wie nach 10 Jahren ist sie mehr ais doppelt so groB wie die der 
wassergelagerten. Da Biegungsverss. an Prismen aus Schmelzzement, dio in Messing- 
formen horgestellt waren, iiber 3-mal so hohe Festigkeiten ergaben, ais wenn dio Prismen 
in Formen aus getrocknetem Buchenholz gegossen wurden, ergibt sich eine starko 
Abhangigkeit der Festigkeit von der W.-Abgabc wahrend des ersten Tages. — Bei der 
W.-Lagerung scheidet sich auf den Probekórpern CaC03 ab. Diese Kalklage kann im 
Laufe der Jahre bis zu 2 mm Dicke anwachsen; dann kann die Zugkraft boi der Priifung 
leichter exzentr. wirken. Eine Exzentrizitat yon nur 1 mm setzt die Festigkeit um 
27% horab. (Zement 22. 483—85. 31/8. 1933.) E l s n e r  v. G r o n o  w.

R. D. Bradbury, Vorschlag von Stahherslarhingen in Zementbetonstrafien. Ais 
Verstarkung im BetonstraBenbau werden Stakleinlagen, zweckmaBig in Gitterform, 
empfohlen, fiir dereń Ausgestaltung die mechan.-rechner. Unterlagen gegeben werden. 
(Canad. Engr. 65. Nr. 4. 5—9. 25/7. 1933. Washington.) R. K. Mu l l e r .

Walter Dyckerhoff, Bituminierte Zemente. (Zement 22. 400—02. 413—16. 
27/7. 1933. — C. 1933. II. 1236.) E l s n e r  v . G r o n o w .

W. Sichardt, Chemische Bode.nverfestigv.ng und ■abdichtung im Tunnelbau. Bericht 
iiber giinstige Erfahrungen bei Anwendung der chem. Verfestigung beim Vortrieb 
eines Kanaltunnels in London. (Z. Ver. dtseh. Ing. 77. 905—07. 19/8. 1933.
Berlin.) R. K. Mu l l e r .

W. Graulich, Zur Frage des Bautensćhutzes. Neuzeitliche Steinkonseruierung mit 
Kieselsaureesterfarben. (Vgl. C. 1933. II. 456.) Dem Siliciumtetraathylester Si(OC2H5)4> 
einer in A. 11. Fl. mit D. 0,933 u. Kp. 165,5°, oder auoh einem Gemisch mit W. werden 
Farben zugesetzt. Diese trooknen sehr rasch u. der gebildete Farbfilm wird unl. Die 
Entstehung dieses Films beruht auf der mehr oder weniger schnellen Abspaltung von 
S i02 im aufgotragenen Anstrich unter dom EinfluB der Luftfeuchtigkeit. Durch 
schwachere oder starkere Yerdiinnung laBt sich der Si02-Geh. des spateren Farbfihns
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variieren. Die vollstandige Abscheidung der Si02 erfordert einigo Monate. Die Farb- 
filme sind porose Si02-Skeletthautchen, die gegen chem. u. leichtere mechan. Einww. 
sehr widerstandsfahig sind u. sich leicht reinigen lassen. Es ist móglich, die Feuer- 
festigkeit solcher Kiesolsaureesteruberziigo je nach dem Pigmentzusatz bis etwa 1200° 
zu steigern. Zu erwahnen ist noch, daB dio in einem A.-W.-Gemisch gel. Esterfarben 
infolge der Abscheidung yon S i0 2 durch W. nur eine begrenzte Haltbarlceit besitzen. 
(Tonind.-Ztg. 57 . G77. 20/7. 1933. Berlin.) ' S c h u s t e r iu s .

H. F. Clemmer, Sicherung der Bestandigkeit von Slrapenóberflaclien durcli Ver- 
wendung von Calciumchlorid. CaCl, erhiilt dio Feuchtigkoit u. damit die Kohasion 
des Sandes im StraBenbelag. Dic anzuwendende Menge richtet sich nach dem StraBen- 
raaterial, dem Wetter u. der Verkehrsdichte. (Canad. Engr. 65. Nr. 4. 11 — 13. 
25/7.1933. Washington.) _____ _____ __ ' R . K. Mu l l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Hersłellung von Schleifsteinen, 
Poliersteinen u. dgl. Werlczeugen. Gebrannte reine Tonerde wird mit verd. Mincral- 
saure, insbesondere H C I, ohne Zusatz eines Bindemittels yermischt. bie M. wird in 
Formen gefullt u. nach dem Trocknen bei einer Temp. unter 1600°, etwa bei 1400°, 
gebrannt. Infolge des Fehlens jedes Bindemittels sind die fertigen Kórper porós u. 
weich, sio erwarmen sich beim Gebrauch nicht, was sie besonders fiir zahnarztliche 
Zweeke geeignot maclit. Auch zum Bearbeiten aller weichen Motalle, insbesondere 
von Kupfer, sind sie geeignet. (E. P. 396 234 vom 6/9. 1932, ausg. 24/8.1933. D. Prior. 
9/9. 1931.) H e i n r i c h s .

Ellis W. Reed-Lewis, Detroit, Mich., V. St. A., Herstellung von Zement aus ge- 
raahlenem Klinkcr u. Gips, dem ein wasserfestmachendcr Stoff zugesetzt wordon ist, 
u. einer ausreichenden Menge chem. wirksamer Si02, die befahigt ist, den beim Ab- 
binden frei werdenden Kalle (CaO) zu binden. (Can. P. 292 062 vom 5/11. 1928, 
ausg. 6/8. 1929.) M. F . Mu l l e r .

C. B. R. (Cimenteries et Briq.uetteries Reunies) Soc. An., Belgien, Herstellung 
iton weipevi Portlandzement. Die moglichst oisenarmen Rohstoffe werden in Drehrohr- 
ofen gebrannt; die Klinker werden in reduzierender Atmosphare gehalten. Dieso wird, 
u. das ist das Wesentliche des Vorf., dadurch erzcugt, daB auf die gliihenden Klinker 
kinter der Brennzone Holz oder Braunkohle in Stucken aufgcbracht wird. (F. P.
750 215 Tom 6/2. 1933, ausg. 7/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Andre Lagut, Frankreich, Zenientplatten mit mannorarligem Aussehen. Natiirlicher 
oder kiinstlicher Zement wird mit Marmorstaub gemischt u. gepreBt u. nach dem Pressen 
alsbald zerkleinert. Die zerkleinerte M. wird sodami mit einer aus demselben oder einem 
ilhnliehen Materiał bestehenden Pastę yermischt, u. sehlieBlich werden durcli Formen 
u. Pressen die Platten hergestellt. Die Mischung erfolgt zweckmaBig im Verhaltnis
2 Teile Zement : 1—2 Teile Marmor u. etwa 10% Wasser. (F. P. 750 332 vom 8/2.
1933, ausg. 8/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Gordon R. Walper, Detroit, Michigan, V. St. A., Mórtelmischung. Die Mischung 
besteht aus Zementmórtol u. Materiał aus demselben Gipsfelsen, aus dem dor Zement- 
mSrtel hergestellt worden ist. (Can. P. 302 656 vom 18/4. 1929, ausg. 29/7. 
1930.) E b e n .

Gustin-Bacon Mfg. Co., Kansas City, iibert. yon: Benjamin C. Mc Clure, Chicago, 
V. St. A., Fasersloffkórper. Fasern aus Kieselsaure, Alkalimetall u. alkal. Erde von 
genugender Lange u. Feinkeit werden miteinander yerfilzt u. bilden so eine zusammen- 
hiingende M. yon ausreiehender Steifigkeit. ZweckmaBig erfolgt die Mischung derart, 
daB die M. 72—58% Kieselsaure, 13—20% Alkalimetall u. 9—16% alkal. Erde ent- 
halt. (A. P. 1913 242 yom 16/7. 1931, ausg. 6/6. 1933.) H e i n r i c h s .

Franz Gassner, Munchen, Verfahren zum Impragnieren von organischen Zuschlag- 
stoffen fiir plastische Massen, die mit wasserhaltigen Bindemitteln minerał, oder organ. 
Iwitur gebunden werden sollen, dad. gek., daB eine wss. Emulsion von bituminósen 
oder ahnlichcn klebenden Stoffen mit Calciumhydrat yermisclit auf dio organ. Zu- 
schlagstoffo aufgetragen wird, wonach eino pulyerisierte Mischung von Silicaten, z. B. 
Natronsilicat u. Si-Stoff, aufgebracht wird. — Die Emulsion hat durch ihren Geh. 
an klebenden Stoffen eine gute Haftfahigkeit mit dem organ. Materiał, das pulverige 
.Gemisch bindet die in u. an den organ. Zuschlagstoffen haftende Fl. u. yerbindet sich 
mit der klebrigen Bitumenkalkmischung zu einer unl. wasserfesten M. (D. R. P. 
579 720 KI. 80 b yom 2/4. 1931, ausg. 30/6. 1933.) H e i n r i c h s .
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Otto Burre und W ilhelm Dienem ann, Vorkom m en und  V crbreitung technisch verwendbarcr 
G esteine, Tono und  Sande in  D eutschland. B erlin : U nion Zweigniederl. 1933. (28 S ) 
4°. M. 2.— .

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
Rudolf Trnka, Die Bezieliungen zwischen landwirlschafllicher und technischer 

Chemie. Entw. der Zusammenarbeit zwischen Landwirtsehaft u. Technik auf dem 
Gebiete der kunstlichen Diingung. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1214—IG. 
Juni 1933.) R. K. M u l l e r .

Jan Hampl, Die Ilygroskopizilat der tschechoslovakischcn syntlietischen Sticksloff- 
diingemitlel. Die Streufiihigkeit (Hygroskopizitiit) der tscheehosloyak. synthet. Diinge- 
mittel [(NH.1)2SO,1, Ca(N03)2-2H20, NH,N03 +  CaC03 „Ostrauer Salpeter“) ist giin- 
stiger, zumindest aber die gleiehe wie bei den entsprechenden ausland. Diingemitteln. 
(Vestnik ćeskoslov. Akad. Zemedelskó 9. 392—96. Juni/Juli 1933.) M a u t n e r .

Bohuslav stempel, V er suche iiber die Fórderung der Wirkungsintensitat der kunst
lichen Diingestoffe. Der Wirkungsgrad der Diingestoffe kann gesteigert werden, wenn 
man dieselben in bestimmten Zeitabselmitten streut; die giinstigsten Zeitintervalle der 
Diingerstreuung mussen fiir die verschiedenen Pflanz-, Klima- u. Bodenverhśillnisse 
jeweils durch IĆulturverss. bestimmt werden. Die rationelle Anwendung des Diingers 
mufi noeh unter Beriieksiohtigung der Streuung wahrend verschiedener Vegetations- 
perioden studiert werden. (V8stnlk eeskoslow Akad. Zemedelske 9. 374—76. Juni- 
Juli 1933.) M a u t n e r .

Ad. Tilp, Rationelle IVertsteigerung der Phosphorsćiure beim Pfłanzenwachslum. 
Zusatz von feingemahlener SiO, erhóht die P20 5-Ausnutzung auf Sandboden. (Chim. 
et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1245—46. Juni 1933.) Grimme.

J. W- Tidmore, Ammoniumhydroxyd gegen Calciumnitrat bei Baumwollsdmlingen. 
NH4OH war in der Nahrlsg. genau so wirksam wie Ca(N03)2. Bedingung ist riehtige 
Einhaltung von pn durch die anderen Diingestoffe oder Bodenkomponenten, welche 
absiittigend auf NH4OH wirken mussen. In Sandboden, welche NH4OH schwer fest- 
legen, kónnen Wurzelschadigungen durch Veratzung eintreten. (J. Amer. Soc. Agron.
25. 619—22. Sept. 1933. Auburn [Ala.].) Grimme.

Ladislav Smolik, Sludien iiber Bodenkolloide. Durch Ultrafiltration wurden aus
vielen Bodentypen, die aus verschiedenen Muttergesteinen stammten, Kolloide yon 
annahernd 0,1 //—1 /(/; isoliert u. in folgenden Riehtungen untersucht: 1. Absoluter 
Kolloidgeh. der Boden; 2. chem. Zus. der Bodenkolloide, 3. Kolloide u. Bodenpufferung;
4. Loslichkeitsverhaltnisse der Bodenkolloide; 5. Verdrangung der Basen aus den 
Bodenkolloiden mittels Wasserstoff; 6. die Austauschbasen u. das Adsorptions- 
vermógen der Kolloide fiir W.; 7. die Kolloide u. die den Basen zuganglichc Boden- 
feuchtigkeit. (Sbornik ćeskoslov. Akad. Zemed61ske 8. 175—226. 1933. Brno, Landw. 
Landcsvers.-Anstalt.) M a u t n e r .

Ladislav Smolik, Beilrag zur Frage der Fe'"-Sorption durch den Boden. Carbonat- 
freier Boden sorbiert meist 30—80% des vorhandenen Pe'“ im Laboratoriumsvers. 
(5 g Boden, 50 ccm FeCl3-Lsg. mit 0,026 021 g Pe20 3), die Sorption kann aber diese 
Grenzwerte uberschreiten. Das ph im Filtrat beeinfluBt stark die Fe“'-Sorption; je 
hoher das pn, desto hoher ist die Sorption. (Vestnlk eeskoslov. Akad. Zemćdelske 
9. 409—13. Juni-Juli 1933.) M a u t n e r .

Jaroslav Kube§, Humussaure ais Ursache der eleklrochemisclien Bodenaklmtai. 
Literaturbericht. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1205—07. Juni 1933.) Grimme.

Fr. Neuwirth, Die wichtigsten chemischen Pflanzenschutzmitlel und ilire Bedeii- 
tung. Vortrag. (Chem. Obzor 8. 154— 58. 31/8. 1933.) M a u t n e r .

G. H. Cunningham, W. Cottier und J. Muggeridge, Obstbaumspritzungen in Neu- 
seeland. IV. u. V. (III. vgl. C. 1932. II. 3605.) Mitteilung uber ausfiihrliche Verss. 
mit /l.s-haltigcn Mitteln u. Olemulsionen. (New Zealand J. Agric. 46. 211—21. 47. 8—18. 
20/7. 1933. Palmerston North.) Grimme.

E. J. Newcomer und R. H. Carter, Casein-Ammoniak, ein praklisches Emul- 
gierungsmittel zur Herstellung von Olemulsionen fur Obstzucliler. Rezepte zur Herst. 
gut wirksamer Emulsionen zur Schadlingsbekiimpfung im Obstbau. (J. econ. Entomol.
26. 880—87. Aug. 1933.) Grimme.

A. Edison Badertscher, Rotenon in Fliegensprtizmitleln. Zusatz von 0,05%
Rotenon erlioht betrachtlich die Wirksamkeit der iiblichen Pyrethruinspritzmittcl. 
(Soap 9. Nr. 8. 85—87. Aug. 1933.) Grimme.
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F. Gstirner und H. Hiinerbein, Barbasco. In  einer unter obigem Namen ais 
Insektenvertilgungsmittel angebotonen, angeblich Rotenon enthaltenden Rinden- u. 
Wurzeldroge waren Alkaloide, Saponinę u. Rotenon nicht nachzuweisen. •— Pharmako- 
gnost. Beschreibung. — Die inselcticide Wrkg. (Stubenfliege) der Wurzeldroge ist prakt. 
bedeutungslos, die der Rindendroge =  0. Einatmen des Rindenstaubes bewirkte Ubel- 
keit, Herzstórung, Atemnot, gefolgt von leichter Ohnmacht. — Chem. Konstanten der 
Wurzel. (Pharraaz. Ztg. 78. 935—36. 9/9.1933. Halle [Saale] C a e s a r  & L o r e t z .) D e g .

A. Bruno, Die wissensćhaftlićhe Priifung der Anwendung der Diingemittel. Krit. 
Beurteilung der yerschiedenen Priifungsverff. Warnung vor tJberschśitzung rein chem. 
Befunde im Boden. Empfehlung einer Zusammenwrkg. der Chemie mit Pflanzen- 
u. Bodenkunde sowie Meteorologio. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 160—66. 
Juni 1933. Societe Commereiale des Potasses d’Alsace.) GliOSZFELD.

Tran Trong Khoi, Bestimmung des ausnutzbaren Kalis in Indochinaboden. 
(Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 340—45. 15/8. 1933. — C. 1933. II. 2047.) Gm.

V. Agafonoff und St. Pavlovitch, Die sogenannte thermische Analyse und ilire 
Anwendung zu Bodenuntersuchungen. Die therm. Analyse mit Hilfe des doppelten 
Differentialgalvanometers von Le C h a t e l i e r -S a l a d i n  ergab erhebliche Unterschiede 
in der Lage der endothermen u. exothermen Haltepunkte bei der Unters. der laterit. 
einerseits u. der mediterranen Bóden andererseits. Die fur Kaolin charakterist. Halte
punkte sind um 50—100° yerschoben. (C . R. hebd. Sśances Acad. Sci. 197. 166—68. 
10/7. 1933.) E n s z l i n .

Joseph L. Walton, Pinole, Calif., V. St. A., Stickstoffdiingemittel. Organ. Ab- 
falle, wie Abwassersehlamm, Fakalien, tior. oder Kuchenabfalle, werden in Ggw. von 
W. zers., die erhaltenen Fil. nach Abtrennung mit Calciumhydrat u. Katalysatoren 
yermisclit u. mit Verbrennungsgasen behandelt. Die so gcwonnenen Fil. konnen ais 
solche zu Dungezwecken oder durch Vermischen mit pflanzliehem Materiał zur Kom- 
postbereitung verwendet werden. Eine Vorr. zur Herst. der Diingemittel ist ebenfalls 
beschrieben. (A. P. 1922 562 vom 17/2. 1930, ausg. 15/8. 1933.) K a r s t .

Knoxville Fertilizer Co., KnoxvilIe, Tennessee, V. St. A., iibert. von: James 
W. Dean und John H. Dean, Knoxville, Tennessee, V. St. A., Ammonsulfaldiingemittel. 
Ein gróBerer OberschuB von Ammonsulfat wird mit geringeren Mengen eines sauren 
Phosphats, wie Superphosphat, gepulyerten pflanzlichen Materials, wie ErdnuBschalen- 
mehl, Baumwollsaatmehl, Tabakstaub o. dgl., u. Dolomit yermisclit. Der streufahige u. 
lagerbestandige Mischdtłnger greift bei der Verpackung in Siicke das Packmaterial 
nicht an. (A. P. 1 918 454 vom 30/6. 1932, ausg. 18/7. 1933.) K a r s t .

Emil Molz, Wiesbaden, Verstdubungspulver zur Bekampfung der Nadelholz- 
krankheiien, insbesondere der SchiUle, gek. durch einen Geh. an Formaldehydpolymeren, 
wie Paraformaldehyd oder Polyoxymethylene. Selbstverstandlich ist der Geli. an 
anderen fungiciden, insekticiden, Haft- u. Streekmitteln. Mit don Formaldehyd
polymeren soli gegeniiber den bekannten Fungiciden bei der Bekampfung. der Schiitte 
eine weit iiberlegene Wrkg. erzielt worden sein. (D. R. P. 581 603 KI. 451 vom 7/6.
1932, ausg. 31/7. 1933.) G r a g e r .

O. & W. Thum Co., iibert. yon: Walter Scott Burgess und Earl Knight Golley, 
U. S. A., Verfaliren und Vorriclilung zum Zerstauben von Schadlingsbckampfungsmilteln. 
Die Zerstaubung erfolgt durch elektr. Erhitzen des konz. Mittels in einem Behalter oder 
durch Verdampfcn von W. in diesem Behalter, wobei das Mittel mitgerissen wird. Dio 
Ausbildung des erforderlichen App. ist durch Zeichnung naher erlautert. (Aust. P. 
9048/1932 vom 5/9. 1932, ausg. 27/4. 1933. A. Prior. 17/9. 1931.) S c h i n d l e r .

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
L. Guillet und J. Galibourg, Ein halbes Jahrhundert Metali- und Legierungs- 

forschung. Sctiau von Forschungslaboratorien auf der 13. Luftfahrtausstellung. Yff. 
geben einen Uberblick iiber die histor. Schau von Forschungsinstrumonten auf der 
13. Luftfahrtausstellung. Es werden dort gezeigt: die Entw. des Metallmikroskops, 
der Temp.-Messungen, der therm. Analyse, des Dilatometers, der Makrostruktur- 
forsclnmg, des Zug-, Kerbschlag- u. Dauerfestigkeitsvers., der Hartepriifung, die 
Geschichte der Legierungen von Stahl, Cu, Al, Mg. Fernor yerscliiedene fur die 
Geschichte dor Metallkunde wiehtige Dokumente. (Rev. Metallurgie 30. 119—141. 
April 1933.) W e n t r u p .
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Georg Masing, Akluelle Próbleme der Metallkunde. Erschópfende Diskussionen 
iiber die Resistenzgrenzen, den Alterungsyorgang u. die Umwandlungen in Legierungen. 
(Trans. Amor. Inst. Min. metallurg. Engr. 104. Inst. Met. Diy. 13—47. 1933. Berlin, 
SiE iiE N S -K onzern .) . G o ld ba ch .

R. E. Barthelemy, Fortschrilte in der Flotalionslechnik. Nachdem auf die Elotation 
komplexer Blei-Zinkerze u. sulfid. Kupfer-Zinkerze kurz eingegangen ist, schildert 
Vf. die Fortschritte in der Flotationstechnik beim Aufbereiten von: Kupferglanz-Bunt- 
kupfererz-Kupferkies-Zinkblendegemischen. (Engng. Min. J. 134. 280—81. Juli
1933.) Sille.

Laszló Jakóby, t)ber den Giefiformsand. Chem. Zuss., physikal. u. mechan. Eigg. 
der Formsande. Prtifmethoden im GieBereibetriebe. Besprechung der in der GieBerei 
auftretenden Fehler verursacht durch schlechte Qualitat u. fehlerhafte Behandlung 
des Sandes. (B&ny&szati kohdszati Lapok 66. 296—300. 323—31. 352—55. 6/9.
1933.) Sa il e r .

Karl von Gienanth, Formsandfragen. In  Erganzung der C. 1932. II. 3147 ref. 
Arbeit weist Vf. darauf hin, daB dureh die beschriebenen Verff. die kolloidalen Be- 
standteile der Formsande nicht mit erfaBt wurden. Dies wird aber im Hinblick auf die 
amerikan. Betriebsverff. fiir wichtig erachtet, da die dort iibliehe Art des Formen- 
stampfens nur in Verb. mit der geolog. Beschaffenheit der dortigen Sande yerstandlich 
ist. (GieBerei 20 ([N.F.]. 6) 287. 7/7. 1933.) W e n t r u p .

F. Winter, Die Reindarslellung von Eisen und Nickel. Die Yerff. zur Darst. yon 
Eisen u. Nickel aus ihren Carbonylen werden kurz beschrieben. Die Yerwendungs- 
móglichkeiten des aus Carbonylnickel gesinterten Materials fiir die yerschiedensten 
Zweeke, insbesondere Anoden, Bleche u. Nickellegierungen werden besprochen. (Metall- 
bórse 23. 957—58. 29/7. 1933.) W e n t r u p .

P. Goerens und K. Gebhard, Ober die direkle Erzeugung von Eisen. Nach einer 
Schilderung der alten Verff. zur direkten Erzeugung yon Eisen (Rennfeuer, Stiick- 
ofen) u. ihrer Ablósung durch den Hochofen werden die techn. u. wirtschaftlicken 
Forderungen, die an ein modernes direktes Verf. zu stellen sind, sowie die bisherigen 
Bemiihungen in dieser Hinsicht besprochen. Weiterhin wird die techn. Durchfuhrung 
des Edwin- oder Norskstaalyerf. beschrieben. Dabei wird im einzelnen auf die Er
zeugung des GO- u. H2-haltigen Reduktionsgascs bzw. seine Regeneration, die Red. 
des Erzes selbst, die Ausfiihrung des Muffelschachtofens, die Vorbehandlung (Rostung) 
u. Nachbehandlung (Kiihlung) des Erzes, sowie die Wirtschaftlichkeit des Verf. ein
gegangen. (Rey. techn. luxembourg. 25. 30—38. Marz/April 1933.) WENTRUP.

Tario Kikuta, Wirkung einer Wdrmebehandlung auf die Eigenschaflen von Schwarz- 
tempergup. Zur Feststellung der Ursache fur das Spródewerden von SchwarztemperguB 
beim Erhitzen fiihrt Vf. yerschiedene Warmebehandlungen an SchwarzguBproben 
durch. Proben, die von yerscliiedener Temp. abgescbreckt u. dann der Kerbschlag- 
priifung unterworfen wurden, zeigen zwisehen 250—550° starkę Sprodigkeit. Bei 
Luftabkiihlung wird die Kerbcmpfindlichkeit yermindert. Beim Abschrecken von 
600—700° wurde die Kerbcmpfindlichkeit jedoch stark yerbessert. Ferner wird der 
EinfluB der Abkiihlungsgeschwindigkeit nach yerschiedenen Vorbehandlungen unter- 
sucht. Die Unterss. werden erganzt durch mkr. u. Harteunters. Auf Grund der Fest- 
stellungen entwickelt Vf. eine Hypothese fiir die Ursache der Sprodigkeit von Schwarz- 
kernguB beim Erhitzen auf etwa 400°. Er sieht die Ausscheidung von Zementit aus 
a-Eisen ais den Grund an. Die Unterss. werden dureh Ausfiihrungen yon S. Epstein 
u. B. N. Daniloff erganzt. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 3. 401—43.
1932.) W e n t r u p .

Thomas J. Wood, Wach sen von granem Guji eisen. 5 ycrschieden legierte GuB- 
eisen wurden ober- u. unterhalb von 700° auf dic Veranderung ihres Vol. untersucht. 
Die Ergebnisse zeigen die giinstigen Wikgg. eines Ni- u. Ni-Cr-Zusatzes. (Iron Age 132- 
Nr. 2. 12—13. 13/7. 1933.) r W e n t r u p .

M. V. Schwarz und A. Vath, Beziehungen zwisehen der Wandstarke, dem Slab- 
durchmesser und. dem Maurerdiagramm fiir Gufeeisen. Fur die Praxis ist es von auBer- 
ordentlicher Bedeutung, fiir jede Wandstarke eines GuBstiickes den entsprechenden 
Prufstabdurchmesser festzulegen. Zur Unters. dieser Beziehungen yergleichen Vff. 
Schmelzen dreier yerscliiedener GuBeisensorten. Die Schmelzen wurden einmal zu 
Platten mit Wandstarken yon 5—35 mm, zum anderen zu Stiiben mit D u rch m essern  
yon 12—35 mm yergossen u. auf ihre Hartę u. Graphitkeimzahl, die Stabo auch auf 
Biegefestigkeit u . Durchbiegung untersucht. Die Ergebnisse zeigen die Riehtigkeit
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der aufgestellten rechner. Beziehungen, sie werden mit den Feststellungen von PinSŁ 
vergliohen. Weiter erganzen Vff. das GuBeisendiagramm nach M a u r e r  fiir C-Gehh. 
uber 2,8% nach rechts unter Darlegung der Wrkg. der Wandstarke u. bezuglich des 
perlit. Gebietes fur P-reichen Handelsgufi (1,1—1,4% P)- (GieCerei 20 ([N. F.] 6). 
373—76. 1/9. 1933. Miinchen.) W E N T R U P .

F. Kundt, Saure- und alkalibestandiger Siliciumeisengup. Vf. bespricht die Eigg., 
insbesondere die Widerstandsfahigkeit yon „Thermisilid" gegenubcr warmen Sauren 
u. AlkaUen, Alkalischmelzen, Salzlsgg. u. anderen agressiven Chemikalien. (Metall- 
bórsc 23. 989. 5/8. 1933.) W e n t r u p .

F. T. Sisco, Die Konstitution von Stahl und Gujieisen. 2. Abschnitt. Mitt. IX  bis 
XIV. (VIII. vgl. C. 1929. II. 780.) (Trans. Arner. Soc. Steel Treat. 15. 1027-42.
16. 155—64. 435—51. 626—39. 950—59. 17. 111-— 29. Dayton [Ohio], War Depart
ment.) P f l u c k e .

Chu-Phay Yap, Uber die Gleichgewichtspunkte A3 und Aon bei reinen Kolilensloff- 
stahlen. In Fortsetzung der Verss. von S a t o  (C. 1929. I. 2098) wurde die Lage der 
Haltepunkte A a u. A cm an C-Stahlen rnit 0,04—1,55% C dilatometr. untersucht. 
Hierbei wurden die Stahle mit yerschicdener Geschwindigkeit erhitzt u. abgekiihlt. 
Die Unters. der Abliangigkeit der Haltepunktslage von der Anheiz- bzw. Abkiihlungs- 
gcschwindigkeit gestattete die genaue Festlegung der wahren Haltepunktslage. A 3 
wurde zu 900°, A t zu 720° fiir gewóhnliches reines Eisen festgelegt, dem Perlitpunkt 
kommt hiernach eine C-Konz. yon 0,795% C zu. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 21. 
200—68. Marz 1933.) W e n t r u p .

C. H. Herty jr., C. F. Christopher und M. W. Lightner, Einflusse auf die 
Reinlieit von Slahlgup. Fiir die gute Entfernung von Schlackeneinsehliissen aus dem 
Stahlbade ist die Viscositat der Sclilacke von besonderer Wichtigkeit. Die dicsbezug- 
lichen Verbaltnisse beim bas. u. sauren SlEMENS-M ARTIN-Verf. werden besprochen. 
Weiterhin wird die wirksamste Desoxydation bei Erzielung niedrigschm. Desosy- 
dationsprodd. durch gleichzeitige Verwendung yon Mn u. Si zur Desoxydation be
sprochen. Ferner wird die Form der im StahlguB yorkommenden Einscliliisse erortert. 
(Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 3. 444—60. 1932.) W e n t r u p .

Portevin, Die Enlwicklung der Stahlraffinationsverfahren. Vf. bespricht die yer- 
scliiedenen Faktoren, welche neben den durch die iiblichen Verff. der chem. u. physikal. 
Priifung gegebenen die (Jualitat eines Stahles beeinflussen konnen. Hierbei geht er 
auf die Einscliliisse im Stahl u. ihre Beeinflussung durch S, P, 0 2 u. die dabei auf- 
tretenden Gleichgewichte ein. Fiir ihre Einstellung ist eine Beschleunigung der Rkk. 
durch intensive Vermischung von Schlacke u. Metali erwunscht. Die Richtigkeit 
dieser Anschauung wird durch Verss., die mit besonderen Schlacken zur Entpliosphorung 
u. Desoxydation durchgefiihrt wurden, bewiesen. (Rey. techn. luxembourg. 25. 38—49. 
Marz/April 1933.) W e n t r u p .

Vsevelod N. Krivobok, E. L. Beardman, H. J. Hand, T. O. A. Holm, 
A. Reggiori und R. S. Rose, Neuere Erfahrungen mit Chrom-Nickelstahl und ver- 
mndten Legierungen. Verschiedene Cr-Ni-legierte Stahle, die groCtenteils 18% Cr 
u. 8°/0 Ni bei C-Gehh. von 0,01—0,2% u. weehselnden Zusatzen yon Cu, Mo, Mn, Si, Co 
enthielten, wurden liinsichtlich ihrer Bestandigkeit bei der Warmebehandlung unter
sucht. Die magnet. Susceptibilitat zeigt bei den Proben mit yerschiedenen C-Gehh. 
ein Minimum bei 0,058% C. Hieraus wird auf eine Anderung der magnet. Eigg. der 
Ausscheidungen mit dem C-Geh. geschlossen. Der Zusatz yon Legierungselementen 
beeinfluBt den Charakter der Ausscheidungen, unterdriickt sie aber nicht. Die Stahlo 
werden der Korrosionspriifung mit CuSO., unterworfen. Hierbei wird auf den Wert 
dieser Priifung zur Feststellung der ICorrosionsbestandigkeit von Stiihlen krit. ein- 
gegangen. Die Anderung des Verhiiltnisses Cr: Ni, z. B. auf 12:12, zeigte keinen 
EinfluB auf die Zerfallserscheinungen. Auf die gegenseitige Einw. des Zusatzes von 
Legierungselementen u. C wird naher eingegangen. Weiter wird der EinfluB der Warme
behandlung auf den Zerfall besprochen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 21. 22—72. 
Jan. 1933.) W e n t r u p .

Josef Arend und Max Lobe, Einflup eines geringen Titanzusatzes auf Baustahle. 
An 5 Vers.-Schmelzen yon C-, Cr- u. Cr-Ni-legierten Stahlen wurde der EinfluB eines 
Ti-Zusatzes in Gesamtmengen von 0,18—0,43% Ti auf die mechan. Eigg. der Stahle 
untersucht. Hierbei wurde die Menge des tatsachlich legierten u. des beim Auflosen 
in HCI im Riickstand yerbleibenden Ti bzw. TiOa festgestellt. Die Festigkeitsunterss. 
erstreckten sich auf die Eigg. nach der Normalisierungsgliihung mit darauffolgendem

XV. 2. 191
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Abschrecken in W. u. O l,  sowie naeh Gliihung bei 600° u. Abschrecken von yerschie- 
denen Tempp. (100—1000°) u. Anlnssen bei 500° wahrend yerschiedener Zeitcn. Beim 
C-Stahl konnten Streckgrenze u. Festigkeit durch Ti verbessert werden, eine Aus
scheidungshartung konnte nicht beobachtet werden. (Stahl u. Eisen 53. G04—606. 
8/6. 1933. Berlin-Spandau, Dtsehe Industrie-Werke A.-G.) W e n t r u p .

Edouard Houdrem ont, Hubert Bennek und Hans Schrader, Ober die Be- 
ziehungen zwischen Hartbarlce.it und Anlapbestandigkeit ton Spezialstdhlen mit schiuer- 
loslichen Carbiden. Sonderunlersuchimg iiber Vanadinstdhle. (Rev. Metallurgie 30. 152 
bis 170. April 1933. — C. 1932. II. 3776.) W e n t r u p .

Joseph V. Emmons, MolybddnschneUdreiisldhle. Vf. untersucht 9 Mo-legierte 
W-Schnelldrelistahle mit Mo-Gehh. von 6,49—14,46% Mo, ferner Stahle, denen 
auBer Mo noch W in verschiedenem Verhaltnis zum Mo-Geh. zugesetzt \nxrde. 
Die sonstige Zus. entsprieht etwa dem ublichen Schnelldrehstahl 18% W, 4% Cr,
1 %  V, 0,7% C. Die Stahle wurden bei yerschiedenen Tempp. gehiirtet u. angelassen, 
auf ihre mechan. Eigg. u. auf Schneidlialtigkeit durch Bohrverss. gepruft. Die 
Struktur wurde ebenfalls untersucht. Die nur mit Mo Iegierten Stahle zeigten keinen 
Vorteil gegeniiber den W-legierten Schnelldrehstalilen. Der Zusatz von W zu Mo- 
Schnelldrehstahl erwies sich ais giinstig, jedoch nur bei Einhaltung bestimmter Ver- 
hńltnisse von Mo: W. Diese diirfen aber nicht auf beliebige Gehh. an W bzw. Mo 
iibertragen werden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 21. 193—-232. Marz 1933.) Wentb.

O. W. Ellis, Weitere (Jntersuchungen iiber die Schmiedbarkeit von Stahl. Vf. unter
sucht die Schmiedbarkeit yerschieden legierter Stahle bei yerschiedenen Tempp. durch 
Messung der Verformung von Proben unter einem Fallhammer bei konst. Arbeits- 
aufwand. Hicrbei werden im einzelnen gepruft: Schmiedbarkeit C-legierten Stahls 
(0,1—0,85°/o C) bei Tempp. von 600—1100°, ferner Ni-, Cr-, Ni-Cr-, Cr-V-legiertes 
Materiał. Das Herst.-Verf. erwies sich ohne EinfluB. Zum Schlufi wird die Moglichkeit 
der Energieberechnung zur Erzielung einer bestimmten Yerformung besprochen. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treat. 21. 673—707. Aug. 1933.) W e n tr u p .

W erner Koster, Dauermagnetwerksloffe auf der Grundlage der Ausscheidungs- 
harlung. Vf. behandelt den Ersatz der bisher fiir Dauermagnete benutzten Werkstoffe 
durch Legierungen des Stahls mit Elementen, die eine Ausscheidungshartung ermóg- 
lichen. Die Wrkg. der Ausscheidungshartung auf die magnet. Eigg. wird dabei er- 
lautert. Besondere Wrkg. laBt sich durch Yerwendung ternarer Legierungen erzielen. 
Vf. zeigt dies an Hand der Schaubilder der Systeme Fe-W-Co u. Fe-Mo-Co, bei denen 
eines der Systeme eine sich zu tieferen Tempp. hin erweiternde Mischungslucke zeigt, 
u. des Systems Fe-Ni-Al, bei dem die Mischungslucke erst im ternaren System auftritt. 
Weiterhin werden die magnet. Eigg. der neuen „a-Mischkrystall - Magnetlegierungen" 
mit den alten Magnotlegierungen yerglichen. Es ergibt sich eine Uberlegenheit der 
a-Magnetlegierungen. Die Verwendung dieser Legierungen gestaltet sich zudem wirt- 
schaftlicher. (Stahl u. Eisen 53. 849—56. 17/8. 1933. Dortmund, Forsch.-Inst. Yer. 
Stahly. A.-G. Ber. Nr. 225. Werkstoffaussch. Ver. dtsch. Eisenhiittenleute.) W e n t r u p .

— , Verfluchtigung ton Verunreinigungen aus Zinkkonzentraten. Forsohungs- 
arbeiten vom B u r e a u  OF M lN E S  uber den EinfluB hoher FF., uber Abscheidung von 
Pb u. Cd u. Verfliichtigung ais Chloride u. im metali. Zustand werden kurz besprochen. 
(Chem. Age 29. Nr. 740. Metallurg. Sect. 15—16. 2/9. 1933.) G o l d b a c h .

Jesse O. Betterton, Die Chlorentzinkung bei der Bleiraffinalion. Nach der Ent- 
silberung durch Zn-Zusatze bleibt gewóhnlich ein 0,5—0,6% Zn-haltiges Pb zuriick, 
fiir dessen Entzinkung ein billiges Verf. entwickelt wird. In einem Behalter wird das 
Pb mittels einer Pumpe durch einen geschlossenen Zylinder geschickt, in den mit dem 
Pb zusammen Cl-Gas einstrómt. Es entsteht gesehmokenes ZnCl2, das bei der Ent- 
leerung des Zylinders an die Obcrflache der Pb-Masse des Behalters aufsteigt, hier 
abgeschópft wird u. nach dom Umsehmelzcn zur Entfernung von metali, u. gebundenem 
Pb mit Zn behandelt wird. Dadurch wird marktfahiges ZnCl2 gewonnen. — Die 
Einzelheiten u. App. des Verf. werden geschildert. (Techn. Publ. Amer. Inst. Min. 
metallurg. Engr. Nr. 504. 7 Seiten. 1933. Maurer, N. J., American Smelting & 
Ilefining Co.) G o l d b a c h .

W- H. Bassett jr. und C. J . Snyder, Das Auftreten ton Unregelmiifligkeiten in 
Bleilcabelmdnteln und ilire Beziehungen zu Fehlern im Belrieb. Aus y e r g l e i c h e n d e n  
Unterss. von Proben, die defekten Rohren entnommen waren, u. besonders y o r b e r e i t e t e n  
Vers.- Blechen werden Schliisse fiir das GieBen der Blócke u. Ziehen der Rohre gezogen, 
die der Yermeidung von Fehlern dienen. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 104.
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Inst. Mot. Div. 254—75. 1933. Hastings-on-Hudson, N. Y., Aiiaconda Wire & Cablo 
Co.) G o l d b a c h .

Max Heberlein, Uber die Entfemung von Selm und Tellur aus Kupfereleklrolyse- 
schlammen. Se u. Te, die in hohem Mafie dem Cu wahrend des Schmelz- u. Konverter- 
prozesses anhaften u. auch im Anodenofen nicht nennenswert beseitigt werden, miissen 
dem Cu durch elektrolyt. Raffination entzogen werden. Unter Beriicksichtigung yon 
Łosungsverss. in yerschiedenen Reagentien sowie der molekularen Bldg.-Warmen 
wird angenommen, daB in unreinem Anoden-Cu Se yorzugsweise an Cu u. Te an Ag 
u. Au in Form yon Cu2Se u. CuSe, Ag2Te u. AuTe2 gebunden ist. Wahrend der Elek- 
trolyse gehen diese Selenide u. Telluride unyerandert in die Schlamme u. bei der nach- 
folgenden Rostung werden sie dem H-Aquivalent der molekularen Bldg.-Warmen 
entspreęhend oxydiert. Die gerosteten Schlamme wurden am besten mit einer gesatt. 
sd. h. Atzkalilsg. gel., wobei neben geringen Mengen von As u. Sb bis zu 70% Te u. 
fast alles So herausgel. wurden. Fiir eine erfolgreiche Laugung ist yollstandige Tot- 
róstung (Abrósten bis zu 0,1% uiil. Cu) Vorbedingung. (Metali u. Erz 30. 363—66. 
Sept. 1933. New York, U. S. A.) G o l d b a c h .

Oscar T. Marzke, Die Ausscheidung von Alpha- aus Belamessing. Auszug mit 
Diskussion. — Vier Cu-Zn-Legierungen, die die a-Phase aus der /J-Art ausscheiden, 
wurden auf yerschiedene Weise warmebehandelt, um móglichst unterschiedlicke Aus- 
scheidungsformen zu erhalten. Die Ausscheidungen nehmen entweder die Form von 
Schuppen oder von Nadeln an; Schuppen entstehen meist bei niedriger, Nadeln bei 
koher Ausscheidungstemp. Die Nadeln neigen dazu, sich langs gewisser Ebenen der 
Matrix zu orientieren u. zu Schuppen zu koagulieren. Der Zusammenhang der beiden 
Phasen ist so, daB eine {lll}-Ebene u. [011]-Richtung der ausgeschiedenen Krystallart 
einer {011}-Ebene u. [lll]-Richtung der Matrix parallel ist. (Trans. Amer. Inst. Min. 
metallurg. Engr. 104. Inst. Met. Div. 64—68. 1933. Michigan, Lansing.) Go l d b a c h .

Alan Morris, Die maschinelle Bearbeilbarkeit von „free-cutting“ Messing. II. (I. 
vgl. C. 1933.1. 493.) Mit dem in I  beschriebenen Prufapp. wird der EinfluB wechselnder 
Gehh. an Sn, Fe u. Cu auf die Bearbeitbarkeit von Messing untersucht. — Sn-Zusiitze 
bis zu 0,25% haben auf Hartę u. Sehneidwiderstand nur geringen EinfluB, auch bis 
zu 0,75% Sn erhoht diese Eigg. nur maBig. Fe-Gehh. bis zu 0,5% verbessern die 
Sclmeidbarkeit, allerdings bei starker Hartesteigerung. In gut homogenisiertem Messing 
bringt die Anderung des Cu-Geh. von 58,0 bis 63,0% keine Veranderung der Bearbeit
barkeit, Cu-Gehh. von 63,0 bis 65,0% erhóhen den Sehneidwiderstand nur in geringen 
Grenzen. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 104. Inst. Met. Diy. 216—20.
1933. Bridgeport, Conn., Bridgeport Brass Co.) G o l d b a c h .

