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Chemisches Zentralblätt
1942. I. Halbjahr Nr. 13 31. März

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
W. P. Jorissen, Internationale Union fü r Chemie. Bericht 1940 der Kommission  

]ür die Reform der Nomenklatur der anorganischen Chemie. Richtsätze fü r  die Benennung 
anorganischer Verbindungen. H o lla n d . W ied erg ab e  des C. 1 9 4 1 . I I .  3153  re fe rie rten  
Berichtes. (Chem. W eekbl. 3 8 . 719— 28. 2 0 /1 2 . 1941. L eiden .) P a n g r i t z .

Ludwig Holleck, Zur Statistik der Isotopenverteilung in  kondensierten Partikeln. 
Vf. hatte sieb m it d e r  F ra g e  d e r  M öglichkeit e in e r p a rtie llen  Iso to p e n tre n n u n g  a u f  
Grund von D .-S chw ankungen  k o n d en sierte r P a r tik e ln  b e fa ß t (vgl. C. 1 9 4 1 . I .  861) 
u. weist hier in  E rg än z u n g  des m a th e m a t. T eiles e inen  W eg, d e r  zu  e in e r in teg ra len  
Best. von W ah rschein lichkeiten  f iir  d a s  A u ftre te n  k o n d en sierte r T eilch en  in nerha ll) 
bestimmter iso top . Z u s.-G ren zen  fü h r t .  (Z. P h y s ik  118 . 340— 42. 1/12. 1941. F r e i 
burg i. B r., U n iv ., In s t ,  fü r  p h y sik a l. C hem ie.) ' H e n n e b e r g .

P. G. Houtermans, Über den Energieverbrauch bei der Isotopentrennung. W äh ren d  
liei jedem Iso to p en tren n v erf. z u n ä c h s t d e r A n re ich e ru n g sfak to r u . d e r  T ra n s p o rt  a n  
zu trennenden Iso to p e n  p ro  Z e ite in h e it des T rennungsvorganges in te ressie ren , g e h t 
Vf. hier au f den b ish e r p ic h t  b each te ten , fü r  ev en tuelle  tech n . Zw ecke a b e r  b e d e u tu n g s
vollen E nergieverbrauch e in  u . g ib t  e ine  Z usam m enste llung  von  D a ten  ü b e r  d en  bei 
den verschied. V erff. f a k t. v e rb ra u c h te n  E n erg ieau fw an d  u . seinen U rsp ru n g . D ab ei 
wird, um einen e inh e itlich en  V gl.-M aßstab  zu h ab en , d iese  E n erg ie  m it d e r  tlie rm o- 
aynam. notw endigen T ren n en erg ie  verg lichen . D iese E rgebn isse  w erd en  in  T abellen - 
lorm zusam m engestellt u . e rö rte r t.  (A hn. P h y s ik  [5] 40. 493— 508. 23/11. 1941. 
Berlin-Lichterfeldc-Ost, L ab o r. M anfred  v o n  A rdenne.) H e n n e b e r g .
* K. Clusius, W. Kölsch u n d  L . Waldmann, Isotopentrennung und Verbrennungs- 
mhanisnms in aufsteigenden Hr D 2-Flammen. V o rtrag . (Vgl. C. 1 9 4 2 .1. 2.) (Z. E lek - 
trochem. angow. p h y sik . C hem . 47 . 820. D oz. 1941. M ünchen.) B e i t e .

T. Okuda, K. Ogata, H. Kuroda, S. Shima u n d  S. Shindo, Die Isotopen- 
gewichte der Ni-Isotope m it Hilfe der Dubletlmethode. Vff. p h o to g rap h ie ren  d ie  N i- 
hotopen im Gem isch m it n -H e p ta n  in  einem  M assenspek trog raphen  des B a i n b r i d g e - 
JORDAN-Typs. A ls N i-Q u e lle  d ie n te  N i(CO )4. D ie  G ew ichte a lle r  Iso to p e n  u. d ie  
Ihckungscffekte w erd en  angegeben . A us den  Iso topengow ich ton  u. d e r re la tiv e n  
Häufigkeit e rg ib t sich  d a s  A to m g ew ich t des n a tü rlich en  N i zu  58,69, d a s  m it dem  
ioternationalen A t.-G ew . des N i id en t, is t. (Physic . K ev. [2] 59 . 104. 1/1. 1941. O saka , 
™p. Univ., D ep. o f P h y s .,  F a c . o f  Sei.) L i n k e .