D. K. Crampton, Einige Wirlcungen innerer Spannungen auf die Eigenschaflen 
gezogener Messingrohre. An sehr sorgfiiltig gezogenen u. angelassenen 70/30-Messing- 
rohren mit yerschieden starker Quersehnittsverminderung beim Ziehcn -wurden Zug- 
verss. u. R oC K W ELL-H ilrtebestst. unternommen, auBerdem wurde in HgN03-Lsgg. die 
Zeit bis zum Aufplatzen der Rohre durch die Wrkg. innerer Spannungen festgestellt, 
die Spannungsyerteilung nach einer modifizierten Fox-Methode (Engineering 129 
[1930]. 65—67) u. róntgenograpli. die Krystallorientierung nachgepriift. — In k. 
gezogenen Messingrohren mit yerschiedener Querschnittsabnahmc hat das Proportio- 
nalitatsgesetz zwischen Spannung u. Dehnung innerhalb der Elastizitatsgrenze nicht 
volle Giiltigkeit. Der Elastizitatsmodul ist bei der Belastung 0 am gróBten u. fallt 
mit steigender Spannung. Durch geeignetes Ausgliihen laBt sich eine Proportionalitat 
wrieder herstellen. Dieses Ausgliihen, das die maximale Spannung u. Elastizitatsgrenze 
nicht beeinfluBt, wirkt bei Rohren, bei denen durch das Anlassen innere Zugspannungen 
aufgehoben werden, steigernd auf die Oberflachenharte. — Die HgN03-Probe erwies 
sich ais ausgezeichnetes Kriterium fiir innere Spannungen; dereń direkte Ermittelung 
mit der Fox-Methode sehlug jedoch fchl u. reichte nur zur Unterscheidung zwischen 
den yerschieden gezogenen Rohren, ohne aber Absolutwerte der Spannungen zu ver- 
mitteln. — Dio Korrosionsrisse yerursachende Spannungsyerteilung ist stets von hoher 
Hartę begleitet. Die inneren Spannungen in den Korngrenzen sind wesentlich hoher 
ais im cinzelnen Korn; polykrystallincs Materiał ergab eine um 30—55% hohere Span
nung ais der entspreohende Einkrystall. — Gitterstorungen brauehen nicht notwendiger- 
weise oine Hartesteigerung zu yerursaehen, bringen aber unter gewissen Umstanden 
bestimmt Hiirteverminderungen hervor. — Bei den Rohren, die bei der Herst. 28—47“/o 
Querschnittsverminderung erfahren hatten, lieB die Struktur eine bevorzugte Orien- 
tierung erkennen. Eine [lll]-Riehtung ist der Rohrachse parallel, eine [110]-Riehtung
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ycrliiuft radial u. eine [112]-Richtung tangenfcial. Ein Zusammenhang zwischen be- 
vorzugter Orienticrung u. innerer Spannung erscheint móglich. (Trans. Amer. Inst. 
Min. metallurg. Engr. 104. Inst. Met. Div. 194—215. 1933. Waterbury, Conn., Chase 
Brass & Copper. Co.) Go l d b a c h .

Arthur Phillips und Carl H. Samans, Die richlungsbedingten Eigenscliaften in 
kalt gewalzlen und angelassenen Handclsbronzen. An einer 90/10-Cu—Zn-Legierung, die 
yerschieden stark ausgewalzt u. bei yerschiedenen Tempp. angelassen worden war, 
wurde die IloC K W ELL-H arte, Tiefziehfiihigkeit u. unter yerschiedenen Winkcln zur 
Walzrichtung die Zugfestigkeit u. Dehnung festgestellt. Die Zugfestigkeit ist bei starker 
Querschnittsyermindcrung u. hoher AnlaBtemp. am meisten yon der Riehtung abhangig. 
In diesem Zustand tritt auch beim Tiefziehvers. die gróBte Neigung zum Verziehen 
des Kuppenrandes (Ohrenbldg.) auf. Der iibliche Zugycrs., jcdoch unter yerschiedenen 
Winkcln, in bezug auf die Walzrichtung gewinnt danach Bedeutung fiir dic Bcurteilung 
der Ohrenbldg. bei tiefgezogenen Mcssingteilen. — In nur wenig yerformten Stucken 
sind die durch Zug- u. Tiefziehyerss. nachweisbarcn Richtungsunterschicde um so 
ausgepriigter, je niedriger dic Temp. der Zwischengliiliung u. des yorletzten Anlassens 
war. Wahrend Cu zur Ohrenbldg. yornehmlich in u. quer zur Walzrichtung neigt, 
tr itt  bei 90/10 u. anderen Messingen die Ohrenbldg. unter 45° zur Walzrichtung ein. 
Die richtungbedingten Eigg. des Cu weichen im Charakter yollig yon dencn der Messinge 
ab. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 104. Inst. Met. Diy. 171—80. 1933. 
New Haven, Conn., Yale Univ., u. Waterbury, Conn., Chase Brass & Copper Co.) GOLD.

W. H. Bassett und J. C. Bradley, Ober die Ohrenbildung an den Randem von 
Kupfer-Nickelkuppen. (Vgl. vorst. Ref.) An Cu—Ni-Bleclien, die zu Kuppen tief- 
gezogen wurden, wird der EinfluB des Ziehgrades, bei dem die Zwischengliihungen 
yorgenommen werden, der Temp. des letzten Anlassens, der chem. Zus. u. des Anlassens 
des GuBblockes vor dem Schmelzen auf das Verziehcn der Kuppenrśłnder beim Ticf- 
ziehen untersucht. Es lassen sich regelmiiBig ohrenfórmige UnrcgelmiiBigkeiten des 
Randes feststellen, die unter 0, 45 oder 90° zur Walzrichtung liegen. Durch systemat. 
Anderung des Zwischengliihpunktes laBt sich die Starkę dieser Ohrenbldg. beeinflussen u. 
auch ganz unterdrucken. Auch die chem. Zus. spielt bei der Randyerziehung eine 
Rolle, so tra t bei Anwendung von Mn ais Desoxydationsmittel bei mittlerem Ziehgrad
u. 700° AnlaBtemp. keine Ohrenbldg. auf. Mit steigender Temp. der Endgliihung wird 
das AusmaB der 90°-0hren yergróBert. — Auf den Zusammenhang mit der richtungs- 
milBigen Anordnung der Krystallstruktur wird hingewiesen. (Trans. Amer. Inst. Min. 
metallurg. Engr. 104. Inst. Met. Div. 181—93. 1933. Waterbury, Conn., The American 
Brass Co.) ‘ G o ld b a c h .

John T. Eash und Clair Upthegrove, Die kupferreichen Legierungen des Kupfer- 
Nickel-Zinnsystems. Mittels therm. Analyse, Unters. in polarisiertem Licht u. D e b y e - 
SCHERRER-M essungen wird eine neue Best. der Grenzen der a-Pbase in Legierungen 
von 0 bis 20% Ni u. Feststellung der Liąuidus- u. Solidustempp. in diesem Gebiet 
unternommen. AuBerdem sollten die Gleichgewichtsbedingungen in den die a-Phase 
iiberschreitenden Legierungen bis zu 31% Sn u. 5% Ni geklart werden. — Mit steigendem 
Ni-Geh. werden die Grenzen der /?- u. y-Felder zu hóhercn Sn-Gehh. hin yerschoben. 
Mit sinkender Temp. ziehen sich die die (9-Phase enthaltenden Flachen zu niedrigen 
Ni-Gelih. zusammen, ebenso yerkleinert sich das a+ y -F e ld . Aus den ąuasibiniiren 
Systemen lassen sich folgende Scliliisse ziehen: Die Lósliclikeit yon Sn in der a-Phase 
des Cu—Sn-Systems steigt zwischen 590 u. 500° u. bleibt dann bis Raumtemp. konstant. 
Die Umbldg. zwischen 15,5 u. 25% Sn bei 590° beruht auf der Anderung yon f) in a -\-y- 
Die Liąuiduslinie bei Legierungen bis 18% Sn steigt bis zu 5% Ni je 1% Ni um 7°, 
der Gradient nimmt dann bis 20% Ni auf 5,7° ab. Ni-Zusatz bewirkt eine Erhohung 
der Lóslichkeit yon Sn in a nach Abkiihlung unter die Erstarrungstemp., wenn a u. /? im 
Gleichgewicht sind; die Lóslichkeit nimmt ab bei Abkiihlung unter die Temp., bei 
der /? nach a +  y  wechselt, dabei wird eine neue Pliase, Theta, ausgeschieden. Die 
a-Lóslichkeit bei 500, 300 u. 25° nimmt yon 16 bis zu 0% Ni zu einem Minimum von
1,2% Sn bei 4% Ni ab u. steigt dann langsam auf 3% Sn bei 20% Ni. Die Gitter- 
konstante von a in 2%  Ni u. 12%  Sn, yon 780° abgeschreckt, betragt 3,680 A, yon {’> 
in 2% Ni u. 25% Sn, von 725° abgeschreckt, 2,994 A. Ni-Zusatz erhóht die Temp. 
der Umbldg. /? - ■ >• g +  y u. yerlangsamt den Vorgang; in der <5-Phase des Cu—Sn- 
Systems bewirkt er eine Anderung der kub. Struktur in eine anisometr., (3', das Eutekti- 
kum yerschiebt er zu hóheren Sn-Gehh. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 104.
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Inst. Met. Div. 221—53. 1933. Bayonne, N. J., Res. Lab., Internat. Niekel Co., u. 
Ann Arbor, Mich., Univ. of Michigan.) G o l d b a c h .

L.W. Kempf, Die Wdrmeausdehnung von Aluminiumlegierungen. (Vgl. B o l l e n - 
ratH, 0.1933. I. 2998.) Der Zusatz von Elementen mit niedrigerem Wiirmeaus- 
dehnungskoeff. bewirkt eine Ernicdrigung des Koeff. von Al proportional der zugesetzten 
Menge. Von den untersucbten Zusatzelementen hatte Fe in dieser Hinsicht die naeh- 
teiligste Wrkg., ihm folgt Ni u. Si, wahrend Cu den geringsten EinfluB ausiibt. — Dio 
Schnelligkeit, mit welcher sieli das Gleickgewicht einstellt, hangt yon der Wieder- 
erhitzungstemp. ab. In einer Al-Legierung mit 10% Cu u. 0,2% Mg waren bei 150“ 
240 Stdn. zum Erreichen des Gleichgewicktes notig, bei 170° nur nock 90 Stdn., bei 225° 
traten schon nach 3 Stdn. keine Langenanderungen mehr auf. — Die zu Temp.- 
Anderungen gehórigen Vol.-Anderungen werden zwei Faktoren zugesclirieben, einem 
Wachsen des Werkstoffes, das auf der Anderung der gegenseitigen Loslichkeit der 
yorhandenen Strukturphasen m it der Temp. beruht, u. einem Aufweiten des Gitters 
durch die Temp.-Anderung. Je nach dem Umfang des Temp.-Intervalles u. der Schnellig
keit der Erhitzung u. Abkuhlung ist dio Lóslichkeitsanderung umkehrbar oder nicht. 
Die maximale, durch diesen Faktor bedingte Langenanderung betriigt etwa 0,0016 pro 
Einheit. Die Gitteraufweitungen sind yollkommen umkehrbar u. yon der Schnelligkeit 
der Temp.-Anderungen unabhangig. Auf die Trennung der beiden Faktoren wird bei 
der Auswertung der Verss. Wert gelegt. — Aus den Wrkgg. der einzelnen Legierungs- 
bildner werden angenahert die Warmeausdehnungskoeff. einer Anzahl handelsiiblicher 
Al-Legierungen bestimmt. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 104. Inst. Met. 
Div. 308—24. 1933. Cleyeland, Ohio, Aluminium Res. Lab., Aluminium Co. of 
America.) GOLDBACH.

William L. F ink und H. R. Freche, Die Gleichgewichtsuerhaltnisse in Aluminium- 
Chromlegierungen hoher lieinheit. An Legierungen, die aus elektrolyt. raffiniertem Al 
erschmolzen waren, wird das auBersto Al-Ende des Systems Al—Cr untersucht. Die 
Struktur der gegossenen Proben zeigte das von Al—Ti u. Al—Mn-Legierungen lier 
bokannte Aussehen. Die in der Al-Matrix ais Plattehen mit glatten, idiomorphen 
Oberflachen erscheinende intermetall. Verb. ergab sich ais CrAl,. Durch Extrapolation 
der Lóslichkeitskurve wurde bei der peritekt. Temp. (661°) eine feste Loslichkeit von
0,77% Cr im Al erhalten. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 104. Inst. Met. 
Div. 325—34. 1933. New Kensington, Pa., Aluminum Res. Lab.) G o l d b a c h .

E. H. Dix jr., William L. Fink und L. A. Willey, Gleichgewichtśbeziehungen 
in Aluminmm-Manganlegierungen hoher Reinlieit. II. (Vgl. vorst. Ref.) Die von 
Dix u. K e it h  iiber den gleichen Gegenstand mitgeteilten Ergebnisse verlangten eine 
Nachpriifung, da sich herausgestellt hatte, daB Fe-Gehh. von etwa 0,10% die festo 
Loslichkeit von Mn in Al wesentlich herabsetzen. Das damals verwandte Materiał 
batte Fe-Gehh. von etwa 0,05%, die yorliegende Unters. wurde an Legierungen mit 
weniger ais 0,01% Fe durchgefuhrt, doch kann das wirkliche Zustandsschaubild yoll
kommen Fe-freier Legierungen noch hóhere Loslichkeiten aufweisen. — Die feste 
Loslichkeit yon Mn in Al nimmt yon 1,82% bei der eutektoiden Temp. auf 0,36% 
bei 500° ab. Die hypoeutektoide Liąuiduslinie ist eine Gerade, die die Horizontale 
des Eutektikums etwas unterhalb 2% Mn schneidet. Der niedrigste Zweig dieser 
Liąuiduslinie, der durch Messung der Loslichkeit von MnAl0 in hochreineni Al bestimmt 
wurde, schneidet die eutekt. Horizontale bei 1,95% Mn u. den zweiten Zweig der Li
ąuiduslinie bei 710° u. 4,06% Mn. Der zweite Zweig der Liąuiduslinie steigt yon diesern 
Punkt an auf 800° u. 10% Mn. Die peritekt. Rk. wurde bei 710° festgestellt. Die 
Analyse der Krystalle aus Legierungen, die oberhalb u. unterhalb der peritekt. Temp. 
abgeschreckt waren, ergab eine Zus. der intermetall. Verbb. zu MnAl0 u. Mn AJ,. MnAI0 
ist bis 710° bestandig, wo es in MnAl, u. fl. Al zerfallt, das 4,06% Mn in Lsg. ha.lt. 
(Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 104. Inst. Met. Div. 335—52. 1933. New 
Kensington, Pa., Aluminum Res. Lab.) G o l d b a c h .

K. Guler, Leichlmetallnieten. Erster Aufsatz einer gróCeren Reilie iiber die Frage 
der Nietverb. der Leichtmetallegierungen Avional, Duralumin u. Anticorrodal. Bei 
der Wahl unter den yerfiigbaren Nietwerkstoffen (Duralumin 681a, 681n u. Ayional) ist 
die Frage der Potentialdifferenzen beachtlich. Korrosionsverss. in der Nordsee u. im 
Mittelmeer ergaben hier die Unbrauchbarkeit der Duraluminlegierung 681n. — Fiir 
die Beurteilung von Nietwerkstoffen ist neben den mechan. Kennwerten (Festigkeit, 
Dehnung u. Hartę) die Verarbeitungsmóglichkeit wesentlich. Hierfiir sind die Schau- 
bilder, die den Harteanstieg in Abhangigkeit yon der Gliihtemp. u. in Abhangigkeit
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von der Temp. u. Dauer der Auslagerung darstellen, aufschluBreich. Fiir Avional u. 
Anticorrodal werden diese Schaubilder wiedergegeben u. diskutiert. (Z. Metallkundo 
25. 214—17. Sept. 1933. Neuhausen, Aluminium-Industrie A.-6 .) G o ld b a c h .

Martin Abraham, Versuche iiber die wiederholte Aushartung von Duraluminnieten 
und iiber den Einflu/3 der Ausharlungstemperałur. Die Unterbreeliung des Aushartungs- 
vorganges u. Wiederaushiirtung vor AbsehluB der vollen Auslagerzeit hat auf die 
Hartungsgeschwindigkeit einen nur unwesentliehen EinfluB. Ein vóllig gleichartiger 
Verlauf des Harteanstiegs wird allerdings nur dann erhalten, wenn die Nieten zwischen 
den einzelnen Gliihungen jedesmal voll (5 Tage) auslagern. Der EinfluB der Aushar- 
tungstemp. auf die Hartungsgeschwindigkeit ist viel ausgepragter; 20° Temp.-Unter- 
sehied kann nach 2-std. Ausharten einen Unterschied in der Seherfestigkeit von 4kg/qmm 
bewirken. Da bei einer Aushartungstemp. von 8° erst nach 10 Stdn. eine Seherfestigkeit 
von etwa 25 kg/qmm erreicht wird, wiirde ein Lagern der abgeschreckten Nieten bei 
dieser Temp. geniigen, um sie einen Tag iiber gebrauchsfiihig zu halten. (Z. Metali- 
kunde 25. 203—06. Sept. 1933. Berlin-Adlershof, Stoffabt. d. D.V.L. [Deutsche Ver- 
suehsanst. f. Luftfahrt].) G o l d b a c h .

Erwin Siegmund, Die Verwendung von Leiclilmelallen im Bergbau. (Schlagel 
u. Eisen 31. 1—9. 15/1. 1933. Laband.) G o ld b a c h .

Walter Savelsberg, Oewinnung und Reindarslellung von Plalinmetallen, insbesondere 
aus Riickstanden. Bei der Verarbeitung von Riickstanden, insbesondere den Schlammen 
der Niekelelektrolyse, mussen Ni u. Cu weitgehend entfemt werden. Dieses erfolgt durch 
Sehmelzen eines Cu-Ni-Fe-Steines mit nachfolgendem Rosten u. Laugen mit w. verd. 
HoSO.,. Darauf erfolgt Verbleien des Laugeruckstandes im Bleibad oder Graphittiegel 
mit reduzierendem Sehmelzen von Glatte, Treiben des Pb im engl. Treibherd (gegebenen- 
falls wird Ag zugesetzt), Abtreiben auf ein Ag-Korn oder Pt-Korn mit 40—45% Pb. 
Beselireibung der anschlieBenden Laboratoriumsarbeit nach aufgezeichnetem Schema. 
(Metallborse 23. 541—42. 573—74. 605—06. 637—638. 13/5. 1933.) N ik l a s .

E. M. Wise und J. T. Eash, Die Rolle der Platinmelalle in zahnarztlfclien Le- 
gierungen. III. Der Einflu/3 von Platin- und Palladiumzusdtzen und der Wdrmebehand- 
lung auf das Gefiige und die Konstitulion der Grundlegierungen. (I. u. II. vgl. C. 1932. 
II. 1959.) In den gebniuchlichen Au—Ag—Cu-Legierungen wird Au durch Zusatze 
von P t u. Pd ersetzt. — Liquidus u. Solidus der Pd-Legierungen steigen mit wachsendem 
Pd-Geh. stetig. Bei den Pt-Legierungen zeigt der Liquidus mit wachsendem Pt-Geh. 
ein schnelles Ansteigen, wahrend die Erstarrungstemp. nur bis zu 14 Atom-% ansteigt, 
dann aber wegen einer peritekt. Rk. keine weitere Erhohung erfahrt. — Pd u. noch 
starker P t verringern die Kornvergróberung. — Die ubersehiissige Phase in den hoch 
Pt-haltigen Legierungen besteht aus Pt, Au u. Cu u. entsteht offenbar aus der inter- 
metall. Verb. AuCu durch teilweisen Ersatz von Au durch P t. Die Loslichkeitsanderung 
dieser Phase in dcm a-Misehkrystall mit der Temp., die fur den ausgesprochenen Aus- 
liartungseffekt der Pt-haltigen Legierungen verantwortlieh ist, wurde bestimmt. Durch 
dilatometr., róntgenograph. u. metallograph. Unterss. wurde der Bereich der fiir die 
Hartung der Pd-haltigen Legierungen verantwortlichen Phasen festgelegt. Die gelinr- 
teten Au- u. Pd-haltigen Legierungen weisen durchweg WlDMANSTATTEN-Strukturen 
auf, wahrend die Pt-haltigen Legierungen meist troostitartiges Gefiige haben. — Der 
Aufbau der Krystalle bei den einzelnen Systemen nach dem Absehrecken u. verschie- 
denen AnlaBbehandlungen wird mitgeteilt. (Trans. Amer. Inst. Min. mctallurg. Engr. 
104. Inst. Met. Div. 276—307. 1933. Bayonne, N. J., The International Nickel 
Co.) G o l d b a c ii.

Karl Becker, Der Aufstieg der Hartmelalle. (Vgl. C. 1933. II. 435. 1423.) t)ber- 
blick. (Umschau Wiss. Techn. 37. 676—77. 26/8. 1933.) R. K. Mu l l e r .

Charles Hardy, Pulrermetallurgie. Ilire wirksame Konkurrenz mit Sclmelz- und 
Maschinenverarbeitungsverfahren. tlberblick iiber die fortschreitende Anwendung gc- 
preBter Metallpulver u. ihre Vorteile. (Engng. Min. J. 134. 373—74. Sept. 
1933.) R. K. Mu l l e r .

H. Schallbroch, Die Beurteilung der Zcrspanbarkeil ron Melallen. (Vgl. C. 1933-
II. 2183.) Aus der yorhandenen Literatur wird eine Darst. der yielseitigen Beurteilungs- 
mógliehkeiten der Zerspanbarkeit von Metallen gegeben. (Z. Ver. dtsch. Ing. 77- 
965—71. 9/9. 1933. Aachen.) G o l d b a c h .

H. Juretzek und F. Sauerwald, Uber Yersuche zur Begriffsfeslsetzung der Dauer- 
standfestigkeit. Ais natiirliche Definition der Dauerstandfestigkeit eines Werkstoffs ist 
die Belastung anzusehen, die nach einem zur Ruhe kommenden FlieBen dauernd ertragen
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werden kann. Dic Ermittelung dieser Beanspruchung stofit jedoch auf Sohwierigkeitcn, 
da das absol. Zur-Ruhe-Kommen grundsatzlich sehwer festzustellen ist u. die Beob- 
achtungszeit ungewolinlich lang wird. Aus Kurven_, die boi konstanter Temp. u. naeh 
gleichen Belastungszeiten die Abhiingigkoit der Dehnungsgeschwindigkeit von der 
Belastung darstellen, ist nun ersichtlieh, daB von einer bestimmten Belastung an dic 
Dehnungsgeschwindigkeit vicl starker zunimmt ais yorher. Diese Beobachtung, daB 
oberhalb einer gewissen Belastung die Deformation nach wesentlich anderen Gesetzen 
yerliiuft ais unterhalb derselben, liat N o r t o n  dureh mathemat. Analyse der Kurven 
verdeutlicht: die Abhangigkeit der Dehnungsgeschwindigkeit von der Belastung
laBt sich stets dureh Kurven zweier yerscliiedener analyt. Funktionen (Logarithmus, 
Bxponentialfunktion oder Potenzreihe) darstellen. Vf. sehlagt vor; den Schnittpunkt 
der beiden Ivurven ais Daucrstandfestigkeit zu definieren, u. weist aus eigenen u. 
fremden Verss. nacli, daB der so bestimmte Wert regelmiiBig mit in Langzcitverss. 
crmittelten Grenzwerten zusammenfallt. (Z. Physik 8 8 . 483—91. 28/6. 1933. Breslau,

Ernst L. Schniidmer, Ein Beilrag zur statischen und dynamischen Hartepriifung. 
Vf. erórtert die verschiedenen Probleme, welche der stat. u. dynam. Hartepriifung 
anhaften. Nach Klarlegung der fiir die Brinellprobe festgelegten Vers.-Bedingungen 
wird die Anwendbarkeit des Potenzgesetzes P =  a-dn (P — Kugelbelastung in kg, 
d =  Eindruekdurclimesser in mm, a u. n Materialkonstanten) auf die Kugeldruckprobe 
bestatigt u. damit die Verwertung von Messungen bei beliebigen Belastungen ermóg- 
licht. Das Gleicho geschieht hinsichtlich der LUDW IKschcn Kegeldruckprobe, dereń 
Anwendbarkeitsgrenzen festgelegt werden. Weiterhin werden die Beziehungen 
zwisehen dieser Art der Hartepriifung u. den anderen Festigkeitseigg. besprochen 
n. Weg-Druckdiagramme des Eindringvorganges aufgestellt. Bei Besprccbung der 
dynam. Hartepriifung werden die physikal. Verhaltnisse beim StoB u. die Beziehungen 
zwisehen dynam. u. stat. Hartepriifung festgestellt. A uch h ier zeigte sich  d ie  Gultigkeit 
des Potenzgesetzes. F iir  d ie  dynam. Verss. wurde in d e r  Hauptsache d e r  Fallhiirte- 
priifer nacli M. V. SciIWAKZ ver\vendet. Die Vers.-Bedingungen der Fallharteprufung 
werden gleichfalls besprochcn. (Forschungsarb. Metallkundc Rontgeninetallogr. 
Folgę 5. 94 Seiten. 1933.) W e n t r u p .

E. Franke, Ein Beilrag zur Ennitllung der Anfangshdrle bei der Kugeldruckprobe. 
Wegen der an der Priifstelle eintretenden Kalthartung weichen dio mit der Kugcl- 
druckprobe erhaltenen Wcrte yon der cigentlichen Hartę des gepriiften Werkstoffes ab. 
Diese erhalt man, wenn von dem Wert der normalerweise ermittelten Hartę der dureh 
Kalthartung bedingte Zusatz in Abzug gebracht wird. D er Betrag der Kalthartung 
liiBt sieli bei Kugeldruckproben mit Hilfe des Skleroskops u. des HERBEKTsehen 
Pendelhartcprufers, der nur sehr kurze Priifzeit crfordert, bestimmen. (Z. Metallkundc 
25. 217-—19. Sept. 1933. Berlin.) ■ G o l d b a c h .

Herbert R. Isenburger, Die Rolle der Rontgenslrahlen in der Nichteisenmetall- 
Industrie. Die Anwendung des Durchleuchtungsycrf. mit Hilfe von Film, photograph. 
Papier oder Lcuchtschirm wird kurz beschrieben. Einigc Bcispiole. (Metal Ind., New 
York 31. 121—22. April 1933. New York, St. John X-Ray Service Corp.) S k a l ik s .

H. Reininger, Die róntgenographischc Bestimmung ronZylmderguPfehlslellen durch 
Debye-Sclierrer-Diagramme. An ZylindcrguB der an der Oberflache porenartige Fehler- 
stellen zeigte, dereń Natur durch mkr. Unters. u. chem. Analyse nicht bestimmt 
werden konnte, wurden DEB Y E-ScH ER R ER -D iagram m e im Vergleich mit Diagranimen 
von FeS, FeO, Fe.>0:), Fe30.t aufgenommen. Hiermit gelang dic Identifizierung der 
Binschlusse, weleho die Fehlerursache darstellten. Ferner werden die Grenzen der 
Anwendungsmóglichkeiten dieses Verf. aufgezeigt u. die Mittcl gegen das Auftreten 
S- u. O-haltiger Einschlusse besprochcn. (Automobiltechn. Z. 36. 279—83. 10/6. 
1933.) W e n t r u p .

N. C. Hyplier, Die rónlgenographische Prufung geschweifJler Aluminiumlegie- 
rungen. An 12 Abbildungen werden dio Móglichkeiten gezeigt, dio yerschiedenen 
SchweiBfehler, wic mangelhafte Sehmclzung, Gasblasen u. Schlackeneinschlusse. 
durch Róntgenunterss. zu erkennen. (Metallurgia 8 . 145—46. Sept. 1933. Slough, 
Bucks. High Duty Alloys, Ltd.) G o l d b a c h .

L. v. RoeBler, Spannungen in Schweifindlilen. Es wurde ein Vergleich angestrebt 
zwisehen den Spannungen beim GasschweiBen (Rechts- u. LinksschweiBung) u. beim 
SehwciBen mit nackten u. umhiillten Elektroden. Vers.-Materiał: 8 mm St 37-Blech 
nut Y-Niihten u. einigen Kehlniihten. Die Spannungen, hervorgerufen durch die piast.

Techn. Hoehschule.) G o l d b a c h .
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Verformung dos Werkstoffs infolgo der starken órtlichen Erhitzung beim SchweiB- 
vorgang u. durch die Zusammenziehung der Naht u. des erhitzten Werkstoffs bei der 
Abkiihlung, werden getrennt untersucht. Die Spannungen wurden durch Messung 
der Durcłifederung eines schweren Blocks, auf dem die Proben aufgespannt waren, 
mittels MeCuhren ermittelt. — SchweiBverff., bei denen das der Naht benachbarte 
Materiał am starksten erhitzt wird (elektr. mit blanken Elektroden), zeigen die germgsten 
Spannungen langs der Naht, die gróBten senkrecht dazu. Umgekehrt hegen dic 
Spannungsverhiiltnisse bei dem Verf. mit der schmalsten Erhitzungszone neben der 
Naht (Gas-Links-SchweiBung). (Autogene Metallbearbeitg. 26. 273—79. 15/9. 1933. 
Darmstadt, SchweiBtcchn. Lab. des Lehrstuhls fur Maschinenbau der Techn. Hoch- 
schulo.) G o l d b a c h .

R. W. Mitchell, Anlage fiir die Melallreinigung. X IX—XXIV. (XVIII. vgl. 
C. 1932. U. 2520.) (Metal Clean. Finish. 4. 389. 32 Seiten bis 642. 1932.) P f l u c k e .

E. Werner, Die Bedeulung der Kaltverchromung. Ais Vorteil der Kaltverchromung 
wird angegeben, daB dem Bade entnommene u. wieder cingchilngte Waren nicht matt 
werden, wie dies bei w. Badcrn der Fali ist. Ferner weisen Verss. des Vf. auf hohere 
Stromausbeuten bei der Kalt- gegenuber der Warmverchromung hin. (Metallborse 23. 
1 1 5 0 — 5 1 . 9 /9 .  1 9 3 3 .)  K u t z e l n i g g .

R. J. Piersol, Wiederholle Harlverchromung. Aus verschiedenen Griinden ist es 
wiinsclienswert, auf alten Cr-Uberziigen neuerlich Cr niederschlagen zu kónnon (z. B. Aus- 
besserung abgenutzter Stellen). Dies gelingt nach einem Verf. des Vf. (A. P. 1 774 901; 
C. 1930. II. 2829) nach vorheriger elektrolyt. Aniitzung des alten Nd. Die Gegenstando 
werden ais Kathoden in das Cr-Bad eingehangt u. mit der Pb- oder Stahlanode ohne 
Anwendung iiuBeren Stromes verbunden. In dem dadurch gcbildeten Element gehen dic 
Cr-ICrystalliten oberfliichlich in Lsg., wahrend sich die Substanz an den Korngrenzen 
weniger rasch lóst. Nach kurzer Zeit wird sodann die n. Spannung angelegt u. Cr ab- 
geschieden. (Metal Clean. Finish. 5. 279—82. Juli 1933.) K u t z e l n ig g .

Raymond R. Rogers und John F. Conlon, Chromplattierung aus Ammonium- 
Chromat-Sulfatbddern. Der Bereich, in dcm Glanzverchromung moglich ist, wird in 
einem Dreiecksdiagramm mit den Variabeln CrO.,, SO., u. NH4 dargestellt. Kein Cr-Nd. 
konnte mit den wie folgt zusammengesetzten Lsgg. erhalten werden: I NH40 H + 
(NH.,),Cr04 +  (NH,)2SO.„II(NH4)2Cr04 +  (NH4)2Cr20 7 +  (NH4)2S04, ebensowenig mit 
reiner (NH.,)2Cr20 7-Lsg. — Lsgg., die III (NH.,)2Cr20 7 +  H2Cr04 +  (NH.,)2S04 oder 
IV HjCrO,, +  (NH.,)2S04 mit kleinen Mengen H2S04 enthalten, geben glanzende Ndd. 
Fur 3 im Glanzchrombereiehe liegende Lsgg. werden einige charakterist. GroBen er
mittelt. Die Bader sind zum Teil in bezug auf Stromausbeute u. Streuvermogen dem 
gewohnlichen Cr-Bado gleichwertig, doch sind sie diesem, was die Kontinuitśit der Uber- 
ziige bctrifft (gepriift durch die Korrosionszeit in HN03 1:1), unterlegen. (Trans, electro- 
chem. Soc. 64. 6 Seiten. 1933. New York, Columbia Univ. Sep.) K u t z e l n ig g .

S. G. Ciarkę, Ermiltlung und Bedeulung poróser Stellen in auf elektrischem Wege 
auf Stahl niedergeschlagenen Cadmiumuberziigen. Auf Grund einer krit. Betrachtung 
werden die bisherigen Priifverff. ais zu unrichtigen Ergebnissen fiihrend abgelelmt. 
Nach dem neuen Verf. wird der mit Cd iiberzogeno Stahl in 1 %  HCI bei 2 0 °  eingehangt. 
Gasblasenbldg. bzw. Gasblasenzahl in der Zeiteinheit ist ein MaB fiir die Porositiit. 
Das Verf. zerstort die Schicht nicht. Geringe Porositat schadigt die Schutzeigg. nicht, 
groBcre Mengen von Poren, die durch die Gasblasen angedeutet werden, heben die 
Schutzwrkg. gegen Korrosion im Gebrauch woitgehend auf. (Metal Ind., London 43. 
1 5 — 1 6 . 6 1 — 6 2 . 1 0 9 — 1 0 . 4 /8 .  1 9 3 3 .)  H j .  v . S c h w a r z e .

S. G. Ciarkę, Untersuchung der Diclce scliutzender Cadmiumiiberzuge auf Stahl. Ver- 
schiedene Methoden zur raschen Dickenbest. von Cd-tlberzugen werden ausgearbeitet. 
1. Die Jodtropfmethode: dic Anzahl von Tropfen einer J-KJ-Lsg. (10% J  ' n 20% KJ), 
die notwendig ist, um den tJberzug zu clurchlóchem, ist ein MaB fiir dessen Dicke. Ge- 
nauigkeit ± 15% . Die Methode ist in den meisten Fallen anwendbar. — 2. Die HCI- 
SbCl3-Probe, bei der 3 Varianten mógheh sind: a) Best. des Gewichtsverlustes, 
b) Messung der Dimensionsanderungen, e) Best. der fiir die Ablósung erforderlichen 
Zeit (Beobachtung der H2-Entw.). Methode 2a ist fiir kleine Gcgenstande geeignet, 
die genugend genau ausgemessen werden konnen. Methode 2b ist sehr beschrankt an
wendbar. Methode 2e kann sehr rasch ausgefiihrt werden, doch betragen die Fehler 
bis zu 50%. — 3. Die NH3-(NH4)2S20 R-Methode. Fiir diese gilt dasselbe wie fur 2a.i 
(Metal Ind., London 43. 153—56. 18/8. 1933. Woolwich, Ees. Dep.) K utzelnigg.
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Gustaf Soderberg, Eine ueue Abzieliprobe fiir Cadmiumuberziige. l)ic Anwendung 
zweier Lsgg. („5 A“ u. „5 B“), dereń Zus. nicht angegeben ist, zur Abschatzung der 
Mindestdicke yon Cd-t)bcrziigen wird beschrieben. (Motał Clean. Finisli. 5. 341—43. 
Aug. 1933. Detroit, Mich., Udylitc Process Co.) K u t z e l n ig g .

Russel Harr, Slreuvermógen und Stromausbeule des Nickelbadcs bei niederem und
hohem p/f- Das Streuyermógon der Bader mit hohem pn (I) ist bei allen Tempp. u.
Stromdiohten besser, ais das der Bader mit niederem pa (II). Temp.-Erhohung ver- 
bessert in allen Fiillen das Streuvermogen. Mit zunehmender Stromdichte waohst das 
Streuyermógon von II, wahrend das von I abnimint. Erhohung der Ni-Konz. von 300 g 
auf 450 g/l bewirkt fiir I  einen geringen Abfall des Streuvormogens, fiir II eine geringe 
Zunahme. H20 2 hat auf I  wenig EinfluB. In II kann es das Streuvermógen infolge der 
Bldg. von 1. Fe"'-Salzen starli herabsetzen. Fe"-Ion hat keinen EinfluB auf das Streu- 
yermogen. (Trans, clcotroohem. Soc. 64. 15 Seiten. 1933. Wisconsin, Univ. 
Sep.) K u t z e l n ig g .

George W. Nichols, E m  neues Bad fiir die direkle Vernickclung von Zink. Zusatz 
von NH4-Lactat zu einem Ni-Bade (z. B. 75 g/l Ni-NHr Sulfat, 5 g NH,r Lactat) macht 
dieses fiir die direkte Vemiekelung von Zn geeignet. Das Lactat ist daduroh wirksam, 
daB es die Rk. Zn +  N i" =  N i- f  Zn" verzógert. Die besten Ndd. werden bei 
pn-Werten zwisohen 3,7—4,3 erhalten. Das Vcrhaltnis Lactat zu Ni muB mit wachsen- 
dein Ni-Geh. erhoht werden. Auch Malate, Alkohole u. Doxtroso yerzogern die frei- 
willige Ni-Abscheidung. (Trans, electrochem. Soo. 64. 6 Seiten. 1933. Wisconsin, Univ. 
Sep.) K u t z e l n ig g .

V. A. Wardell, Die Wirkung ungeniigenden Beizens auf die naclifolgende Feuer- 
mzinkung. Vf. ist der Ansicht, daB das durch die Warmebehandlung gebildete Korn- 
gofiige ehor AnlaB zu Abweiohungen in der Beschaffenheit des Dberzuges gibt ais die 
von E d w a r d s  (C. 1933. II. 2317) angenommene Fe-Haut, dio aus dem Zunder durch 
die reduzierende Wrkg. der Ofongase entstehen soli. — Blcoho mit Walzstruktur konnen 
mit hohen Leimzusiitzen u. daher mit geringem Fe-Verlust gebeizt werden. Weich- 
gegliihte dagegen miissen, abgesehen von der Entfemung des Zunders, stark angeatzt 
werden, um befriedigende Oberzuge zu geben. Die Tiefatzung selieint einen Ersatz fur 
dio Korngrenzenhaufung in Walzblechen zu bieton. (Ind. Chomist chem. Manufacturer 
9. 233—34. Juli 1933. L y s a g h t ’s Newcastle Works Ltd.) K u t z e l n ig g .

Moser, K. W. Fróhlich und E. Raub, Die galvanische Versilberung von phosplior- 
haltigem Grurulmetall. Das Auftreten von Warzeń u. Streifen in dem Ag-t)berzug auf 
Ag-Cu-Legierungen mit 80—83,5% Ag, Rest Cu konnte auf die Ggw. von geringen 
Mengon P (0,008—0,2%) im Grundmetall zuriickgefiihrt werden (Desoxydationsmittel!). 
Cu20 verursacht in ahnlicher Weise Fehlyersilberung. Dioso tritt in beiden Fiillen aber 
nur nach elektrolyt. Entfettung auf. Die Ursache ist die Red. des Cu3P  bzw. Cu20  zu 
schwammfórmigem Cu durch den nascierenden H. Cu3P wird schon bei einer Strom
dichte von 0,04 Amp./qdm, die zur Entfettung noch nicht geniigt, reduziert. Legierungen 
mit CujO-Einsclilussen lassen sich aber noch einwandfrei yersilbern, wenn mit nicht 
mehr ais 0,8 Amp./qdm entfottet wird. — Ein Verf., das sowohl bei oxydul- ais bei 
phosphidhaltigom Grundmetall elektrolyt. Entfettung ermoglicht, besteht darin, dio 
Gegenstande einige Min. in sd. 10%ig. KCN-Lsg. zu tauohen, wobei Cu20 u. Cu3P in 
Lsg. gehen. (Angew. Chem. 46. 562—65. 2/9. 1933. Schwabisch-Gmund, Forschungsinst. 
f. Edelmetalle.) K u t z e l n i g g .

F. Seehof, Uber die sogenannle liomogene Verbleiung. Da Pb an anderen Metallen 
nur sehr schlecht haftet, werden die zu yerbleienden Flachen da, wo die fertige Apparatur 
koinen hóhoren Tempp. ais 160° ausgesetzt wird, zweekmaBig zuerst diinn verzinnt. 
Bei hoheren Betriebstempp. ist eine Verzinnung jedoch nicht angangig. Aus der Patont- 
literatur wird ein Uberblick iiber die yerschiedenen Kunstgriffe gegeben, das reine Pb 
zuverlassig auf dem Grundmetall zu befestigen. — Vorherigo sorgfaltige Roinigung 
der Oberfiachen, fiir die Anweisungen gegeben werden, ist Vorbedingung fur gutes 
Haften der Deckschioht. (Metallbórse 23. 1118—19. 2/9. 1933.) G o l d b a c h .

Fr. Kolkę, Das Bonderuerfaliren. Das Bondem oder Bonderisieren besteht 
m der Erzeugung einer Phosphatschicht auf dem Eisen u. zwar durch Einw. von 
MnPO., in Ggw. eines Kupfersalzes bei 98° auf die Fe-Oberflache. Es entsteht ein 
chem. Haftgrund fiir den nachfolgenden Anstrich. Das Verf. ist kurz in Vergleich gc- 
setzt zu den ahnlichen Atrament- u. Parkeryerff. (Metallwar.-Ind. Galvano-Teehn. 
31. 300—01. 1/8. 1933. Berlin.) H j . v . ScHWAKZE.
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H. van der Veen, Der heutige Stand einiger wichtiger Korrosionsprobleme. Elektro- 
chem. Theorie der Korrosiou. Atmosphiir. Korrosion. Bodenkorrosion durch vagabun- 
dierende Strome u. durch die yerschiedenen Bodenarten an Eisen u. Blei. (Het Gas 53. 
437—44. 1/ 10 . 1933.) '  S c h u s t e r .

W. H. J. Vemon, Die liolle des Korrosionsprodukles bei der almospJtdrischen 
Korrosion von Eisen. Auf Grund von Verss. wird festgestellt, daB sich auf Fe bei der 
atmosphiir. Korrosion primar ein unsichtbarer Oxydfilm u. sekundiir liost bildet. 
Der OxydfiIm entsteht in einer Form, die Schutzeigg. aufweist, wenn die korrodierendo 
Luft nur gefiltert (Musselinfilter) an die Oberfliiche gelangen kann. Der Film ist 
kontinuierlich u. von geringer Dicke. Sekundarer Rost bildet sich auch unter dera 
Taupunkt leicht, wenn der kontinuierliche primare Oxydfilm fehlt, u. zwar infolge 
hygroskop. Schwebeteilchen in der Luft [(NH,).,SO.|], die auf die Oberflache fallen. 
AVird dio Fouchtigkeit erhólit, so setzt starkeres Rosten ein. Es wird die Beobachtung 
beschrieben, daB unterhalb des Taupunktes bei einer geringeren Feuchtigkeit erzeugter 
Rost bei lióhorer Feuchtigkeit eine besondere Steigerung des llostangriffes hervorruft, 
wahrend vorher nicht angerostete Proben sich durchaus n. verhalten. (Trans, electro- 
ehem. Soc. 64. 10 Seiten. 1933. Teddington (Engl.), Chemical Research - Labo- 
ratory Sep.) " H j. V. SCHWARZE.

M. W. Ryssakow und I. N. Buschmakin, Die Korrosion der Melalle und der 
melallische?i Legierungen durch Phosphorsaure und Pliosphor. Priifung der Saure- 
bestandigkeit folgender Legierungen: V 4 A E2, V 4 A E 3 B, Thermisilid E, Thermi- 
silid, Monelmetall Calit 15, Derivon, Hastelloy C, Hastelloy D. Bcstiindigkeit des 
gróBten Teiles dieser Legierungen gegen 65% H3PO., bei 105°. Bei 300° werden alle 
Legierungen , auBer Legierungen von Ag mit Cu u. Ag mit Ni, dureh H3PO., stark 
korrodiert. Bestandig gegen H3PO., ist Cu, desgleichen Ag, eine gewisse Lóslich- 
keit tritt dabei nur in Ggw. von Metaphosphorsaure auf. Losliclikeit von Cu in H3P0, 
steigt in Ggw. von 0 2, Ag korrodiert erst beim Durehblasen von Luft durch die 
H 3PO., bei 200°. Verh. von geschmolzenem P. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prildadnoi Chimii] 5. 715—21
1932.) N ik l a s .

M. Straumanis, Korrosionsschulz auf elektrochemischer Grundlage. (Vgl. C. 1933. 
1. 2744.) An Hand der etwas abgewandclten Formel von P a l m a e r  fiir die Korrosions- 
geschwindigkeit werden die Moglichkeiten erórtert, die Geschwindigkeit des Angriffs 
7,u vermindern. Nach der Formel ergeben sich 4 Moglichkeiten: Vcrringerung der 
Lokalelementenzahl durch Anwendung reiner Metalle oder durch Anstreichen, Metalli- 
sieren u. dgl. Veredlung des Grundmetalls, Passivierung. Erhólmng der tlberspannung, 
indem die llberspannung der Lokalkathoden fast auf das Potential des Grundmetalls 
gebracht wird, z. B . durch Zusatz von Cd. J e  hóher der Widerstand der korrodieren- 
den Wasser, um so geringer ist dio Korrosion. (Korros. u. Metallschutz 9. 229—31. 
S ep t. 1933. Riga, Anorg. chem. Labor. d. Univ.) H j. v. S c h w a r z e .

P. Krais, Neues iiber Roslverhiitung. Auf Grund von Verss. mit Schmiedeeisen, 
FluBeisen, Stahl, Cu u. Messing, die in feuchter Luft durchgefuhrt wurden, ist er- 
mittelt worden, daB die sich bei Abkuhlung niedersehlagende Feuchtigkeit nicht zu 
Rostbldg. bzw. Griinspanbldg. fiihrt, wenn der C02-Geh. der Luft durch NH3 neutra- 
lisiert wdrd. Das Metali bleibt blank. Dieses Rostverhutungsverf. laBt sich prakt. 
in Fabrikbetrieben durehfiihren u. es erseheint erwiesen, daB das Rosten des blanken 
Eisens an der Luft vorwiegend vom Kohlensiiuregeh. herriihrt. (Wbl. Papier- 
fabrikat. 64. Sonder-Nr. 29—30. 1933. Dresden, Deutsches Forschungsinst. f. Textil- 
industrie.) H j. v . S c h w a r z e .

Herbert Kurrein, Korrosionsschutzpriifungen. Die Galvanostegie dient der Ver- 
schónerung, Veredlung u. dem Korrosionsschutz. Es werden kurz die Griinde erórtert, 
weshalb nicht jeder Oberzug ohne weiteres ais Korrosionsschutz anzusprechen ist. 
Verff. zur Priifung der mit einem Cberzug versehenen Gegenstande auf die besonders 
schiidliche Poren- u. RiBbldg. werden angegeben. Die Priifung erfolgt durch Inaugen- 
scheinnahme u. auf chem. Wege. Ferner werden die den Verhaltnissen im prakt. 
Gebraueh angepaBten Korrosionspriifmethoden besprochen, unter anderem die Salz- 
wasserspruhnebelmethode u. die Methode, den Gegenstand mit W.-Dampf zu be- 
handeln, dem C02 u. S02 zugesetzt wird. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 31- 29o 
bis 296. 1/8. 1933". Berlin-Niedersehónweide.) H j. v. SCHWARZE.
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Karl Schmidt, Neckarsulm, Wiirttbg., Schvielzverfa.hren fiir Metallspane und 
Metallriickslande in feiner Verleilung durch Einbringen des Schmelzgutes in eine 
Schmelze, die zu Beginn des Einbringens nur aus Schlacke, Salz o. dgl. bcsteht u. dic 
sich in einem um eine waagereclite Achse drelibaren Ofen befindet, dad. gek., daB das 
Schmelzgut in groBeren Portionen eingebracht wird, wodurch sich die Metallteilc zu- 
nachst yerklumpen. — Es wird ein AbschluB der Metallteile yon der Ofenatmosphare 
crreicht u. damifc eine Oxydation ycrmiedcn. (D. R. P. 579 469 KI. 40a vom 2/4. 
1925, ausg. 27/6. 1933.) G e i s z l e r .

Canadian Westinghouse Co., Ltd., Hamilton, iibert. von: William Benjamin 
Gero, Bloomfield, Oluhen von Formkorpeni aus hochempfindlichen, schwer schmełzenden 
seltenen Metallen. Das Erhitzen erfolgt in einer inerten Umgebung, welche gegen die 
AuBenluft hermet. abgedichtet ist. AuBerdem wird der Formkórper mit solchen fein 
zcrldeinerten reaktionsfahigen Stoffen umliiillt, die zwar gegen das Metali des Form- 
kórpers inert sind, jedoch die letzten Reste des im Ofen vorhandenen 0 2 zu binden 
yermógen. (Can. P. 294705 vom 3/2. 1927, ausg. 12/ 1 1 . 1929.) D r e w s .

Demag Akt.-Ges., Duisburg, Verfahren zur Verhuttung hochschwefelhalliger Eisen- 
erze, z. B. von Pyriten, im Hochofen oder in anderen Schachtófen, dad. gek., daB der 
aus Erz, Zuschlagen u. Koks bestehenden Beschickung innerhalb der direkten Red.- 
Zone soviel Luffc zugesetzt wird, daB auBer dem im gewóhnlichen Hochofen mit oxyd. 
Erzen stattfindenden Red.-ProzeB auch noch dio Umsetzung des FeS in EeO +  80,, 
stattfindet, weleh letztercs beim weiteren Aufstieg im Ofen durch Beriihrung mit 
festem C zu elementarem S reduziert wird, der ais solcher mit den Gichtgasen ent- 
weicht. Der in den Gichtgasen enthaltene S wird mittels Gaswascher, Elektrofilter
o. dgl. ausgeschiedcn. Enthalt das Erz auBer S noch Zn, so geht der Zn-Geh. in Zn8 
iiber, das mit den Gasen entweicht u. aus dem m it den Gasen entfuhrten Staub wieder- 
gewonnen werden kann. Infolge der Bldg. von ZnS wird die unangenehme Bldg. von 
ZnO yermieden. — Durcli das Vcrf. kónnen hoch S-haltige Fe-Erze unmittelbar auf 
Metali u. elementaren S yerhtittet werden, ohne die Erze yorher abrosten u. infolge 
des hohen S-Geh. die anfallenden S02-Gase zwangslaufig auf H„SO., verarbeiten zu 
mussen. (D. R. P. 580 697 KI. 18a yom 16/7. 1930, ausg. 14/7. 1933.) H a b b e l .

Paul Askenasy, Karlsruhe i. B., und julius Wolf, ICirrlach i. B., Verfahren zur 
Herstellung von praktisch silicium- und aluminiumfrciem Eisen durch silicolhermischc 
Reaktion einer Mischung aus BaO. mit Si u. fein verteiltem Fe, dad. gek., daB ais Si- 
Trager eine Fe-haltige Si-Al-Legierung verwendet wird. Insbesondere kann techn. 
Al-Silicid benutzt werden, da es spróde u. leiclit pulyerisierbar ist. Beim Abbrennen 
bildet sich ein leiclit schm. Gemisch von Ba-Silicat u. Ba-AIuminat. — Die Rkk. ver- 
laufen schnell, es wird eine fast tlieoret. Ausbeute an Fe erziclt. (D .R .P. 581079 
KI. 18b vom 14/9. 1930, ausg. 20/7. 1933.) H a b b e l .

Eduard Herzog, Duisburg-Hamborn, Verfahren und Kokille zur Verbesserung von 
unberuhigt vergo$senem SUM, dad. gek., daB die Kokille oben ais Strahlungsschutz 
cinen AbschluB mit schlechtleitender Innenflache erlialt. — Eine vorzoitige Erstarrung 
des oberen Teiles des GuBstuckes soli yerhindert werden, uin der Schlacke Gelegenheit 
zu geben, sich am Kopfende des Werkstiickes abzuscheiden. Zur Entfernung des sich 
aus dem Stahl abscheidendcn Metalloxyduls gibt man auf das gegossene Metali saure 
Schlaeken auf, z. B. Hochofen- oder Kupolofenschlacke, Glas oder kieselsaurereiche 
Mineralien. (D. R. P. 577 693 KI. 31e vom 10/12. 1931, ausg. 2/6. 1933.) G e i s z l e r .

Fagersta Bruks Aktiebolag, Fagersta, Verfahren zur Herstellung von hohlen 
Bohrerstahlen durch Auswalzen eines liohlen, mit einer Fullmasse gefullten Werk- 
stuckes, dad. gek., daB in die Bohrung des hohlen Werkstiickes ein aus einem beliebigen 
Metali oder aus einer Metallegierung bestehendes Rolir eingesetzt wird, welcbes seiner- 
seits mit Silbersand, zermahlener Kohle oder einem ahnlichen Stoff angefiillt u. dann 
verschlossen wird, worauf das holile Werkstiick mit eingesetztem Rohr u. mit Fiillstoff 
bis zur gewiinschten Abmessung ausgewalzt u. endlich der Fiillstoff entfernt wird. 
Das im Bohrcrstahlwerkstiick eingesetzte Rohr kann in das Loch des erwahnten Werk- 
stuckes dicht eingepaBt oder yor dem Einwalzen in das Bohrerstalilwerkstuck mit 
einer Mischung von Graphit u. Leinol oder einem ahnlichen Mittel bestrichen werden. 
Das ais Sehutzhiille dienende Rolir bleibt im Bohrerstahl sitzen. Durch das Verf. 
wird yermieden, daB die Innenflache des Bohrerstahles narbig wird, was bisher AnlaB 
zu Briichen gab. Nach dem Zusatzpatent wird fiir das in das hohle Werkstiick ein- 
zusetzende Rohr ein gegen Zerfressen u. gegen Rostangriff des beim Bohren yerwendeten 
Spiilwassers widerstandsfahiges Materiał, wie z. B. Lancasbireeisen, Armcoeisen,
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rostfreies Eisen oder Stahl, Cu-Iegiertes Eisen, Ni o. dgl., verwendet. (D. R. P. 493935 
KI. 491 Tom 28/10. 1926, ausg. 17/3. 1930. Schwed. Prior. 9/10. 1926 u. D.R.P. 539 083 
[Zus.-Pat.] KI. 491 vom 8/3. 1927, ausg. 20/11.1931. Schwed. Prior. 9/2.1927.) H a b b el .

Leslie Pryce, Johannesburg, Hohlstahl fu r  Gestcinsbohrer, dad. gek., daB zur Ver- 
liinderung von Bruchen die Oberfliicho seiner Bohrung gegen Korrosion durch saures 
Grubenwasser widerstandsfahig gemacht ist. Die Oberfliichc. der Bohrung kann aus 
nicht korrodierbaren Stoffen, insbesondere Metallen, die beim Erhitzen des Stahls 
zum Schmieden usw. unveranderlich bleiben, bestehcn, z. B. aus Ni oder Fe-Legierungen 
mit Al oder Cr, die z. B. durch Caiorisieren aufgebracht werden kónnen. Auch konnen 
t)berziige von Firnis, Anstricho u. dgl. verwendet werden. (D. R. P. 581 045 KI. 5b 
vom 11/9. 1926, ausg. 20/7. 1933. A. P. 1697*086 vom 29/4. 1927, ausg. 1/ 1 . 1929. 
Siidafrikan. Prior. 9/8. 1926.) H a b b e l .

Herman Josef Schiffler, Deutschland, Verfahren zur Herstellung von BelialUm, 
die der Einwirkung von Wasserstoff bei hohen Temperaturen und Drucken ausgesetzt sind. 
Der Stahl, der fur die Herst. der DruckgefaBo benutzt wird, soli niehtmetall. Bei- 
mengungen móglichst unter 0,2% aufweisen. Der Geh. an C, 0 2, P u. S soli unter
halb 0,12°/o liegen. Der Stahl wird nach Móglichkeit von 0 2 befroit durch Zufiigen 
von hóchstens 2°/0, yorteilhaft 0,2—0,5% Al. Die DruckgefaBe dienen z. B. zur Herst. 
von NH3. (F. P. 744 213 vom 15/10. 1932, ausg. 15/4. 1933. D. Prior. 21/10.

Oneida Community, Ltd., Oneida, New York, iibert. von: William S. Murray,
Utica, New York, Gewinnung von Indium aus Zinkerzen. Die Erze werden, zweck- 
miiBig, nachdem der Metallgeh. durch Flotation angereichert wurde, nach Zumischung 
von H2SO.i, in oxydiorender Atmosphare bei 600—700° geróstet. Das Róstgut wird 
dann mit vord. H2SO, bei 80—85° ausgelaugt. Die erhaltene Lauge, dio ncben Zn 
u. anderen 1. Metallen (Cu, As, Sb, Fo u. Pb) ea. 80°/o des vorgelaufenen In enthalt, 
wird mit ZnO neutralisiert, um alle Metalle, mit Ausnahme von Zn, zur Fallung zu 
bringen. Nach dem Abfiltrieren lóst man den Nd. in h. Siiure (H2SO,, oder HN03), 
neutralisiert das an Si02 freie Filtrat mit NaOH u. bringt liierauf das ausgefallte 
Zn(OH)2 wieder mit NH4OH in Lsg. Der von der Hauptmenge des Zn u. Cu freie Nd. 
wird in H 2SO., gel. u. aus der Lsg. die Restmenge von Cu u. Pb mit H2S gefallt. Das 
Filtrat wird auf Indiumsalze verarbeitet. (A. P. 1 912 590 vom 25/4. 1930, ausg.

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: John A. Gann und James B. Re id,
Midland, Formsandmischung zum GieBen von Magnesium u. seinen Legierungen. Dcm 
Sand wird ein Silicofluorid von Al, Pb. Mg oder Na in Mengen von 1—10°/o zugesetzt. 
Vor dem im A. P. 1 852 242 (C. 1931. II. 4101) vorgeschlagenen Ammoniumsilico- 
fluorid besitzen die erwahnten Stoffe den VorteiI, daB sie beim GieBen des Metallcs 
nicht verdampfen. Der Formsand kann infolgedessen ohne Erganzung des Silico- 
fluorids ófters wieder verwendet werden. (A. P. 1896 045 vom 4/5. 1932, ausg. 31/1. 
1933.) Ge is r l e r .

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, iibert. von: John A. Gann, James B. 
Reid und Hans A. Reimers, Midland, Formsandmischung zum GieBen von Magnesium 
u. anderen leicht oxydablen Metallen. Dem Sand wird ein Fluorid von Al, Sb, Ca, 
Fe, Zn, Bi oder HF in Mengen von 1—10% zugesetzt. (A. P. 1 898 437 vom 4/5. 1932, 
ausg. 21/2. 1933.) Ge is z l e r .

Lip (Soc. An. d’Horlogerie), Frankreich, Nicht anlaufende Silberlegierung, bo- 
stehend aus mindestens 5,0% Cd, mindestens 0,5% Ti, Rest Ag. Der Werkstoff cignet 
sich besonders zur Herst. von Uhrgehausen. Eine giinstig zusammengesetzto Legierung 
besteht z. B. aus 80% Ag, 19% Cd u. 1% Ti. (F. P. 747 789 vom 17/3. 1932, ausg. 
23/6. 1933.) Ge is z l e r .

International Resistance Co., Philadelphia, iibert. von: John H. Muller, 
U. S. A., Versilberungsverfahren. Eine Mischung von 70 g frisch gefalltem Silberoxyd 
mit 60 ccm gel. Harz u. 20 g Eisessig wird evtl. mit W. verd. auf die Untcrlage auf- 
gestrichen u. langsam auf Tempp. von 350—900° erhitzt. (A. P. 1922387 vom 
12/12. 1930, ausg. 15/8. 1933.) B ra UNS.

Dudzeele Corp. of America, New York, iibert. von: Charles L. Mantell, 
Brooklyn, Entbleien von verbleiten Gegenslanden, vorzugsweise von G egenstanden aus 
Eisen oder Stahl, z. B. von Eisenrohren. Die Gegenstande werden init einer Lsg. von 
Sulfaten, Acetaten, Nitraten u. Chloriden bei etwa 80° behandelt. Zur Herst. geeigncter 
Bader lóst man z. B. 5% NaHSO., u. je  2—5% NaC2H 30 2 u. NaNOa in einer gesatt.

1931.) H o r n .

6/ 6. 1933.) Ge is z l e r .



1933. II. HIX. O r g a n i s c h e  I n d u s t r i e . 2893

Lsg. von NaCl u. setzt dann 1—10°/0 H 2S04 zu. Das Pb wird gel., ohne dafi das Grund- 
metall angegriffen wird. (A. P. 1 918 817 vom 12/12. 1928, ausg. 18/7. 1933.) G e i s z .

Einstein’s Electro Chemical Process Ltd., London, iibert. von: Kazimierz 
Baranowski, England, Uherzielien eines nicht leitenden organischen Stoffes mit einem 
Metali. Zunaehst wird der organ. Kórper mit Wasserglaslsg. iiberzogen u. der tJberzug 
nach dem Troelmen mittels Sandstrahl usw. aufgerauht. Dann wird eine geschmolzene 
Legierung von leicht schmelzbaren Metallen in Form eines diinnen tJberzuges auf- 
gespritzt, auf den ein weiterer Metalluberzug elektrolyt. bei Temp. unterhalb 30° u. 
ein anderer in der Warme aufgebracht wird. Vgl. A. P. 1 850 738; C. 1932. II. 1488. 
(Can.P. 304786 vom 28/2. 1930, ausg. 14/10. 1930.) M. F. M u l l e r .

Aluminium Colors Inc., Indianapolis U. S. A., Yerfahren zur Herstellung weifier 
JJberziige auf Aluminium. Auf dem Al wird zunaehst eine Oxydschicht erzengt u. 
diese wird dann zweeks Beseitigung event. Earbungen mit Sauren, wie H 2SO,., HN03 
u. HP naehbehandelt. Beispiel: Der Al-Gegenstand wird 20 Min. in ein Bad, ent- 
haltend 20 g Soda u. 5 g K 2Cr,0- pro 1, getaucht, dann gewaschen u. mit h. Salpeter- 
saure (35%ig) behandelt. (E. P. 396204 vom 9/6. 1932, Auszug veróff. 24/8. 
1933.) _______________ B rau n s .

Jean Aubert, C ontribution a  1’e tude de la  corrosion du fer. Poten tie ls du fer e t des consti- 
tuan ts de l ’acier dans les d ivers m ilieux. Passivitć. A otivitć. P a ris : Gauthier-V illars 
e t Blondcl L a Rougery. 1933. (68 S.) B r.: 20 fr.

R. Duval, S. Veil, C. Eicher, P. Job e t V. Lombard, Nickel-Chromc-Cobalt.. E tu d e  generale 
des eomplexes. P a ris : Masson et Cie. 1933. (X X III, 1119 S.) 8°. 200 fr.

[russ.] A. M. Dymów, W orkm ethoden der m etallurgischcn Analyse. M oskau-Leningrad: 
Gosehim teehisdat 1933. (120 S.) 2 Rbl.

Sammelwerk der Autogen- SchweiBung. H rsg. von d. In te rn a t. B eratgsstelle f. K arbid  n. 
Schweifltechnik, Genf. Bd. 4. H alle : M arhold in Kom in. 1933. 4°.

4. SehweiBen d. N iehteisenm etalle. 9, (80 BI.) Lw. M. 6.— .

IX. Organische Industrie.
H. S. Isbell, Harriet L. Frush und F. J. Bates, Gewinnnng von Calciumgluconal 

durch dektrólytische. Oxydation von Olucose. Inhaltlich ident. mit der C. 1932. II. 1363 
referierten Arbeit. (Bur. Standards J. R es. 8 - 571—77. 1932. Washington.) E r l b a c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Ausfiihrung 
cheniischer Reaktionen unter Verwendung von Chlorwa-sserstoff. HC1 wird bei Rkk., bei 
denen dieser oder die bei seiner Umsetzung entstehenden Prodd. metali. GefaBmaterial 
angreifen, zur Erzeugung der erforderlichen Temp. u. bzw. oder des erforderlichen 
Druckes bzw. der notwendigen HCl-Konzentration ganz oder teilweise in verdichteter 
bzw. verflussigter Form dem Rk,-Gemisch zugefiihrt. Die Beispiele besehreiben die 
Herst. von Athylchlorid, Mono- u. Diathylanilin u. Diphenylamin nach dem Verf. 
(D. R. P. 562817 KI. 12g vom 6/3. 1931, ausg. 29/10. 1932.) H o r n .

Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H.. 
Munehen (Erfinder: Paul Ernst, Burghausen), Verfahren zur Herstellung von Alkyl- 
chloridcn aus einem dampffórmigen Gemisch von Alkoholen u. Chlorwasserstoff in Ggw. 
von H3P04 oder Verbb., welche H3P 0 4 bilden, dad. gek., daB man die Ausgangsstoffe 
bei 220° iiberschreitenden Tempp. iiber die Katalysatoren leitet. — 2. daB der Kata- 
tysatortrager mit weniger ais 50°/o H3P0 4 beladen ist. (D. R. P. 583 477 KI. 12o 
vom 14/1. 1932, ausg. 4/9. 1933. Zus. zu D. R. P. 541 566; C. 1932. I. 3859.) G. K ó n ig .

Henry Dreyfus, England, Herstellung ungesdttigter Kohknwasserstoffe. M ail 
leitet Methan oder seine Homologen bei Tempp. von 450—650° iiber dehydrierend 
wirkende Metali- oder Oxydkatalysatoren, z. B. von Ni, Co, Cu oder Zn, die mit 
einem Aktivator, z. B. Calciumearbonat, yersetzt sind u. gegebenenfalls auf Trager, 
wie Bimsstein, aufgebracht sind. Man erhalt Athylen enthaltende Gase. (F. P. 749 916 
vom 1/2. 1933, ausg. 1/8. 1933. E. Prior. 26/2. 1932.) D e r s i n .

Henry Dreyfus, England, Herstellung ungesdttigter Kohlenwasserstoffe. Man 
leitet gas- oder dampffórmige ICW-stoffe unter Zusatz von 5—20% CO oder C02 iiber 
Dekydrierungskatalysatoren, z. B. reduziertes Nickel, bei Tempp. von 350—700°. 
Man leitet z. B. den Dampf von russischem Petroleum unter Zusatz von 15% C02 bei 
550—600° iiber Ni u. erhalt Olefine enthaltende KW-stoffe. Ebenso kann man Athan 
n. seine niederen Homologen unter Zusatz von 40% CO n. CO,, uber ein Gemisch von
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N i u. T i0 2 bei 550° leiten u. erhalt ein Ole,firn enthaltendes Gas. (P. P. 750 496 vom 
9/2. 1933, ausg. 11/8. 1933. E. Prior. 24/3. 1932.) D e r s in .

Franz-Pierre-Isidore de Rudder und Henri Biedermann, Frankreich, Her- 
stellung von Acetylen. Man laBt auf Metlian u. seine Homologen bei hoheren Tempp., 
z. B. 1200°, Chlor einwirken, wodurch sich nach der Glcichung 2CH4 +  3C12=C 2H2-|-6HC1 
Salzsdure u. Acetylen bilden. Gegebenenfalls setzt man noch verdiinnende Gase, wie 
N 2, zu u. regelt die Chlorzufuhr so, daB infolge der exothermen Rk. eine bestimmte 
Temp. innegehalten werden kann. Bei der Umsetzung eines Gases, das aus 1001 Metlian 
u. 140 1 Chlor besteht, erhalt man bei 1200° ein Gas, das nach der Absorption der HCl 
24,5% CJ12 enthiilt. (F. P. 748 861 vom 1/4. 1932, ausg. 12/7. 1933.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Umwandlung von Kohlenwasser- 
stoffen im  elektrischen Lichtbogen. Bei der Herst. von Acetylen aus fl. oder gasfórmigen 
KW-stoffen oder bei der Herst. von Cyanwasserstoff aus ICW-stoffen wird der Lieht- 
bogen, der durcli Strom aus einem Gleichstromgenerator gespeist wird, stabilisiert, 
wobei der zur Stabilisierung notwendige Spannungsabfall unter Vermeidung energie- 
verzehrender Stabilisierungswiderstande erzeugt wird. Hierzu wird der Gleichstrom- 
generator mit einer Gegeneompoundwicklung versehen, oder der Erregergenerator wird 
vom Lichtbogenstrom beeinfluBt. Die bei Verminderung oder Unterbrechung des Bogen- 
stromcs anwachsende Spannung am Generator wird begrenzt durch magnet. Sattigung 
der Eisenwege oder Einschaltung von Elektronenrohren im Erregerstromkreis. (F. P. 
746 595 vom 30/11. 1932, ausg. 1/6. 1933.) K in d e r m a n n .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: Edgar C. Britton und Wesley 
C. Stoesser, Midland, Oewinnung von o- und p-Chlordiphenyl aus liealctionsgemischen. 
Das bei der Chlorierung von Diphenyl anfaliende Rk.-Prod. wird mittels mehrfach 
anzuwendenden fraktionierten Destst. u. ansehlieBendem AuskrystaUisierenlassen durch 
Kiihlung bis nahe an den eutekt. Festpunkt in die einzelnen Bestandteile zerlegt. 
(A. P. 1890 427 vom 22/12. 1930, ausg. 6/12. 1932.) G. KoNIG.

Philip H. Groggins, Washington, V. St. A., Darstellung von Aminoanthrachinonen. 
Das Verf. nach A. P. 1892302; C. 1983. II. 1764 wird dahin abgeandert, daB man das 
KC103 durch andere Alkalichlorate oder Alkaliperchlorate, Alkalihypochlorite oder 
die entsprechenden J-, Br- oder F-Verbb., das NH4N 0 3 durch Na- oder KN03, u. das 
Cu oder Cu20  durch Cu(N03)2 ,CuO oder AgCl ais Katalysatoren ersetzt. An Stelle 
der Chloranthrachinone lassen sich auch die entsprechenden Bromanlhrachinone ver- 
wenden. Die Umsetzung mit dem wss. NHS zu den beziiglichen Aminoanthrachinonen 
laBt sich so bei wesentlich niedrigeren Tempp. durchfiihren u. liefert wesentlich reinere 
Prodd. in nahezu theoret. Ausbeuten. (A. P. 1923 618 vom 30/7. 1932, ausg. 22/8. 
1933.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę and Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Donald
G. Rogers, Hamburg, New York, V. St. A., Darstellung von Polyoxynitroanthrachinon- 
sulfonsauren. In jedem Benzolkern mindestens eine OH-Gruppe enthaltende Poly- 
oxyanthrachinonc werden mit Oleum u. Alkalisulfaten erhitzt u. die entstandenen 
Disulfonsauren mit nitrierenden Mitteln behandelt. -— Z. B. wird wasserfreies Na2S04 
in 22%ig. Oleum gcl., das Gemiseh auf 30° abgekiiklt u. unter Riihren techn. l,5-Dioxy- 
antlirachinon (enthaltend ersteres u. l,8-Dioxyanthracliinon) eingetragen. Man riikrt 
bis zur Lsg. weiter, erhitzt auf ca. 80°, halt die Temp. einige Minuten auf 80—85°, 
impft mit einigen Krystallen des Na-Salzes der 1 ,5 -Dioxyanthrachinondisulfonsaure 
u. erhitzt bis zur Beendigung der Sulfonierung, eine Probe muG in W. vóllig 1. sein, 
weiter auf 80—85°. Die Reaktionsmasse, enthaltend die Na-Salze der 1,5- u. l,8-Dioxy- 
anthrachinondisulfonsauren, Na2S04 u. H 2S04, wird abgekiihlt, durch Zusatz von 
100%ig. H 2S04 diinnflussiger gemacht, bei 25—30° mit Nitriersaure langsam unter 
gutem Riihren versetzt, bei einer Temp. unterhalb 35° gehalten, bis eine Probe nach 
Neutralisation mit NaOH auf Zusatz von Na-Stamiit eine rein blaue Farbung liefert, 
alsdann in k. W. gegossen, mit NaCl versetzt u. bis zur yollstandigen Ausfiillung unter 
zeitweiligem Umriihren stehen gelassen. Der Nd. wird abfiltriert, mit NaCl-haltigem 
W. gewaschen u. in Pastenform gewonnen oder getrocknet. Das aus einem grofieren 
Teil des Na-Salzes der Dinitro-l,5-dioxyanthracliinondis-u,lfonsaure u. einem kleineren 
Teil des Na-Salzes der Dinilro-l,8-d,ioxyanthrachinondisulfonsaure bestehende Beahtions- 
prod. liefert ohne weitere Reinigung bei der Red. einen Wolle aus saurem Bade in dunkel- 
blauen Tónen farbenden Farbstoff. Aus dem in W. gegossenen Nitrierungsprod. laBt 
sich durch Abkiihlen auf 3—5° das weniger 1. Na-Salz der Dinitro-l,5-dioxyanthrachinon- 
disulfmisiiure von dem Na-Salz der isomeren l,8-Dioxyverb. trennen. Analog lassen
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sich das l,8-Dioxy-, 2,G-Dioxy-, 2,7-Dioxy■ u . 1,7-Dioxyanihrachinon, sowie Tetra- 
ozyanthracliinone, wie das Anthrachryson, su lfo n ieren  u . die Su lfonsiiu ren  n itrie ren . 
(A. P. 1924166 Tom 20/3. 1930, ausg . 29/8. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
Julius Grant, Die Frage der Lichtbestandigkeitsprufung. Sonnenlicht selbst wirkt 

zu langsam, daher arbeitet man mit Hg-Lampen oder mit dem Kohlebogen; diese 
Lichtąuellen wirken aber in anderer Weise bleickend ais Soimenlicht (anderes Spek
trum). Die bei versekiedenen Substanzen maBgebenden Faktoren werden kurz be
sprochen (ausfuhrlicher: Papier). Ein gewisses MaB fiir die Unbestiindigkeit gegen 
Licht bietet die Anderung des Fluorescenzlichtes; hier waren genauere Unterss. 
crwunscht. (Chem. Age 29. 4. 1/7. 1933.) S k a l ik s .

R. Kling, Die Beeinflussung von Kiipenfarbungen durch Sonnenlicht. Zusammen- 
fassende Darst. an Hand der neuesten Arbeiten. (Z. ges. Textilind. 36. 478—79. 20/9. 
1933.) F r ie d e m a n n .

L. G. Lawrie, Neue Fortschritte in der Textilveredelung. Neue Reinigungsmittel, 
wie die sulfonierten Alkohole u. Prodd. vom Typ des Igepons A, der Gardinole, Avirole, 
Prdstabitóle usw.; Netzmittel, wio Nekal BX, eine alkylierte Naphthalinsulfosaure, 
Perminal W (I. C. I.) u. Invadene N  (S. C. I.); Emulgiermittel, wie Nekal AEM  (I. G.) 
u. Perminal EM L  (I. C. I.), sowie das ganz neue Prod. Emulphor O (I. G.); das Disper- 
giermittel Diazopon A zur Verbesserung der Reibechtheit von Farbungen; Verff. zur 
Reservierung von Baumwolle; Aas „Anli-crease-Verfaliren" von TOOTAL, B r o a d - 
HURST & L e e  gegen das Krauseln der Baumwolle u. Kunstseide; das Fixanol-Verf. 
der I. C. I. zum besseren Fixieren u. Echtermachen direkter Farbstoffe; das wirksame 
Abziehmittel Decamine A  u. das Mittel Perminal NF  (I. C. I.) gegen Verfilzen der 
Wolle in Mischgeweben. (J .  Text. Inst. 2 4 .  Proc. 2 2 6 —3 0 . Sept. 1 9 3 3 .)  F r i e d e m a n n .

Harvey A. Neville und Charles A. Jeanson III, Netzmittel in der Textilveredlung. 
I. Konstitulion und Oberflachenwirkung. Vff. haben eine Reihe aromat. Sulfosiiuren 
hcrgestellt u. ihre Einw. auf die Oberflachenspannung mit Hilfe der neucn Torsions- 
waage nach R. J . DE Gr a y  (C. 1933. I. 3903) gemessen. Wahrend die Verringerung 
der Oberflachenspannung bei der Benzolsulfosaure der Konz. proportional ist, zeigen 
die Kurven der hóheren Sulfosiiuren einen im Anfang stark abfallenden Verlauf. Inter- 
cssant ist, daB das Xylolderiv. die Oberflachenspannung viel starker herabsetzt, ais 
das im Mol.-Gew. gleiche Athylbenzol, dasselbe gilt fiir p-Methylisopropylbenzol im 
Vergleich zu Butylbenzolsulfonsaure. Die iiberaus starkę Wrkg. von Gardinol u. Igepon 
deuten Vff. so, daB bei der minimalen Oberflachenspannung die W.-Oberfliiche mit 
den organ. Ionen des Netzmittels vollig gesiitt. bzw. bedeckt ist, wobei die Ionen senk- 
recht zur Oberfliiche stehen, so daB die polaren Gruppen im W. sind u. die KW-stoff- 
kette in der Luft; die wirksame Oberflache besteht dann aus den Methylgruppen am 
nichtpolaren Ende der Molekule. Isomere brauchen sich nicht gleich zu yerhalten, 
so erwies sich die o-Toluolsulfosaure ais wirksamer ais das p-Prod. (Amer. Dyestuff 
Reporter 22. 541—43. 11/9. 1933.) F r ie d e m a n n .

—, Das Farben der Wollgarne. Allgemeine prakt. Winkę. (Z. ges. Textilind. 36. 
454—55. 6/9. 1933.) ' F r ie d e m a n n .

Dahlenvord, Mangelhaft waschechle und waschechte billige Farbungen auf Woll- 
ware. Fiir wollene Waschartikel werden die Palatinechtfarbstoffe, am besten unter 
Zusatz von Palatineclitsalz, u. die Neolanfarbstoffe empfohlen. Fiir klare Tóne kann 
man schwaeh saure Farbstoffe hinzunehmen, wie die Supranolfarben der I. G., die 
TuchecMfarben der ClBA u. die Polarrots von G e i g y ; die nur maBige Reibechtheit 
wird durch Anwcndung von Peregal der I. G. verbessert. (Z. ges."Textilind. 36. 488 
bis 489. 27/9. 1933.) F r ie d e m a n n .

—, Echtchromfarbstoffe im Wolldruck. Rezepte fiir Drueke, Bunt- u. WeiBatzen 
auf Wolle unter besonderer Berucksichtigung der Eriochromfarbstoffe. (Text. Colorist 
55. 624—25. Sept. 1933.) F r i e d e m a n n .

—, Neue Farbstoffe. Palatineclilbordo BN  der I. G. FaRBENINDUSTRIE A k t . - G e s .  
ist bei gleicher Reinheit etwas blauer ais die altere RN-Marke u. laBt pflanzliche Effekt- 
fiiden besser weiB. Die Farbungen sind sehr gut licht- u. gut wasch-, walk-, seewasser-, 
schweiB- u. dekaturecht. Der Farbstoff ist auch im direkten Druck u. Atzdruck auf 
Wolle u. Seide brauchbar, die Farbungen sind śitzbar. Echtbraunsalz IIR, das erste 
Braunfarbesalz der Naphthol AS-Reihe, ist hauptsachlich fiir die Dnickerei bestimmt,
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es licfert mit Naphthol AS-OL volle Rotbrauntone, durch Mitverwendung der Farbe- 
salze von Eehtkorinth V u. Echtschwarz G u. K  kann nach Schwarzbraun abgedunkelt 
werden. Brillantsaureviolett 6 B  ist ein ncuer einheitlicher Saurefarbstoff, in seinen 
Echtheitseigg. dem alten Formylviolett S 4 B ahnlich u. durch klaren blaustichigen 
Ton ausgezeichnet. Im noutralen Bade zieht der Farbstoff gut auf Wolle, weshalb 
er fiir die Halbwollfarberei Interesse hat. Auch fiir den Direktdruck auf Wolle u. 
Seidc ist er geeignet. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 427—28. 24/9. 1933.) Suvern.

— , Neue Musterkarten. Eine Kartę der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  Ak t .-Ges . 
zeigt Farbungen auf Halbwollgarn. Palatinechtmarineblau KDN wird in einer Kartę 
ais Grundfarbung fiir die Herst. von WeiB- u. Buntatzen auf Wollmusselin gezeigt. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 69. 418—19. 17/9. 1933.) Su v e r n .

C. P. A. Kappelmeier, Internationale Normung auf dem Gebiele der Anstrkli- 
farben. (Farben-Ztg. 38. 451—52. 21/1. 1933.) Sc iie if e l e .

Jai'Oslav Milbauer, V er suche mit Ersatzstoffen von Bleiweip. I. Teil. Ersatz- 
stoffe wurden bzgl. Deekkraft u. Haltbarkeit gepruft. Die Deekkraft sinkt in der 
Reihenfolge: TitanweiB — y  ZinkweiB — >- Lithopone — y  BleiweiB; von BleiweiB 
wird doppelt so yiel gebraucht ais yon TitamveiB. Beziiglich der Haltbarkeit ist Blei
weiB am minderwertigsten. (Chem. Obzor. 8 . 105—06. 30/6. 1933. Prag, cech. Teehn. 
Hoclischule.) Ma u t n e r .

C. A. Lobry de Bruyn, Ein Fali von Ripbildung iiber Bleimennigegrundfarbe. 
Einflufi der Deckfarbe. Beschreibung u. Lichtbild. Durch Wrkg. der Mennige bei 
Zutritt von 0 2 tritt uberschnclle Alterung der Deckfarbe u. Zusammenziehen der- 
selben ein. Verhiitung durch Auftragung einer zweiten Deckschicht. (Verfkroniek 6. 
213—14. 15/8. 1933.) Gr o s z f e l d .

S. W. Jakubowicz und M. M. Goldberg, Die Abliangigkeit des ólbedarfs von 
der Saurezahl des Bindemittels. Von Ocker, ZinkweiB, CarbonatbleiweiB, Lithopone, 
Bleimennige, Titandioxyd, TitanweiB (30°/o ZnO) wurde naeh der Methode von GaRD- 
NER sowie nach derjenigen der Vff. (C. 1933. II. 1591) der Olbedarf gegeniiber Lein- 
Olen steigender SZ. (gebloicht.es Leinól mit steigendem Fettsiiurezusatz) bestimmt. Es 
ergaben sich folgende Resultate: 1 . Bei neutralen Pigmenten nimmt der Olbedarf mit 
steigender SZ. ab, u. zwar erreicht die Gcschwindigkeit der Olaufnahme bei der SZ. 30 
bereits das Maximum. 2. Bei bas. Pigmenten spielt die Seifenbldg. yon einer bestimmten 
SZ. des Oles an eine ausschlaggebende Rolle. Die gebildeten Seifen haben hohe Solva ■ 
tationsfahigkeit u. erhóhen den Olbedarf. Dieser ProzeB kommt am starksten boi 
ZinkweiB, dann bei Bleimennige u. BleiweiB zur Auswrkg. (Farben-Ztg. 38. 1312—13. 
26/8. 1933.) _________________  Sc h e if e l e .

A. Rechberg G. m. b. H., Georg Braun G. m. b. H. und Eduard Voit, Hers- 
feld, Verfahren zum Netzen von tierischen Faserstoffen in sauren Badem, gek. durch 
die Verwendung der beim Behandeln yon Erdolen mit Schwefelsaure oder beim nacli- 
folgendem Waschen abfallenden Stoffe. Die Netzmittel werden, wie folgt, hergestellt: 
1000 kg Erdoldestillat werden in iiblicher Weise mit 10 kg H2SO., konz. 1—4 Stdn. 
lang yerriihrt u. dann einige Zeit der Ruhe uberlassen. Danaeli wird die Abfall- 
schwefelsaure unten abgezogen u. das Ol neutral gewaschen. Die Abfallsaure wird 
stark yerd. u. bleibt zur KJarung stehen. Die Abfallsaure, das Waschwasser oder 
Gemische beider eignen sich zum Carbonisieren von Wolle u. ais Zusśitze beim Farben 
aus sauren Badem. (D. R. P, 578 775 KI. 8 m yom 13/6. 1925, ausg. 16/6. 
1933.) Sch m a lz .

H. Th. Bohme, Akt.-Ges., Chemnitz, Nelz- und Emulgiermittel fiir die Textt-
Industrie, bestehend aus Schuiefelsaureestem von Oxyfettsauren u. bzw. oder unver- 
zweigten Feitsćiuren, in denen der Schwefelsaurerest oder die Carboxylgruppe oder 
beide Gruppen verestert sind, wobei Glycerinester ausgeschlossen sein sollen. Genannt 
sind Ricinolschwefelsaurebutylester, Oxystearinschwefelsaurebutylester, Ricinolsclnyefel- 
siŁure-iso-propylester, der Butylester yon sulfonierter Tranfettsaure, Die Ester dienen 
ais Zusatz beim Farben, Bleichen, Apprelieren, zu Bohrólen. (Holi. P. 29 348 vom 
30/5. 1929, ausg. 15/4. 1930. D. Prior. 9/6. 1928.) S chm alz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellmg 
von Wasch-, Reinigungs- und Emulgierungsmitteln, dad. gek., daB man aliphat. oder 
nicht mehr ais 3 kondensierte Ringsysteme enthaltende cyeloaliphat. bzw. aromat..- 
aliphat. Carbonsauren oder dereń Deriw. mit echten organ. Aminosulfonsiiuren, in 
denen die S03H-Gruppe an ein C-Atom eines aliphat., cyeloaliphat. oder heterocycl.
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Restes gebunden ist, umsetzt. — Genannt sind die Amidę aus Cocosnufiolsaurechloriden 
u. aminoathansulfonsaurem Na, aus Olsaureohlorid u. N-Methyltaurin-Na, aus Essig- 
saureanhydrid u. Cetyltaurid, aus Olsaureohlorid u. p-Aminobenzylsulfonsiiuro, aus 
Olsaureohlorid u. N-Cyclohexyltaurin-Na, aus Olsaureohlorid u. Taurin-Na, aus 
P alra itin sau rean liy d rid  u. N-Oxathyltaurin, aus dem Gemisch yon Olsaureohlorid u. 
S tearinsaurech lorid  mit N-Methyltaurin-Na, aus Stearinsaurechlorid u . N-Phenyl- 
taurin-Na, aus CoeosnuBdlsaurechloriden u. N-Methyl-2-oxypropan-l-sulfonsaure, aus 
N-Methylaminoathansulfonsaure u. CocosnuBfettsaurechloriden, aus Diathanoltaurin- 
u. S tearin sau rech lo rid  oder Olsaureohlorid, aus Phenylstearinsaurechlorid u . piperidin- 
sulfonsaurem Na, aus Naphthensaurechlorid u. bornylaminsulfonsaurom Na oder 
aininocyclohexylsulfonsaurem Na, aus Palmitinsaure, Tributylamin u. Mothyltaurin, 
aus LaurinsiŁuremothylester u. N-Methyltaurin-Na unter Abspaltung von CH3OH. 
(Holi. P. 30150 Tom 7/4. 1932, ausg. 15/6. 1933. D. Prior. 1/2. 1930.) S o h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfalire.n zur Herstellung 
von Netz-, Iłeinigungs- und Dispergiermitteln, dad. gek., daB man aliphat., cycloaliphat., 
aromat, oder aliphat.-aromat. Carbonsauren oder dereń Deriw. mit NH3, primiiren 
oder sekundaren Aminen oder dereń Deriw., gegebenenfalls in Ggw. yon Verd.- oder 
Losungsmm., zu Carbonsaureamiden kondensiert. u. diese Amido in Schtcefelsaurecsler 
umwandelt oder die Komponenten, yon denen die Siiure mindestens eine doppelto 
oder dreifaohe Bindung u. bzw. oder mindestens eine Hydroxylgruppe, die andere 
Komponento mindestens eine doppelte oder dreifaohe Bindung oder beide Komponenten 
doppelto oder dreifaohe Bindungen oder mindestens eine Hydroxylgruppe enthalten, 
in Sohwefelsaureester umwandelt u. darauf zu Carbonsaureamiden umsetzt bzw. 
Carbonsaureamide, die doppelte oder dreifaohe Bindungen u. bzw. oder im Silurerest 
OH-Gruppen enthalten, sulfoniert. — 1 . 282 Gewichtsteile Olsaure werden in Olsauro- 
ainid umgewandelt u. sulfoniert. Der erhaltene Sohwefelsaureester wirkt auch im 
alkal. Bade benetzend. — 2. 100 Gewichtsteile Olsaurediathylamid werden in 300 Ge- 
wichtsteilen Trichlorathylen gel. u. bei 0° mit 85 Gewiehtsteilen Monohydrat yersetzt. 
Man verd. mit Eiswasser, zicht dio untore Sehicht ab u. neutralisiert sie. Nach einiger 
Zeit entstehen zwei Schichten, von denen die obere das Salz des Schwefelsiiureesters 
enthalt. Dieso wird eingodampft u. ais Nelzmittel verwendet. Ebenso ycrfiihrt man 
mit Olsilureathylanilid, -diphenylamid, -iithyl-m-toluidid. —- 3. Das durch Umsotzen 
von 932 Gewiehtsteilen Ricinusól, gel. in 1000 Gewiehtsteilen A., mit Ammoniakgas 
u. Abdestillieren des A. erhalteno Ricinolsaureamid-Glyceringemisch wird in 3000 Ge- 
wichtsteilen A. suspendiert u. bei 0—10° mit 696 Gewiehtsteilen Chlorsulfonsiiure 
versotzt. Nach beendeter HCl-Abspaltung wird auf Eis gegossen, neutralisiert u. 
aus der mittelsten der drei sich bildenden Schichten der A. auf dem W.-Bade ver- 
dampft. Man kann auch so yorgehen, daB man 1000 Gewichtsteile des Ricinolsaure- 
amid-Glyceringemisches in 2000 Gewichtsteile fl. S02 einbringt u. unter Umruhren 
500 Gewichtsteile SOa-Gas einleitet. Nach Abdestillieren des S0 2 u. Neutralisieren 
mit NaOH soheidet sich der Ester ólig ab. — 4. 100 Gewichtsteile Oxystearinsiiure- 
methylester werden mit 200 Gewiehtsteilen Ammoniak 4 Stdn. unter Druck auf 151° 
erhitzt. Das yon NH3 u. CH3OH befreite Amid wird bei 10—15° in ein Gemisch aus 
50Teilen Essigsaureanhydrid u. 50 Teilen Monohydrat gebraelit, nach 2-std. Riihren 
bei gewóhnlicher Temp. auf Eis gegossen, neutralisiert u. ausgesalzen. Verseift man 
den Methylester der Ricinolsaure m it ChlorsulfonsiŁure u. behandelt den Schwefel- 
saureestor mit NH3-Gas 10 Stdn. unter Druck bei 100°, so erhalt man die Verb. nach 
Beispiel 3. — 5. 100 Gewichtsteile gesehm. Ricinolsaureamid werden mit 300 Gowichts- 
teilen A. u. 430 Gewiehtsteilen Chlorsulfonsaure bei 70—75° yersetzt u. 2 Stdn. am 
RiickfluBkuhler auf 40° erhitzt. Man gieBt auf Eis, neutralisiert mit NaOH, yerdampft 
den A. u. trennt die oberste, das Sohwefelsaureestersalz enthaltende Schicht ab. —
G. 274 Gewichtsteile Palmitinsiiureohlorid laBt man bei 0—10° in eine wrss. Lsg. yon 
120 Gewiehtsteilen Allylaminsulfat flieBen u. halt die Rk. stets mit NaOH alkal.; 
dann yerestert man mit Monohydrat (300 Gewiehtsteilen) bei 35—:40°. Den in W.
1- Palmitinsaureallylamidsulfonsu.uree.ster erhalt man auch, wenn man zuerst das Allyl
aminsulfat sulfoniert u.' dann mit Palmitinsaurechlorid kondensiert. (Holi. P. 29 974 
vom 5/4. 1930, ausg. 15/6. 1933. D. Prior. 12/4. 1929.) S c h m a l z .