Henry A. Straus, D as Häufigkeitsverhältnis *lN i : u N i. H in s ic h tlich  des Häufig* 
witsverhältnisses d e r  b e id e n  se lten en  N ickeliso tope  6lN i u. r,4N i lagen  in d e r L ite ra tu r  
bisher sehr unsichere u. s ta r k  v o n e in a n d er abw eichende W erte  vor. D er Vf. fü h r te  d a h e r  
Mit Hilfe eines n eu artig en  d o p p e ltfokussie renden  M assenspek trog raphen  u. eines 
üEMPSTERschen H o ch freq u en zfu n k en s a ls  lo n en q u c llc  eine seh r so rg fä ltig e  N e u b es t, 
durch, wobei im G egensatz  zu  den  frü h eren  B estim m ungen  ein e lek tro m e tr. Verf. zu r 
i*n''[®ndung kam . Die be id en  M assen w u rd en  g leichzeitig  a u f  zwei g e tre n n te n  F a r a d a y - 
v n  n^Crn mifc HHfo v o n  zw ei E le k tro m e te rn  reg is tr ie rt, so d a ß  w egen d e r an g ew an d ten  
I mein, das E rgebn is v o n  zu fälligen  Schw ankungen  d e r  V ers.-B edingungen  w äh ren d  
ucr Messung u n ab h än g ig  w a r. E s  ergab sich  so ein W e rt von 1,3 fü r  d a s  V e rh ä ltn is  

*\i: 6<Ni. (Physic. R ev . [2] 5 9 . 102— 03. 1/1. 1941. C hicago, U SA , U n iv .) B o m k e .
A. A. Grünberg, Radioaktive Indicatoren in der Chemie der Komplexverbindungen. 

Uäanuncnfassender V o rtrag  ü b e r  d ie  A nw endung  ra d io a k t. In d ica to re n  z u r  U n te re . 
y°n Kom plcxverbb., bes. ü b e r  d ie  e igenen Vcrss. m it P t-K o m p lex v e rb b . (cis- u . tran s -  
isomerio). (Ycnexu Xhm hh [F o rtsch r. C hem .] 9 . 771— 79. 1940.) K l e v e r .
**N. W. Agejew, D ie Zeit als Faktor bei der physikalisch-chemischen Analyse. B ei 
“er Physikal.-chem. A n a ly se  v o n  S to ffen , bes. a u ch  v o n  M etalleg ierungen  m uß  d ie  
voordinate de r Z e it u n b e d in g t b e rü ck s ic h tig t w erden , so d a ß  d ie  D iag ram m e  a u s :

Schwerer W asse rs to ff  v g l. S. 1591, 1594 , 1595, 1612, 1613.
) Gleichgewichte u . M echanism us von R k k .  organ. V erbb. s. S . 1614 u . 1615. 
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Z u s.-T em p .-Z e it o d er Z u s.-E ig .-Z eit b e s teh e n  m üssen. A ls Beispiele werden eine Reihe 
von  A n g ab en  au s  d e r  L i te r a tu r  a n g e fü h rt.  (H sneenia A najem u! Hayn CCCP. Ox- 
a e Ä n e  XnMii’iecKiix H ayn [B ull. A cad . Sei. U R S S , CI. Sei. c lüm .] 1 940 . 397—404. 
U d S S R , A k a d . d . W iss., I n s t .  f. a llg . u. a n o rg an . C hem .) D e r ju g in .

F. K. T. Beukema toe Water, Krystallseigerung. A uf G rund  des Zustands
d iag ra m m s fü r  d ie  E r s ta r ru n g  eines b in . F l.-G em isch es w ird  d as  Zustandekommen 
d e r K ry s ta llse ig e ru n g  e r lä u te r t .  (In g en ieu r [’s -G rav en h ag e ] 56 . N r. ‘25. Mk 34—35. 
2 0 /6 . 1941 .) “ R . K . M ü l l e r .