Johann Georg Kastner, Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von Druck- 
pasten, dad. gek., daB man ais Verdickungsmiłlel fiir die Farbstoffe Auszuge, Lsgg. 
oder Abkochungen von Johannisbrotkernen, yorzugsweise aus dereń besonders fein 
ausgemahlenen Keimhullen, die durch Zusatz yon Sauren oder stark wirkenden 
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Diastasen ganz oder teilweise zu reduzierend wirkenden Zuckerarten abgebaut sind, 
allein oder zusammen mit anderen Verdickungsmitteln, verwendet. Bei der Herst. 
von Kiipenfarbstoffdruckpasten setzt man das zur Verkiipung erforderliche Atzalkali 
erst naoh Zugabo des Kaliumcarbonats u. des bestandigen Natri uniform aldehyd- 
sulfoxylats zu. Die neuen Druckverdickungen besitzen den Vorzug, durch Alkalien 
nicht, wie die gebrauchlichen Druckverdickungen aus Johannisbrotkernen, koaguliert 
zu werden. (D. R. P. 578 776 KI. 8n vom 31/8. 1929, ausg. 17/6. 1933.) Schmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Eiff- 
lander, Ludwigshafen a. Rh., und Georg Bóhner, Edingen a. N.), Druekpasten zum 
Drucken von Kiipenfarbstoffcn, gek. durch einen Geh. an Polyglycerinen. Die unter 
Verwendung dieser Druekpasten hergestellten Drucke zeichnen sich yor den mit 
glyeerinhaltigen Druekpasten hergestellten Drucken dadurch aus, daB sie keine ver- 
aehwommenen Rander besitzen, farbtiefer sind und sich rascher auf der Faser fisieren 
lassen. (D. R. P. 5 7 8  8 2 1  K I . 8n vom 1 1 /3 . 1 9 3 1 , ausg. 1 7 /6 . 1 9 3 3 .)  S c h m a l z .

E. I. du Pont de Nemours & Comp. Inc., Ivan Fleming Chambers und Charles 
Jean Sala, Wilmington, Delaware, Amerika, Kupenfarbstoffpasten fiir Tezlildruck, 
gek. durch einen Geh. an Glykolen oder Glykolathern, wie Glykol, Glykohnonomethyl- 
oder -athylather, Diathylenglykol. Die Pasten sind auch zum Bedrueken von Seide 
u. AcetaUeide geeignet u. liefern gleichmiiBige lebhafte Drucke von guter Rcibechtlieit, 
die nicht ins WeiBe bluten. (E. P. 392139 vom 5/8. 1931, ausg. 1/6. 1933. A. Prior. 
15/8. 1930.) " Sch m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von 
Azofarbsloffm auf der Faser, dad. gek., daB man die mit substantiven Kupplungs- 
komponenten, wie den Aryliden der 2,3-Oxynaphthoesaure, der Acetessigsaure, der 
2-Oxyanthracen-3-carboiisaure oder der o-Oxybenzocarbazolcarbonsauren impragnierten 
Fasern mit der Diazolsg. behandelt u. dann sofort nach dem Abąuetschen auf Tempp. 
uber 100° erhitzt. Dies gesehieht ani zweckmaBigsten durch Trocknen auf dampf- 
geheizten Zylindern oder Hindurehfiihren zwischen Heizplatten. Die giinstigste Entw.- 
Temp. liegt zwischen 100 u. 110°. Besonders hervorgehoben sind Farbungen aus 
Diazodiarylaminen u. 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden. Zur Herst. von Reserveeffektcn 
kann man den Diazolsgg. ohne Beeintriichtigung der Kupplungsfahigkeit betraehtlichc 
Mengen organ. Sauren zusetzen. Man erhśilt um 30—40% starkere, reine Farbungen, 
da der KupplungsprozeB vollstandig ist u. Zers.-Prodd. der Diazoverbb. nicht entstehen. 
(F. P. 743 329 vom 26/9. 1932, ausg. 28/3. 1933. E. Prior. 25/9. 1931.) S chm alz.

Gesellschaft fiir Chemiscłie Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zur 
Herstellung von Azofarbstoffen auf Wolle, dad. gek., daB man die Faser mit unsulfo- 
nierten 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden aus Biidern grundiert, die 0,6—l,8 gNaOH 
im 1 enthalten, u. dann mit diazotiertem a- oder /S-Aminonaphthalin oder dereń un- 
sulfonierten Substitutionsprodd. entwickelt. Man erhalt aus l-(2',3 '-Oxynaphthoyl- 
amino)-4-chlorbenzol u. diazotiertem 1-Aminonaphthalin ein Bordeauxrot, mit diazo- 
tiertem 2-Aminonaphthalin ein rótliches Gelb, aus l-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-2- 
methyl-4-ehlorbenzol u. diazotiertem l-Amino-2-methoxynaphthalin ein Violett. Ahn- 
liche Farbungen erhalt man in jedem Falle bei Verwendung von 2,3 -Oxynaphthoyl- 
aminobenzol, l,3-Di-(Oxynaphthoylamino)-benzol bzw. -4-methylbenzol, l-(2 ,3'-Oxy- 
naphthoylamino)-2-, -3-, -4-methylbenzol, -2- oder -3-chlorbenzol, -2- oder -4-meth- 
oxy- bzw. -athoxybenzol, -4-chlor-2-methoxybenzol, -5-chlor-2-methylbenzol, -2,4- 
bzw. 2,5-ditnethylbenzol, -3-nitrobenzol. (F. P. 41 937 vom 6/ 6. 1932, ausg. 3/5. 1933. 
Schwz. Prior. 6/7.1931. Zus. zu F. P. 673895; C. 1929. II. 2375 [E.P. 310758].) S c h m a u .

Gesellscłiaft fiir Chemiscłie Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zur 
Herstellung von Azofarbstoffen auf Wolle, dad. gek., daB man die Faser mit unsulfo- 
nierten 2,3-Oxynaphthoesinirearyliden aus Badern grundiert, die 0,6—1,8 g NaOH 
im 1 enthalten, u. dann mit diazotiertem 3-Aminoearbazol oder dessen unsulfonierten 
Substitutionsprodd. entwickelt. — 10 kg Wolle werden bei 45° % Stde. in einem Bade, 
das auf 3001 W. 200 g l-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-2,4-dimethylbenzol, 1 kg Na- 
Sulforicinat, 11 NaOH 36° Be, 6 kg Sulfitcelluloseablauge 50%ig u. 6 kg NaCl ent
halt, grundiert, abgeąuetscht u. in einer neutralen Lsg., hergestellt durch Diazotieren 
von 1,8 g 3-Aminocarbazol, entwickelt. Nach dem Spiilen wird die violett gefarbte 
Wolle 20 Min. mit einer Lsg., die 4% vom Wollgewicht an H2S04 enthalt, bei Koch- 
temp. behandelt. (F. P. 41938 vom 6/ 6. 1932, ausg. 3/5. 1933. Schwz. Prior. 6/7-
1931. Zus. zu F. P. 673 895; C. 1929. II. 2375 [E. P. 310 758].) S c h m alz .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Fischer
und Hermann Freund, Frankfurt a. M.), Verfaliren zur Herstellung von unloslichm 
Azofarbstoffen auf der Faser, dad. gek., daB man die Gewebe mit einer Lsg. oder Druck- 
paste, die ein Gemisch aus einer substantiven Azokomponente u. einer in W. 1. Diazo- 
aminoverb. enthalt, klotzt oder bedruekt, gegebenenfalls trocknet, dann mit einer wss. 
Lsg. trankt, die eine oder mehrere organ. Siiuren, Phosphorsśiure, leicbt dissoziierende 
Metallsalze, siiureabspaltende Salze oder Gemische dieser Verbb. entlialt, u. darauf 
einem TroeknungsprozeB auf crhitzten Zylindern unterwirft oder durch einen erhitzten 
Rauin fiihrt. —- Dieses Verf. kann, wie folgt, angewendet werden: 1 . zur Herst. von 
Vordrucksreserven unter Oxydationsfarbstoffen, wie Anilinschwarz, dad. gek., daB 
raan die Faser mit einer Reservo, die ein Gemisch einer substantiven Azokomponente 
mit einer in W. 1. Diazoaminoyerb. u. ein Reservierungsmittel fiir Anilinschwarz 
enthalt, bedruekt, trocknet u. darauf mit der Lsg. des Oxydationsfarbstoffpraparates, 
die saure oder saureabspaltendo Mittel der oben genannten Art enthalt, klotzt, wie 
oben erhitzt u. dann die Anilinschwarzfarbung in iiblicher Weise durch Dampfen 
entwickelt u. fertigstellt; —- 2. zur Herst. von Drucken oder Buntreserven von unl. 
Azofarbstoffen neben Drucken oder unter Klotzungen von Kiipcnfarbstoffen aus Ester- 
salzen von Leukokupenfarbstoffen, dad. gek., daB man neben Druckpasten oder auf 
Klotzungen von Estersalzcn yon Lcukokiipenfarbstoffen, dio ein Oxydationsmittel 
enthalten, Druckpasten druckt, dic das Entwicklungspraparat fiir Azofarbstoffe von 
der oben angegebenen Zus., sowie bei Herst. yon Reseryedrucken Reseryierungs- 
mittel, wio Oxydo, Hydroxyde oder Carbonato von alkal. Erden, Mg, Zn, u. ein mildes 
Red.-Mittel, wie Na2S20 3, enthalten, dann trocknet, mit einer wss. Lsg. der oben an
gegebenen sauren oder saureabspaltenden Mittel trankt u. wie oben fertig macht; —
3. zur Herst. von Vordruckreserven unter Kiipenfarbstoffen aus Estersalzen von Leuko
kupenfarbstoffen, dad. gek., daB man die unter 2. genannten Reservedruckpasten 
aufdruekt, trocknet, das bedruckte Gewebe mit Lsgg. yon Estersalzen yon Leuko
kupenfarbstoffen, die saureabspaltendo Mittel, wie Ammonoxalat oder -rhodanid, 
Diathyltartrat, sowie Oxydationsmittel, Oxydationsbeschleuniger u. auBerdem NH.,- 
Salze schwacher organ. Sauren, wie Ammonaeetat, enthalten, klotzt, wie unter 1. er
hitzt u. dann die Kiipenfiirbungen wie iiblich durch Dampfen entwickelt; — 4. zur 
Herst. von Vordruckreserven unter Anilinschwarz nach 1., dad. gek., daB man die 
Faser nicht nur mit Reseryedruckpasten aus den Azofarbstoffentwicklungspraparaten, 
sondern auch mit solchen aus Estersalzen yon Leukokupenfarbstoffen oder Mischungen 
beider bedruekt, dann nach 1. weiterbehandelt, aber zumSchluB dieKiipenfarbung durcli 
saure Oxydation (Nitrit u. anorganische oder organische Sauren) wic iiblich entwickelt;
— 5. zur Herst. von Drucken oder Buntreserven nach 2., dad. gek., daB man die Druck 
pasteu oder Reseryedruckpasten, welche die Azofarbstoffentwicklungspriiparate ent- 
halten, auf Klotzungen oder neben Druckpasten aus Estersalzen von Leukokupen
farbstoffen druckt, die ein Alkalimetallehlorat u. einen Oxydationsbeschleuniger ent
halten, gegebenenfalls trocknet, dann mit verd. organ. Sauren, Phosphorsaure oder 
leiclit dissoziierenden bzw. saureabspaltenden Salzen unter Zusatz von Aluminiuni- 
salzen, wio Al-Sulfat, -clilorid oder -nitrat, klotzt u. darauf wie unter 2. durch Er- 
liitzen u. Dampfen fertig macht. — 6. Bei dem oben genannten Verf., sowie bei den 
unter 2. bis 5. genannten Ausfuhrungsformen kónnen an Stelle der Entwicklungs- 
praparatc aus in W. 1. Diazoaminoyerbb. u. substantiven Azokomponentcn auch Ge- 
mische aus Alkalisalzen von Nitrosaminen u. substantiyen Azokomponenten yer- 
wendet werden. (Oe. P. 134268 yom 2/5. 1932, ausg. 25/7. 1933. D. Priorr. 8/5., 
10/7.1931; 11/ 1 ., 12/ 1 . u. 15/2. 1932. — D. R. P. 562 623 KI. 8 m yom 9/5. 1931, ausg. 
27/10. 1932. — D. R. P. 574355 KI. 811 yom 11/7. 1931, ausg. 13/4. 1933. Zus. zu
D. R. P. 562 G23. — D. R. P. 578 649 KI. 8n vom 12/1. 1932, ausg. 15/6. 1933. 
Zus. zu D. R. P. 562 623. — F. P. 736 874 vom 9/5. 1932, ausg. 30/11. 1932.
D.Priorr. 8/5., 10/7. 1931; 11/ 1 ., 12/ 1 . u. 15/2. 1932. — E. P. 393408 vom 9/5. 1932, 
ausg. 29/6. 1933. D. Prior. 8/5. 1931.) S c h m a l z .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von 
Azofarbstoffen auf der Faser, gek. durch die Verwendung von Diazolsgg., die durch 
Zusatz von Dispergier- oder Emulgicrmitteln, wie gereinigte Sulfitcelluloseablauge, 
Saureamide, Ester u. Ather hóherer, OH-Gruppen enthaltender gesatt. oder ungesatt. 
Fettsauren u. dereń Sulfonierungsprodd., Ester u. Ather hóherer aliphat. Alkohole 
oder dereń Sulfonierungsprodd., z. B. Olevlalkoholsulfonat, stabilisiert sind. (F. P. 
749169 vom 17/1. 1933, ausg. 20/7. 1933. 'D .  Prior. 18/1. 1932.) SCHMALZ.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung ton 
bestandigen Diazolosungen, die zur Herstellung ton unloslichen Azofarbstoffen auf der 
Faser geeignet sind. Man yerwendet ais Stabilisatoren Dispergier- u. Emulgiermittel, 
wie sie z. T. im F. P. 749169 (vgl. vorst. Ref.) bereits genannt sind. Ais weiterhin 
geeignet sind genannt: Umsetzungsprodd. aus aliphat., cycloaliphat. oder araliphat. 
Carbonsauren mit Aminosulfonsauren, Kondensationsprodd. aus Polyglykolathern, 
die 4 oder mehr Athylengruppen enthalten, u. organ. Oxy-, Carboxy- oder Aminoverbb., 
z. B. Oleylmethyltaurin, der Ester aus Olsiiure u. Oxyathansulfonsaure u. die Kon
densationsprodd. aus 20 Moll. Athylenoxyd u. 1 Mol. Octodecyl- oder Oleylalkohol. 
Ein Zusatz von 1 bis 3 g dieser Yerbb. geniigt zur Stabilisierung der Diazolsgg. 
(F. P. 743 545 vom 4/10. 1932, ausg. 1/4. 1933. D. Prior. 5/10. 1931.) S chm alz.

Dow Chemical Co., iibert. von: Ernest F. Grether, Midland, Michigan, Her
stellung ton Azofarbstoffen. Man vereinigt tetrazotierte Diaminodiarylather mit 1 Mol.
2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure u. 1 Mol. eines Pyrazolons. Der Farbstoff 
aus tetrazotiertem 4,4'-Diaminodiphenylather, 1 Mol. l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon u. 
1 Mol. 2-Ammo-5-oxynaphthdlin-7-sulfonsaure farbt Baumwolle scharlach. Der Farb
stoff aus 1 Mol. tetrazotiertem Diaminodiphenylather, 1 Mol. 1-Naplithylamin, Diazo- 
tieren u. Kuppeln mit 2 Moll. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure farbt Baumwolle 
violett. Man vereihigt tetrazotierten Diaminodiphenylather mit 1 Mol. des in saurer 
Lsg. hergestellten Monoazofarbstoffes aus diazotiertem p-Nitranilin u. l-Amino-8-naph- 
thol-3,6-disulfonsaure u. 1 Mol. Phenol, der gebildete Farbstoff farbt Baumwolle griin. 
(A. P. 1917 519 vom 16/5. 1928, ausg. 11/7. 1933.) F ra n z .

Dow Chemical Co., iibert. von: Ernest F. Grether, Midland, Michigan, Her
stellung ton Azofarbstoffen. Man vereinigt diazotiertes 3,4-Dihalogenanilin mit 2,3-Oxy- 
naphthoesaurearyliden aus 2,3-Oxynaphthoesaure u. Aminoarylatliern; die erlmltenen 
Fiirbungen sind licht-, waseli- u. bleichecht. — Man trankt Baumwolle mit einer alkal. 
Lsg. von 4-(2' ,3'-Oxynaphthoylaniino)-2-chlordiphenylather u. entwickelt mit diazo
tiertem 3,4-Dichloranilin, man erhalt braunrote-Farbungen. Ahnliche Fiirbungen erhalt 
man mit l-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-3-chlor-4,6-didthoxybmzol. Der Farbstoff aus 
4,4'-Di-{2,3-oxynaphthoylamino)-diphenyldtlier u. diazotiertem 3,4-Dicliloranilin ist 
scharlach. (A. P. 1 917 835 vom 9/2. 1931, ausg. 11/7. 1933.) F ra nz .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel. Schweiz, Herstellung 
von metallhaltigen Azofarbstoffen. Man behandelt Azofarbstoffe aus diazotierter 1-Amino-
2-oxynaphthalin-4.G-disidfonsdure (I) u. Kupplungskomponenten mit metallabgebenden 
Verbb. Die erhaltenen Farbstoffe dienen zum Fiirben von Wolle, Seide, Baumwolle, 
Leder, Kunstseide aus regenerierter Cellulose, Lacken aus Celluloseyerbb., natiirlichen 
oder kunstlichen Harzen, zur Herst. yon Pigmenten u. Erzeugung von Drucken. Der 
Farbstoff aus I  u. /?-Naphthol gibt beim Erhitzen mit CrF3 einen Wolle aus saurem 
Bade sehr eeht blau fiirbenden Farbstoff. Der Farbstoff aus 1 u. l-Phenyl-3-methyl- 
5-pyrazolon gibt mit CrF3 einen Wolle rosa farbenden Farbstoff. Die Fiirbungen des 
Cr-haltigen Farbstoffes aus I  u. Barbitursaure sind rot, die des Farbstoffes aus I u.
l-(3'-Sulfamido)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon rosa, die des Farbstoffes aus I u. l-0xv- 
naphthalin-4,8-disulfonsaure blau, die Cr-Verb. des Farbstoffes aus I u. 2,4-Dioxy- 
benzol-l-earbonsiiure gibt auf Baumwolle yiolette Drucke. Die Fiirbungen des Cu- 
haltigen Farbstoffes aus I  u. l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon auf Wolle sind rot, die 
des Ni-haltigen Farbstoffes aus I  u. jS-Naphthol yiolettrot, die des V-haltigen Farb- 
stoffes aus I u. l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon rot, die des Cu-haltigen Farbstoffes aus
I u. Reaorein yiolett. (F. P. 750 480 vom 9/2. 1933, ausg. 11/8. 1933. Schwz. Prior. 
18/2. 1932.) F r a n z .

National Anilinę Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Joyce H. Cro- 
well, Buffalo, Herstellung ton ollósliclien Arylaminoanthrachinonderitaten. j\Ian erhitzt 
Oxyanthrachinone mit aromat. Aminen unter Zusatz vor Borsaure u. Entfernen des 
Rk.-W. — Man erhitzt eine Mischung von Ohinizarin, Xylidingemisch u. Metabor- 
saure unter Riihren auf 155—170°, dio erhaltene griinblaue Lsg. yersetzt man nach 
dem Abkiihlen auf 45—60° mit NaOH u. W., entfernt den Xylidinuberschu(3 durch 
Wasserdainpfdest., filtriert, waseht mit W. u. trocknet; das dunkel krystallin. Pulver 
liefert in Bzl. eino griinblaue Lsg. — Man erhitzt rohes Chlorchinizarin mit Anilin u. 
Borsaure unter Riihren im gesehlossenem GefaC auf 100—120° unter Einblasen eines 
Luftstromes iiber die Oberflaehe der Mischung zum Entfernen des W., man erhóht 
dann die Temp. 3—5 Stdn. auf 140—145°; nach dem Abkiihlen auf 40—60° yersetzt 
man die Mischung mit yerd. HC1 oder H ,S04, erwarmt zum Zers. der Borsiiurcester,
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filtriert, wascht mit W., u. trooknet; der erhaltene Farbstoff, eine Mischung von Anilido- 
anthrachinonderiw. u. Dianilidooxyanthrachinonen gibt in Toluol eine griinstichig 
blaue bis violette Lsg. Die Farbstoffe dienen zum Farben von Nitroeelluloselacken, zur 
Herst. gefarbter piast. Massen usw. (A. P. 1892 871 vom 21/6. 1928, ausg. 3/1. 
1933.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Este.ni der 
Leukoverbindungen von Kiipenfarbstoffen. Man reduzicrt die Kiipenfarbstoffe mit prakt. 
wasserfreien Alkalimetallsulfiden oder -polysulfiden in einer tertiaren organ. Base in 
An- oder Abwesenheit eines indifferenten organ. Verdunnungsmittels, wie Chlor- oder
0-Dichlorbenzol, u. liiBt dann S03 oder S03-haltigc Mittel oder S03-abspaltende Verbb.
auf das Rk.-Gemisch einwirken; dio erhaltenen Ester kónnen hierauf in die 1. Salzo 
iibergefuhrt werden. — Zu einer Suspcnsion von 5,7,5',7'-Tetrabromindigo in wasser- 
freiem Pyridin gibt man unter AusschluB von Luft techn. reines wasserfreies Na2S, 
hierbei erfolgt unter Warmeentw. Red.; das erhaltene Reaktionsgemisch riihrt man 
in eine Mischung von HC1S03H u. wasserfreiem Pyridin unter AusschluB von Luft. 
Die Aufarbeitung des Esters u. seine tlberfiihrung in das Na-Salz erfolgt in der iiblichen 
Weise. In ahnlicher Weise stellt man die Ester der Leukoverbb. des Thioindigo, 
7,7-Dinitroindigo, Indigo, 6,6'-Diathoxythioindigo, 5,6,7-Tricblorthionaphthen-5',7'-di- 
chlorindolindigo, Dimethoxydibenzanthron, 3,4,8,9-Dibenzopyrenchinon her. (E. P. 
390 081 vom 6/10.1932, ausg. 20/4.1933. D. Prior. 7/10.1931. Zus. zu E. P. 360 907; 
C. 1932. 1. 1719.) F r a n z .

J. R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Darstellung von o-Oxynitrosofarbstoffen und 
dereń Meiallacken nach D. R. P., darin bestehend, daB man hier 1,3-Aminophenole, 
dereń NH2 durch stark bas. Reste substituiert ist, im Kern nitrosiert u . die Nitroso- 
verbb. in die Metallaeko uberfiihrt. — Pyridacelyl-m-aminoplienol, darstellbar durch 
Chloracetylieren von m-Aminophenol in wss. Suspension in Ggw. von Na-Acetat, 
Aufkochen des erhaltenen Chloracetylderiv. in Pyridin (schneeweiBc Krystalle, wl. 
in k. W., 11. in lauwarmem W.) wird in wss. Lsg. mit einer Lsg. von NaN02 versetzt, 
hierzu laBt man bei 10° HCl einlaufen, nach kurzer Zeit scheidet sich die Nitrosoverb., 
griinlichgelbe Krystalle, aus. Zu der Lsg. der Nitrosoverb. in W., Eg. u. Na-Acetat 
setzt man bei 10° eine Lsg. von FcSO.,, es bildet sich sofort der leuchtend grune Farb
stoff, der sich leicht aussalzen laBt; die Fiirbungen auf unbeschwerter Seide sind licht- 
u. waschecht, klar grasgriin u. rein weiB atzbar. Chloracetyl-m-aminophenol liefert 
mit Dimethylaminlsg. salzsaures Diineihykiminoacetylamino-m-aminophenoU farbloses 
krystallin. Pulver, 11. in lauwarmem W., die hieraus hergestellte Nitrosoverb. gibt 
mit FeSO., einen griinen Farbstoff. Trimethylaminoacetylamino-m-aminophenol, dar- 
stcllbar aus Chloracetylamino-m-aminophenol u. Trimethylaminlsg. liefert eine Nitroso- 
verb., braunlichgelbe Krystalle, die mit FeSO, einen griinen Farbstoff gibt. (D. R. P. 
582689 KI. 22e vom 17/1. 1931, ausg. 21/8. 1933. Zus. zu D. R. P. 494 531; C 1930.
1- 3614.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Schweiz, Farbstoffpraparat 
zum Farben von Lacken, Fimissen, plastischen Natur- und Kunstharzmassen, bestehend 
aus Gemischen von in W. u. A. unl. Farbstoffen, wie indigoiden u. anthrachinoiden 
Kiipenfarbstoffen, Schwefclfarbstoffen oder Pigmentazofarbstoffen, u. in W. swl. bis 
unl., in A. leicht 1. Amiden organ. Sauren, wie p-Toluolsulfonsaureamid, Acetanilid, 
Acetessigsaureanilid, Toluolsulfonsaureanilid, Benzolsulfonsaureamid, Bcnzamid. Ge- 
eignetc Farbstoffe sind der Bariumlack des Azofarbstoffs aus diazotierter 2-Amino- 
naphthalin-l-sulfonsaure u. f}-Naphlltol oder aus diazotiertem 2-Nitro-4-methyl-l-amino- 
benzol u. Acetessigsaureanilid, Mineralfarben, wie Berlinerblau, Umbra, Ockcr, Kiipen- 
farbstoffe, wie N-Dihydro-l,2,l',2'-anthrachinonazin-3,3'-dicarbonsaure, 4,4'-Dimethyl- 
f),6'-dichlor-2,2'-bisthionaphthenindigo. Durch die Verwendung der Amidę ais Ein- 
stellmittel an Stelle anderer bekannter Einsielbnittel, wie Dextrin oder Harnstoff, 
erhalt man Praparate, die nach Suspendieren in Lacken beim Tauchen, Bespritzen 
oder Anslreichen von Jl/etoMflachen, Leder oder Holz schleierfreie Uberziige liefem. 
(Schwz. P. 159 576 vom 31/12. 1931, ausg. 16/3. 1933. Zus. zu Schwz. P. 155 461; 
C. 1933. 1. 511.) S c h m a lz .

Rudolf Wilhelm Moll, Deutschland, G-rundiermittel fiir Farbanstriche, bestehend 
aus einer 10°/oig. Lsg. von Chlorkautschuk in Bzl. u. aus einer 20%ig- Lsg. von neutralem 
WoUfelt in Bzl. Der Grundieranstrich ist gegen W. unempfindlich u. zeigt keine Neigung 
zum ReiBen u. Abblattern. (F. P. 750 777 vom 14/2. 1933, ausg. 18/8. 1933. D. Prior. 
23/2. 1932.) M. F. M u l l e r .



Hans Kurz und Karl Albert, Wien, Tiefdruckfarbe. Dic Pigmente werden mit 
einem Bindemittel angerieben, das durch Verseifung von Harz mittcls wss. Alkalien, 
NH3 oder einer Mischung von beiden in der Kalte oder Warnie u. nachfolgende Be
handlung mit A. oder einem anderen in W. L, fliichtigen organ. Losungsm. entstanden ist. 
(E. P. 396 654 vom 9/3. 1933, ausg. 31/8. 1933. Oc. Prior. 19/3. 1932. Zus. zu
E. P. 371527; C. 1932. II. 4412.) G k o te .
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Felix W ilborn, Die T rockcnstoffe. Ih re  Chemie, Hcrslellg. u. Anwendg. Berlin: Union
Zweigniederl. 1933. (88 S.) gr. 8°. Lw. M. 7.50.

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
K. Brandenburger, Neue Fullsloffe fiir Kunsthorzmassen. Empfehlung von Flycr- 

faden ais Fiillmaterial, wodurch dic Schlagbiegefestigkeit piast. Massen verbesscrt wird. 
(Kunststoffe 23. 204—05. Sept. 1933.) W . W o l f f .

K. M. Chance, Harnstofformaldehydharze. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąucr 
Manuf. 3- 236. Aug. 1933.) ScHEIFELE.

— , Synthetisclie Lacke fiir induslrielle Zweckc. Allgemcin gelialtene Ubersicht. 
(Decoratour 32. 67. Juli 1933.) W . W o l f f .

Ray C. Martin, Moderne Metallacke. VIII. Verwendung won Glyccrin-Phthalsdure- 
anhydridharzen in Celluloselacken. (VII. vgl. C. 1933. II. 1604.) (Metal Clean. Finish. 5. 
251—54. Juni 1933.) S c h e if e ł e .

— , Schellack und Acelocclluloid ais SchallplaUenmassen. Alterc Patente uber Schall- 
platten auf Wachs- u. Celluloidbasis; Herst. der Schellackplatte; Darst. von Nitro- 
u. Acetylcellulose, sowie Verarbeitung letzterer auf Acctocelluloid (Cellon); Herst. von. 
Schallplattcn aus Acetocelluloid u. Vorziigc derselben. (Kunststoffe 23. 207—10. 
Sept. 1933.) _________ ________  W. W o l f f .

Israel Rosenblum, Jackson Heights, N. Y., V. St. A., Verfaliren zur Herstellung 
won Ilarzestem. Harze, z. B. Kolophonium, werden bei 260° oder daruber trocken dest., 
u. das erhaltene Prod. mit einem DberschuB an mohrwertigen Alkoholen, wic Glykol, 
Glycerin, Mannit, zur Bldg. teilweise veresterter Prodd., wie z. B. Mono- u. Diglyceride, 
erhitzt. Aus Kolophonium u. Glycerin erhalt man z. B. auf diese Weise Gemische mit 
otwa 30—40% Glycerinmoyio- u. -diabietaten mit der SZ. 120—130, die mit Phenol- 
formaldehydharzen weiter behandelt worden kónnen. (A. P. 1923 507 vom 6/5. 1930, 
ausg. 22/8. 1933.) D o n a t .

Sylvania Industrial Corp., V. St. A., Feuchtigkeitsbestandigc Masse, insbesonderc 
fiir Lacke, Uberziige (auf Papier, Gewebe, Metali), Folien u. dgl., bestehend aus 50—75% 
Cellulosoderiv., 25—50% Weichmachungsmittel (Dibutylphthalat, Arylphosphat) u.
0,8—2% Wachs (Paraffin, Ozokerit, tier. u. pflanzlielic Wachsc) bzw. einem Gemiseh 
davon. Mit diesem Lack uberzogene Folien aus regenerierter Cellulose eignen sich 
hervorragend ais Verpackungsmaterial. (F. P. 750 281 vom 7/2. 1933, ausg. 8/8. 
1933.) E n g e r o FF.

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. RoBlau, MatłierungsmiUel fiir 
Lacke und Firnisse zur Erzeugung von matten, halbmatten oder seidenglanzendcn, 
wasserunempfindlichen Aufstrichen, bestehend aus Metallsalzen, insbesonderc des Zn 
u. Al, von co-Sulfonsauren u./oder alicycl. KW-stoffen. Ais geeignet haben sich z. B. 
Aluminiumoctadecylsulfonat u. das Zn-Salz der Naphthenylsulfonsaure enviesen. 
Hauptsachlich kommen Salze der 2. Gruppe des period. Systems in Betracht. 
(D. R. P. 582127 KI. 22h vom 7/4. 1932, ausg. 9/8. 1933.) ‘ E n g e r o f f .

Otto Mathiesen, Danemark, Poliermittel fur Celluloselacke, bestehend aus 1 Teil fl. 
Lack (Zus.: 5% Perubalsam, 17% trockencs Harz, 3% Amylacetat, 50% A. u. 25% 
Toluol), 2,4 Teilcn A., 0,5 Teilen Losungsm. (Zus.: 10% Amylacetat, 40% Bzl., 10% 
Perubalsam u. 40% Toluol), 0,3 Teilen filtriertem Lack u. 0,1 Teil getrocknetcr, pul- 
verisierter, in A. suspendierter Wein- oder Bierhefe. (F. P. 750 525 vom 10/2. 1933, 
ausg. 11/8. 1933.) ENGEROFF.

Clarence P. Byrnes, Trustee, ubert. von: Joseph Hidy James, Pittsburgh, 
Pennsylv., Behandlung des Beaktionsgemisches won teilweise oxydierten aliphalischen 
Kohlenwasserstoffen, welches insbesondere Alkohole u. Aldehyde von ganz yerschiedener 
Molekulgrófie enthalt, zwecks Gewinnung von Lósungsmm. fur Gummiarten, Harze u. 
Nitrocellulose fiir dic Lackherst. Das Rk.-Gemisch wird fraktioniert. Dic Fraktionen,
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dio z. B. hauptsachlich Aldohydo u. nur wenig Alkohole enthalten, werden zuniichst mit 
einem Entwasserungsmittel, z. B. CaCl2 oder Na2SO,, behandelt, wodurch die Mischbar- 
keit der Komponenten erreieht wird. Event. werden zur Erhóhung der Mischbarkeit 
noch weitere Alkohole, z. B. Methyl-, Athyl- oder Isopropylalkohol, vorher zugesetzt. 
Das Gemisch bleibt 5—10 Tage mit dem CaCl2 stehen. Dio Vereinigung von Aldehyd mit 
Alkohol wird durch Erwarmen auf 85—-90° erhóht. Dabei entstehen acetalartige Verbb. 
Das Prod. dient ais Lackldsungsm. (A. P. 1907 822 vom 16/6. 1928, ausg. 9/5. 
1933.): M . F .  M u l l e r .

Monsanto Chemical Co., iibert. von: Lucas P. Kyrides, St. Louis, Mo., V. St. A., 
Odylalkoholester. Ais Plastifizierungs- u. hochsd. Lósungsmm. fiir Harze, z. B. fiir Oxy- 
oder Nilrocellulose, Phenolalddiyd- oder Olypłalharze, werden auf ublichem Wege her- 
gestelltc Octylester aliphat., aromat., ein- u. mehrwertiger, gesatt. u. ungesatt. Sauren, 
wie Essig-, Benzoe-, Malein-, Fumar-, Oxal-, Milch-, Abietin- oder Weinsaure, vor- 
gesehlagen. Ais Octylalkohol kommt sowohl der n., ais auch der p-Athylhexylalkohol in 
Betracht. Aus 2,4 Moll. dioses Alkohols u. 1 Mol. Phthalsaureanhydrid wird z. B. durch 
Erhitzen auf 130—180° wahrend 10 Stdn. u. Dest. des Rk.-Prod. das Di-ft-dthylhexyl- 
■phthalal ais Fraktion vom Kp .3 210° erhalten. Es ist farblos, neutral u. unempfindlioh 
gegen akt. Strahlen. (A. P. 1923 938 vom 23/9. 1929, ausg. 22/8. 1933.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von 
ijeformlan Gegenslanden durch Verspritzen, dad. gek., daB man thermoplast. Polymeri- 
sationsprodd. von polymerisierbaren, eine Kohlenstoffdoppelbindung enthaltenden 
organ. Verbb. in Formen hineinspritzt. (Schwz. P. 158 550 vom 24/9. 1931, ausg. 
1/2. 1933. D. Prior. 2/10. 1930.) E n g e k o k f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
von Prepkorpem unter Verwendung von Kondensationsprodd. aus Carbamiden u. 
Aldehyden, dad. gek., daB PreBpulver aus den genannten Kondensationsprodd. durch 
Anwendung von Druek bei erhohter Temp. in die Form von unyollstandig geharteton 
Folicn gebracht werden, die dann durch weiteres Verpressen bei hoherer Temp. voll- 
standig gehartet werden. (Schwz. P. 158 549 vom 9/12. 1931, ausg. 1 /2 .1933.) E n g e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von Preji- 
korpern. Das entstehende Gel von fiillstoffhaltigcn, gelatinierfahigen sauren Lsgg. von 
Kondensationsprodd. aus aromat. Aminen u. Aldehyden wird wahrend seiner Bldg. 
zerkleinert, von Saure befreit u. hierauf yerpreBt. -— Man vermischt z. B. 130 (Gcwichts- 
teile) Anilinclilorhydrat, 200 W., 98 40%ig. GH„0 u. 100 Holzmehl innig, halt die Temp. 
des Gemisches unter 50°, zerkleinert die sioh bildende roto Gallerte durch stetes Ruhron, 
behandelt dio Gallertbrocken mit 400 15°/0ig. "NaOH -Lsg., wascht mit viel W. aus, 
troeknet bei 70° im Yakuum u. verpreBt bei 155°. Auf dieso Weise kann man dic Kon
densationsprodd. in sehr dichtcr Form auf den Fiillstoffen niedersohlagen, auch auf 
nicht saugfahige, wie Glimmer, Schiefermehl o. dgl. (Schwz. P. 160 761 vom 4/5.
1932, ausg. 1/6. 1933.) S a r r e .

Paul Courtieu und Augustę Bataille, Frąnkreich, Herstellung von Kunslmassm. 
Horn, Elfenbein, Knochen usw. werden in feinstgepulvertem Zustand mit einem Lack 
aus naturlichen oder synthet. Harzen zu einem mehr oder minder fl. Brei innig vcr- 
miseht. Das diekfl. Gemisch kann k. geformt, der Formkorper getrocknet u. h. in dic 
cndgiiltige Form verpreBt werden, oder man bringt das Gemisch auf Oborflachen auf 
oder umhullt einon Kern damit u. yerfestigt den Oberzug bzw. die Hiillo durch h. 
Pressen. Mit dem diinnfl. Gemisch impragniert man pflanzlioho odor tier. aufsaug- 
fahige Stoffe, z. B. Gowcbo, Faden, Bander usw., troeknet diese u. verpreBt sie h. in 
Formen oder zu Schichtkorpern oder bedeckt Oberflachen oder Kerno damit u. yer
festigt die Auflagen durch h. Pressen. (F. P. 730 023 vom 7/4. 1931, ausg. 5/8.
1932.) _____ __  _ S a r r e .

Bernhard Seheifele und H erm ann Kólln, B etriebs-H andbuch der Lacktechnik . Bd. 1. Berlin :
Union Zwcignicderl. 1933. gr. 8°.

1. A pparate u . M aschinen, (X , 320 S.) Lw. M. 21.— .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
F. B. Menadue, Die. zweiphasenbildende Ne.igv.ng des Gumrnis, und wie sie durch die 

IPirkung der Pigmente bewiesen wird. Einteilung der Kautsohukbestandteile in schwer- 
loshehe =  Phase A u. leicht lósliche =  Phase B. — Hohe Fullstoffprozentsatze be-
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giinstigen die Bldg. von A. Beim Einmiscłien unter Vermeidung eines Mastizier- 
effektes tr itt dio Bldg. von A noch nicht ein, sondern der Mastiziereffekt bewirkt erst 
die Bldg. A hat Ahnlichkeit mit vulkanisiertem Kautschuk. Die Vormastizierung des 
Kautschuks ist von Ausschlag, war sie grofi, so ist die Bldg. von A gering u. umgekehrt. 
Versohiedene Fiillstoffo bewirken in yerschieden hohem Grade die Bldg. von A. 
Beziehungen bestehen zwischen der Bldg. des Anteiles A u. der TeilchengroBe des 
Fiillstoffes. Die Ermittlung des Geli. an A ist abhangig von dem Lósungsm., wobei 
der Kp. sehoinbar eine Rolle spielt. (India Rubber J . 85. 689—92. 717—22. 86. 
53—58. 8/7. 1933.) H. Mu l l e r .

Th. Garner, QuaUtdtskonlrolle. Die chem: u. physikal. Priifung von Rohkautschuk 
u. semen Zusatzmaterialien. (Rev. gen. Caoutchouc 10. Nr. 89. 9—15. Nr. 92. 17—22. 
Nr. 93. 16—20. Aug. 1933.) . F r o m a n d i.

Joseph Rossman, Die Koagulation von Latex. Uber sich t  iiber die betreffende 
Patentliteratur der Vereinigten Staaten. (India Rubber Wid. 8 8 . Nr. 3. 31—32. Nr. 5. 
33—35. 1/8. 1933.) F r o jia n d i.

. Joseph Rossman, Trocknen von Lalex. Beschreibung zahlreieher Patente, dio 
dieses Problem bohandeln. (India Rubber Wid. 8 8 . Nr. 6. 31—33. 1/9. 1933.) H. Mi].

J. W. Genth, Die Vulkanisation der Gummiwaren. Methode zur leiohten Iden- 
tifizierung von Kaltvulkanisaten. Vorteilo der warnwulkanisierten Artikel gegeniiber 
ka]tvulkanisierten. (Gummi-Ztg. 47. 1267—68. 8/9. 1933.) H. Mu l l e r .

W. Krumbhaar, Keine lllusionen iiber Chlorkautschuk. (Paint, Oil chem. Rev. 
95. Nr. 16. 14—16. Chem. Age 28. 507—08. 10/8. 1933. — C. 1933- II. 1439.) H. Mii.

G. S. Bache, Chlorkautschuk. Im Gegensatz zu KRUMBHAAR (vgl. vorst. Ref.) 
der auBer fur einige Spezialanwendungen Chlorkautschuk fiir bedeutungslos halt, 
weist der Vortragende auf viele Vorteile gegeniiber anderen Stoffen hin. (Oil Colour 
Trades J. 84. 596—97. 1/9. 1933.) H. Mu l l e r .

St. Reiner, Ober die Bestdndigkeit des Hartgummis gegen aggressive Flussigkeilen. 
Priifung einer Reihe von Hartgummiąualitaten. (Chem. Fabrik 6 . 375—76. 6/9. 
1933.) ________________ H. Mu l l e r .