Melvin Avrami, Kinetik des Phasenüberganges. I I I .  Granulation, Phasenübergang 
und Mikrostruktur. ( I I .  vg l. C. 1940. I I .  1542.) A usführliche  M itt. über die C. 1941.
I I .  9 re fe rie rte  A rb e it. (,T. chem . P h y s ic s  9. 177— 84. E ebr. 1941. New York, N. Y., 
C o lum bia  U n iv .)  H e n n e b e rg .

Yoshio Nishina, Takeo Iimori, Hideo Kubo u n d  Hiromi Nakayama, Die Aus
tauschreaktion zwischen gasförmigem und gehuwlenem Stickstoff. Am orpher Kohlenstoff 
w ird  im  C y c lo tro n  m it  3 M eV D eu te ro n en  beschossen, d a n n  im geschlossenen luft
g e fü llten  G efäß e rh itz t  u . d a s  G asgem isch d u rc h  S c h ü tte ln  m it permanganatbaitiger 
Sodalsg . u . v e rd . H 2S 0 4 g e re in ig t. D as 13N -lia ltig e  Gem isch, w ird  dann  m it Lsgg. von 
N aN O ,, N a 3C o (N 0 2)u, N H 20H H C 1, 8 -O x y ch in o lin ace ta t, N a N 0 3, N H 4C1, KCX, 
N 2H.lH 2S 0 4 u . C O (N H 2)2 zu sam m en g eb rach t. N ach  gew isser Z eit w ird das Gas sorg
fä ltig  a b g e tre n n t, d ie  V erbb . g e fä llt  u . a u f  l3N  g ep rü ft. N -A ustausch findet offenbar 
t)ei d en  e rs ten  4 d e r  g e n an n ten  V erbb . s ta t t .  ( J .  ehem . P h y sics 9: 571—72. Juli 1941. 
T o k y o , In s t .  P h y s . C hem ie. R es.) BORN.

A. C. Wahl u n d  G. T. Seaborg, Geschwindigkeit von Austauschreaklionen zwischen 
verschiedenen Lösungsmitteln. V crss. v o n  B r e s h n e w a , R o g iń s k i  u . Sch ilin sk i 
(C. 1938. I .  2997), R o g iń s k i  u . T a r t a k o w s k a j a  (C. 1941. I .  614) u . R o g iń sk i ii. 
AFANASSJEW (C. 1941. I .  614), a u s  d en en  g e fo lg e rt w u rd e , d a ß  in  verschied. Lösungs
m itte ln  ge löste  Io n e n  n ach  V erm ischen  d e r  Lsgg. ih re  So lva tln illen  noch eine merkliche 
Z eit b e s itzen  u . m it  m eß b a re r G esch w in d ig k eit au s tau sch c n , w erden nachgearbeitet. 
Im  G egensatz  zu  d en  e rw ä h n te n  V erss. b e s itzen  d ie  n ach e in an d er erhaltenen Ag- 
H a lo g cn id n d d . s te ts  d ie  g le iche  spez if. A k t iv i tä t ;  d ie  Fo lgerungen  de r genannten Autoren 
b e s teh en  so m it n ic h t  z u  R e c h t. E s  w ird  nachgew iesen , d a ß  d e r heterogene Austausch 
zw ischen N d . u . ge lösten  Io n e n  h in re ich e n d  lan g sam  is t ,  so d aß  er einen eventuell 
v o rh a n d en e n  M isch u n g seffek t n ic k t  ü b e rd eck en  k o n n te . ( J .  Am er. chem. Soc. 63. 
2849. 6/10. 1941. B erkeley , C a l., U n iv .,  D ep . o f  C hem .) BEITZ.

Wayland M. Burgess u n d  John W. Eastes, Untersuchung über die Produkte, 
die bei der reduzierenden Einwirkung von Metallen auf Salze in Lösung von flüssigem 
Ammoniak erhalten werden. V I. Die Reduktion von Nickelsalzen. (V. vgl. 0 . 193/.
I .  4758.) 1. D io R e d . v o n  N ick e lsa lzen  fü h r t ,  w enn  N i a ls K a tio n  vorhanden ist, in 
fl. N H 3 m it  N a , K  o d er Ca zu fe in v e rto ilte m , m e ta li .  N i. 2. D as gleiche Verf. ergibt 
bei V erw endung  von  V e rb b ., bei d en en  N i im  A nion a u f tr i t t ,  niem als freies Xi. ln 
d e r v o rlieg en d en  A rb e it  w ird  n u r  d ie  R e d . v o n  k a tio n , vorliegendem  Ni untersucht. 
D ie  u n te rsu c h te n  N i-S a lze : N iC L , N iB r2, N i J 2, N i(S C N )2, N i(C H 3C 0 2)2, Ni(CN)2. so
wie d a s  h o llv io le tte , in  tro ck e n em  N H 3 o d e r L u f t  s ta b ile , a n  feu ch ter L u ft sehr instabile 
N ic k c lk e x a m m in a c e ta t  u . d a s  h e llv io le tte , a n  gew öhnlicher L u ft stab ile  Nickeltn- 
am m in o y an id . I n  ke in em  F a lle  is t  d e r  N i-G eh . des R e d .-P ro d . über 95% . Erst bei 
E rh itzen  ü b e r  360° u. v e rm in d e rte m  D ru c k  w ird  d a s  bei d e r R e d . absorbierte  H , rase 1
II. v o lls tä n d ig  abg eg eb en . D ie  M enge des a b so rb ie r te n  H , is t  je  nach dein Ausgangs- 
p ro d . u . d em  V erf. v e rsch ied en . N u r spu renw eise  H 2 e n th ä l t  z. B . ein Ni, das uurc 1 
R e d . von  lösl. N i (SC N )2 e n ts ta n d e n  is t ,  w enn  d a s  N i-Salz  im  Ü berschuß vorhanden 
w ar. D ie  e rh a lte n e n  N i-P u lv c r s in d  p y ro p h o r, so b a ld  sie H 2 a b so rb ie rt enthalten, sie 
s in d  fe rn e r ein  au sg eze ich n e te r K a ta ly s a to r  fü r  d ie  R k . zw ischen N a (K  oder Ca) u. 
N H 3. W enn  d a s  N i-S a lz  im  Ü b e rsc h u ß  v o rh a n d e n  is t ,  w e rd en  k leine Mengen von roitein 
N i-Ą m id  g e b ild e t.  D io A k t iv i tä t  des m e ta li .  N i i s t  bes. g ro ß , w enn Ca als Red.-iui c 
g e b ra u c h t  w u rd e . ( J .  A m er. ch em . Soc. 63 . 2674— 76. 6/10. 1941. Cincinnati, u„  
U n iv ., A b t. fü r  C hem .) E r n a  H offm ann .

S. S. Rogiński -u n d  O. M. Todes, Umivandlungskinelik parzdUerter KöU>e>. 
(HaiiecTiiii AicageMim Ilayie CCCP. Orgejieuire XnMinieciciix H ayn [B ull. Acad. Sei. UiR ->- 
CI. Sei. ch im .] 1940. 475— 91. —  C. 1941. I I .  711.) K le v e r .