Naugatuck Chemical Co., iibert. yon: Henry Otis Newman, V. St. A., Ver-
hindem des Anmlkanisierens von Kautschuk. Man gibt zu einer mit Ditłuócarbamaten, 
Thiazolon, Thiuramsulfiden, Xanthogenaten, Aldehydaminen usw. besehleunigten 
Kautschukmischung ein neutrales Salz aus Diphenyl-, Di o-tolyl-, Phenyl-o-tolyl- 
guanidin, p,p'-Diaminodiphenylmethan u. a. mit IICO.JI, CHS■ COJl oder Oxalsdure. 
Man kann diese Salze auch zu Kautschukmilch setzen. (F. P. 748 427 vom 3/1. 1933, 
ausg. 4/7. 1933. A. Prior. 5/1. 1932.) P a n k ó w .

Research Association of British Rubber Manufacturers, Benjamin Dawson 
Porritt, Thomas Rayner Dawson und John Richard Scott, Croydon, Gegen organische 
Lomngsmitlel widerslandsfahige Kautschukmischung, enthaltend Leim, Gelatine oder oin 
anderes W.-I. Protein. Leim usw. werden der wss. Kautschukdispersion zugesetzt, 
das W. wird entfernt u. die M. yerarbeitet. Trockenes Einmischen in Kautschuk gibt 
schleohtere Prodd. Verwendung fiir 01-, Petroleumschlauche, Paokungen, Dichtungen, 
Ventile, Kabel, Rollen. (E. P. 394730 vom 12/1. 1932, ausg. 27/7. 1933.) P a n k ó w .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: Herman Louis Grupę 
und Roy Herman Kienle, New York, Kautschuk-Alkydharzmischung. Man mischt 
eine wss. Kautschukdispersion mit einer alkal. Lsg. oder einer Emulsion des Alkyd- 
harzes, koaguliert u. vulkanisiert nach dem Zusatz der iiblichen Kautschukfullstoffe. 
Ais Alkydharze verwendet man auch solche, bei dereń Hcrśt. Ole oder die entsprechen- 
den Fettsiiuren vorwendet wurden. Yerwendung fiir ólfestes Gewcbe, t)berziige iiber 
Draht, Griffe u. a. (E. P. 395 217 yom 26/10. 1932, ausg. 3/8. 1933. A. Prior. 27/10. 
1931.) P a n k ó w .

International General Electric Co. Inc., New York, iibert. von: Allgemeine 
Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, Herstellung von kauticliuklialtigen Oberzugsmittdn. 
Um das in der Kautschukpaste enthaltene freie W. zu binden, wird ein Ol zu gesetzt, 
das mit W. eine Emulsion bildet, z. B. Yaselinol, Ricinusól, Paraffin, Textilól u. a. 
Dabei bildet sich eine Ol-W.-Kautschuk-Emulsion. (E.P. 396 362 vom 27/10. 1931, 
ausg. 31/8. 1933. D. Prior. 30/10. 1930.) M. F. M u l l e r .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co.'Ltd., Guernsey, Evelyn 
William Madge und Edward Arthur Murphy, Birmingham, Gleitschutz fiir Teppicne. 
und Matten. Man iiberzieht sie an der Unterseite mit dem aus stark verd. Kautschuk-
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milch erhaltenen grieBigen Koagulat, trocknet u. vulkanisiert. Mail kann mit dem 
Koagulat auch dio Unterlage der Matto an das Gewebe anklcben. (E. P. 394 487 
vom 22/6. 1932, ausg. 20/7. 1933.) P a n k ó w .

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
Fred W. Freise, Brasilianische „Sandelole“. Inhaltlich ident. mit einem 

Teil der C. 1933. II. 1441 ref. Arbeit. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 517—19. 
24/8. 1933. Rio de Janeiro.) D e g n e r .

Hugo Strausz, Ober westamerikanisches Pfefferminzól. An der pazif. Kiiste 
werden mit Erfolg Mitcham-Pfefferminzpflanzen angebaut, aus denen durcli W.-Dampf- 
dest. ein dem engl. Mitchamól selir ahnliches iith. 01 gewonnen wird. D .15 0,904; an =  
—25° 20'; Lóslichkeit 2,9/70; Estergeh. 5,7%; Estermenthol 4,5%; Gcsamtmenthol 
55,85%; Mentlion 19,45%. (Riechstoffind. u. Kosmetik 8 . 119—20. Juli 1933.) E l l m .

Guido Rovesti, Bosmarinus officinalis und seine italienischen dtherischen Ole. 
Ausfiihrlicho Abhandlung iiber Botanik u. Geschichte des Rosmarins, seine Ver- 
wendung in der Medizin, Kosmetik, Likór- u. Eirnisindustrie u. ais Hausmittel. —- 
Zusammenstellung der physikal. Eigg. von Rosmarinól verschiedener Herkunft nach 
yerschiedenen Autorcn. — Chem. Zus. — Terpenfreie,s Bosmarinól: D .15 0,925—0,960; 
aD =  0°bis +10°; ud =  1,470—1,472; 1. in 2—3 Voll. 70%ig. A. — Einabsol. liosmarin- 
czlraktól hatte folgende Eigg.: D.IS 0,9567; an15 =  41,74; no16 =  1,4791; VZ. 28,32. 
(Riv. ital. Essenze Profumi Piante officinali 15. 227-—52. 15/8. 1933.) E l l m e r .

G. Louveau, Neroli von Grasse 1933. Dic physikal. Eigg. der im Mai 1933 dest.
Ne.rolióle weiehen von den bisher beobachteten zum Teil ab. Ais Ursaehe nimmt Vf. 
schleehte Bodenbearbeitung u. weniger sorgfaltigcs Pfliicken an. 2 Durchschnittsmuster 
zeigten folgende Eigg.: D .15 0,8745 u. 0,8731; an =  + 0°48 ' u. +0° 30'; nu =  1,4709 
u. 1,4716; 1. in 1,2—6 u. 1,3—7,5 Voll. 80%ig. A.; SZ. 1,2 u. 0,9; EZ. 65,1 u. 59,5; 
Estergeh. 22,8 u. 20,8%; EZ. nacli der Acetylicrung 159,6 u. 163,8; Geh. an Anthranil- 
sauremethylester 0,52% u. 0,60%- Ausbeute an iith. Ol 0,094 u. 0,083%- (Rev. Marqucs 
Parfum. Savonn. 11. 245—46. 277—78. Aug. 1933.) E llm e r .

Martin Bollrnann, Neue Grundsloffc fiir Eau de Cologne-Geriiclie. E s  werden be- 
sprochen „Citronal“ (ein besonders reines Citral), „Bigaradia“ (Azomethin von Hydr- 
ozycitronellal u. Anthranilsduremethylester), „Orangeol A “ (fi-Naphlhylmcthylkelon), 
„Orangeol B “ (a-Naphthylmethylketon) der I. G. F a r b e n i n d u s t r ie  A.-G. (Dtsch. 
Parfum.-Ztg. 19. 219—20. 25/7. 1933.) E l l m e r .

Willibald Rehdern, Die Intensivierung der Haftfahigkeit von Parfumkomposition. 
Bei Parfumkompositionen laBt sich ein vollendetes Erzeugnis nur durch geniigend 
langes Lagern erreichen. Die Lagerzeit laBt sich bedeutend abkiirzen, wenn man an 
Stelle der ather. Naturóle dereń Resinoide verwendet. Rezepte im Original. (Seifen- 
sieder-Ztg. 60. 651—52. 6/9. 1933.) G r im m e .

Siegfried Malowań, Die Bedeulung der Felte fiir die Kosmetik. Sammelbericht. 
(Soifensieder-Ztg. 60. 633. 652—53. 6/9. 1933.) G r im m e .

A. Salmony, Neues Verfaliren zur Emulgierung des Paraffinóles. Gleiche Arbeit 
wie C. 1933. I. 4056. (Matieres grasses - Petrole Dśrives 25. 9785—86. 15/3. 1933. 
Berlin.) D e g n e r .

H. Stanley Redgrove, Seifenfreie Haarwaschmiltel. Yorseliriften zu solchen, in 
denen die Seife ganz oder zum Teil durch Saponin oder durch sulfoniertes Lorol (ygl.
C. 1932. I. 3241) ersetzt ist. (Chemist and Druggist 119. 290. 26/8. 1933.) D e g n e r .

H. Stanley Redgrove, Badesalze, ihre Zusammensetzung und Herstellung. Ver- 
wendung von Na,COrj +  10 H ,0 . ATa2C03 +  H ,0 , Na?C03NaHC03 +  2 H 20, Na,- 
BjO, +  10 HaO u ."  NaB02 +  4 H20  ais Badesalzgrundlage u. ihre Verarbeitung. 
(Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J. 4. 223—26. Aug. 
1933.) E l l m e r .

Willibald Rehdern, Das Problem der Augenbrauentusche in fester Form- An- 
forderungen an gute Praparate. Vorschriften. (Dtsch. Parfum.-Ztg. 19. 235—37. 
251—52. 25/8. 1933.) E l l m e r .

John B. Wilson und George L. Keenan, Identifizierung der riechenden Bestand- 
teile in Handelsriechstoffen. III. Identifizierung von y-Undecalacton. (II. vgl. C. 1933.
I. 517.) Das ais ,,Pfirsichaldehyd“ gebrauchliche y-Undecalacton liefert mit Hydrazin 
Hydrazino -y - undecalacton, dessen Krystalle (aus Butylalkohol) flachę, vielfach ge- 
spaltene Stibchen bilden. In parallel polarisiertem Licht (gckreuztcn Nicols) loscht
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die Substanz niclit scharf aus. Die Refraktionswertc nach dem Immersionsverf. waren: 
a =  1,483 (seltener), /5 =  1,525 (arn haufigsten). y =  1,555. Angabe einer Yorschrift 
zur qualitativen Abscheidung des Lactons mittels Hydrazin u. Priifung yon Handels- 
prodd. (J. Ass. off. agric. Chemists 16. 420—22. 15/8. 1933. Washington, U. S. Dep. 
of Agricult.) ____  ___  G r o s z f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ldsungsmitlel und Fizaleure 
fiir  Riechstoffe. Man verwendet die Ester der Monoalkyl- oder -arylather des Glykols 
u. sciner Homologen mit organ. Sauren, z. B. das Propionat, Butyrat. Isobutyrat, 
Isovalerianat, Benzoat oder Cinnamat des PhenoxyathylalkohoIs, oder das Isobutyrat 
des p- bzw. o-MethyIphenoxyathyla]koho]s ais Lósungsm. fiir Riechstoffe. (D. R. P 
582 051 K1.23a vom 25/4. 1925, ausg. 7/8. 1933. Zus. zu D. R. P. 566 994; C. 1933.

Coty (Soc. An.), Frankreich, Schminkslifte. Man umgibt die bekannten, besonders 
roten Schminkslifte, mit einem Hdulchen aus einem nicht oxydablen Stoff, z. B. Firnu, 
Wachs, Zucker u. dgl., um sic sowohl gegen Feuchtigkeit zu schutzen, ais auch um ein 
Austrocknen zu verhinde_rn. (F. P. 749 482 vom 24/1. 1933, ausg. 25/7. 1933.) SCHUTZ.

Benjamin R. Harris, Carl J. Beckert und Wolf Kritckevsky, Chicago, Hall- 
bares Eierprdparat zum auperliclicn Gebrauch. Man versetzt Eigclb mit einem Konser- 
vierungsmiłlel der allgemeinen Formel: XO-—CX2CX—(CX2)n- i — CX2OX, worin n eino

OX
ganze ZaM, X II, ein Alki/lu. dgl. oder ein Saureradikal, z. B. Acetylu, dgl., ist. Das 
Mittel wird in Mengen von 25—60% des im Endprod. vorhandenen W. nebst einem 
S-haltigem Ol zugesetzt. Beispielsweise bestehl das Praparat aus: 100 Teilen Eigelh, 
20 Teilen Glycerin, 5 Teilen Ichthyol, 0,5 Teilen Parfiim. Es soli hauptsachlich kosmet. 
Zwecken dienen. (A. P. 1924 990 vom 8/4. 1929, ausg. 29/8. 1933.) S c h u t z .

A rthur Applin, Cold eream . 2nd im pr. London: H u rs t  B. 1033. (287 S.) 8°. 7 s. 5 d. not. 
[russ.] N. J . Demjanow, W. I. Nilów und  W. W. W illiam s, Die atherisehen Ole, ihre Zim. 

und  Analyse. 2. erw. Aufl. M oskau-L eningrad: G osehim techisdat 1933. (300 S.)

Edmund O. von Lippmann, Bericht (Nr. 99) iiber die wichtigslen, im 1. Halb- 
jahr 1933 erschienenen Arbeilen aus dem Gebiele der reinen Zuckerchemie. Fortschritts- 
bericht. (98. vgl. C. 1933. I. 3921.) (Dtsch. Zuckerind. 58. 603. 624—25. 640—41.
658—59. 674—75. 690. 694. 26/8. 1933.) T a e g e n e k .

Jean Barbaudy, Die chemisclie Mechanik im Dienste der Zuckerinduslrie. Vf. 
befaflt sich mit der Loslichkeit, von Zucker in W., den Gleichgewichtszustanden: 
Zucker-Kalkwasserlsg., Zucker-W.-Baryt, W.-Zueker-Strontian, den dabei auftretenden 
Mono- u. Disacchariden usw. Kinzclheiten im Original. (Buli. Ass. Chimistes Sucr. Dist. 
Ind. agric. France Colonies 50. 289—97. Juli/Aug. 1933.) T a e g e n e k .

— , Ober die Alkalisierung der Diffusion viiltels zerstaubler Kalkmilch. Durch das 
Zerstiiuben u. feines Verteilen geringer Mengen Kalkmilch (%„ der Gesamtkalkmengc) 
auf der Oberflache frisch gewaschener Zuekerrubcn vor dem Zerschneiden gelingt es, 
die iiberaus schiidliche Versauerung der Diffusionssśifte u. das Grauwerden der aus- 
gelaugten Schnitzel weitgehend zu verhindern. Dadurch wird auch der Entw. von 
Bakterien, Pilzen u. sonstigen Garungserregern in der Batterie Einhalt getan u. auch 
eine Schutzwrkg. gegen den EinfluB des Luftsauerstoffes ausgciibt. Vf. gibt die Vor- 
teile dieser Oberflachenkalkung u. die Art der benotigten Einrichtung naher an. (Chc- 
miker-Ztg. 57. 744. 20/9. 1933.) T a e g e n e k .

Jaroslav Brźek, Das Scliaumen des durch fraklionierte Zugabc von Kalle gc- 
sclńedenen Saftes bei der Saturation. (Vgl. C. 1933. I. 3014.) (Chim. et Ind. 29 Sond.- 
Nr. 6 bis. 1157—59. Juni 1933.) T a e g e n e r .

Fr. Paulik, Verbesserung der Arbeit auf den Schlammpressen. Um ein Saturieren
ohne Scliaumen zu ermóglichen, empfiehlt Vf., den aus den Malaxeuren in die Satu- 
rationspfannen eintretenden Saft in der Hohe der Fiillung (u. nicht im Untertcilc 
der Pfannen) einflieBen zu lassen. Eine schnelle Saturation mit hochprozentigem 
Saturationsgas i s t  ferner von groBem EinfluB auf die Beschaffenheit der r esu ltieren d en  
Safte, ebenso eine stetige Wirbelbowegung des aussaturierten Saftes beim Ablassen.

I. 1858.) E n g e r o f f .

R b l.  4 .7 5 .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę,



1933. II. HX1V. Z u c k e r .  K o h l e n h y d r a t e .  S t a r k ę . 290?

Die VorteiIe dieser Arbeitsweise werdon erórtcrt. (Z. Zuckcrind. ćechosloy. Republ.

Heinrich Vagt, Ist die durch Schwcfeln der Sćifle erzielle Farbverbesserung des Roh- 
zuckers bestandigl Durch die Wrkg. der S0 2 auf Zuckerfabriksafte werden die Farb
stoffe zu den entspreehenden Leukobasen reduziert; es tritt aber keine Zerstorung 
der Farbstoffe ein. Diese Leukoverbb. yerwandeln sich dureh schwaehe Oxydations- 
mittel (Sauerstoff der Luft) wieder in die eigentlichen Farbstoffe zuriiclc, wobci ver- 
nnitlich auch die Temp. eine Rolle spielt. (Zbl. Zuckerind. 41. 654. 9/9.1933.) T a e g .

Kareł Sandera, Krystallisation des Riibenzuckers. (Vgl. C. 1933. II . 1611.) Vf. 
untersucht die isotherm. Krystallisation des Zuckers aus Zucker- u. Salzlsgg. Die 
Mehrzahl der Lsgg. fangt bei allen Verhaltnisson von Zucker zu beigefugten Stoffen 
zu krystallisieren an. Manche Systeme beginnen allerdings erst nach Monatcn, jo 
nach "dem Feuchtigkeitsgeh. Im Falle der behinderten Krystallisation beeinflussen 
die physikal. u. chem. Faktoren (Temp., Ubersattigung otc.) die Gestalt der ent- 
stchenden Krystalle. Bei der techn. Krystallisation muB man die wahren Krystalli- 
sationsbedingungen beriicksichtigen, da jedes System gewisse Grenzen besitzt, inner- 
halb dereń man in der kiirzesten Zeit u. mit dom klcinsten Arbeitsaufwand die ge- 
wunschtc KorngroBe u. den erwiinschten Grad der Erschopfung der Mutterlaugo 
erhalten kann. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1147—50. Juni 1933.) T a e g e n e r .

Ludwig Steiner, Ursache und VerhiUung des Feuchtwerdens von Zucker. Bei dem 
Vorgang des Nafiwerdens von Zucker treten zwei nacheinander erfolgendo Erscheinungen 
auf. Die crste Stufe ist das Bctauen der Siicke, die zweite die Inversion des feucht- 
gewordenen Zuckers, besonders an der Beriihrungsstelle mit dem hygroskop. Jutesack. 
Von dem primaren Betauen bis zur einsetzenden Inyersion ist eine groBero Zeitspanno 
notig, vor allem muB die Benetzung erst einen gewissen Grad erreicht haben. (Dtsch. 
Zuckerind. 58. 759. 23/9. 1933.) T a e g e n e r .

—, Die Industrie der Starkearten wid der Zucker aufler Rohrzucker. Ubersichts- 
referat iiber die neuesten Fabrikationsverff. fiir Kartoffelmehl, Maniocmehl, Mais- 
starke, Dextrine, Glucose, Inulin, Fructose. Xylose u. Lactose. (Technique mod. 25. 
601—08. 15/9. 1933.) O h i .e .

T. E. Wallis, Starkearten des Handels. Eigg. der Starkę von Weizen, Mais, Reis, 
Kartoffel, Maranta, Curcuma, Sago, Tapioca, SiiBkartoffel u. Zamia, Tabelle u. Zeich- 
nungen. (Pharmae. J . 131. ([4] 77). 396—407. 30/9. 1933. London, Univ.) Gd.

A. Regnaudin, Obersicht iiber cLie Stdrkeerzeugung aus Kartoffeln. Beschreibung 
der neuzcitlichen Methoden. (Buli. Ass. Chimistes Sucr. Dist. Ind. agric. France Colonies

R. W. Harman, Bestimmung der Sattigungstemperatur von Zuckcrlosungen zur 
Ermitłlung der Sattigungs- und tlbersaltigungskoeffizienten. Genaue Bcschreibung des 
zu don Verss. yerwendeten App. — Bei der Unters. wird der krystallhaltige Sirup u. Mk. 
hinsichtlich der Veriinderung der im Gesichtsfeld vorliegendon Krystalle beobachtet. 
Wenn durch Temp.-Veranderung des Heizungswassers im App. (innerhalb 1 Min. 
um 3°) die Krystallkanten nnscharf werden, wird dio Temp. des ausstrómenden Heizungs- 
W. gemessen, die etwa 1—3° uber der Sattigungstemp. liegt. Bei der Wiederholung 
des Vers. geht man von der Temp. aus, die um wenige Grade unter der annahernd 
1'ichtigen Sattigungstemp. liegt u. liiBt die Temp. des Heizungswassers nur um 1/ (̂, 
pro Min. ansteigen. Die Gesehwindigkeit, mit der sich die Krystalle auflósen, scheint 
in Sirupen von niedrigerer Reinheit yiel geringer zu sein ais in solchen von hoherer. 
Der Temp.-EinfluB auf den Saturationskoeffizienten ist noch weiter zu untersuehen. 
Vf. benutzt diese Methode ais Kontrolle fiir die Abkuhlung in den Krystallisations- 
niaischen u. leitet eino Formel ab zur Bereehnung der Saturationskoeff. aus der Reinheit. 
(Int. Sugar-J. 35. 261—63. Juli 1933.) T a e g e n e r .

K. Sandera, Konduktometrische Methode zur Bestimmung von Alkalien in Kalle 
und in Kalkmilch. Der Alkaligeh. des Kalksteines ist wichtig fur die Beurteilung u. 
Herst. der techn. Kalkmilch. Vf. arbeitete fiir die Best. eine einfache konduktometr. 
Methode aus. Das Filtrat der Kalkmilch wird mit einer gesatt. Oxalsaurelsg. mit 
Phenolphthalein neutralisiert u. die elektr. Leitfahigkeit bestimmt. Bei einer Ein- 
waage von 200'g Kalle pro Liter dest. W. u. Verwendung eines techn. Konduktometers 
mit Zuckerfabrikskala ergibt sich mit dcm Faktor 0,0056 multipliziert aus der Anzahl 
der Teile direkt der ais KC1 ausgedriickte Prozentgeh. an Alkalien. Vf. diskutiert die 
Umrechnungskoeff. fiir die allgemeinen Einwaagebedingungen u. fiir Kalkmilch u.

57 (14). 450—51. 25/8. 1933.) T a e g e n e r .

50. 307—12. Juli/Aug. 1933.) T a e g e n e r .
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erganzt seinc Ausfuhrungen durch prakt. Beispielc. (Z. Zuckerind. ćcchosloy. Republ
58 (15). 17—19. 15/9. 1933.) T a e g e n e r .

XV. Garungsgewerbe.
Rene Pique, V erbesserung der Ausbeulen durch Benutzung yerscliiedener Typcu 

von Saccharomyces. Die Ycrwendung von Saccharomyces ellipsoideus, dessen Brauchbar- 
keit fiir die Vergarung der verschiedenen Moste besonders gepriift wurde, bewirkt 
eine Erhóhung der A.-Ausbeute u. Beschleunigung der Gargeschwindigkeit. Gleich- 
zeitig macht er dic Gotranke infolge Zerstórung schadlicher Stoffe haltbar u. gibt 
ihnen eine besondcre ,,Blume“. Bei Benutzung von Weinhefe zur Branntwoinbrermerei 
wird ein kontinuierlicher App. ompfohlen, in dem die Hefe in starker sauren Fil. von 
hóherem spez. Gewicht geziiclitet wird, wo sie, ohne daB es zu einer wahren Anpassung 
kommt, gróBere diastat. Fahigkeiten erhiilt. (Chim. et Ind. 29. Sonder-Nr. 6bis. 
1168—72. Juni 1933.) K o b e i,.

Giuseppe Isotti, Der Endrergarungsgrad ist niclit abhangig von der Hefe, sondern 
von der Zusammenselzmig der Wiirze. Zahlreiche, durch Tabellen erlśiuterte Verss. cr- 
gaben, daB der Endvergarungsgrad keine ausgesprochcne Eig. einer Heferasse ist, 
sondern fiir allc Hefen gleicli u. nur von der Zus. der Wiirze abhangig ist, deim allo 
Brauereihefen geben in derselben Wiirze densclben Endyergiirungsgrad, ganz gleich, 
ob sio ais hocli- oder niedrigyergarend bczeichnet sind. (Wschr. Braueroi 50. 181—83. 
10/6. 1933.) Sc h in d l e r .

Richard Koch, Hefewaclislum bei- Sauersloffmangcl. Entgcgen der von WlNDISCH 
(C. 1932. II. 3263) vertretenen Ansicht, daB eino Beluftung der Bierwiirze nicht nur 
iiberfliissig, sondern sogar schadlich ist, weist Vf. an Hand zahlreicher Versuchsergebnissc 
nach, daB bei der Biergarung ein giinzliches Fehlen des Luftsauorstoffs ebenso unzweck- 
maBig ist wie iibermaBiges Luften, da unter vóllig anaeroben Bedingungen gewachseno 
Bierhefe sich ais erhcblich gcschiidigt gezoigt hat. (Wschr. Braueroi 50. 169—72. 3/6. 
1933. Biolog.-wissenschaftl. Labor. d. V. L. B., Berlin.) Sc h in d l e r .

E. Eilertsen, Alkoholfabrikation in Danemark. Nach einem geschichtlichen Riick- 
blick iiber die Entw. wird auf die in Danemark iiblich gewordenen Fabrikationsgangc 
der Alkoholgewinnung, besonders ans Kartoffeln, im einzelnen eingegangen. (Chim. 
e t Ind. 29. Sond.-Nr. 6 b is .  1 1 7 7 — 9 5 . Juni 1 9 3 3 .)  S c h i n d l e r .

Erich Walter, SteinzeuggefafSe und ihre Eignung zur Lagerung von Spirituosen. 
SteinzeuggefaBe schiitzen alkoh. Fil. vor Verlust an A., bewirken aber doch durch 
Altorungsvorgange eino geschmacklichc Verbessorung von Branntweinen. (Destillateur 
u. Likórfabrikant 46. 435—37. 14/9. 1933. Berlin SW. 61.) G r o s z f e l d .

Eduard Jacobsen, Kirschiuasser. (Oesterr. Spirituosen-Ztg. 32. Nr. 35. 3. 31/8. 
1933. — C. 1933. II. 2470.) G r o s z f e l d .

E. S. Salmon, Bericht iiber die Hopfenforschungen am Wye College, 1931—1932. 
Zusammenstellung wissenschaftlicher Arbeiten u. von Vers.-Ergebnissen mit neuen 
Hopfenvarietaten, sowie zahlreicher Brauyerss. mit diesen. (J. Inst. Brewing 39. 
(N. Ser. 30). 513—15. Sopt. 1933.) Sc h in d l e r .

J. S. Ford, Brauversuche mit Hopfen des Wye College, Kent, 1932. Es werden 
Analysen u. Ergebnisse von Brauyerss. mit verschiedenen Hopfenneuziichtungen be
sprochcn. (J. Inst. Brewing 39. (N. Ser. 30). 516. Sept. 1933.) Sc h in d l e r .

Al. Stadnik, Studie der Hopfung. Es wurden die Umwandlungen der Hopfen- 
bitterstoffo wahrend des Hopfenkochens untersucht u. der EinfluB der Suddauer, des 
W. sowie der EiweiBstoffe der Wiirze festgestellt. Es zeigte sich ferner, daB der die 
Hopfonharze enthaltende Trub nicht wertlos ist, sondern unter bestimmten Bedingungen 
durchaus wertvolle Eigg. fiir seine Wiederverwendung aufweist. AuBerdem wurde 
orkannt, daB wahrend des Hopfenkochens eino Abnahmo der auf Maltoso berechneten 
reduzierenden Zucker u. ein Ansteigen der Dextrine stattfindct. Worauf diese Ver- 
anderungen beruhen, konnte noch nicht ermittelt werden. (Brauer- u. Hopfen-Ztg- 
Gambrinus 60. 142—44. Juli 1933.) Sc h in d l e r .

J. Raux, Der Bierschaum. Vf. bespricht an Hand des Werdeganges des Bieres 
bei den einzelnen Arbeitsstufen dio Einfliisse auf den Bierschaum u. Móglichkeiten 
einer Veranderung dieser. Es wird auf die Śchwierigkeiten hingewiesen, die aus den 
Rohstoffen u. dereń yerschiedener Behandlung wahrend der Bierbereitung entstehen. 
Malz, Maisclie, Garkollerarbeit u. Filtration beeinflussen entseheidend Scbaummenge, 
Porigkeit u. Stabilitat. (Brasserie e t Malterio 23. 71—76. 85—91. 5/6. 1933.) Sc h in d l .
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Adolf Hallermann, Modemes Spanen. (Vgl. C. 1933. I. 1534. 2327.) An Hand 
alterer deutscher u. amerikan. Patente wird der Nachweis gefiihrt, daB das Spanen 
in den Grundziigen bereits vor 40 Jahren bekannt gewordcn ist. Es folgen dann durch 
Tabellen erlauterte Verss., die eine Gegenuberstellung einer n. durchgefiihrten Garung, 
einer Garung mit Klarblechen u. einer solchen mit Bio-Spanen zum Gegenstand haben. 
Da die Hefe aus der Bio-Spanegarung ebensowenig weiter zu verwenden war wie die 
einer n. Deckengarung, zieht Vf. den SchluB, daB einer deekenlosen Garung dem 
Spanen gegeniiber der Vorzug zu geben ist. (Wschr. Brauerei 50. 145—47. 13/5. 
1933.) S c h in d l e r .

Hermann Fink, Modemes Spanen. III. (II. vgl. C. 1933. I. 2327.) Erwiderung 
auf eine Veróffentlichung von H a l l e r m a n n  (vgl. vorst. Ref.) besonders im Hinblick 
auf die Anwendungsmoglichkeiten der Bio-Spiine bei der Hauptgarung. (Wschr. Brauerei 
50. 193—94. 24/6. 1933.) ' S i l b e r e i s e n .

R. Seibel, Die Klarung des Bieres mit Spanen. Vf. bespricht krit. Vor- u. Nach- 
teile von Metali- u. Holzspanen. Ersteren gibt er wegen geringerer Bierverluste u. 
Infektionsgefahr den Vorzug. (Petit J . Brasseur 41. 940—42. 22/9. 1933.) SCHINDL.

I. Janenscłl, Abhangigkeit der Hallbarkeit der Biere von dem Keimgehalt der Wiirzen 
und Anleitung zur systematisclien Probenahme von Wiirzen zur biologischen Untersuchung. 
Vf. weist an Hand zahlreiehcr tabellar. aufgezeichneter biolog. Betriebskontrollen 
nach, wie yielseitig die Infektionsmóglichkeiten fiir die Wiirze auf dem Wege yom 
Sudhaus bis zum Garkeller sind. Es besteht heutzutage durehaus die Moglichkeit, 
die Wiirze moglichst keimarm in den Garbottich zu schaffen, die erste Bedingung fur 
die Herst. eines einwandfreien u. gut haltbaren Bieres. Es werden sodann die Methoden 
der Probeentnahme u. biolog. Unterss. besprochen, sowie hiiufige Betriebskontrollen 
empfohlen. (Wschr. Brauerei 50- 172—75. 177—81. 10/6. 1933.) S c h in d l e r .

I. Janensch, Biologisclie Mitleilungen. Beitrdge zur Ans-tellhefenfrage. Nach ein- 
gekender Beschreibung der Priifungsmethoden fiir Brauereianstellhefen, dereń Resultato 
durch Tabellen erlautert sind, wird auf die Wichtigkeit dieser Betriebskontrolle hin- 
gewiesen. (Wschr. Brauerei 50. 237—39. 29/7. 1933.) Sc h in d l e r .

P. Kolbach und R. Buse, Uber die Bestimmung der kolloiden Eiweipstoffe in Wiirze 
durch Adsorption mit aktiver Kohle. Nach Kritik der yerschiedenen Best.-Methoden, 
die entweder auf Adsorption oder Aussalzen oder auf einer chem. Verb. des EiweiBes 
beruhen, wird die Adsorption mit akt. Kohle beschrieben u. die Methode dazu an
gegeben. Von Bedeutung fiir die Adsorption ist der EinfluB der Schiitteldauer, der 
Kohlemenge, des p n  u . des Extraktgeh., sowie der Dauer des Kochens der Wiirze. 
Femer wird der EinfluB des Kochens mit HC1 auf den adsorbierbaren Stickstoff der 
Wiirze u. die Adsorbierbarkeit der niedrigmolekularen EiweiBabbauprodd. besprochen. 
Zum SchluB werden yergleichende Verss. zwischen Ultrafiltration u. Adsorption durch 
Kohle angestellt, aus denen hervorgeht, daB eine gute Ubereinstimmung in bezug auf 
dio durch Kohle u. die durch das Ultrafilter abgesehiedenen formoltitrierbaren EiweiB- 
stoffe besteht. Es handelt sich in diesen Fallen nicht um die niedrig molekularen, 
sondern um EiweiBstoffe mittlerer u. hóherer MolekulgroBe, dereń endstiindige Amino- 
gruppen formoltitrierbar sind. (Wselir. Brauerei 50. 249—54. 12/8. 1933. Berlin, 
Mitt. a. d. Chem.-technolog. Labor. d. V. L. B.) S c h i n d l e r .

Heinrich Krwawnik, Neue Wege zur Bestimmung der Farbę im Malz. Von der 
Fahigkeit der griingelben bis braunen Fiirbung der Malzausziige, eine je nach Starkę 
des Farbtones mehr oder minder groBe Menge opt.-akt. Strahlen zu absorbieren, aus- 
gehend, schlagt Yf. vor, die Lichteindriicke genau standardisierter BRANDscher Lsgg. 
pliotogi'aph. festzulegen, zu vervielfaltigen u. schlieBlich mit auf gleichem Wege ge- 
wonnenen Photogrammen der zu untersuchenden Malzwiirzen zu yergleichen. Genaue 
Arbeitsmethoden im Original. (Wschr. B rau ere i 50. 165—66. 27/5. 1933.) S c h i n d l e r .

Pfeifer und Langen A.-G., Deutschland, Verfahren zur Herstellung aktirer Hefen 
nach dem Zulauf- u. Beluftungsyerf. Der Zusatz stickstoffreieher Nśihrfl. erfolgt in 
bestimmten Zeitabstanden, wobei die Menge anorgan. u., organ. Stickstoffyerbb. so 
gewtthlt ist, daB anfanglich mit Aminosauren u. gegen SehluB der Garung nńt Ammoniak 
gearbeitet wird. (F. P. 751268 voni 23/2. 1933, ausg. 30/8. 1933.) S c h i n d l e r .

Georges Collette, Frankreich, Yerfahren zur Herstellung von Hefe. Statt Melasse 
wird konzentrierter Zuckerriibensaft yerwendet, der sich ebenfalls ais haltbar erwiesen 
hat, jedoch ohne die bekannten stórenden Eigg. der Melasse. (F. P. 750 998 vom 
21/5. 1932, ausg. 24/8. 1933.) " S c h in d l e r .
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XVI. Nałiruiigsmittel. Genulimittel. Futtermittel.
R. Plank, Neuzeilliche Entimcklungsrichtuńgen der Konservierung von Lebensmittdn 

durch Kalte. (Vgl. C. 1933. II. 948.) Besprechung der bisherigen Ergebnisse u. Zu- 
kunftsmóglichkciten, durch Lagerung von Lebensmitteln in Atmospharen neutraler 
Gase oder durch. luftelektr. Einfliisse eine Verlangerung der Lagerzeit zu erreichen. 
(Gesundheitsing. 56. 413—16. 2/9. 1933. Karlsruhe.) Gr o sz fe l d .

W. Koenig, Benzoesaure und Lebensmittelkonservierung. Erwiderung an L iese 
(vgl. C. 1933. II. 295). DaB auBer Benzoesaure auch andere Stoffe die Pepsinverdauung 
liemmen, wird zugegeben. Rohrzucker hemmt bei 0,5—5% nicht. (Allg. dtsch. Kon- 
serven-Ztg. 20. 548—50. 14/9. 1933.) Gr o sz fe l d .

A. Dangoumau, Bemerkungen uber die Teiggdrung. Im Brotmehl finden sich 
rcduzierende Zucker in einer Menge von 0,08°/o berechnet ais Glucose. Beim Teig- 
machen bilden sich unter Einw. der Fermente des Meliles bis zu l °/0 reduzierende 
Zucker berechnet ais Glucose. — Chcydationsmittel sind ohne EinfluB auf die eigent- 
liche Teiggiirung. — Vf. schlagt folgende Beschreibung der Teiggarung vor: Die Teig
garung ist eine alkoh. Giirung der im Mehl Yorhandenen u. der im Laufe der Brot- 
bereitung durch hydrolysierende Fermente gebildeten Zucker. Die liydrolysierenden 
Fermente werden boim Anmachen des Teiges mit W. in Tatigkeit gesetzt; sie wirken 
auf schlecht definierte Glucide; Stiirke wird nicht angegriffen. Die der Hefe zur Ver- 
fiigung gestellte Zuckermenge ist immer gróBer ais die Hefemenge, wobei unter den 
gewóhnlichen Bedingungen der Biickerei u. bei n. Mehlen die Yiscositat des Milieus 
die Wrkg. der Zymase auf die unmittelbare Umgebung der Hefezellen begrenzt. (Buli. 
Soc. Chim. biol. 14. 1552—54. 1932. Bordeaux, Labor. de Chimie physiol. appliquć 
aux industries du bić.) H e s s e .

Guido Ajon, Cilronensdure: Herstellung in Sizilien. Sammelbcricht. (Riv. ital. 
Essenze Profumi Piante officinali 15. 276—79. 15/9. 1933.) Gr im m e .

L. G. Saywell und W. V. Cruess, Die Zusammensetzung von Tomalenkonsenen. 
Der mittlero Geh. der Tomaten an Trockenmasse (Tr.) u. Zucker war fiir eine bestimmte 
im k., triiben Klima bei San Francisco gewachsene Varietat hóher ais fiir dieselbe im 
Sacramento Valley. Tr. war fur eine 5 jiikrige Periode fiir Slidkalifornien im Mittel 
0,55°/o niedriger ais fiir Nordkalifomien. Im November gepfliiekte Tomaten enthielten 
erheblich weniger Tr. ais im Oktober u. September, solehe von Pflanzen mit W.-Mangel 
hatten mehr Tr. ais gut bewiisserte. Von den wichtigsten Handelssorten enthielt Stono 
stets am meisten Tr. u. Saure. Tomaten von zusammenhangenden Pflanzen u. von 
yerschiedenen Teilen derselben Pflanze zeigten groBe Abweichungen. An der Frucht
waren die Marlcteile (cores) am reichsten an Tr. u. Zucker, die Saftkammem (locules) 
am reichsten an Gesamtsiiure, aber etwas armer an Tr., Zucker u. Protein ais Mark- 
u. Wandteile. Der mittlere Proteingeh. betrug 0,97%. Der Zucker lag prakt. vóllig 
ais reduzierender Zucker vor, Saccharose unter 0,05%. Sehr akt. Invertase kommt 
in Tomaten nicht vor. Der Stiirkegeh. von Tomatenpulpe lag unter 0,05%. Der 
Pektingeh. reifer Tomaten variiert stark nach Art, Pfliickzeit, Fruchtreife u. Ort- 
lichkeit. Der Geh. an unl. Trockenmasse lag zwischen 0,42—1,11, im Mittel 0,740/o, 
Ph zwischen 4,0—4,2, Mittel 4,1. (Univ. California Coli. Agric., agric. exp. Stat. Berkeley 
Buli. 545. 30 Seiten. 1932.) Gr o s z f e l d .

H. KeCler, Praktische Ergebnisse verschiedener Kuhllagerungsiiersuęhe mit Obst 
und Gemiise. Bericht uber prakt. Erfahrungen bei Kuhllagerung von Apfeln, uber 
Einzelheiten vgl. Original. (Z. ges. Kalte-Ind. 40. 133—38. Sept. 1933. Wadenswil, 
Sehweiz.) Gr o s z f e l d .

M. A. Joslyn und G. L. Marsh, Verdnderungen, die bei der Gefrierlagerung utul 
beim Auftauen von Friichten und Gemiisen eintreten. (Univ. California Coli. Agric. Buli. 
551. 38 Seiten. Mai 1933. — C. 1933. II. 799. 1613.) Gr o s z f e l d .

D. C. Carpenter, Einwirkung von Licht auf Sdfte in Flaschen. Apfel- und Kraul- 
scifte. Nach Verss. an Apfelsaft laBt im allgemeinen das rote Ende des Spektrums 
die Farbo von Saften dunl^ler, das blauo heller werden, Griin halt die Farbę nahezu 
unverandert. Aroma u .  Geschmack wurden durch Rot giinstig, durch Blau ungiinstig 
beeinfluBt. Triibungen durch Koagulation von Kolloiden entstanden nicht. In 
Krautsaft bewirkte das rote Ende des Spektrums Verschlechterung von Aroma u. 
Geschmack, etwa an den Geruch von verdorbenem Weifikohl erinnernd. Das blauo 
Ende beseitigte das eharakterist. Krautaroma u .  hinterlieB einen s a u e r l i c h s a lz ig e n  
Geschmack. Griines Licht war giinstiger, wenn auch nicht so gut wie Dunkelheit.
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Gelbes, griinblaues u. blaues Lichfc erhohten die Triibung des Saftes. Fur die Praxis 
empfiehlt sich Verpaekung in griine Glasbehalter oder Einhullung in grune Cellulose- 
hiillen. (Fruit Prod. J. Amer. Vinegar Ind. 13. 4—6. 27. Ind. Engng. Chem. 25. 
932—34. 1933. Geneva, New York State Agricult'. Experim. Station.) G r o s z f e l d .

L.-H. Lampitt und M. Bogod, Die chemische Standardisierung des Eiskrems. Zur 
Brzielung genau gleiehmaBiger Ware werden in der Eiskremmisckung nach niiher 
beschriebenen Verff. fettfreie Trockenmasse, Fett u. Zucker bestimmt u. daraus die 
Zusatze an Kahm oder Butter, Kondensmiich oder Magermilchpulver u. Zucker be- 
recknet. Ober Einzelheiten ygl. Original. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. G bis. 1200-—04. 
Juni 1933.) G r o s z f e l d .

W. S. Mueller, Alterungsvorgdnge bei Oelatinedispersionen. Bei Verwendung einer 
Odatineeiskremmischung erhohte Anfangsalterung fur 1— 6 Stdn. bei 10—30°, der eine 
niedrige Alterungstemp. von nur 2,2° folgte, die Grundvicsositiit u. Gelfestigkeit. 
Bei Ansteigen der Anfangsalterungstemp. von 10° an erreicht diese Zunalime ein 
Maximum bei 20°, um dann zu fallen. Anfangsalterung einer Eiskremmischung bei 
der Ubergangstemp. der Gelatine 38,03 nach Oa k s  u. D a v is  (C. 1922. I. 1201) bat 
keinen merklichen EinfluB auf Grundviscositat u. Gelfestigkeit. Anfangsalterung ober- 
halb des tlbergangspunktes der Gelatine vermindert Grundviscositiit u. Gelfestigkeit 
gegenuber bei nur 2,2° gealterten Gemischen. Die Hohe der Grundviscositat u. Gel
festigkeit iindert sich mit einer Verlangerung der Periode der Anfangsalterungstemp., 
am meisten in den ersten 2 Stdn. Auf eine reine Gelatinewasserlsg. hat eine Anfangs- 
altcrungstemp. von 20° ahnliche Wrkg. wie auf Gelatine in einer Eiskremmischung. 
Zucker, fettfreie Milchtrockenmasso u. Milchfett beeinflussen deutlich die GroBe der 
Zunahme der Grundviseositat bei 20° Anfangsalterungstemp. (Ind. Engng. Chem. 25. 
707—09. Juni 1933. Amherst, Massachusetts State Coli.) G r o s z f e l d .

Hans Schlossmann, Ober den Nicolingehalt im Raucli „nicolinarmer'‘, „nicotin- 
■,unschadlichei-“ und „nicotinfreier“ Zigaretten. Es wurde eine groBe Anzahl von im 
Handel befindlichen nicotinarmen oder ais besonders leicht u. bekommlich bezeichneten 
Zigaretten untersucht. Es ergab sich, dafl die „Atox“ (Os t e r r e ic h . T a b a k r e g ie ) 
die weitaus stiirkste Yerminderung des Nicotingeh. im Hauptstrom des Rauches auf- 
weist, sie betriigt gegenuber n. Zigaretten etwa 50%. Bei den iibrigen „nicotinarmen11 
Zigaretten war ein Gnterschied iiberhaupt nicht oder kaum vorhanden. Die Ergeb- 
nisse der chem. u. pharmakolog. Nicotinauswertung stimmten gut miteinander uber- 
cin, so daB anzunehmen ist, daB zum mindesten die Kreislaufwrkg. beim Rauchen 
ausschlieBlich von der aufgenommenen Nicotinmenge abhiingig ist. (Klin. Wschr. 12. 
1255—58. 12/8. 1933. Dusseldorf, Mediz. Akademie.) F r a n k .

Constantin Pyriki, Gesundheitszigareltenspitzen. Zur Priifung der entnicotinisie- 
rendenWrkg. der siiicajeZhaltigen(TRA U BE u. S k u m b u r d is , C.1932.1. 887) „Ninicotin- 
spitze“ (D. R. P . 518 903; C. 1932. I. 3890) wurden jo 5 Zigaretten kunstlich verraucht 
a) ohne Spitze, b) durch eine Ninicotinspitze, c) durch eine solehe Spitze nach Ent- 
fernung der Silicagelschicht, d) durch eine solehe Spitze nach Ersetzen der Silicagel- 
schicht durch 0,15g Verbandwatte. Rauchyerss. u.Nicotinbestst. nach P f y l u . S c h m it t  
(0.1927. II. 2634). Zur Priifung der Angaben bzgl. Entfernung der teerigen harzigen 
Prodd. (Brenzóle) wurden die chloroformloslichen Rauchprodd. bestimmt, welche dio 
Spitze passierten. Ais Versuchszigaretten wurden „Auslese-Greiling“ mitl,349°/oNicotin- 
geh. yęrwendet. Die Resultate der Yerss. sind aus der folgenden Tabelle zu ersehen:

°/„ Nieotin im Raucli durch die Spifze Chlf.-l. nicht
Ver- entferntes Nieotin absorbierte
siiclie gef. in der 

Rauchlsg.
gef. in der 

Spitze
Gesamt-
menge

in °/0, bezogen 
auf Gesamtnicotin 

des Rauches

Rauchprodd.,- 
bezogen aui'
100 g Tabak

a 0,232 _ 0,232 _ 3.32
0,243 -- 0,243 -- 3,97

b 0,126 0,030 0,218 12,15 2,24
bis 0,217 bis 0.098 bis 0,247 bis 43,75 bis 2,79

c 0,202 0,057 0,259 22,01 3,69
0,219 0,046 0,265 17,36 2,9G

d 0.006 0,229 0,235 97,45 3,32
0,006 0,217 0,223 97,31 0,70
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Aus den Verss. geht liervor, daB durch die ,,Ninicotinspitze“ nur eine teilweise 
Bindung des Rauchnieotins bewirkt wird u. daB man durcli Wątłe eine weit starkere 
Eritgiftung des Tabakrauchs erzielt ais durch Silicagel. (Phąrmaz. Zentralhalle Dcutsch- 
land 73. 257—60. 1932. Dresden.) K obel .

C. Massatsch, Sardinen in feinstem Olwendl. Analysen von Handelsprodd. Fur 
01ivenólware ist zu fordern, daB die klar filtrierte Olfiillung die Refraktomcterzahl 69, 
dio JZ. 110 nicht uberschroitet. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1933. 133. 15/9. 
Berlin SW. 68.) G r o sz fe ld .

— , Milchsdure fiir Fischmarinaden. Berieht iiber giinstige Gesehmackswrkgg. 
bei teilweisem Ersatz der Essigsaure durch Milohsaure. (Braunschweig. Konserven-Ztg. 
1933. i\Tr. 37. 6—7. 13/9.) Gr o sz fe l d .

F. Honcamp, W. Helms und Ph. Malkomesius, Uber den Einflu/3 einer Mischung 
von Cocos- und Palmkemkuchen auf Menge und Zusammensetzung der Milch im Fer- 
gleich zur Einzelverfiitterung dieser Olruckstande. Nach 4 Einzelverss. nach dera Perioden- 
system mit 35 Kiihen des sehwarzweiBen Niederungsviehs hat Ersatz von 2,5 kg Cocos- 
bzw. Palmkemkuchen durch dieselbe Menge eines Gemisclies bcider weder EinfluB 
auf die Jlilchmengen noch auf Geh. u. Menge des Milchfettes ausgeiibt. Die Fiitterung 
eines Gemisches beider an Stelle der beiden Olkuehen oder eines dcrselben fiir sich 
ist daher fiir Menge u. Zus. der Milch ohne Belang. (Biedernianns Zbl. Agrik,-Chem. 
ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. A. AUg. ref. Teil 62. 492—93. Abt. B. Tierernalirg. 5. 
554—82. ,Scpt. 1933. Rostoek i. M., Land w. Vcrsuchsstation.) G r o sz fe ld .

Martell Ellis und H. H. Mitchell, Die Wirkung der Pasteurisierung von MUcli 
auf die Ausnutzung ilires Calciumgehaltes fiir das Wachstum bei der Ratte. Die Pasteuri- 
sierung senkt yermutlich infolge Zerstorung eines unbekannten Milchbestandteils, der 
ihre Ausnutzung im Tierkorper begiinstigt, die Verwertung des Milch-Ca. Bei den 
Verss. betrug die Ausnutzungsverminderung 7°/0 des Ca in der Diiit, wovon 57% von 
der Milchzulage stannnten. Wachsende Ratten kónnen bei Ca-Einsclirankung bis zu 
98% des verzehrten Ca einbehalten. (Amer. J . Physiol. 104. 1—9. 1/4.1933. Urbana, 
Univ. of Illinois.) GROSZFELD.

Jaroslav Kfiżenecky, Die Milchausbeule und die absolute Produklion von Buller- 
fełt, relativ zum prozentualen Fettgehalt. (Sbornik ćeskoslov. Akad. Zemed61ske 8. 
93—154. 1933.) Ma u t n e r .

Cornalba, Trockenmilch bei der Emdhrung. II. (I. vgl. C. 1933. II. 951.) Be
schreibung der Herst. von Walzenmilch u. Zerstaubungsmilch. Zus. u. Eigg. der Prodd. 
(Boli. chim. farmac. 72. 643—46. 15/9. 1933.) Grim m e .

J. M. Brannon, Rachitis und vitaminisierle Milch. Grundlagen u. Ursachen der 
Mangelkrankheit, Verhutung u. Heilung durch MaBnahmen der filiłchindustrie. (llilk 
Plant Monthly 22. Nr. 9. 52— 60. Sept. 1933. Univ. of Illinois.) G r o sz fe l d .

R. N. Davis, Die Haltbarmachung von Magermilchąuarg zur Hiihnerfiitierung. 
Magermilchąuarg kann durch Zusatz von 0,l°/o 40%ig. Formalin 6 Monate oder langer 
haltbar gemacht werden, wenn der Sauregeh. beim Zusatz wenigstens 0,7% betragt-. 
Der so konservierte Quarg bildet ein gutes tier. Proteinfutter fiir Hiihner. (J. Daily Sci. 
16. 495—99. Sept. 1933. Tueson, Univ. of Arizona.) G r o sz fe l d .

L. M. Thurston und Ira Gould jr., Faktoren, welche die Herstellung von SiifSrahm- 
landkase beherrschen. Bei Verwendung von Labextrakt ais Koagulationsmittel bei der 
Herst. des Kases muB der Sauregeh. der Molken zur Zeit des Zersclmeidens 0,41% 
oder mehr betragen, um iibermaBige Verfilzung (matting) u. Entstehung eines harten, 
gummiartigen (rubbery) Quargs beim Kochen zu vermeiden. Eine Dicklegungstemp. 
von 90° F  ist der yon 70° wegen Abkiirzung der Koagulationszeit u. der geringeren 
Neigung zur Entstehung von Geschmacksfehlern dabei vorzuziehen. Die Pasteurisicrung 
der verwendeten Magermilch erfolgt besser bei 140°, 30 Min., ais bei hóherer Temp. 
Die wichtige Funktion des Labextraktes besteht mehr darin, Verfilzung des Quargs 
zu yerhindern, ais in der Koagulation. UbermilBige Labmengen bewirken iibermaBige 
ZerreiBung des Quargs beim Riihren u, hemmen den Festwerdungsvorgang. Die Temp., 
zu der der Quarg in den Molken erhitzt werden muB, um gleichmaBige Festigkeit zu 
erreichen, wird durch die Koagulationsbedingungen u. den Sauregeh. der Molken 
beim Zerschneiden bedingt. Verwendung von CaCl2 bei der Dicklegmig der Milch 
hatte keinen erkennbaren EinfluB auf Koagulation u. Labproduktion. Die Kultur- 
menge bei der Dicklegung soli 5—10% der Magermilch betragen. (J. Dairy Sci. 16- 
467—80. Sept. 1933. Morgantown-West Virginia Univ.) Gr o sz fe l d .

R. C. H. Johnson, Die Reichert-Meipi-Zahl des Fettes in Gorgonzolakase. Beob-
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achtung starker Abnahme der RMZ. (K ir s c h n e r -Z.) bei der Aufbewahrung des Kases: 
September 19,8 (14,2), Noyember 17,3 (12,5), Januar 10,0 (6,9), Marz 7,8 (5,2). Die 
PZ. lag zwischen 1,9 u. 2,6. (Analyst 58. 469. Aug. 1933. London E . C. 3. Dr. D y e r ’s

Rud. C. Henninger, Die Schnitzeltrocknung mit den Abgasen der Dampfkessel- 
feuemngen. Betriebstechn. u. Wirtschaftliehes zur Konservierung dieses, den Zucker- 
fabriksbetrieb mit etwa 10% W.-Geh. yerlassenden Euttermittels durch Troeknung 
mit Dampfkesselabgasen. (Z. Zuckerind. eechoslov. Republ. 57 (14). 365—67. 387—90. 
395—98. 28/7. 1933. Baden bei Wien.) P a n g r it z .

O. Kopecky und V. Almendinger, Einmielung- und Einsauerungsversuche mit 
ausgdaugten Zuckerrubenschnitten. (Sbornlk 6eskoslov. Akad. Zem6delskó 8 . 235—55. 
1933. Brno, Landw. Hochseliule.) Ma TJTNER.

A. J. G. Maw, Fiilterung von wachsenden Kiiken und Legehennen mit Zuckerrohr-
mełasse. Beigabe von Meiasse erhóhte sowohl bei Kiiken wie Hennen dio FreBlust, 
bei Kiiken dadureh dio Gewichtszunahme, bei Hennen den Eierertrag. (Sci. Agric. 13. 
743— 45. Aug. 1933. Macdonald College, P . A. Canada.) G r im m e .

Louis Bornaud und M. R. Dumont, Die Lebensmittelanalyse und die Zerstorung 
mit Uberchlorsaurc. Beschreibung der Zerstórung der organ. Substanz mit H N 03 +  
HC104 (I) oder mit HN03 -f- H 2SO., +  HCIO., (II), genaue Vorsckriften im Original.
II empfiehlt sich besonders fiir pastenartige Ivonseryen, Olfische u. Substanzmengen 
uber 10 g. In anderen Fallcn ist I  ohne Gefahr anwendbar. In allen Fiillen yerliiuft 
die Mineralisierung sehnell u. glatt. (Ann. Falsificat. Fraudes 26. 406—08. Juli/Aug. 
1933.) < G r o s z f e l d .

H. C. Gore, Polarimetrisclie Methode zur Bestimmung des Zuckerbildu7igsvermdgens 
wn M M . 25 g Mehl wurden mit 241,5 ccm eines Phosphatgemisches von pH =  5,288 
1 Stde. bei 37° gehalten, wobei alle 15 Min. gemiseht wurde. Dann folgte Abkiihlung 
in Eiswasser auf 20°, Zusatz von 7,5 ccm Na-Wolframat (15 g des Salzes in 100 ccm), 
Mischung, Zusatz von 1 ccm H 2SO.„ Mischung, unverziigliche Filtration u. Polarisation 
(innerhalb 30 Min. nach Zusatz der H 2S04). Kontrollbest. in gleicher Weise, aber mit 
W. statt Phosphatlsg. Das Verf. ist zur Unterscheidung der zuckerbildenden Kraft 
yerschiedener Mehle u. Baekzutaten geeignet, liefort aber von der Cu-Red. teilweise 
abweichende Ergebnisse. Nach dem RuM SEY -V erf. wurde das Cu20  in unreiner, zur 
Wagung ungeeigneter Form erhalten. GroBer ist der Fehler durch stets zunehmende 
Red. der Susponsion u. des Filtrates, anscheinend infolge von Fructosidhydrolyse. 
(J. Ass. off. agric. Chemists 16. 403—14. 15/8. 1933. New York, The Fleischmann 
Labs.) G r o s z f e l d .

H. D. Chataway, Die Bestimmung des Wassers in Honig nach der Hydronieter- 
metJwde. Ein geniigend empfindliches Hydrometer liefert ebenso brauchbare Ergebnisse 
wie andere Verff., wenn der W .-G eh . aus fiir Honig aufgestellten Tabellen (im Original), 
nicht aus Zuckertabellen, entnommen u. der Honig bei der Priifung mit einer diinnen 
W.-Schicht bedeckt wird. Der EinfluB dieser ist sehr gcring u. kann noch durch be- 
sondere Korrektur ausgeglichen werden. Ein geeignctes Hydrometer wird beschrieben. 
(Canad. J. Res. 8 . 435—39. Mai 1933. Ottawa, National Research Labs.) G r o s z f e l d .

C. Roy Greenwood, Milchuntersuchung. (Vgl. C. 1933. II . 2340.) Fortsetzung. 
Beschreibung der Priifung auf Saure, Sediment, Reinheit u. des Hortvetkryoskops. 
(llilk Ind. 14. Nr. 3. 77—79. Sept. 1933.) G r o s z f e l d .

B. G. Hartmann und F. Hillig, Angenalierte Bestimmung der Milchtrockemnasse 
eines Milchproduktes auf Grund seines Citronensauregehaltes. (Vgl. C. 1933. I. 1042.) 
Nach 58 Analysen yon VollmiIch yerschiedener Herkunft betrug der Geh. der Milch 
an Citronensaure 0,14—0,19, im Mittel 0,16%> bei Best. nach dem Pentabromaceton- 
verf., das sich ais genau u. zuverlassig erwies. Ableitung von Formeln zur Berechnung 
der Milchtrockenmasse auch fiir Kondens- u. Trockenmilch. (J. Ass. off. agric. Chemists 
16. 427— 31. 15/8. 1933. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

B. G. Hartmann und F. Hillig, Angenaherte Bestimmung der Milchtrockenmasse 
mi Brot. (Vgl. yorst. Ref.) Anwendung des Verf. auf Brot, Angabe einer Unters.- 
Vorschrift u. von Berechnungsformeln. Gefunden wurde an Citronensaure in Weizen 
u. Hefe 0, Malzextraktsirup 0,14, Vollmilekpulver 1,29, Magermilchpulver 1,81, Kondens- 
milch 0,36, Weizenlieimen 0,34, Weizenkleie 0,08, Weizenvollmehl 0,05%. (J. Ass. 
off. agric. Chemists 16. 431—35. 15/8. 1933. Washington U. S. Dep. of Agricult.) Gd.

B. G. Hartmann und F. Hillig, Bestimmung von Milchsaure in Milch und Milch- 
Wodukten. Beschreibung eines Yerf., bei dem die Milchsaure aus dem Essigsaureserum

Lab.) G r o s z f e l d .

XV. 2. 193



2914 Hxvn- Fette. W a c h s e .  W a s c h -  d . R e i n i g u n g s m i t t e l .  193B. II.

mittels Ae.-Perforation abgetrennt, dann in alkal. Lsg. mit KMn04 oxydiert, ais Ca- 
Osalat gefallt u. dies mit KMn04 titriert wird. Die Abtrennung des storenden Mn 
erfolgte mittels H 2S; die Fallung des Ca-Oxalats wird durch. Glasperlen begiinstigt. 
Angabe eines Perforators zur Extraktion von 98% der Milchsaure in 3 Stdn. Anwendung 
des Verf. zur Erkennung yerdorbener oder iiberneutralisierter Milch. (J. Ass. off. 
agrie. Chemists 16. 435—45. 15/8. 1933. Washington, U. S. Dep. of Agricult.) Gd.

Chemica G-. m. b. H., Deutschland, Kochsalzersalzmittel. Man ruischt Ilono- 
u. Dialkaliphosphate mit Weinsdure oder ahnlichenFruchlsauren, z.B. Małon-, Cilronen- 
saure. oder dereń Alkalisalzen, wobei das Krystallwasser bis auf 3% entfernt wird. 
Der M. kami man Na^30t u. Ca-Isobutyrat zusetzen. Statt der Phosphate konnen auch 
Alkaliformiate yerwendet werden. (F. P. 748 918 vom 6/9. 1932, ausg. 13/7. 
1933.) ■ Sch u tz .

George Edward Rees, Toronto, Canada, Konserweren von Friichten. Man bringt 
trockene Weinbeeren u. dgl. zunaehst etwa 5 Min. in W. yon iiber 60°, darauf in eine 
Lsg. von Alkali yon iiber 76° fiir 3—5 Min. Dann werden die Friichle, etwa 15 Min. in 
eine schwache Essighg. gelegt u. 15 Min. mit lc. W. abgespiilt. Die so bchandeltcn 
Friichłe legt man in eine schwache Zuckeńsg. u. dgl., worauf sie wiederum in fiieBendem 
W. abgespiilt u. darauf in einer starken Zucker- oder Siruplsg. aufbewakrt werden. 
(Can. P. 291907 vom 25/2. 1929, ausg. 6/8 . 1929.) Schutz .

Mihran K. Serailian, Canada, Konzentrieren von Fruchtsaften u. dgl. Man yer- 
wendet einen App., der mehrere in Reihe geschaltete Kammem u. eine Warmeaustausch- 
•yorr. zur teilweisen Verdampfung der FI. besitzt, die durch dio Kammern geleitet wird, 
sowie einen Kondensator, um die Aromastoffe der Dampfe wiederzugewinnen, die aus 
dem ersten App. entweichen. {F. P. 42 620 vom 6/12. 1932, ausg. 23/8. 1933. Can. 
Prior. 9/12. 1931. Zus. zu F. P. 644 180; C. 1929. I. 165.) S ch u tz .

Masazo Arimoto, Kalifornien, Herstellung von Eiskrem in Handdsform. Man 
bringt eine unter Zusatz von Gelatine hergestellte Kremlsg. in die Form von kleinen 
Platten, Steinen o. dgl., u. kuhlt die M. bis zum Festwerden ab. In  jedes gefrorene Stiick 
wTird dann ein mit Gelatinemasse iiberzogener kleiner Stiel hineingeschoben u. die Eismasse 
selbst mit einer Papicrliiille umgeben. (A. P. 1917483 vom 16/5. 1929, ausg. 11/7. 
1933.) S chutz .

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabrik, Oslo, Herstellung von Gelatinelablellen. 
D ie  ais Ausgangsmaterial yerwendete pulyerformige oder kómige Gelatine wird bei 
gewohnlicher Zimmertemp. oder bei etwas erhohter Temp. unter Aufrechterhaltung 
eines dem Druck u. der Temp. angepafiten Feuehtigkeitsgeh. ohne Zugabe von W. 
oder eines Bindemittels gepreBt. — Am besten geeignet ist ein Gelatinepulver, welches 
bei 20—25° in einem Raum mit einer Luftfeuehtigkeit yon 60—70% gelagert hat. 
Der benotigte Druck liegt zwischen 1500 u. 2000 Atmospharen. {N. P. 49 234 yom 
7/5. 1928, ausg. 13/4. 1931.) D r e w s .

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
Th. Ruemele, Verseifung und Verseifungszahl. In  Ubereinstimmung mit ROWE 

(C. 1933. II. 801) schliefit Yf. aus der Bldg. von Athylestern, Mono- u. Diglyceriden 
bei der unyollstandigen Verseifung der in A. gel. Fette mit alkoh. Kalilauge, daB 
primar eine Hydrolyse oder Alkoholyse eintritt u. erst bei weiterem Verlauf der Rk. 
die Umsetzung zwischen freier Fettsaure oder den Athylestern mit dem Alkali unter 
Seifenbldg. stattfindet. Zur Best. der VZ. wird die Methode G eoszfeld-M echlikski 
empfohlen, um Fehlerąuellen auszusehalten, die hauptsachlich bei der Entnahme 
der alkoh. Lange, bei der Titration der Lauge u. des Laugenuberschusses, bei der 
Feststellung des Titrationsendpunktes u. des Verseifungsendpunktes (Klarwerden der 
Seifenlsg. ist hierfiir nicht kennzeichnend), durch das Aufspalten ungesśitt. Fettsamen 
beim Kochen mit Alkali u. dgl. entstehen. (Seifensieder-Ztg. 60. 700—01. 27/9. 
1933.) H lo ch .

S. Fachini, Problem der Olwenóle, der Brennstoffe und der Schmiermittel. Krit. 
Stellungnahme zu den Verss. der letzten Jahre, Pflanzenóle ais Brennstoff u. Schmier- 
mittel zu verwenden. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Kr. 6 bis. 1078—79. Juni 1933.) S choKT.

E. Bures, Beitrag zur Chemie einiger wenig bekannter Ole. Unters. der mit A,, 
PAe., Chlf., CC14, Bzl., CS2 u. sd. PAe. extrahierten Ole aus Pfirsichkemen, P aran iissen . 
Aprikosenkernen, Birnenkernen, den Kernen yon Raphanus raphanistrum. K o n sta n ten
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der Ole vgl. im Original. •— Pfirsichkernol besteht aus Glyceriden der Palmitin-, Stearin-,
01- u. Linolsaure, wahrscheinlich auch der Myristinaaure. Es enthalt 55—60% Olsaure, 
15—20% Linolsaure u. bis 5% gesatt. Sauren u. ca. 0,01% Phytosterin. — Paranuflól 
enthalt 50—55% Olsaure, 15% Linolsaure u. 15% gesatt. Sauren (vorwiegend Palmitin- 
saure, neben Stearinsaure) u. 0,04—0,08% Phytosterin. — Aprikosenkemdl enthalt 
65% Olsaure, 15% Linolsaure, 2—3% gesatt. Sauren. Das Phytosterin aus Aprikosenol 
hatte das Mol.-Gew. 413,3, das Acetat den F. 119—120°, das Hexabromderiv. des 
Acetats, C30HE2O3Br6, den F. 80—81°. — Bimenkemdl enthalt 5—6%  Stearinsaure-,
2—3% Palmitinsiiure-, bis 0,5% Laurinsaure-, 4—6%  Linolsaure- u. gegen 65% Ol-
saureglyceride. Ol der Samen von Raphanus raphanistrum besteht aus 1,5—2% Arachin- 
saure-, 8—10% Linolsaure-, 60% Rapinsaure-, neben Spuren yon Ol- u. Erucasaure- 
glyceriden (1,0—1,5%); Pliytosteringeh. (F. 128°) 0,2—0,3%. (Chim. et Ind. 29. 
Sond.-Nr. 6 bis. 1056—77. Juni 1933.) SchóNFELD.

S. Schmidt-Nielsen und F. Frog, Ober die Zusammensetzung des Fetles einer 
Probe Walmilch. 5 Proben Walmilch (yerschicdene Arten) enthielten Fett 22,0—39,0, 
Protem 7,0—14,1, Asche 0,88—1,7%. Das Fett aus Finwalmilch zeigte: VZ. 188,9, 
JZ. (v . H u b l ) 138,7, RMZ. 0,42, PZ. 0,53, Unyerseifbares 0,54% Brechungsindex
1,4759. Durcli Vakuumdest. der yeresterten Fettsauren wurden erhalten an Estern 
der C12-Sauren 0,23, Cu  5,55, CI8 21,91, C18 32,33, C20 u. C22 38,63, Riickstand 10,30, 
Verlust 1,10%. In den Fraktioncn wurden Laurin-, Myristin-, Palmitin-, Zoomarin-, 
Stearin-, Ol-, Clupanodon-, Gadolein- u. yerschiedene C20- u.C22-Sauren mit 2— 6 Doppel- 
bindungen nachgewiesen. Die liohe JZ. des Fettes ist vor allem durch hochmolekulare 
Sauren, durch mehr ais 30% C20- u. C22-Sauren, bedingt. (Kong. Norske Vidensk. 
Selsk. Forhandl. 6 . 127—29. 26/6. 1933.") G r o s z f e l d .

—, Ober Bieńenwachs. Bericht iiber die Bldg., Gewinnung, Reinigung, Zus., 
Kennziffern u. Verwendung des Bienenwachses. (Seifen-Fachbl. 5. 81—82. Sept. 
1933.) H l o c h .

Johann Lowe, Dunkelwerden von Candelillawachs beim Erhitzen. Das Dunkel- 
werden ist auf Verunreinigungen unbekannter chem. Zus. zuriickzufuhren, welche bei 
langerem Erwarmen in Ggw. von Oxydantien yerharzen. (Seifensieder-Ztg. 60. 691. 
20/9.1933.) Grimme.

—, Auch eine TJrsaclie der Fleckenbildung bei pilierten Seifen. Vf. weist auf die 
Verunreinigungen, Unyerseifbares etc. hin, welche entsprechend ihrer eigenen Schwere 
erst nach u. nach in den Leim hinuntergehen u. so zu Fleckenbldg. Veranlassung geben. 
(Seifensieder-Ztg. 60. 647—48. 6/9. 1933.) Geimme.

F. Wittka, Krasse Falle von Ranzigwerden von Seife. Ais Griinde wurde einmal 
das Vorhandensein von Mowrahfett im Ansatz, andererseits eine zu weiche Bronze ais 
Stanzenmaterial festgestellt. Mowrahol enthalt reichlieh Mengen ungesatt. unverseif- 
barer Substanzen, welche an u. fiir sich zum Ranzigwerden neigen, die Bronze infizierte 
die Seife mit katalyt. wirkendem Cu. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 30. 381—85. Aug. 
1933.) G r im m e .

Emst Schlenker, Die Desinfektionswirkung der Seifen. Abhandlung iiber die dies- 
bzgl. Literatur, auf Grund dereń Seife trotz ihrer baktericiden Eigg. nur unter gewissen 
Voraussetzungen u. nicht allgemein ais Desinfektionsmittel angesproehen werden kann. 
(Dtsch. Parfum.-Ztg. 19. 229—31. 25/7. 1933.) E l l m e r .

R. M. Gattefossś, Rasiermittel. An Stelle yon Rasierseifen werden saure, nicht 
schaumende Rasierkrems empfolilen. Vorschriften unter Venvendung yon Triathanol- 
amin. (Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J . 4. 230—31. Aug. 
1933.)  ̂ E l l m e r .

—, Die Zusammetisetzung von Rasierkrems. Schaumende u. niehtschaumende 
Rasierkrems, ihro Grundstoffe u. Herst.-Vorschriften. (Manufactur. Chemist pharmac. 
Cosmetic Perfum. Trade J. 4. 227—29. Aug. 1933.) E l l m e r .

J. Bristowe P. Harrison, Trinalriumphosphat in der Flaschenreinigung. (Vgl. 
C. 1933. I. 3381.) Polemik. (Manufactur. Chemist. pharmac. Cosmetic Perfum. 
Trade J. 4 . 83. Marz 1933.) P a n g r it z .

V. Vesely und L. K. Chudoźilov, Ober die Bestimmung des Unverseifbaren in 
ietten. Bei der Estraktion des Unyerseifbaren mit PAe. nach Spitz-H ónig  erhalt 
man zu niedrige Resultate, wenn das Unyerseifbare reich an hóheren aliphat. Alkoholen 
ist; besteht das Unyerseifbare aus KW-stoffen, so ergibt auch die PAe.-Extraktion 
exakte Ergebnisse. Auch in Ggw. gróBerer Sterinmengen gibt die Methode von Spitz- 
Honig z u  niedrige Resultate. Den Hóchstgeh. an Unyerseifbaren erhalt man bei

193*
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der A.- Extraktionsmethodc. (Cłiim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1048—50. Juni 
1933.) SCHÓNFELD.

E. Hirszfeldowa und A. Riedel, Ober die Bestimmung des Titers von festen 
tierischen Fetłen und dereń Oemischen. Bemerkungen zur Arbeit yon Koss u. 
O KRASIŃSKI (C. 1933. I. 332). Die Reinheit eines festen Fettes liiBt sich nach dcm
Titer nicht naehweisen. (Przemysł Chem. 17. 185—87. Juli 1933.) S c h ó NFELD.

Adam Koss, Ober die Bestimmung des Titers von festen tierischen Fetten und dereń 
Oemischen. Erwiderung an H ir s z f e l d o w a  u . R i e d e l  (vgl. vorst. Ref.) (Przemysł 
Chem. 17. 187. Juli 1933.) S c h o n f e l d .

Ernst Alfred Mauersberger, Maarssen b. Utrecht, Holland, Verfaliren zum Zer- 
legen von Fettsauregemischen unter Verwendung von sauerstoffreien Losungsmm., dad. 
gek., daB man die Auskrystallisation des Stearins in Ggw. eines n., festen, fein ver- 
teilten Korpers yornimmt. Ais feste, fein verteilte Korper kommen in Betracht anorgan. 
Verbb. aller Art, besonders Silicate u. Borate oder dereń Siiuren, ferner unl. organ. 
Salze, wie Succinate, Tartrate. (D. R. P. 573 456 KI. 23d vom 19/5. 1932, ausg. 1/4. 
1933.) E n g e r o f f .

Soc. Franęaise des Produits Alimentaires Azotśs, Paris, Oemnnung von stick- 
stoffhaltigen Extralcten und Olen aus Eiwei/3 enthaltenden Stoffen. Eische oder andere 
eiweiBhaltige Stoffe werden zunaehst erhitzt, z. B. auf Tempp. von 100—120°. Hierauf 
wird das Fett abgeschieden. Die erhaltene M. wird sodann unter die Destruktions- 
temp. fur endocellulare Fermente abgekiihlt, mit einer proteolyt. Fermente enthalten
den Fl. yermischt u. der Heterolyse unterworfen. Die Heterolyse wird in Ggw. von 
W. im Zeitraum von 2—5 Tagen bei 40—45° durchgefuhrt. — Die die proteolyt. 
Fermente entlialtende Fl. wird durch Autolyse von Eiweifistoffen gewonnen. Die 
Restmasse kann gegebenenfalls nach dem Erhitzen u. nach dem Abscheiden der Fl. 
in Pulyerform ubergefiihrt u. zu Blócken yerpreBt werden. Die mit den proteolyt. 
Fermenten zu yersetzende M. kann gegebenenfalls einen Zusatz von antisept. Mitteln, 
z. B. einer Mischung von Chloroform u. Toluol, erhalten. (Hierzu vgl. z. B. E. P. 
312768; C. 1929. II. 2522.) (N. P. 50 700 vom 26/1. 1926, ausg. 18/4. 1932.) D r e w s .

Marcel Verron und Mayer Lśvy, Speisefett. 01ivenol oder ein anderes olsaure- 
reiches 01 wird unter Riihren mit ca. 2% N 02 yersetzt u. dann sich selbst iiberlassen. 
Nach einiger Zeit ist das 01 erstarrt u. kann nun durch Zumischen unbehandelten 
Ols auf die gewiinschte Konsistenz gebracht werden. (F. P. 748 658 vom 30/3. 1932, 
ausg. 7/7. 1933.) J u l i c h e r .

Herbert Vohrer, Berlin, Herstellung von Seifenpulver, dad. gek., daB man eino 
alkali- u. sodahaltige Kern- oder Leimseife mit so viel Aluminiumptńyer umsetzt, daB 
eine yoluminóse, leicht pulverisierbare M. entsteht. (D. R. P. 573 818 KI. 23e vom 
19/7. 1931, ausg. 6/4. 1933.) E n g e r o f f .

A. R. Maas Chemical Co., Los Angeles, iibert. von: Frederic C. Bowman, 
Los Angeles, California, Amerika, Wasch-, Reinigungs- und, Wasserenthdrlungsmitlel, 
bestehend aus granuliertem, krystall. Nałriumborophosphat (Na4PB08- 18H:0) im 
Gemisch mit Na3PO.j. Bereits ein Zusatz von weniger ais 1% N a tr iu m b o ro p h o sp h a t, 
das durch Umsetzen von Natriummetaborat mit Na3PO., erhałtlich ist, verhindert das 
Zusammenbacken der Praparate, die zum Waschen von Bekleidung u . Geschirr ver- 
wendet werden. (A. P. 1 907 316 vom 19/2. 1930, ausg. 2/5. 1933.) S c h m a l z .

Gustav Ullmann, Wien, Verfaliren zur Bereitung von SeifenbŚdem in destilliertem 
oder enthartełem Wasser, dad. gek., daB eine 10% der erforderlichen Seifenmenge ent- 
sprechende Menge an Dispergiermitteln, wic sie z. B. durch Verseifen sulfonierter Ole, 
Fette u. Harze erhałtlich sind, mitverwendet werden. Derartige Bader sind besser 
wirksam u. infolge minderen Seifengeh. billiger ais die gebrauchlichen Seifenbader.
(Oe. P. 133 483 vom 18/10. 1929, ausg. 26/5. 1933.) S c h m a l z .

Gustav Ullmann, Wien, Verfahren zur Vermeidung von Storungen durch eisen- 
haltiges Wasser bei der Behandlung von Teztilstoffen, dad. gek., daB man den BiŁdcrn 
Gemische aus gelbem oder rotem Blutlaugensalz u. siiurebestandigen D isp erg ierm itte ln  
zusetzt. Es bildet sich Berlinerblau, das durch das Dispergiermittel, z. B. Fellalkohot- 
sulfonate oder Alkylnaphthalinsulfonsduren, in kolloidaler Lsg. gehalten wird u., soweit es 
auf der Faser verbleibt, die iibliche Wasehblauwrkg. ausiibt. (Oe. P. 134 256 vom 
1/10. 1931, ausg. 25/7. 1933.) S c h m a l z .

Warren Thomas Reddish, Cincinnati, Ohio, Amerika, Verfahren zum Trocken- 
reinigen von Textilstoffen, gek . d u rc h  d ie  V erw endung  v o n  E m ulsionen , die aurcii
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Emulgieren von Trockenreinigungsmitteln, wio Bzn. oder CCI*, u. wenig W. mit „Maha- 
gonisulfonaten", die durch Behandeln von Petroleum mit rauchender Schwefelsaure u. 
bzw. oder S03, Abheben der dabei entstehenden oberen Schicht, Extrahieren derselben 
nach dem PETROFF-HuM PHREY-ProzeB erhalten werden, entstehen. (E. P. 392 931 
vom 1 4 /9 . 1 9 3 1 , ausg. 2 2 /6 .  1 9 3 3 .)  S c h m a l z .

Josef Floss, Pontresina, Schweiz, Fleckenentfemungs- und Beinigungsmitlel, 
bestehend aus einer Mischung von Trichloratliylen u. Bzn., zweckmaBig im Verhaltnis 
von 80: 20. (Schwz. P. 160 416 vom 3/10. 1932, ausg. 1/5. 1933.) S c h m a l z .

Fritz Schmidt, Dóbeln, Sa., Wasclimiltel, dessen Bleichmittelteilehen jedes fiir 
sich durch eine Schutzhiille gegen dio Angriffe von Feuchtigkeit, Kohlensaure u. Al- 
kalicn geschiitzt sind, 1. dad. gek., daB die Waschmittelkomponente aus Schmierseife u. 
die Schutzhiille aus wasserlóslichem Wachs, wasserloslichem Paraffin oder dereń. Deriw., 
Hartfettsiiuren, geharteten Weichfettsiiuren, Harz&auren oder dereń Mischungen be- 
steht. — 2. dad. gek., daB die umhullten Bleichmittelteilchen mit Seife u. gegebenen- 
falls auch mit Wasch- u. Streckmitteln versetzt sind. (D. R. P. 581 464 KI. 23e vom 
18/9. 1930, ausg. 28/7. 1933.) E n g e r o f f .

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

L. E. Weber, Die Wasserstoffmperozydbleiche von Wolle, Baumwolle und Seide. 
Inhaltglcich mit der C. 1933. II. 1943 referierten Arbeit. (J. Text. Inst. 24. Proc. 
178—93. Aug. 1933.) F r i e d e m a n n .

Myron W. Alling, Die Bduche, die Peroxyd- und Natriumhypochlorilbleiche und 
die Aniichlorbehandlwig von Gellulosegewebcn. Prakt. Ratschlage. (Amer. Dycstuff 
Reporter 22. 544—46. 558. 11/9. 1933.) F r i e d e m a n n .

A. Yewdall, Tucliwalke mit Sauren. Erweiterte Fassung der C, 1933. II. 1806 
referierten Arbeit. (J. Text. Inst. 24. Proc. 173—77. Aug. 1933.) F r ie d e m a n n .

J. B. Speakman, Untersuchungen iiber die Walkę zeigen den W eg zu wesentlichen 
Anderungen in der praklischen Fabrikation. Die Schrumpfung der Wollfaser nimmt 
mit Ansteigen der Schuppigkeit, Feinheit, Lange u. Krauselung der Faser zu. Bei 
Ph =  4—8 schrumpft Wolle nur wenig, aber wohl zwischen 4  u. 0 ,5  oder zwischen 
8 u. 10, d. li. in saurem oder in alkal. Medium. Quellung spielt bei der Schrumpfung 
der Wolle keine Rolle: NaCl vermindert die ąuellende Wrkg. von HC1 u. Terbessert 
andererseits die Walkę! Es besteht aber ein enger Zusammenhang zwischen der Faser- 
streckung u. der Faserschrumpfung durch Siiure, Alkali oder Temp. Die optimale 
Walktemp. von 1 1 0 °  F u. die lióchste Alkalitiit von pg =  10  hiingen damit zusammen, 
daB die hochste Kontraktionsfiihigkeit der Wollfaser bei diesen Werten liegt-. Dio 
Walkmaschinen miissen der Wichtigkeit der Faserstreckung Rechnung tragen; man 
bat dahcr Maschinen konstruiert, bei denen eine Reihe von Rollen im entgegengesetzten 
Sinn wie die Stoffbahn laufen u. so eine zusatzlicho Streckung bewirken. Die Resultate 
dieser Maschinen sind gut. (Text. Wid. 8 3 .  1 6 2 9 . Sept. 1 9 3 3 .)  F r i e d e m a n n .

Andrew J. Kelly, Materialien und Methoden der Appretur. Allgemeine Uber- 
sicht. (Text. Colorist 55. 594—97. Sept. 1933.) F r ie d e m a n n .

Percy Bean, Einige Fehler bei apprelierten Geweben. Gesamtubersieht uber mog- 
liche Fehler von der Rohbaumwollc bis zum appretierten Gewebe. Tote Baumwolle, 
verschiedenfarbige Baumwolle, Webfehler, Flecke von Ol, Eisen, Schimmel, Schlichte- 
fehler, Bśiuch- u. Bleiehfehler, Fehler durch Mercerisieren u. Farben, Fehler bei der 
Appretur. Fehler durch falsche Schlichtmittel, durch die Salze der Sehlichte, besondere 
Schwicrigkeiten bei gummierten Geweben, bei Stoffen aus Viscoso u. Acetatseide u. bei 
Kreppstoffen. (J. Text. Inst. 24. Proc. 194—201. Aug. 1933.) F r ie d e m a n n .

Giulio Tocco, ,,Immunisierung“ der Baumwolle und Vereslerung ohne Auflósung. 
Es werden folgende Verff. beschrieben: Acetylierung in Ggw. eines Verdiinnungsmittel8 
(S02); Benzoylierung; Veresterung mit p-Toluolsulfochlorid. Bindung von Amino- 
stickstoff auf der Faser ( K a r r e r ) ,  Acetylierung in Ggw. von CH20  u. Metallsalzen 
sowie andere Esterbildungsyerff. (Formyl u. liohere Ester). (Boli. Reparto Fibrę 
tessili vegetali 4. 177—8 4 . 1932.) ' H e l l r i e g e l .

Alfredo Brignardello, Die Ungleicliheiten des Titers bei der Baumwollweberei. 
Besprechung der verschiedenen Ursachen. (Boli. Reparto Fibro tessili vegetali 4. 
170—74. 1932.) H e l l r i e g e l .

I • S. Brown, Nolizen uber WollforscJmng. Allgemeine t)bersicht uber neuere
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Arbeiten; in dem yorliegenden Abschnitt behandelt Vf. den S-Geh. der Wolle u. die 
Herst. nicht schrumpfender Stoffe. (Text. Colorist 55 . 587—89. Sept. 1933.) F k iede .

J. E. Nichols, Faserwachslumsphasen bei einem Muster auslralischer MerinowoUe. 
(J. Text. Inst. 24. Trans. 333—40. Sept. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Stockfleckeiibildung auf Wolle. Stockfleckenbldg. wird begiinstigt durch 
Seifen, Wollfette, alkal. reagierende Konditionierfliissigkeiten, iiberschiissige Feuch- 
tigkeit. (Dtsch. Farber-Ztg. 69 . 425—26. 24/9. 1933.) S u v e r n .

Kametaro Ohara, Studien uber den Feinbau der Seide. (I.—IV. Mitt.) Durch 
dichroit. Farbung mit Au, Cu oder Ag nach einer Hydrazinhydratdampf-Methode 
werden im Kokon- oder Fibroinfaden 3 Strukturen, Haut, Rinde u. Zentralzone unter- 
schieden. Vf. fiihrt hierftir den Begriff „Gerinnungsstruktur“ ein, weil sie sich wahr- 
scheinlich beim Koagulieren entweder der yon Seidenraupen ausgeschiedenen fl. Seide 
oder des in w. W. geąuollenen Fadens in der Luft ausgebildet hat, neben der bekannten 
„physiolog. Struktur11, d. h. Sericin u. Fibroin. Die Haut kommt nicht nur beim 
Kokonfaden, sondern auch bei der von Sericin ganzlich befreiten Seide vor; sie ist 
dann eine oberflachliche Struktur des Fibroins, im Gegensatz zu der gleichnamigen 
Struktur des Kokonfadens, die die auCerste Schicht des Sericins ausmacht. Das Auf- 
treten der Haut u. der saulenfórmigen Zentralzone ist kein LlESEGANG-Phanomen. 
Die _L zur Faseraehse bestrahlten dichroit. angefarbten Fadenbiindel geben nach 
TJnterss. von Y. Matsunaga ein Rontgendiagramm, bestehend aus dem Faserdiagramm 
der Seide u. DEBYE-SCHERRER-Ringen yon unregelmaBig angeordneten Au-Teilchen. — 
Unters. der Doppelbrechung des Seidenfadens zeigt, daB die Sericmmicellen nicht nur 
an sich krystallin., sondern auch regelmaGig angeordnet sind, wenn ihnen auch yer- 
mutlich unregelmaBig angeordnete amorphe Anteile beigemengt sind. Die metachromat. 
Farbung mit OxaminbIau 4 R ist fiir die Best. des Degummierungsgrades geeignet; 
schon durch 15-std. Kochen bei 100° wird das Sericin yollig aus der Seide ausgeschieden. 
Farbung mit Methylgriin u. Saurefuchsin ergibt, daB das Fibroin sich bei der Degum- 
mierung allmahlich von basiphil zu oxyphil yerilndert. Nach polarisationsmkr. u. 
rontgenograph. TJnterss. (Y. Matsunaga) wird die Micellaranordnung im Fibroin- 
faden durch Degummierung nicht stark beeinfluBt. Die Best. des Sericingek. nach 
C r a m e r  ist wegen gleichzeitigen starken Angriffs des Fibroins ungenau. Mikrophoto- 
graphien der Quellungsbilder von Seide in Kupferammin, ZnCl-a u. a. im Original; 
ofter tritt Kugeląuellung auf. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 2 1 . 104—27. Juli 
1933.) K r u g e r .

Kametaro Ohara, Siudien uber den Feinbau der Seide. IV. Ober die Doppel
brechung des Sericins. Inlialtlich ident. mit einem Teil der yorst. ref. Arbeit. (Sci. 
Pap. Inst, physic. chem. Res. 2 0 . Nr. 415—21. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], 
Tokyo 1 2 . 23. ApriI 1933.) _ K r u g e r .

Jun Kubota und Sekio Kozaki, TJntersuchungen uber einige physikalische Eigm- 
schaften von Roh-seide. III. Ober die spezifisclie Warnie von Kolcons, roher Seide, Fibroin 
und Sericin. (II. ygl. C. 1 9 3 2 . II. 3976.) Die spozif. Wanno yon Kokons schwankt 
mit den Raupenrassen u. wird durch Warmebehandlung beeinfluBt. Nicht getrocknete 
Kokons haben hóhere spezif. Warmo ais getrocknete, das Geschlecht der Raupen ist 
ohne EinfluB. Die spezif. Warme roher unbehandelter Seide ist 0,355 cal, getrockneter 
0,275 cal. Nattirliches Fibroin hat die spezif. Warme 0,357 cal, getrocknetes 0,279 cal. 
Die spezif. Warme yon Sericin ist 0,382 cal. (Buli. Sericult. Silk-Ind. 6 . 1—2. Aug. 
1933.) SuVERN.

Imakichi Toyoda, Ober den Einflup des Alkalis auf die Seidenentba-slung. V—VI. 
(I.—III. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 3499.) Lsgg. yon 1/u,0o-n. NaOH oder o'n- NasCO? ais 
Entbaatungsmittel schadigen auch bei stundenlangem Kochen den Seidenstoff nicht. 
ZweckmaBig wird ein Koli. zugesetzt. Nimmt man Seife zum Entbasten, so muB dereń 
Alkaligeh. bestimmt u. dauernd iiberwacht werden. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.J 
36 . 368 B—370 B. Juni 1933 [Orig. dtsch.].) S u v e r n .

Hoyer, Torf ais Rohstoff fur die- Papierfabrikation. Entstehung u. W e se n  dea 
Torfes, Schwieriglceit seiner Verarbeitung auf Papierfaser. Torfvergasung. (Cechoslov. 
Papier-Ztg. 13 . Nr. 36. 2. Nr. 37. 3—4. Nr. 38. 4—5. Nr. 39. 3. 23/9. 1933.) F rie d B .

Walter Sembritzki, Feuchten Weifischliff haltbar machen. Weipschliff wird vor 
Stockfleckigkeit bewahrt, wenn man ihn ringsum mit Braunschliff abdeekt, (Karton- 
nagen- u. Papierwaren-Ztg. 37. 624. 22/9. 1933.) FRIEDEMANN-

R. M. Cobb, D. S. Chamberlin und B. A. Dombrow, Emulgiertes Parafftn- 
wachs enthaltende Papierleime. Vff. empfehlen fiir die Leinmng yon Papier eine wss.
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Paraffinwachsemulsion, die mit Hilfe eines besonderen Emulgators, iiber dessen Natur 
niehts ausgesagt wird, liergestellt wurde. Wahrend die Oberflachenspannung zwischen 
W. u. Paraffin von 6%  einer Harzlsg. (mit 70% Neutralharz) yon 23,0 Dyn auf
3,5 Dyn, von 10% Ammoniumlinoleat auf 2,1 Dyn herabgesetzt wird, wird sie von 
80% des yerwendeten Paraffinemulgators auf 0,5 Dyn herabgedriiekt. Die Paraffin- 
emulsion ist stabil zwischen 10 u. 100°, zwischen einem pn-Bereich von 3,0 u. 10 u. 
in Konz. zwischen 0,5 u. 20%. Durch Alaun wird sie zerstort. Wenn die techn. Leimung 
yon Papier mit Paraffinwachsemulsionen oder Paraffinwachs-Harzemulsionen bei 
einer Temp. iiber 80° ausgefuhrt wird, dann ist sie der bisherigen Harzleimung, die bei 
tieferen Tempp. bessere Resultate gibt, gleichzusetzen u. fur manche Sonderzwecke 
yorzuziehen. (Paper Trade J . 97. Nr. 10. 35—38. 7/9. 1933.) H l o c h .

O. K. Graef, Einrichtungen zum Absitzenlassen von Siebwasser. Beschreibung 
zweckmiiBiger Anlagen, in denen 99% des hineingesandten W., der Fasern u. der 
Fullstoffe wiedergewonnen werden konnen. (Paper Ind. 15. 249—53.. 310—13. Sept. 
1933.) F k ie d e m a n n .

James strachan, ,,Sicherheitspapiere“. Histor. u. techn. Notizen iiber Papiere 
fiir Banknoten u. Schecks. (Paper-Maker Brit. Paper Trade J. 8 6 . Nr. 3. Technical

Sutezo Oguri und Sozi Terui, Hygroskopische Feuchtigkeit von Cellulose. III . 
(II. ygl. C. 1931. II. 3415.) Die hygroskop. Feuchtigkeit yon gereinigter Baumwolle 
(nach R e n k e r ), mercerisierter StandardceZZafose, gepulverter Standardcellulose u. 
Viscoseseide wird bei konstanter Temp. u. yerschiedenen Dampfdrucken bestimmt. 
Viscoseseide ist am meisten hygroskop., dann folgt die mercerisierte Baumwolle. Cl- 
Behandlung u. Pulvem hatte nur geringe Wrkg. Die isohygrometr. Kuryen lassen sich 
durch Gleichungen der Form y — x/(a +  b x — c i !) (y =  %  Feuchtigkeitsgeh., 
x =  relative Feuchtigkeit) darstellen. Die Kurye fur die Adsorptions- u. Desorptions- 
geschwindigkeit des W.-Dampfes hat die fiir eine Adsorption charakterist. Form. 
(J. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 229 B—33. Waseda Univ.) K r u g e r .

Sutezo Oguri und Sozi Terui, Hygroskopische Feuchtigkeit von Cellulose. IV. 
(III. vgl. yorst. Ref.) Die hygroskop. Feuchtigkeit von 3 Cellulosenitraten mit 9,7, 
il,44 bzw. 12,84% N wird bei yerschiedenen Tempp. u. W.-Dampfdrucken bestimmt. 
Die isohygroskop. Kuryen lassen sich durch Gleichungen yon der Form y =  xf 
(a +  6 x — ca;2) wiedergeben (y =  hygroskop. Feuchtigkeit, x  =  %  relative Feuchtig
keit); fiir x =  100 ist y — 7,87, 7,17 bzw. 4,26%, d. h. die Summę y =  N-Geh. ist 
fast konstant = ~ 1 7 ,5 . Die Form der Kurye der Desorptionsgeschwindigkeit ist 
ahnlich wie bei Standardcellulose. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 422 B—26. 
Waseda Uniy.) K r u g e r .

Sutezo Oguri, Hygroskopische Feuchtigkeit von Cellulose. V—VII. Mitt. Uber 
das Trocknen von Cellulose. (IV. vgl. vorst. Ref.) An yerschiedenen CeZZutosematerialien 
werden folgende Trocknungsyerff. yerglichen: I. 4-std. Trocknen im elektr. Trocken- 
schrank bei 100—105°; II. 40-tagiges Trocknen im P20 5-Exsiecator bei gewóhnlicher 
Temp. u. 0,005 mm; III. die friiher beschriebene Valcuumtrockenmethode. Die 
Wirksamkeit der Verff. fiillt in der Reihenfolge I I  >  I  >  III; bei wenig hygroskop. 
Cellulosematerialien ist jedoch III  fast gleichwertig mit I.—VI. Mitt. Uber die hygro- 
skopische Feuchtigkeit von Rohbaumwolle und Baumwollpapier. Mit dem friiher be- 
echriebenen App. wird die isohygrometr. Kurye von Rohbaumwolle u. Baumwollpapier 
bestimmt. Die Kurven lassen sich durch eine Gleichung von der Form: y — x\ 
(a +  Z> 3  — c x~) (y =  %  Feuchtigkeit der Baumwolle, x — relatiye Feuchtigkeit) 
wiedergeben. Beide Materialien sind fast gleich hygroskop., aber hygroskopischer ais 
Standardbaumwollcellulose. — VII. Mitt. Uber die hygroskopische Feuchtigkeit von 
Bambuscdlulose. Aufnahme der isohygrometr. Kuryen yerschiedener Bambuscellu- 
losen. Die Kuryen sind ebenfalls durch eine Gleichung: y — x  (a +  6 x  — c x 2) dar- 
stellbar. Die Bambuscellulosen sind hygroskopischer ais die Baumwollcellulose u. 
ahneln der mercerisierten Baumwolle. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 232 
bis 244 B. Juni 1932. Tokyo, Waseda IJniy.) K r u g e r .

Sutezo Oguri, Hygroskopische Feuchtigkeit von Cellulose. V III. (VII. ygl. yorst. 
Ref.) Die isohygrometr. Kuryen yon aus Kupferaminlsg. regenerierter gereinigter 
Bambus- u. BaurnwollceZZwZose stimmen nahe iiberein, desgleiehen die Kuryen fur 
\iscoseseide u. die regenerierte Bambuscellulose. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
35. 279—82 B. Juli 1932. Tokyo, Waseda Uniy.) K r u g e r .

Suppl. 161—62. 1/9. 1933.) F r ie d e m a n n .
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Sutezo Oguri, Hygroskopische Feuchtigkeit von Cellulose. IX . Uber die hygro
skopische Feuchtigkeit vcni Seide und Wolle. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Die łiygroskop. 
Feuchtigkeit von Wolle u. Seide wird in Abhangigkeit von W.-Dampfdruck u. relativer 
Feuchtigkeit bei yerschiedenen Tempp. bestimmt. Die Sorptionswarmen erreichen 
bei einem W.-Geh. von 6—8%  ein Marrimum. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
3 5 . 478 B — 81 B . Okt. 1932. Tokyo, Waseda Univ.) K r u g e r .

Sutezo Oguri, Hygroskopische Feuchtigkeit von Cellulose. X. Uber dieCeschwindigkeit 
der Wasserdampfsorption an Cellulose. (IX. vgl. yorst. Ref.) Die Sorption yon W.-Dampf 
an Standardbaumwollce/J-Mfose bei konstanter Temp. u. konstantem Druek yollzieht 
sich in mindestens 2 Stufen. Die Sorptionsgesehwindigkeit in jeder Stufe laBt sich 
durch die Gleichung dxjdt — k (xoo — x) (x u. xtx> — sorbierte W.-Menge zur Zeit t 
u. im Gleichgewicht) ausdriicken. Bei roher Baumwollcellulose ist die stufenweiso 
Sorption weniger merklich ais bei der Standardcellulose. Bambuscellulose, Seiden- 
papier, Seide u. Wolle zeigen ein ahnliches Verh. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
35. 507 B—15 B. Noy. 1932. Tokyo, Waseda Univ.) K r u g e r .

Sutezo Oguri, Hygroskopische Feuchtigkeit ton Cellulose. X I. Belraclitung des 
Meehanismus der Wa-sserdampfadsorption durch Cellulose. (X. ygl. vorst. Ref.) Dis- 
kussion der friiheren experimentellen Ergebnisse des Vf. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 36. 67 B—70 B. Febr. 1933. Tokyo, Waseda Univ.) K r u g e r .

Otto Kress und George Mc Gregor, Sulfidgehalt und Kraftzellsloff. Inhaltgleich 
mit der C. 1933. II. 1115 referierten Arbeit. (Paper Mili Wood Pulp News 56. Nr. 35.
4. 6. 1 2 . 2/9. 1933.) F r ie d e m a n n .

Max Phillips, Trockene Destillation des Riickstandes von Sulfitablauge. Sulfit- 
ablauge wurde zur Trockne eingedampft, bei 105° nachgetrocknet u. gepulvert in Proben 
zu 300 g bis 400° im C02-Strom yerkokt. Bei einem Aschengeh. des trockenen Aus- 
gangsmaterials yon 19,03% wurden 22,3% wss. Destillat, 1,5% oliges Destillat, 55,0 
Koksriickstand n. 21,2% Gas erhalten. Im wss. Destillat fanden sich Essigsaure, 
Aceton u. Methanol. Aus dem oligen Destillat konnten Essigsaure, Guajacol u. 1-Propyl-
3-methoxy-4-oxybenzol isoliert werden. Die sonstigen Olanteile waren S-haltig, ohne 
dalj eine beśtimmte Verb. identifiziert werden konnte. (Ind. Engng. Chem. 25. 991 
bis 993. Sept. 1933. Washington, D. C.) Sc h u s t e r .

Masanori Ishiwara, Untersuchungen uber Veresterung von Cellulose und Cellulose- 
ester. V. Meehanismus der Nitrierung und Eigenschaften des Produktes. (IV. vgl. 
A tsu k i u . Ish iw a ra , C. 1933. II. 158.) Der Verlauf der Nitrierung kann durch die 
Gleichung/f-Z =  (1 — ] / l  — m)n (Z =  Nitrierungsdauer, n =  Konstanto, m =  Gewicht 
yon Cellulosonitrat ais Cellulose/Gewicht der urspriinglichen Cellulose, K  =  Geschwin- 
digkeitskonstante) wiedergegeben werden. Temp.-Erhóhung nach der Nitrierung 
bewirkt geringeren Abbau der Cellulose ais Nitrierung bei hóherer Temp. Steigerung 
der Nitriertemp. oder des W.-Geli. der Mischsaure erniedrigt die Viscositat; der EinfluB 
des W.-Geh. wachst mit sinkender Temp. Die Viscositat hangt hauptsachlich von 
N-Geh. u, Abbaugrad, uberwiegend aber von letzterem ab. Durch Umnitrieren auf 
hóheren N-Geh. kann die Viscositat erhóht werden. Die Geschwindigkeit der Wieder- 
nitrierung ist viel gro Cer ais die der 1. Nitrierung. (Cellulose Ind. 9. 19—22. Juli 1933. 
Tokyo, Imp. Univ. [Orig.: japan., Auszug engl.].) K r u g e r .

I. Sakurada, Bemerkung zur Arbeit von K. Atsuki und Mitarbeitem iiber „Vis- 
cositdt der Celluloseester“ und „Acetylcellidose“. Kritik an den yiscosimetr. Unterss. 
von A t s u k i  u . I s h iw a r a  (C. 1931. II. 2805) u. an der Arbeit yon A t s u k i u. 
I s h i i  (C. 1932. I. 1596.) (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 78 B—79 B. Febr.
1932. Kioto, Inst. of Physical and Chem. Res.) K r u g e r .

Katsumoto Atsuki, Naojiro Ishii und Shokun Ishiwara, Erwiderung m  
Ichiro Sakurada (vgl. yorst. Ref.) (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 79 B—- 80 B. 
Febr. 1932. Tokyo, Imp. Univ.) K r u g e r .

Ichiro Sakurada, Erwiderung zur Antwort von K. Atsuki und Mitarbeitem zu meiner 
„Bemerkung zur Arbeit von K. Atsuki und Mitarbeitem iiber die Vfecositat der Cdlulose- 
ester und Acetylcellulose". (Vgl. yorst. Ref.) Hinweis auf yerschiedene Irrtumer. 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 444 B—45 B. Okt. 1932. Kioto, Inst. of Phys. 
and Chem. Res.) K r u g e r .

Katsumoto Atsuki und Masanori Ishiwara, Erwiderung auf die Bemerkung 
von Sakurada. (Vgl. yorst. Ref.) (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 445 B. Okt.
1932. Tokyo, Imp. Univ.) KRUGER.
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Harold De Witt Smith, Die technischen Jahresforlschritte in der Herslellung von 
Kunstseide. Viscoseverf.: lioliere Spinngeschwindigkeiten, besonders beim Topf- 
spinnverf., verbesserte Spulenspinnmaschinen, Verss. zur yolligen Nachbehandlung 
im Kuchen oder in der Spule, Wiedergewinnung der Laugen durch Dialyse. Acetat- 
uerf.: wolliihnliche, gesponnene Acetatseiden, Stapelfaser aus Acetat. Ńeuo Verff.: 
Cellulosedlher, synthet. Seiden nach Ca r o t h e r s  u . H il l  durch Polymerisation von 
zwcibas. Sauren u. Alkoholen oder durch Koinbination von Polyestern mit Poly- 
umiden. Faserfeinheit: wachsender tJbergang zu immer feineren Einzeltitern bis zur 
Feinheit der Naturseide (1,3 Denier/Einzelfaser). (Text. Wid. 83. 1592—93. Sept. 
1933.) _ _ F r ie d e m a n n .

—, Kunstseide ist besser geworden. Fortschritle in bezug auf Festigkeit, Feinheit, 
Weichlieit und andere Eigenschaften. Die durchschnittliche Festigkeit der Viscose- 
seide ist seit 1920 von rund 1,5 g/Denier auf rund 2 g trocken u. 0,9 g naB gestiegen. 
Ais Gesamttiter wird heute viel 45 u. 50 Deniers u. in Kupferseide sogar bis 15 Deniers 
erzeugt. Bei der Viscosescide von 150 Deniers hat man bis 90, bei Acctatscido bis 
80 Einzelfasern. Die Delmung laBt man heute meist zu Gunsten der Festigkeit zufuck- 
gehen. Matte Sciden haben sehr zugenommen; die farber. Eigg. sind mit der allgemein 
yerbesserten GleichmaBigkeit besser geworden. Gegen Chemikalien u. gegen Reiben 
ist die Kunstseide allgemein widerstandsfahiger ais friiher. Die Aussortierung ist 
heute 98%, bei manchen Titern 99% an Prima. (Text. Wid. 83. 1590—91. Sept. 
1933.) F r ie d e m a n n .

— , Verfahren zur Herslellung von Celluloseacetatfdden von rennindertem Olanz. 
Ber Zusatz in festem Zustand kolloidaler Hydroxyde von Ti, Al, Zn oder Sn gibt 
Fiiden, die dio Fadenfiikrer nicht angreifen. (Rev. univ. Soies e t Soies artific. 8 .
659—61. Aug. 1933.) Su v e r n .

G. Choisy, Zum Enlgldnzen von Kunstseiden. Nach einem Vorschlag yon H. D r e y 
fus wird die Faser mit Lsgg. von Ti-Verbb. impragniert u. durch Nachbehandeln 
mit einem Phosphat, SiHcat oder anderem Salz eine unl. Ti-Verb. auf der Faser fixiert. 
(Rev. univ. Soies et Soies artific. 8 . 673—77. Aug. 1933.) Su v e r n .

Walter Obst, Vber antiseptische Wirkung der Kunstseide. Kunstseide ist ais 
chirurg. Nahmaterial Naturseide iiberlegen, geniigt aber noch nicht in der Festigkeit. 
Dio Verwendung von Kunstseide zu Filtern, Verbandstoffen u. fur Geldnoten wird yor- 
geschlagen. (Kunstseide 15. 295—96. Aug. 1933.) Su v e r n .

A. L. Kappus, Beitrdge zur Hygiene der Kleidung. I. Die hygienische Bedeutung 
und Beurteilung der Kunstseide. I. Mitt. (Z. Hyg. Infekt.-Krankh. 115. 68—98. 8/4.
1933. Gottingen, Inst. f. Med. Chemie u . Hygiene.) ' F r a n k .

J. Allan, Linoleum- und Wachstuchfabrikation. (J. Oil Colour Chemists’ Ass. 16. 
257—82. Aug. 1933. — C. 1933. I. 2625.) K r u g e r .

Fritz Hoyer, Die Verarbeilung von Lederabfdllen zu Pappen fiir die Schuhinduslrie. 
(Vgl. C. 1933. II. 1619.) Ais Rohstoff kommen vor allem Sohlenlederabfalle, ais Bei- 
schlag Braunholzschliff u. langfaserige Zellstoffe in Frage. Die Zerldeinerung muB 
móglichst weit getrieben sein. Ais Bindemittel dient mit Alaun ausgefallter Harz- 
leim. Man verarbeitet auf Wickelpappe. (Gelatine, Leim, Klebstoffe 1. 156—60. 
Aug. 1933. Kóthcn.) G r im m e .

Walter M. Munzinger, Doubliertes Kunstleder. Wasserdichte Zwischensehichten 
fur Kimstleder aus Kautschuk; besonders geeignet sind dio wss. Kautschukemulsionen 
nach Art des „Revertex“. (Nitrocellulose 4. 139—40. Aug. 1933.) F r ie d e m a n n .

H. C. Schwalbe, Untersuchungen iiber Prufung und Bewertung von Zellstoff. Krit.
Uesprechung der Arbeitcn iiber Zellstoffprufung, insbesondere iiber Festigkeitspriifung. 
(Paper Trade J. 97. Nr. 11. 33—42. 14/9. 1933.) F r i e d e m a n n .

—, Oegenwartigen• Stand der Festigkeitsbestimmung von Ilolzzellstoffen. Krit. Ber 
sprechung der Methoden zur Herst. yon Probebogen gemaB den in Schweden, Amerika 
u. Deutsehland ublichen Methoden. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1101—06. 
Juni 1933.) F r ie d e m a n n .

Haller und Fritz Lorenz, Untersuchungen iiber den Nachweis ozydierter Cellulose. 
(Vgl. C. 1933. II. 2479.) Ein qualitativer Nachweis von Oxycellulose besteht darin, 
daB das zu prufende Gut in Pb-Acetatlsg. eingelegt, gewaschen u. mit Cochenilleauf- 
sehlammung gefarbt wird. Die Starkę der Farbung entspricht ziemlich genau der, 
die mit SnCl2 +  Au-Salzlsg. nach H a l l e r  (1. e.) erhalten wird. Weiter wird naeh- 
gewiesen, daB Sn u. Pb aus SnCl2- u. Pb-Aeetatlsgg. von Oxycellulosen in aquivalenten 
-uengen aufgenommen werden. Das erhóhte Pb-Aufnahmevermogen von Oxycellulosen
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muB den in diesen enthaltenen COOH-Gruppen zugeschrieben werden. (Melliands 
Testilber. 14. 449—52. Sept. 1933.) S u y e r n .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zum 
Bleichen von pflanzlichen Faserstoff‘en, gek. durch die Verwendung von Hypochlorit- 
badem, die durch Zusatz von Eatem aromat. Sulfodicarbonsauren mit Alkokolen, 
die mehr ais 2 C-Atome enthalten, nie Sulfoplithalsdureamylester, stabilisiert sind. 
(F. P. 743 925 vom 12/10.1932, ausg. 8/4.1933. Schwz. Prior. 13/10.1931.) S chm alz.

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Kaltbleich- 
verfahren fiir pflanzliche Fasersloffe, dad. gek., daB man das Bleichgut der Osydations- 
bleiehe unterwirft, dann mit Alkalien, wie Natronlauge, behandelt u. schlieBlich noch- 
mals oxydierend bleicht. Zur Oxydationsbleiche konnen NaClO-Lsgg. verwendet 
werden, die durch ohlorbestandige Netzmittel, z. B. Sulfophthalsdureamylester, stabili
siert sind. (F. P. 743 926 vom 12/10. 1932, ausg. 8/4. 1933. Scliwz. Prior. 13/10.
1931.) Sch m a lz .

Soc. An. Maximine und Victor Weerts Fils, Belgien, Verfahren zum Reinigen 
und Bleichen von Textilstoffen, dad. gek., daB man Textilstoffe, z. B. Wolle, mit 
Suspensionen akt. Kohle bei erhóhter Temp. behandelt u. dann mit Lsgg. neutraler 
oder schwach alkal. Seife wascht. (F. P. 744386 vom 20/10. 1932, ausg. 19/4. 1933. 
Belg. Prior. 1/12. 1931.) Sch m a lz .

Courtaulds Ltd., London, und Claude Diamond, Leamington Spa, Wanrick, 
England, Verfahren zum Mattieren von Geweben am Cellidoseestern verschiedenen Ur- 
sprungs, dad. gek., daB man die Gewebe zur Herst. eines gleichmaBigen Aussehens 
nach dem Entfetten u. Sehlichten mit Lsgg. von Oxydationsmitteln, wie H202, be
handelt. (E. P. 388 520 Tom 19/12. 1931, ausg. 23/3. 1933.) S chm alz .

Georges Lefranc, Paris, Verfahren zum Appretieren von Faserstoffen, wie Baum- 
tcolle und Iiunstseide, gek. durch die Verwendung von Emulsionen, die durch Ver- 
mischen von Olen oder Fetten mit Lsgg. oder Dispersionen von Casein, Gelatine oder 
Schellack u. Alkaliboraten, insbesondere Borax, sowie 1. Silicaten erhaltlich sind. 
An Stelle der Ole u. Fette konnen auch Harze, wie Mastis, dispergiert mit Tiirkisch- 
rotol, verwendet werden. (Holi. P. 29 727 vom 19/2.1930, ausg. 15/5.1933.) S chmalz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Hans Kagi, Basel, M ittd zum Appretieren, Wasserdicht- und O-riffigmachen von Textil- 
stoffen, bestehend aus Emulsionen, die durch Emulgieren yon lipoidloslichen Sub
stanzen, wie Olen, Fetten, Wachsen, KW-stoffen, Terpenen u. dgl., mit u n Y o lls ta n d ig  
acylierten Polyaminen in Ggw. von Schutzkoll., wie Seifen, Gallensiiuren, Sulfit- 
celluloseablauge, Turkischrotól, EiweiBstoffen, Saponin, Phosphatiden u. dgl., erhalten 
werden. (A. P. 1 915 891 vom 14/3. 1931, ausg. 27/6. 1933. Schwz. Prior. 22/3. 1930. 
Holi. P. 30 081 vom 18/3.1931, ausg. 15/6.1933. Schwz. Prior. 22/3.1930.) S chm alz .

Textile Dyeing and Printing Co. of America, Inc., New Jersey, ubert. von: 
Victor Froelicher, Ridgewood, New Jersey, Verfahren zum Erschweren von Seide, 
dad. gek., daB man zunaehst wie ublich mit Zinnphosphat erschwert, dann mit der 
Lsg. einer wasserlosliehen Bleiverb., vornehmlich Bleiacetathg. von 2,5° Be, gemessen 
bei 60°, behandelt u. dann eine wss. Alkaliboratlsg. von nieht mehr ais 6° Be, gemessen 
bei 68°, bei Tempp., die 75° nicht iibersteigen, einwirken laBt. Der Alkaliborat- 
behandlung kann noch eine Behandlung mit Alkalisilicat-, -phosphat- oder -wolframat- 
lsgg. folgen. Die Verf.-Vorgange konnen einsehlieBlich oder ausschlieClich der Zinn- 
erschwerung wiederholt werden. Nach dem Verf. werden matterschwerte Seiden von 
kreppartigem Aussehen erhalten. (A. P. 1902226 vom 27/7. 1932, ausg. 21/3. 
1933.) Sch m a lz .

James Hamilton Ross, Canada, Herstellung von Zellstoff, Papierstoff etc. aus Holz 
durch Verkochen mit wss. Lsgg. von chem. Stoffen unter Einhaltung einer bestiminten 
Konz. der Koclilauge. Um dies zu erreichen, wird wahrend des Kochens eine konz. Lsg. 
der chem. wirksamen Stoffe zu der Koehfl. zugegeben (Zeichnung). (F. P. 750119 Tom 
16/7.1932, ausg. 5/8.1933.) M. F. Mu l l e r .

Gesellschaft fiir'Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Her
stellung von Cellulosederivaten, dad. gek ., daB in organ. Solventien 1. partiell esterifizierte 
oder atherifizierte Cellulosen in Ggw. yon tertiaren Basen nach dem Yerf. des D. R. P. 
554 781 mit solchen heterocycl. Yerbb. kondensiert werden, welche eine oder mehrere
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C -H alogengruppen e n th a lte n . Die V erfah ren sp ro d d . zeichnen  sieli gegeniiber iliren  
ii
N
Ausgangsmaterialien durch erhóhte Bestiindigkeit, z. B. Alkalibestiindigkeit, aus. 
Dio Lóslichkeit der Prodd. erlaubt ihre Umformung zu Films, Faden, Isoliermaterial. 
(D. R. P. 583 398 KI. 12 o vom 8/3. 1932, ausg. 5/9. 1933. Schwz. Prior. 4/3. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 554 781; C. 1930. II. 2979.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., iibert. yon: Samuel E. Sheppard, Rochester, V. St. A., 
Behandlung von Celluloseeslern. Man erhalt einen von schadlichen Metallyerunreini- 
gungen, insbesondere yon Cu freien Celluloseester, indom man ihn mit organ, oder 
anorgan. Alkalirhodaniden, Oxal-, Wein- bzw. Traubensaure, Oxycarbonsauren oder 
dereń Salzen u. Estern, Aminosauren, Oximen u. dgl., die komplexe Motallverbb. 
liefern, in Mengen bis zu 5°/0 behandelt. Gleiche Wrkg. erzielt man auch durch direktc 
Zugabe von Ozycarbonsaureathylestern, Benzildioxim oder Benzophenonozim zu der 
Celluloseesterlsg., die a,\ńFilme,Kunstseide u. dgl. yerarbeitet wird. (A.P. 1 921949 vom 
22/4. 1930, ausg. 8/8. 1933.) E n g e r o f f .

Fabrika iskusstwennogo wolokna ,,Pjatiletka“, U .S .S .R ., Herstellung von 
Membranen zum Filtrieren der Atzalkalien bei der Kunstseideerzeugung. Baumwollgewebe 
werden zunaehst mit 55—60%ig. H2S04 pergamentiert u. dann mit einer 25—30°/oig. 
Atznatronlaugc 24 Stdn. merzerisiert. (Russ. P. 28 993 vom 7/12. 1930, ausg. 31/1.
1933.) R ic h t e r .

C. F. Boehringer & Soehne G. m. Ta. H., Deutsehland, Herstellung von Kunst- 
stoffen, insbesondere Kunstseide, Filmen, plastischen Massen, Zwischenscliichten fiir 
Sicherheitsglas, Lacke u. dgl. aus einfachen oder gemischten Celluloseeslern mit oder 
ohne Weichmaehungsmitteln, gek. durch die Verwendung eines ohne H 2S04-Kataly- 
sator hergestellten, faserformigen Celluloseesters, der frei von Katalysatorresten u. 
auderen schadlichen Begleitstoffen einer milden, den Gesamtsauregeh. nicht weniger 
ais 5°/0 erniedrigenden Verseifung unterworfen wird. Die Veresterung geschieht mit 
HClO.j bzw. dereń Salzen oder ZnCl2 ais Katalysator. Der Zersetzungspunkt des ver- 
fahrensgemaB hergestellten Celluloseesters liegt bei 250—270°. Die daraus gewonnenen 
kimstlichen Gebilde besitzen heryorragende Geschmeidigkeit, Elastizitat u. Dehnbar- 
keit. Dio Falzzahl von Filmen (berechnet auf 100) betriigt 160—200. (F. P. 749191 
vom 18/1. 1933, ausg. 20/7. 1933. D. Prior. 20/1. 1932.) E n g e r o f f .

Walser Mfg. Comp. Inc., Clifton, New Jersey, iibert. von: Louis Knecht, 
Passaic, New Jersey, Textilmaterial. Drei diinne Lagen von regenerierter Cellulose 
(Cellophan) werden iibereinandergelegt, u. zwar so, daB zwischen zwei Lagen von 
transparenter regenerierter Cellulose eine undurchsiehtige zu liegen kommt, u. mit 
Hilfe eines Bindemittels aus Gelaline unter Druck yereinigt. Das erhaltene Prod. wird 
dann wasserdieht gemacht, z. B. durch Behandlung mit Formaldehydlsg., die mit der 
Gelatine eine wasserunl. Verb. gibt. Dann schneidet man das Materiał in sehr diinne 
Streifen, aus denen man durch Weben, Wirken oder Flechten einen besonders fiir 
dio Herst. yon Damenhiiten geeigneten Textilstoff erhalt. (A. P. 1 913 397 yom 
31/10. 1931, ausg. 13/6. 1933.) B e i e r s d o r f .

North American Chemical Co. iibert. von: Andrew Thoma, Cambridge, V. St. A.,
Scliuhfullmasse und Verfahren zu ihrer Herstellung. Man uberzieht einen faserhaltigen 
Fiillstoff, insbesondere zerkleinerten Kork, z. B. durch Spritzen mit einem hochschm. 
Bindemittel, z. B. Kolophonium oder anderen Harzen, hochschm. KW-stoffen oder 
Bitumina, insbesondere geblasenem Asphalt, u. vermiseht den so iiberzogenen Fiill- 
stoff mit einem niedrigschm. Bindemittel, insbesondere Wachsabfallen, in der Warme, 
ohne daB der hoohsohm. Uberzug des Fullstoffs schm. Die so erhaltene M. wird leicht 
angewarmt in den Schuh eingebracht u. durch plótzliche kurze Einw. von hoher Hitze, 
insbcsundere durch Einw. einer h. Rolle zusammengedruckt u. yerfestigt. Der M. 
kann man auch noch hochschm. Bindemittel der obengenannten Art in kleinen Stiickchen 
zusetzen, wobei diese Stiickchen den iiberzogenen Fiillstoff teilweise oder auch ganz 
ersetzen konnen. Die M. hat insbesondere den Vorteil, daB sie warmebestandig ist u. 
trotzdem leicht in den Schuh eingebracht werden kann. (A. PP. 1 868 927 u. 1 868 928 
vom 27/9. 1929, ausg. 26/7. 1932.) Sa r r e .

[russ.] W. D. Archanielski und I. N. Schuatler, Das Holzmohi, seine Herst. und Yerwendung. 
Moskau: Gos. lessnoje techn. isd. 1933. (256 S.) 5 Rbl.
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XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
P. Dolch, Der Kohlensauregehalt der Verbrennungsgase ais chemische Kennziffer 

in der Gastechnik. Ableitung der Beziehungen, die zwischen dem sogenannten masimalen 
C02-Geh. eines Verbrennungsgases u. dem Verhiiltnis von disponiblem Wasserstoff zum 
Kohlenstoffgeli. des Brennstoffes bestehen. Anwendung eines Gesetzes von der Kon- 
stanz des maximalen C02-Geh. fiir ein gesohlossenes Brennstoffsystem: bei Vergasung 
oder therm. Spaltung eines Brennstoffes muB der maximalo C02-Geh. fiir die unmittel- 
bare Verbrennung des Ausgangsbrennstoffcs gleich sein jenem Wert, der erhalten wird, 
wenn man die Vcrbrennungsgase aller brennbaren Spaltprodd. yermisoht. Priifung 
der Mógliehkeit Yon Brenngasanalysen mit Hilfe ihres maximalen C02-Geh. Ermittelung 
der Herkunft des Wasserstoffes yon Olwassergas beim Aufwarts- u. Riickstromgasen. 
Priifung der Art der Brennstoffzers. bei Yergasung mit hohem, mittlerem u. geringem 
Dampfzusatz. Hinweis auf die Mógliehkeit der Betriebskontrolle von Kohlenwassergas- 
anlagen nach der Methode des maximalen C02-Geh. Kurze Besprechung der experi- 
mentellen Best. des maximalen C02-Wertes aus der Gasanalyse u. in der Verbrennungs- 
pipette nach D eu u is  u . H o p k i n s . (Brennstoff-Chem. 14. 361—64. 1/10. 1933. 
Berlin.) Sc h u ste k .

P. Nicholls und W. A. Selvig, Schlackenbildung und Schmelzbarkeit von Kohlen - 
asche. Von 23 amerikan. Kohlen mit Aschen-FF. zwischen 1090 u. 1610° wurden 
Elementar- u. Immediatanalyse, sowie die Heizwerte ermittelt, ferner wurde mit einem 
Bzl.-Tetraehlorkohlenstoffgemisch (D. 1,35) in einen schwimmenden u. einen sinkenden 
Anteil getrennt. Von diesen beiden Teilen u. der urspriinglichen Kobie sind fiir die 
trocknen Proben die Iminediatanalyscn, Schwefelgeh. u. Bindungsformen des Schwefels 
sowie die Analysen der Asche zusammengestellt. Die FF. der Aschen wurden nach 
drei yerschiedenen Methoden (Standard Gas-furnace, Sinnatt, Mikropyrometer) be
stimmt; Zusammenstellung der Einzelwerte u. der Abweichungen. Unters. des Ein- 
flusses der Zus. auf den F. Erniedrigung mit steigendem Fe20 3-Geh. Erhóhung mit 
steigendem Verhaltnis Sauren: Basen. Aufstellung von Reihen steigender Neigung zur 
Schlackenbldg. Methoden zur prakt. Best. der Neigung zur Schlackenbldg. Faktoren, 
die die Schlackenbldg. beim Verbrennen von Kohle beeinflussen. Mechanismus der 
Schlackenbldg. Vers.-Ofen; Ergebnisse; Beziehungen zwischen Aschen-FF. u. Schlacken
bldg. bei Feuerungen. EinfluB der Kohlenkorngrófic, der Brennstoffbettdicke, der 
Betriebsarten, etwaiger nasser Aufbereitung. FF. von Aschenstaub. Vers.-Ergebnisse 
von 5 Pennsylyania halbbituminósen Kohlen. (Fuel Sci. Praet. 12. 156—62. 210—18. 
242—51. 282—88. 319—24. Sept. 1933. Pittsburgh.) Sc h u s t e r .

K. Bunte, Neuere Erkenntnisse iiber den Verkokungsvorgang. Enveichungsverh. 
von Kohlen u. ihrer petrograph. Bestandteile. EinfluB der Lagerung auf das Er- 
weichungsyerh. u. die Sauerstoffaufnahme. Anderung der Koks- u. Gasausbeute, sowie 
des Erweichungsverh. durch Mischen yerschiedener Kohlen. Die Extraktionsbestand- 
teile von Kohlen, ihre fliichtigen Bestandteile u. ihr EinfluB auf die Backfahigkeit. 
Volumetr. u. gewichtsmaBiger Entgasungsverlauf yerschiedener Kohlen. (Gas- u. 
Wasserfach 76. 685—93. 16/9. 1933. Karlsruhe, Baden.) S c h u st e k .

Paul Sainte-Claire Deville, Einige moglićhe Anwendungen der Tieftemperatur- 
verkokung in der Gasindustrie. Mitteilung der in der Kokerei Heinitz erzielten Be- 
triebsergebnisse der in 24 Stdn. 90—100 Tonnen Halbkoks liefernden Tieftemp.-Ver- 
kokimgsanlage nach S a l e r n i . Verbesserung der Koksąualitat in Gaswerken durch 
Mischen der Kohlen mit Halbkoks. Beimengen des hochwertigen Tieftemp.-Gases 
zum gewohnliehen Hochtemp.-Gas. Hydrierung der Tieftemp.-Teere bei entsprechend 
hohem Anfall. (Chaleur et Ind. 14. 357—58. Aug. 1933.) Sc h u s t e r .

F. S. Sinnatt, Young und Beilby und einige Versuche uber die Verkokung voń 
Kohle. Nach Besprechung der wiehtigsten einsehlagigen Fachleistungen von YOUNG 
u. B e i l b y  wird die Verkokung in engen geinauerten Betorten, die NaBentgas.ung in 
Horizontalretorten u. die Beheizung soleher behandelt. Mitteilung von Betriebs- 
ergebnissen. (Gas Wid. 99. 268—73. 23/9. 1933.) S c h u s t e r .

R. G- Davies und R. A. Mott, Studiem uber die Kokśbildung. VIII. Die Shef
field Laboratoriumsverkokungsprobe. (VII. vgl. C. 1933. II. 2216.) Anwendung der 
Sheffield Verkokungsprobe zur Best. des Bliihgrades von Kohlen, der Erweichungs- 
u. Expansionstempp. AuBer der Zus. beeinflussen die Erhitzungsgeschwindigkeit, 
die Kohlenbelastung, der Rohrdurchmesser u. die Ladedichte das Blahyerh. Fest- 
legung von Standardbedingungen fiir die Ausfiihrung der Verss. Der Blahgrad von
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Kohlen wachst mit dem C- u. dem H-Geli. Bei einem H-Geh. unter 5,0% wird die 
Blahkraft durch den H-Geh. starker becinflufit ais durch den C-Geh. Zwar bestelit 
kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Erweichungstemp. u. der Ver- 
kokungseignung, doch zeigen nicht kokende Kohlen von niedrigem C-Geh. niedrige 
Erweichungstempp. (Fuel Sci. Pract. 12. 294—303. Sept. 1933. Sheffield.) S c h u s t e r .

Robert Kassler, Ober die Reaklionsfdhigkeit von Koks. Ausftihrliche Besprecliung 
der Vorliteratur. Diskussion der die Red.-Fahigkeit beeinflussenden Faktoren. Be
schreibung einer stat. Methode zur Best. der Red.-Fahigkeit von Koks, mit der der 
EinfluB der Temp., der Gasgesehwindigkeit, der Schichtlange u. der KomgroBe unter
sucht wurde. Vergleich der Red.-Fahigkeit yerschiedener Koksę einschlieBlich einer 
Holzkohle u. eines Graphits; Ableitung einer Gleichung, die den Umwandlungsgrad 
der Kohlensaure mit der Rk.-Zeit verbindet u. dereń Konstantę ais MaB der Red.- 
Fahigkeit gelten kann. Unters. des katalyt. Einflusses der Aschcnbestandteile. Ver- 
gleich der Red.-Fiihigkeit mit der Zerfallsbeschleunigung von Wasserstoffsuperoxyd 
durch Koks, Holzkohle u. Graphit. (Chim. et Ind. 29. Sonder-Nr. 6 bis. 315—26. 
Juni 1933. Prag.) SCHUSTER.

A. Mc Donald, Abwdsser von Gaswerken. Beseitigung von Ammoniakwasser u.
Aramoniakabwasser. Móglichkeiten. Prakt. Ergebnisse. (Gas Wid. 99. 246—50. 
16/9. 1933.) S c h u s t e r .

W. H. HoJfert und G. Claxton, Neużeitliche Melhoden der Benzolreinigung. Die 
Anwendung von Inhibitoren zur Verhinderung der Harzbildung. (Vgl. C. 1933. II. 808.) 
(Gas- u. Wassęrfach 76. 704—10. 23/9. 1933. London.) S c h u s t e r .

E. Barbet, JungsleFortschritte in der Abscheidung und Raffinalion von Benzol. (Vgl.
C. 1933.1 . 163.) (C him . e t  In d . 29. S on d er-N r. 6 bis. 515— 22. J u n i  1933.) S c h u s t e r .

B. Klimów, W. Lanin und E. Morduchowitsch, Uber die bei der Torfdestillation
nnfallenden Mengen Essigsdure und Phenole. Bei der Torfdest. erhalt man je nach 
botan. Torfursprung, 0,212—0,624% Essigsaure u. 0,47—4,12% Phenole. (Chem. 
festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 3. 862—64. 1932.) Sc h ó n f .

Bruno von Tetmajer, Neues Verfuhren zur Konzentrierung der Essigsaure. (Vgl.
C. 1932. I. 772.) Vf. erórtert die wirtschaftlichen Vorteile des friiher beschriebenen 
Verf. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 866—67. Juni 1933.) R. K. Mu l l e r .

Jan Versluys, Prinzipien der Gasforderung. Die physikal. Grundlagen der Fórde- 
rung von Erdól mit Hilfe von in das 01 eingeblasenem Gas werden besprochen. 
(Der Fali von im Ol naturlich gebildetem Gas ist mit eingeschlossen.) Die Gronz- 
bedingungen fiir eine Fl.-Fórderung durch vertikale Róhren mit Hilfe von Gas werden in 
der nachst. referierten Arbeit untersucht. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 687—93. 
Aug. 1933.) S k a l i k s .

Jan Versluys, Bedingungen, sich unter denen Gas und Flussigkeitsmischungen 
bilden. (Vgl. vorst. Ref.) Theoret. Erwagungen u. prakt. Verss. ergeben, daB Schaum 
stabil sein kann in Mischungen, in denen mehr ais 50% des Vol. von FI. eingenommen 
wird, wiihrend Nebel stabil sein kann mit mehr ais 50% Gas. Mischungen, die mehr 
ais 26% u. weniger ais 50% FI. besitzen, kónnen theoret. einen Schaum bilden, aber 
dieser Schaum kann bei der kleinsten Storung in Nebel iibergehen. Ahnliche Uber- 
legungen fiiliren Vf. zu der Folgerung, daB Nebel unter den Bedingungen eines Fl.-Geh. 
zwischen 74% u. 50% unstabil sein mussen. Beschreibung der Verss. an Hand von 
schemat. Abbildungen. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 694—700. Aug. 1933.) K.O.M.

H. A. Ambrose und A. G. Loomis, Chemische Behandlung von Spulfliissigkeiten 
f  iir Rotarybohmngen. Stabilisieru-ng beschwerter Dispersionen: Einfluj3 des pjj-Wertes. 
(Vgl. C. 1932. II. 3812. 1933. I. 348.) Ais Schutzkoll. fiir die zur Spiilung bei Rotary- 
bohrungen verwendeten Ton- bzw. Barytsuspensionen ist Bentonit (Zusatzmenge 2—3%) 
den sonst angewandten Chemikalien uberlegen. Die Stabilitiit von 25%ig. wss. Baroid- 
suspensionen zeigt in Abhangigkeit vom pn zwei Maxima, u. zwar bei pn =  5,7 u. . 
bei pH =  10,5—11,5; der isoelektr. Punkt liegt bei pn =  8,7. Mit Riicksicht auf die 
Korrosionswrkg. einer sauer reagierenden Suspension u. die erheblich groBere Stabilitat 
ist die Verwendung einer Suspension von ph =  10,5—11,5 vorzuziehen. Bei Bentonit- 
suspensionen liegen die Maxima u. Minima der Stabilitat etwa bei gleichen pH-Werten 
wie bei Baroidsuspensionen. (Ind. Engng. Chem. 25. 1019—22. Sept. 1933. Pitts- 
burgh, Pa., Mellon-Inst. u. Gulf Res. Lab.) R. K. Mu l l e r .

J. Formanek und J. Dvofak, Ober die Zusammensetzung der Auspuffgase aus 
Alkohol-Benzingemischen. Die Zus. der Auspuffgase, ihre Temp., die Motorleistimg
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sind bei Verwendung von Alkohol-Benzingemischen nahezu dieselben wie bei Bzn, 
(Chem. Obzor 8 . 107— 08. 129— 32. 30/7. 1933.) MAUTNER.

R. Stansfield, Verbrennungsmolore und Klopfpriifung. Fortschrittsbericht fur die 
Zeit von Oktober 1931 bis Oktober 1932. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 567—73. 
Juli 1933.) K. O. M u l l e r .

A. Dawe und N. M. Potter, Ein Laboratoriumsapparal fiir mechanische Probe- 
nahme von Kohle. Der Kaskadenprobenehmer. Beschreibung des neuen App. Zusammen- 
stellung von Yers.-Ergebnissen, die zeigen, daB der App. Durchschnittsmuster von 
50, 25, 3 3 7 3 , 16% u. 8V30/o exakt liefert. Diskussion der tbeoret. Grundlagen. Vers.- 
Ergebnisse bei ascbenreielien Kohlen u. solchen mit bohem KorngroBenverhaltnis. 
(Fuel Sei. Praet. 12. 313—19. Sept. 1933. Nottingham.) S c h u s t e r .

Jean Buchtala, Analyse von Kohlenwasserstoffen und von Grubengas mittels des 
Mikrodynamographen. Beschreibung eines tragbaren Mikrodynamographen, bei dem 
der durch Explosion eines Kohlenwasserstoff-Luftgemisches auftretende Druck graph. 
aufgezeichnet wird. Anwendung des Apparates fiir die Analyse von Alkohol-Benzin- 
gemischen u. fiir Methan in Luft. (Chim. et Ind. 29 . Sond.-Nr. 6 bis. 599—600. Juni
1933.) J. S c h m id t .

J. W. Kreulen, Die Beslimmung des Huminsauregehaltes verdunnter Losungen 
mittels Kaliumpermanganats. Da es schwierig ist, die colorimetr. Best. der Huminsauren 
exakt durchzufiiliren, u. die Genauigkeit der Best. mittels KMnO, nach ASCHMANN 
u. F a b e r  (C. 1899. I .  543) u. nach I s t s c h e r i k o w  (C. 1904 . I I .  559) nicht befriedigt, 
wurde vom Vf. eine genaue Vorschrift zur Best. der Huminsauren mittels Yioo"11. KllnÓ, 
in saurer Lsg., Vemichten des t)berschusses durch Vioo_n- Oxalsaure u. Zuriicktitrieren 
mit Vioo-n- KMn04 auf rosa ausgearbeitet. Da die Oxydation der Huminsauren jedoch 
unter den gewahlten Bedingungen nicht bis zu C02 u. H 20  Y erlauft, ist die Aufstellung 
einer „Oxydationskurve“ notwendig. Die genaue Best. von Huminsauren, die in alkal. 
Lsg. langere Zeit gestanden haben, ist sowohl colorimetr. ais auch mit KMnO., nicht 
móglich. Der oxydative Abbau der Huminsauren erfolgt in alkal. Lsg. am Licht rascher 
ais im Dunkeln. (Brennstoff-Chem. 12 . 265—66. Rotterdam, Laboratorium f. Brenn- 
stoff-Chemie ,,Gluckauf“ .) BENTHIN.

M. Hepner, Die mechanische Priifung von Koks. Entw. der physikal. Prufung 
Yon Koks u. gegenwartiger Stand in den wiehtigsten Industriestaaten. Zusammen- 
hang zwischen Abrieb-, Druck- u. Sturzfestigkeit. EinfluB des Stampfens von Kohle, 
Yerschiedener Verkokungstempp. u. Verkokungsdauer auf die physikal. u. metallurg. 
Eigg. von Koks. (Chim. et Ind. 29 . Sonder-Nr. 6 bis. 337—43. Juni 1933.) S c h u s te r .

R. Kattwinkel, Die Bestimmung des Roh- und Endgasbenzols mit akther Kohle. 
Durch Entschwefelung des zur Bzl.-Best. mit Aktivkohle gelangenden Gases mittels 
Reinigungsmasse tritt zwar ein gewisser Bzl.-Verlust ein, doch handelt es sich, wie 
Verdunstungsproben, Bromzahlen u. Siedekurven zeigten, um Schwerbenzol oder 
Waschol, welcher Verlust nicht ais Bzl. zu werten ist. Der Napbthalingeh. des Gases 
hat, wie sich aus Modellverss. u. Endgasbenzolanalysen ergab, keinen EinfluB auf 
das Benzolausbringen. Aus den Siedeanalysen, den KW-stoffgruppen, den Brom- 
zahlen u. dem Verh. bei der milden Wasche geht herror, daB das Endgasbcnzol dera 
Rohgasbenzol nicht gleichgesetzt werden darf. Die Berichtigung des Endgasbenzol- 
wertes nach K o l b e  befriedigt wegen einer auftretenden Kp.-Verschiebung nicht; 
leitet man hingegen nach einem Vorschlag des Vf. das entschwefelte Endgas durch 
konz. Sehwefelsaure, so wird eine selbsttatige Berichtigung durch Abscheidung der 
Diolefino des Vorlaufs u. der Harzbildner im Siedeschwanz vorgenommen. Das er- 
haltene Endgasbenzol stimmt im Siedeverli. u. im chem. Aufbau mit dem Rohgas
benzol gut uberein. (Gluckauf 69. 853—58. 23/9. 1933. Gelsenkirchen.) SCHUSTER.

Standard Oil Development Co., New Jersey, Verfahren zum Reinigen vonFlissig- 
keiten mit anderen Fliissigkeiten, die iii den ersleren unlóslieh sind und ein anderesspe- 
zifisches Geuńcht besitzen. D as Wasehen der Fil. wird in einem  langgestreckten Trog 
durchgefiihrt, in den die FI. von unten eingefuhrt wird. Yon oben flieBt aus einem 
Rohr durch eine Anzahl Verteileróffnungen die Waschfl. uber die diinne Schicht der zu 
reinigenden FI., so daB der Vorgang ohne Ruhrwrkg. im  G egenstrom  vor sich geht. 
Das Verf. dient z. B. zum  Wasehen von Erdbl m it W. In  besonderen Scheidczpm deni 
wird m itg erissen es Ol bzw. W. aus den getrennt abflieBenden Fil. entfemt. (Holi. r. 
25 791 vom 5/6. 1929, ausg. 15/1. 1932. A. Prior. 21/6. 1928.) Horn.
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Petroleum Rectifying Co. of California, iibert. von: Richard W. Stenzel,
Los Angeles, Yerfaliren zum Inbcriihrungbringen von Fliissigkeitm. Um Fil., die unter- 
einander wenig misehbar sind, aufeinander sehnell reagieren zu lassen, wird ein Hilfs- 
stoff yerwendet, der mit einer diinnen Schiclit des einen zu behandelnden Stoffes 
umhiillt ist. Ais Hilfsstoff wird z. B. ein Gas yerwendet, das in Biasehen unterteilt 
wird. Jedes Biasehen wird mit einem diinnen Film der einen Fl. iiberzogen. Das Gas 
laBt man sodann durcli die zweite Fl. durehperlen, wobei die beiden Fil. miteinander 
in Beriihrung treten u. miteinander reagieren kónnen. Das Verf. dient insbesondere 
dazu, organ. Fil., z. B. Petroleum mit Ólen, Kresol, a-Naphthylamin u. dgl. in Be- 
riihrung zu bringen. (A. P. 1907 455 yom 28/12. 1929, ausg. 9/5. 1933.) H o r n .

L’Air Liguide, Soc. An. pour 1’fitude et l’Exploitation des Procedes Georges 
Claude, Paris, Bchandlung von Kohlenwasserstoffen im elektrischen Lichlbogcn. Bei der 
Spaltung der KW-stoffe mit Hilfe eines festen, rotierenden oder unterbrochenen Licht- 
bogens sollen zwei gegenuberstehende Elektroden yerwendet werden, yon denen die eine 
ein Rohr ist, durch dessen Innenraum dio zu spaltenden KW-stoffe zugefiihrt werden, 
wahrend die andere Elektrode mit einer zentralen Bohrung yersehen ist, die gegebenen
falls mit Peeh gefiillt sein kann. Die Anordnung soli ein gleichmiiBiges Abbrennen der 
Elektroden gewahrleisten. (E. P. 393 623 vom 26/11. 1931, ausg. 6/7. 1933.) DERSIN.

Union Oil Co. of California, Los Angeles, iibert. yon: Earle W. Gard, Los 
Angeles, Blair G. Aldridge, Long Beacli, und Philip Subkow, Los Angeles, V. St. A., 
Grackverfaliren. Das 01 wird unter so hobem Druclt, daB alles fl. bleibt, in einem Rohr- 
erhitzer yorgeheizt, dann unter Druckentspannung yerdampft u. darauf in der Dampf - 
phase geerackt. (A. P. 1914914 yom 23/4. 1929, ausg. 20/6. 1933.) D e r s i n .

Gulf Refining Co., Pittsburgh, iibert. von: Donald R. Stevens, Pittsburgh 
und Julius R. Adams, Westfield, V. St. A., Crackverfahren. Man mischt das zu 
spaltende Cl mit 2—3% AlClz u. erhitzt es auf etwa 400° in fl. Phase 6—15 Min. lang 
unter so liohem Druck von etwa 1000—3000 Pfund, daB sich fast keine Dampfe bilden 
u. dest. das Spaltprod. nach Entspannung, um die gebildeten leichten KW-stoffe ab- 
zutrennen. (A. P. 1915 206 vom 24/7. 1931, ausg. 20/6. 1933.) D e r s i n .

Wright Wesley Gary, Beverly Hills, Californien, V. St. A., Raffination von 
Kohlemcasserstoffolen mit Schioefelsaure. Man yermischt rohes gecracktes Oldest. mit 
Saureteerol, das bei der vorhergehenden Behandlung yon Petroleum, nach dem Ab- 
scheiden des W., erhalten wurde. Die Menge des zu yerwendenden Sauroteerols richtet 
sich nach der Art des Rohóls u. nach dem Absorbierungsyermógen der Saure; ge- 
wóbnlieh ist diese Jlenge etwas geringer ais die bei der liblichen Schwefelsaure- 
raffination zuriick erhaltene Menge. Der hierbei erhaltene PAe. zeichnet sieli durch 
geringen S-Gch. (0,076%) aus. (Holi. P. 30 480 yom 3/5. 1930, ausg. 15/8. 1933. 
A. Prior. 4/5. 1929.) E n g e r o f f .

E. R. Squibb & Sons, Brooklyn, New York, iibert. von: Ferdinand W. Ni- 
tardy, Brooklyn, New York, Frantz F. Berg, Floral Park, und Paul Georgi, Free- 
port, New York, Herstellung von Petrolcumemulsionen. Agar-Agar wird in h. W. auf- 
gelóst, darauf eine h. Emulsion yon Petroleum in W. zugesetzt u. bis zum Erkalten 
geruhrt. (A. P. 1913 561 yom 10/11. 1931, ausg. 13/6. 1933.) R ic h t e r .

Cunard Steam Ship Co. Ltd., Liverpool, und Robert Andrew Adam, Waterloo, 
Frederick Charles Victor Holmes, Bromborouh, und Arthur Wright Perrins, 
Bebingt-on, England, Herstellung einer Kohle-Olemulsion. Man yerriihrt in einem ge- 
crackten Heizól mit wenigstens 6%  an „fixem“ Kohlenstoff Kohle, die so fein gemahlen 
ist, daB sie durch ein 200-Maschensieb geht. Man yerwendet z. B. 40 Teile Kohle auf 
60 Teile Ol. Der „fixe“ G entspricht nicht dcm freien G, sondern wird durch Ver- 
dampfung von 1 g Ol in einem Quarztiegel iiber dem Bunsenbrenner u. Erhitzen des 
Riickstandes auf 900° bestimmt. Nur bei einem so hoch bemessenen Geh. des Óles 
an „fixem“ G soli das Absetzen der Kohle yerhindert werden. (E. P. 396 432 yom 
2/11. 1931 u. 11/3. 1932, ausg. 31/8. 1933.) D e r s i n .

Standard Oil Co., Chicago, iibert. von: Frederick H. Mac Laren, Calumet City, 
IU-, und Thomas H. Rogers, Hammond, Ind., Zylinderol, bestehend aus schweren 
Schmierolen in Mischung mit Asphaltstoffen u. A1-, Fe- oder Ca-Stearat. (A. P. 
1924211 vom 8/12. 1930, ausg. 29/8. 1933.) R ic h t e r .

Bocjl Corp., Pittsburgh, iibert. von: Walter G. Hoffman, Mount Lebanon, und 
James R. Miller, Pittsburgh, Reinigung gebraucliter Schmieróle. Die Ole werden in 
einem GefaB zwecks Abdest. der leicht fluehtigen Bestandteile u. des W. erhitzt, mit
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einer Na,C03-Lsg. yersetzt, mit Druckluft durehgeruhrt u. filtriert. (A. P. 1919655 
vom 12/7. 1929, ausg. 25/7. 1933.) PvICHTER.

August Jaeobi A.-Cr., Darmstadt, Bitumenemulsionen. Die zu verwendenden 
Stoffe werden in einer fahrbaren Einriehtung durch Pumpen einem Prallplatten o. dgl. 
enthaltcnden Miscker zugefiihrt, aus welckem sie durch den gleichen Pumpendruck 
dem Zerstauber zugefiihrt werden. Das bituminóse Bindemittel (Asplialt, Teer) wird mit 
Hilfe eines Fl.-Stromes (W.) in dieser Fl. fein verteilt, wobei ihm Emulgierungsmittel 
u. W. zugefiigt werden kónnen, aber nur in solchen Mengen, daB eino stabilo Emulsion 
entstekt. (Holi. P. 25 492 vom 9/2. 1929, ausg. 15/12. 1931. D. Prior. 9/2. 
1928.) KlNDERMANN.

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, s’Gravenhage, Bitumenemulsion. 
Zur Herst. von wss. Bitumenemulsionen mit hohem Geh. an dispergierter Phase wird 
der W.-Geli. der Emulsion, von der man ausgeht, durch gegebenenfalls bei vermindertem 
Druek durchgefuhrte Verdampfung herabgesetzt. (Holi. P. 27 022 vom 7/12. 1929, 
ausg. 15/2. 1933.) K in d e r m a n n .

Robert Joseph Łacau, Paris, Verfahren zur Herslellung einer Emulsion furSlrapen- 
belag durch Vermischen von bituminósen Stoffen u. W. zu ungefiibr gleichen Teilen 
unter Yerwendung gebrauclilieher Emulgatoren, dad. gek., daB ais bituminóse Stoffe 
Naturasphalte oder Riickstandc der Erdóldestillation oder Gemische derselben gemengt 
mit Tieftemperaturteer, beispielsweise Urteer, verwendet werden. Es wird mit Yorteil 
Urteer verwendet, der aus Steinkohle bei Tempp. zwisehen 400 u. 450° gewonnen worden 
ist. Die Komponenten der Mischung werden zuerst fiir sich geschmolzen, dann aut 
80—100° erhitzt u. in diesem Zustand gemischt. Es kami dabei dem geschmolzeneu 
Naturasphalt oder Bitumon vor Zumischung des Tieftemperaturteers etwa 3% Sulfit- 
ablauge zugcsetzt werden. — Die Emulsion gerinnt erst in 20—30 Minuten oder nock 
spater. Infolgedessen dringt sie in die Kies-, Schotter- oder Pflasterfugen ein, bevor 
sie gerinnt, wodurch dio StraBe auch in der Tiefe befestigt wird. (D. R. P. 582997 
KI. 80b yom 4/8. 1932, ausg. 26/8. 1933. F. Prior. 7/3. 1932.) HEINRICHS.

Entreprises Albert Coehery Soc. Au., Frankreich, StrafSendeckungmalerial. 
Olhaltige, gepulyerte oder fein gekórnte Mineralien, insbesondere natiirlicher bitu- 
minóser Schiefer, aber auch Kalk- oder Kieselsauregestein, das gekórnt u. kunstlicli 
mit 01 durchsetzt ist, dienen ais Fullstoff. Das Bindemittel bilden Kohlenwasserstoffe, 
wie Teer, Steinkohlenól, Steinól, Bitumen, Asphalt oder ein Gemiseh solcher Stoffe. 
Das den Fiillstoffen innewohnende oder ihnen kiinstlich beigegebene, ihre einzelnen 
Kórner umhullende Ol stellt das Zusammenwirken mit dem yerwandten Bindemittel 
her. Das fertige Prod. hat gro!3e Bindefahigkeit u. Stabilitat. (F. P. 749094 yom 
14/1. 1933, ausg. 18/7. 1933.) H e in r ic h s .

Frederick Oscar Warren Loomis und Daniel Mackay Loomis, Montreal, Quebee, 
Canada, StrapendecTce. Auf ein aus verhaltnismal3ig groben Steinen bestehendes 
StraGenbett wird eine dicke Asphaltschicht gelegt. Auf die letztere wird ein dunner 
Oberzug in Form einer Asphaltemulsion, dereń Teilchen weder aneinander noch auf 
der darunterliegenden Schicht haften, aufgewalzt. (Can. P. 303 705 vom 28/6. 1929, 
ausg. 9/9. 1930.) Eben.

XX. SchieB- und Sprengstoffe. Zundwaren.
Otto Muntsch, Ober Petrolsalben zur Beliandlung von Gelblcreuzliautschaden. Tier- 

verss. des Vf. lassen erkennen, daB die von amerikan. Seite vorgeschlagene Behandlung 
von Gelbkreuzhautschaden durch Extraktion des Dichlordiiithylsulfids mit ver- 
sehiedeneń Petroleumdestillaten (Kerosine), die z. B. mit der gleichen Gewichtsmenge 
Lanolinsalbe (Zus.: Adeps lan. anhydr. 50,0, Vaselin flav. 20,0, Cera flav. 30,0) emul- 
giert wurden, keine Vorziige gegenuber der gebrauchliehen Oxydationsmethode mit 
Chlorkalk aufweist. (Gasschutz u. Luftschutz 3. 240—41. Sept. 1933.) H loch .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Willard de C. Crater,
Succaeunna, N. J ., Herslellung von nitriertem Inulin und dieses entlialtenden SpreW- 
mischungen. Inulin der Formel [C0H7O2(OH)3]x wird mit Mischsaure nitriert u. Md0'1 
dann normalerweise ein festes Nitrat, welehes bei ca. 90° erweicht, bei ca. 102° schmilzt 
u. sich bei ca. 110° zers. u. bei 226—2300 detoniert. Die Verb. ist nicht sehr stoli- 
empfindlich. Sie ist unl. in W., A., A., Methanol, Toluol u. CC14, 1. in Aceton, A.-A.- 
Mischung, konz. H 2S04, Essigester usw. Sie bildet keine Krystalle. Die Nitrierung
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mit einer Mischsaure aus 48,5% HN03 u. 51,2% H2S04 ergibt ein Prod. m it 13,75% 
N2-Geh., die mit einer 20,8% HN03 u. 62,8% H 2S04 enthaltenden Siiure ein Prod. 
mit 12,8% N2-Geh. Dann wird in iiblicher Weise gewaschen u. neutralisiert. Das 
Inulinnitrat faBt sich sowohl zur Herst. von Dynamiten, ais auch zur Erzeugung 
rauchloser Pulver, sowie ais Bestandteil von Ziindmischungen verwenden. Ein so 
hergestellter Dynamit enthalt z. B. 20% Inulinnitrat (13,75% N2), 05% NHĄN 02, 
11% NaNOs u. 4% Holzschliff, wahrend 10 g gepreBtes Nitrat des Inulins (13,75% N2) 
mit 3 g einer 80/20 Fulminat-Chloratmischung einen brauchbaren Ziindsatz liefern. 
(A. P. 1922123 vom 6/8 . 1931, ausg. 15/8. 1933.) E ben.

James F. 0 ’Brien, Seattle, Wash., V. St. A., Nitrorerbindungen aus SleinkoMen- 
leerdestillaten und ihre Verwendung in Sprengsloffen. Bei 95—115° iibergehende Stein- 
kohlenteerdestillate (spezif. Gewicht 0,862) werden zunaehst einer Vakuumdest. unter- 
worfen, bis ca. 20% des Ols abdest. sind. Der ólige Ruckstand, der nunmehr ein 
spezif. Gewicht von 0,904 haben soli, wird zuniichst mit %—1% starker H 2SO,, ge
waschen u. darauf mit %  des ólyolumens einer Mischsaure aus 10% H2S04, 20°/0 H N 03 
u. 10% W. bei 20° yornitriert. Nachdem alle Siiure zugegeben ist, wird das Gemisch 
zunaehst % Stde. auf 70° erhitzt u. dann wieder auf 30° abgekiihlt. Nach Schichten- 
trennung wird die Siiure abgezogen u. das Nitrierungsprod. neutralisiert u. gewaschen. 
Nach 8 Stdn. Stohen wird es allmahlich bei 20° zu der doppelten Menge einer Nitrier- 
saure aus 60% H 2SO.„ 35% HNO, u. 5% W. zugegeben, worauf das Nitriergemisch 
yermittelst einer Dampfschlange wiederum x/ 2 Stele, auf 70° gebracht wird. Nach 
folgender Abkuhlung bis auf 20° laBt man 5 Stdn. stehen. Nach Abzielien des 
Nitrierungsprod. wird dasselbe dann mit Alkali oder Kalk neutralisiert u. mit h. W. 
gewaschen. Es enthalt ca. 39% o-Nilrotoluol, ca. 58% p-Nitrotoluol u. ca. 3% einer 
Verb. derZus. C7HsOiN 2. Dieses Prod., „Toluite“ genannt, dient mit Vorteil ais Zusatz 
zu CMoratsprengstoffen. — Z. B. enthalt eine zur Felssprengung geeignete Mischung 
78% NaCl03, 15% „Toluite" u. 7% Sagemehl, wahrend eine zum Sprengen von 
Baumstumpfen geeignete Jlisehung 40% NaC103, 38% NaNOs, 15% „Tolrnte" u. 
7% Sagemehl enthalt. (A. P. 1922 709 vom 20/12. 1927, ausg. 15/8. 1933.) E ben.

Canadian Industries, Ltd., Montreal, Quebee, Canada, ubert. von: Grasselli 
Powder Co., Clevoland, Ohio, iibert. von: Charles Oscar Black, New Castle, und 
William Allan Moore, New Wilmington, PennsylTania, V. St. A., Dynamit. Die 
Dynamite enthalten Nitroglycerin, NaN03 ais 0„ lieferndes Mittel u. S-phagnumtorf 
ais brennbares Absorbens. (Vgl. E. P. 375824; C."l932. II. 2911.) (Can. P. 303 593 
vom 6/8. 1928, ausg. 2/9. 1930.) E ben ,

[russ.] Iwan Iljitsch Losehlschinin, Der Schutz gegen die chem. Kampfstoffe. 3. umgearb.
Aufl. Leningrad: Kustnas PWO 1933. (ISO S.) Rbl. 1.60.

Gaskampfstolie imd Gasvergiftungen. Wie schiitzen wir uns? Yon Wilhelm Prandl, Hubeit
Gebele u. Tulius Fessler. 3. verm. Aufl. Munehen: Verl. cl. Arztl. Rundschau 1933. (117 S.)
gr. 8U. M. 2.40.

XXIV. Photographie.
J. ciavier, Dinflufl der Temperatur auf die Farbenempfindlichkeit einiger plioto- 

graphischer Platten. Vf. untersuchte an einer Reihe yon Platten des Handels die Ab- 
hiingigkeit. der spcktralen Empfindlichkcit im sichtbaren Spektrum von der Temp. 
bei 30—90°. Es ergab sich eine Erhóhung der Empfindlichkeit im langwelligen Gebiete 
(les Spektrums bei Erhohung der Temp. Bei 650—750 mu konnte bei einer Platten- 
sorte bei 60—80° die yierfache Empfindlichkeit beobachtet werden. (C. R. hebd. 
Seances Aead. Sci. 197. 235— 36. 17/7. 1933.) _ _ F r i e s e e .

Ltippo-Cramer, Zur photocliemisclien Bildzerstorung mit Hilfe der Desensibilisatoren. 
(Vgl, C. 1933. II. 980.) Vf. untersuchte an einer groBen Reihe yon yerschiedenen 
Fabrikaten den Grad der Zerstorung, die ein latentes Bild nach Desensibilisierung 
mit Pinagelb, Pinagriin oder Phenosafranin u. Beliclitung mit rotem Licht (bei Dia- 
platten gelbem Licht) erfiihrt. (Photogr. Korresp. 69. 113—15. Aug. 1933. Jena, Inst. 
f. angew. Optik.) F r i e s e r .

Andre Charriou, Steigerung der Empfindlichkeit photographischer Emulsionen 
durch Elektrophorese. Werden die 1. Bromide aus einer Emulsion durch Elektrophorese 
entfernt, so steigt dio Empfindlichkeit starker ais bei Auswaschen mit W. Dio erhaltene. 
Empfindlichkeit entspricht etwa der bei Eintauchen der Platte in vord. Ammoniak 
erhaltenen. (0. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1880—82. 19/6. 1933.) F r i e s e r .

XV. 2. 194
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Paul Gimther und Heinrich Tittel, Die Bildung von Silber in der ■phologmphuchen 
Schicht unter dem Einflu/3 xon Rontgenstrahlen. Die von den Vff. in Fortsetzung der 
von E g g e r t  u . N o d d a c k  (C. 1929. I. 1410) begonnenen Verss. ausgefuhrten Unterss. 
wurden im Gegensatz zu diesen mit monoehromat. Strahlung (0,245; 0,63; 1,09;
1,54 A) durchgefuhrt. A is Unters.-Objekt diente L A U E -F ilm  der A g f a .  Zur Er- 
zeugung diskreter Rontgenwellenlangen wurden Rohren mit yerschiedenem Anti- 
kathodenmaterial (W, Rh, Pb, Cu) benutzt unter Einschaltung geeigneter Filter, 
u. die effektiven Wellenlangen aus Absorptionsmessungen mittels Al- u. Ag-Folien 
bereehnet. Die auf den Film auffallende Energie wurde durch ein an dessen Stelle 
gebrachtes Ionometer bestimmt, die Absorption des Films fiir jede Wellenlange 
gesondert gemessen. Die gebildete Ag-Menge wurde nach Ausfixieren u. Wassem 
des Films potentiometr. titriert unter gesonderter Best. des „Ursilbers“. Die Aus- 
beute an Ag-Atomen betragt je nach der GroBe des Rontgenąuants 150—1000 
pro Quant. Jedoch ist die fur die chem. Wrkg. der Róntgenstrahlen eharakterist. 
Gro De die Energie der ausgel. Sekundarelektronen, welche mit der eingestTahlten 
Róntgenenergie in definiertem Zusammenhang steht. Hierauf bezogen ist die Ag- 
Ausbeute konstant (ca. 1200 kcal pro Mol Ag). Auf Grund des „inneren Photo- 
effektes“ an AgBr (65—69 kcal nach F ra n k e ń b u rg e r )  betragt die Ausnutzung der 
Energie der Sekundarelektronen nur ca. 5°/0 in gleicher GróBenordnung wie bei der 
Róntgenzers. von Chlf. u. Benzophenoldiazid. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 
39. 646—55. Juli 1933. Berlin.) P. L . G u k th e r .

Paul Nettmann, Gelatinearme bzw. -reiche Plaltenemulsionen zur Aufnahme dek- 
trischer Strahlungen. Fiir die photograph. Aufnahme von Róntgen- u. Elektronen- 
strahlen sollen zweckmaBig gelatinearme (SCHUMANN-) Platten oder gelatinereiehe 
feinkomige Platten yerwendet werden, welche lichtempfindlieheren, grobkornigen 
Emulsionen vorzuziehen sind. (Gelatine, Leim, Klebstoffe 1. 132—33. Juli
1933.) FRIESER.

Luppo-Cramer, Uber Silberchromat. Vf. gelang es, auf Silberchromatemulsionen 
bei Belichtung unter Tageslieht von einigen Minuten u. physikal. Entw. ein Bild zu 
erhalten. Behandlung des latenten Bildes mit KJ-Lsgg. geringer Konz. (0,1%) erhoht 
die Deckung u. yerkiirzt die Entw.-Zeit. Bei hóherer Konz. (5°/0) entsteht ein urn- 
gekehrtes Bild. Ahnlich wie K J wirken Lsgg. von KBr, NaCl u. Na-Phosphat. Bei 
ehem. Entw. erhalt man zunaehst ein Bild, das unter allgemeinem Schleier verschwindet. 
(Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochem. 32. 129—30. Aug. 1933. Jena, Inst. f. 
angew. Optik.) " F r ie s e r .

C. Jausseran, Die Wirkung eines Enlwicklers auf latente Bilder verschiedenen 
Alters. Vom Standpunkt der photograph. Photometrie kann man bei Entw. mit 
Hydrochinon exakte Messungen machen, aueh wenn die Belichtung an yerschiedenen, 
mehrere Stunden auseinanderliegenden Zeitpunkten geschah u. kurz nach der letzten 
Belichtung entwickelt wurde. Um dieselben Resultate bei Entw. mit Metol zu 
erhalten, muB langer entwickelt werden, wobei aber ein stórender Schleier entsteht. 
(C. 1933. I. 3527. II. 485.) (C. R, hebd. Seances Acad. Sci. 195. 1260—62. 19/12.
1932.) F r ie s e r .

Erich Stenger und Edwin Mutter, Feinkorn und Feinkomenlwicklung. II. Mitt.
Der Metol -Hydroch i non - Bo ra xen l zvic kier. (I. ygl. C. 1933. I. 2501.) Yff. stellten fest, 
daB ein Metol-Hydrochinon-Boraxentwickler die Eigg. eines Oberflaehenentwicklera 
besitzt. Bei den gebrauchlichen Konzz. iibt das Hydrochinon keinen EinfluB auf die 
Entw. aus, sondem erst bei Verdunnung u. yerlangerter Entw.-Zeit. Ein EinfluB auf 
die KorngróBe wurde bei Ausentw. weder durch den Hydrochinon- noch durch den 
Boraxgeh. ausgeubt. (Photographische Ind. 31. 712—14. 736—38. 760—61. 777—80. 
16/8. 1933.) F r ie s e r .

A. Seyewetz, Ein schnell wirkender Entwickler zur Erzeugung feinkómiger Bilder 
ausgeJiend von einer grobkornigen Emulsion. V f .  beschreibt einen P a r a p h e n y l e n d i a m i n -  

Feinkornentwickler, welcher rascher arbeitet ais der bisher bekannte u. bei dem keine 
Oberesposition u. nachtragliche Verstarkung nótig ist. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6bis. 
1034—36. Juni 1933.) F r ie s e r .

David Charles, Einige Ursachen von Schleier. Vf. besprieht folgende Schleier- 
ursaehen: Einw. yon Gasen u. Dampfen, Fixierbad im Entwickler, schlechtes Dunkel- 
kammerlicht, ungenugendes Fixieren. (Brit. J . Photogr. 80. 465—66. ll/o-
1933.) F r ie s e r .
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J. I. Crabtree, H. Parker und H. D. Russell, Studie Uber die Entwidching ton  
Kinofilmen in zwei Badem. (Sci. Ind. photogr. [2] 4. 238—15. 275—77. 309—12. 
Sept, 1933. — C. 1933. II. 2223.) " F r ie s e p ..

Ed. Schloemann und E. Weyde, Richtlinien fur das Selbstanselzen ton Papier- 
entwicklem. Yff. beschreiben zunaehst die Eigg. der einzelnen Komponenten eines 
Entwicklers und besprechen dann die sich fur die Zus. eines Entwicklers in bezug auf 
P.apiditat, Schleiemeigung, Gradation u. Bildbriliianz, Bildton, Haltbarkeit u. Er- 
giebigkeit ergebenden Gesiehtspunkte. (Photographische Ind. 31. 859—60. 882—S4. 
20/9. 1933. I. G. Farben Akt.-Ges.) F r ie s e p ..

Felix Formstecher, Weitere Yersuche Uber den Sierr yeffekt auf Chiorsilbergelałine- 
■•chichten. Vf. setzt seine Yerss. (C. 1933- I. 3665), die Schwarzungskurre eines Gas- 
lichtpapieres durch den Stenyeffekt in die Kurre eines Auskopierpapieres zu ver- 
wandeln, fort, wobei K2Cr20 ; , K3FeCy6, CuCI, ais Vorbad yerwendet wurden. Bei 
Yerwendung von Gemischen ergab sich, wenn K3FeCy6 in der Mischung enthalten war, 
eine bedeutende Yerlangerung der Espositionszeit gegeniiber den einfachen Badem 
gleicher Konz. Wahrscheinlich tritt durch K3FeCy6 eine Umwandlung des AgCl in 
Ag,FeCvs ein, welehes sich gegen Entwickler besonders verhalt. (Photographische Ind. 
31. 691—92. 19/7. 1933.) " F r i e s e r .

K. Hickman und W- Weyerts, Optische Verslarkung. Die prakt. Ausfiihrung 
der friiher (C. 1933. II. 2088) besprochenen Yerstarkungsmethode wird beschrieben. 
(Brit. J. Photogr. 80. 482—84. Photographische Ind. 31- 903—06. 1933. Rochester, 
Kodak-Lab.) F p.IESER.

Curt Emmermami, Warnie Schwefellone. Vf. betont vor allem die Wichtigkeit
der richtigen Zus. des Bleichbades bei der indirekten Schwefeltonung. Zu viel KBr u.
einZusatz von NH3gibt kalte Tone. (Photogr.Rdsch.70. 32S—30. Sept. 1933.) F r ie s e p ..

F. W. Coppin, Herstellung von Dreifarbenteilnegatiien. Yf. gibt eine Reihe von 
prakt, Anregungen zur Herst. der Teilnegative fiir die Dreifarbenphotograjihie. (Photo- 
graphic J. 73 ([N. S.] 57). 402—08. Sept. 1933.) F r i e s e r .

Felix Formstecher, Die Fortschritle der Sensilomelrie im Jahre 1932. (Ygl.
C. 1932. n . 2136.) (Photogr. Korrcsp. 69. S9—92. 103—07. 121—25. 129—30. 1933. 
Wis. Lab. d. Mimosa A.-G.) F r i e s e r .

R. E. Owen und T. D. Sanders, Die Abhangigkeit der Reflezionsdichte eines 
photographischen Papiers ton der Orienlierung des Papiers gegen das einfallende Lieht. 
(Photographie J. 73 (£N. S.] 57). 398—402. Sept. 1933.) F r i e s e r .

P. Fleury und Gr.-A. Boutry, Uber die genaue Jlesmtng von photographische}) 
Dichten. Vff. beschreiben einen App. zur Messung von D.D. bis 5,0 u. einem Fehler 
von etwa 0,001. Gemessen wird mit einer Photozelle u. einem Graukeil. Es wird mit
u. ohne die zu messende D. auf gleichen Ausschlag eingestellt- u. aus der erforderliehen 
Verschiebung des Graukeils die GroBe der D. ermittelt. (C. R. hebd. Seunces Acad. 
Sei. 196. 1013—15. 3/4. 1933.) F r i e s e r .

Julian M. Blair, Malcolm C. Hylan und George T. Meredith, Die Photozelle 
in der Densitometrie. Es wird eine Apparatur zur Messung von Durchsichts- u. Auf- 
sichtsdichten mittels einer Photozelle beschrieben. Bei der Messung wird die in einer 
bestimmten Zeit iiber die Photozelle erfolgte Aufladung eines Kondensators mit einem 
ballist. Galvanometer gemessen. (Photographie J. 73 ( [N. S.] 57). 409—11. Sept. 1933. 
Dept. of Physics, Univ. of Colorado.) F r i e s e r .

B. Lange, Uber photoelektrische JBeliehtungsmesser. Yf. gibt einen kurzeń t)ber- 
bliek uber die Best. der Belichtung mit einer Photozelle u. beschreibt den Belichtungs- 
messer der Firma P. G0SSEX, Erlangen, der mit einer Selensperrschiehtzelle arbeitet. 
(Photographische Ind. 31. 816—18. 30/8. 1933.) F r i e s e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dreipack fiir Farbenphoto- 
graphie, bestehend aus drei Filmen, von denen der eine auBere blauempfindlich ist, 
der andere auBere eine panchromat. Emulsion, u. der innere Film auf der dem blau- 
empfindlichen Film zugekehrten Seite eine griinempfindliche Emulsion u. auf der 
anderen Seite ein Rotfiltor traot, wahrend ein zweites Gelbfilter vor der blauempfind- 
lichen Emulsion angebracht '"ist. Ygl. Ref. D. R. P. 559028; C. 1932. II. 3188. 
(E.P. 396 585 vom 28/10. 1932, ausg. 31/S. 1933. D. Prior. 25/11. 1931.) Gr o t ę .

Carlo Bocea, Italien, Herstellung von pliotographischen oder kinematograpliischen 
-Vchrfarbcnpwjektionsbildern, dad. gek., daB die nach den Teilnegativen gewonnenen

194*
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Diapositire auf eine liehtempfindliche Schicht durch Raster kopiert werden, wobei 
die Linien des Rasters bei jedem Diapositiv in einer anderen Richtung rerlaufen, u. 
daB das so gewonnene Xetzdiapositiv durch Farbfilter projiziert wird, die sektorartig 
angeordiiet sind, wobei sich jeder Filtersektor an der Stelle befindet, wo das durch 
den Raster erzeugte Beugungsbild der entsprechenden Farbę hervorgerufen wird. 
(D. R .P. 583 616 K I. 57b vom 9/8. 1932, ausg. 6/9. 1933.) Gr o tę .

Carl Roehrich, Berlin, Kopieren ton Linsenraslerfilmenfur die Farbenphotographie, 
dad. gek., daB das OriginaInegativ oder -positiv zunachst auf ungerastertes fur ein 
Hartungsverf. sensibilisiertes Kopiermaterial abgezogen u. der Abzug dann gerastert 
wird. — Die ungerasterte Kopie kann auch mit einem Kolloiduberzug rersehen werden, 
der dann, gegebenenfalls photograph., gerastert wird. Auch kann die ungerasterte 
Kopio unter Vorschaltung eines Linsenrasters projiziert werden. (D. R. P. 583 631 
KI. 57b vom 9/3. 1930, ausg. 7/9. 1933.) Gr o tę .

Franz Piller, Munchen, V erfahren, um ein hinter einem mit regelmdpiger Raster-, 
struktur versehenen Mehrfarbenraster aufgenommenes Negativ mit dem Papierfarbraster 
mit Hilfe von nachtriiglich zu beliclitenden Marketi genau in Deckung zu bringen. Zu dem 
Ref. F. P. 720396; C. 1932. I. 3143 ist nachzutragen, daB der Aufnahmeraster vor 
der Aufnahme am Rande auBerhalb der Bildflache m it einer Abdeckung Tersehen 
wird, u. daB nach erfolgter Aufnahme u. Entfernung der Abdeckung unter Abdeckung 
des Bildes mit Licht soleher Wellenlange belichtet wird, daB nach erfolgter Entw. eine 
selektive Wiedergabe des Papierfarbrasters an der friiheren Deckstelle ermoglicht wird. 
(D .R .P . 584226 K I. 57b vom 26/7. 1930, ausg. 16/9. 1933.) Gr o tę .

Technicolor Inc., New York, iibert. von: Leonard T. Troland, Cambridge, 
Herstellen von Imbibitionsbildeni. Um eine Diffusion der Farbstofflsgg. im Irubibitions- 
bild zu verhindern, wird der Farbstoff fixiert, indem das Gelatinerelief, nachdem es 
mit einer sauren Farbstoff lsg., wie Magenta BN u. Metanilgelb, imbibiert ist, mit einer 
Lsg. eines zweiwertigen Metalls, wie Cu, Zn, Mg oder Pb behandelt, dann gewaschen
u. getrocknet wird. (A. P. 1 923 043 vom 24/5. 1928, ausg. 15/8. 1933.) Gro tę .

Technicolor Inc., New York, iibert. von: Leonard T. Troland, Herstellung 
photographischer Gelatinereliefs. Eine belichtete Halogensilberemulsion wird zunachst 
in einem nicht hartenden Hydrochinonentwickler u. dann in einem Pyrogallolentwiekler 
entwickelt, worauf in einer Chromsaurelsg. gehartet wird u. dann die nicht geharteten 
Gelatinestellen in w. W. ausgewasehen werden. (A. P. 1923 764 vom 30/1. 1931, 
ausg. 22/8. 1933.) Grotę.

Maschinenfabrik Augsburg-Niimberg A.-G., Augsburg, Nachbehandehi pholo- 
graphischer Negative und Positive, bei dem man die Teilfarbennegalite oder Diapositiie 
in einen Zustand uberfiihrt, in dem sie durch Belichten weniger flussigkeitsdurchdringlicli 
gemacht werden kónnen, 1. dad. gek., daB man jedes Teilnegativ oder Positiv fur sich 
unter dem gleichen Hilfsnegatiy oder Hilfspositiv belichtet, auswaseht u. darauf das 
Negativ oder Positiv mit Verstarker- oder Abschwacherlsgg. behandelt. — Hieizu 
kónnen auch Farbstofflsgg. verwendet werden. (D .R .P . 583 666 KI. 57d vom 8/3. 
1931, ausg. 7/9. 1933.) Grotę.

Carl Zeiss, iibert. von: Karl Gundlach, Jena, Photomechanische Herstellung ton 
Glasskalen. Eine Glasplatte wird mit einem gegen FluBsaure widerstandsfabigen uber- 
zug aus Metali beschichtet, der mit einer lichtempfindlichen Emulsion iiberzogen wird. 
Nach dem Aufkopieren u. dem Entwiekeln der Skala wird die Atzschutzschicht Ton 
den nicht beliehteten Stellen entfemt u. diese werden mit FluBsaure geatzt, worauf 
die Reste der Emulsion u. der Sehutzschicht entfemt werden. (A. P. 1 922434 todi 
5/3. 1932, ausg. 15/8. 1933. D . P r io r . 13/3. 1931.) Gr o tę .

Dr. C. Schleussner Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yeffahren zur Wiedergeicinrrag 
von Celluloseestem ais Ldsung aus beliehteten oder unbelichteten Filmen, dad. gek., cio 
man dem organ. Celluloseesterlósungsm. (Aceton) ein die L o s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t  

erhóhendes Zusatzmittel, z. B. H N 03 oder H ,02, zusetzt u. die Lsg. in an sich fc- 
kannter Weise vom Ungelósten trennt. (D. R. P. 582104 KI. 22h vom 27/8. 19:», 
ausg. 8/8. 1933.) E x g e r o f f .

Joseph W. Myers, Michigan, Amerika, Kennzeichnen von photographischen Jtga- 
tiven. Jlittels eines Densitometers werden die Punkte groBter u. kleinster Dichte an 
den Negativen ermittelt u. die Negative entsprechend bezeichnet. (Can. P. 303 <ob 
vom 12/4. 1929, Ausz. veróff. 9/9. 1930.) Gp.OTE-

Pnnttj in Gtrmmj SchluB der Redaktion: den 27. Oktober 1933.