A. Boutaric, Die chemischen Reaktionen bei hohen Temperaturen. A uf Grund einw 
k le in en  S c h rif t  v o n  R i b a u d  w k d  e in  Ü b e rb lic k  ü b e r  d ie  e lem entaren  Tatsachen 
R k .-G esch w in d ig k e it u . G le ich g ew ich tse in s te llu n g  bei h o h en  T em pp. fü r  homo^wic ■ 
iieterogene R k k . gegeben, w obei a u ch  d ie  K e tte n rk k . u . d ie  B est. in term ediärer e i>
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kurz gestreift u. am  B eispiel d e r Ivnallgasrk . e rläu te rt ' w erden. A ußerdem  s in d  d ie  Gleiek- 
gewichtskonstantcn u . S p a ltu n g sg rad e  fü r  einige b e k an n te  R k k . w iedergegeben. F e n ie r  
«erden fü r einige d e r  w ich tigeren  V erbb . d ie  in L u f t bzw . 0 2 e rre ich ten  V erbrennuugs- 
tempp. u. die Z us. d e r  V erb ren n u n g sp ro d d . m itg e te ilt. A u f d ie  N o tw en d ig k eit d e r  B e 
rücksichtigung d e r  D isso z ia tio n  hei d e r B erechnung  von V erb rennungstem pp . u . a u f  
die Schwierigkeiten so lcher B erechnungen  w ird  h ingew :esen. D ie  m itg e te ilten  D a ten  
sind größtenteils v o n  R-IBAUD ü b ern o m m en ; A ngaben  d e r  e igen tlichen  Q uellen feh len  
fast vollständig. ( In d . c liim ique 28- 142— 14. 166— 69. J u l i  1941. D ijo n , U n iv .) Z e i s e .

Ja. Seldowitsch, Theorie der Entzündung an glühenden Oberflächen. (Vgl. C. 1940.
II. 1685.) Vf. u n te rs u c h t d ie  W ärm ev e rh ä ltn isse  in  einem  reag ierenden  G em isch 
zwischen W än d en  v o n  s ta rk  v e rsch ied . T em p. u . e rm it te l t  d ie  M indestn iengo  d e r  a b 
zuführenden W ärm e, bei d e r noch  keine. E n tflam m u n g  a n  d e r he iß en  W an d  e rfo lg t.  D er 
Einfl. der versch ied . F a k to re n  (F orm  u . A usm aße d e r zü n d en d en  F lä ch e , S trö m u n g s
geschwindigkeit u sw .) lä ß t  sieh  a u f  d ie  B eein flussung  d e r  W ärm eab fü h ru n g  z u rü c k - 
führen. D er T e m p .-G ra d ie n t u. d e r W ärm ele itu n g ss tro m  a n  d e r  z ü n d en d en  F lä c h e  v e r
schwinden bei d e r  E n tflam m u n g sg ren ze . Vf. g ib t  e in  R ech n ungsbeisp ie l. (/ICypuan 
OKciiepiiMeuiaituon: u TeoperiniecKoir <I>ii3in;ir [ J .  exp . th e o re L  P h y s ik ]  9. 1530— 34. 
1 Tafel. 1939 . L e n in g ra d , I n s t .  f. ehem . P h y s ik .)  R . K . M ü l l e r .

Harold R. Heiple u n d  Bernard Lewis, Die Reaktion zwischen Wasserstoff und 
Sauerstoff in Gegenwart von Silber. Die dritte Explosionsgrenze. D ie K e tte n -R k . 
zwischen H 2 u . 0 2 i s t  in  A g-G efäßeri se lb st bei T em p p . von 700° u n te rd rü c k t.  E s  f in d e t 
nur eine langsam e k a ta ly t .  O b erflächen-R k . s t a t t .  D ies k a n n  n ic h t e rk lä r t  w erden 
durch d ie A n n ah m e e in e r bes. s ta rk e n  k e tten ab b rech en d en  W rkg . d e r A g-O berfläche, 
sondern m an h a t  an zu n eh m en , d a ß  d ie K e tte n trä g e r  in  d e r  G asp h ase  d u rc h  Ag oder 
eine gasförm ige A g-V crb . z e rs tö r t  w erden . E s  w u rd en  A g-S tiicke oder eine A g-S p ira le  
in einem G lasro h r a u f  620— 660° e rh i tz t  u . versch ied . G ase d u rch g e le ite t. B ei 1 -std . 
Durchleben von  H 2 e rh ie lt  m an  k e in e  A bseheidung  a u f  d em  G lasrohr. Bei 1-std . 
Durchleiten von  0 2 w ird  d a s  G la sro h r ro tb ra u n  g e fä rb t. L e ite t m an  ein G em isch 
von H 2 u .  O, 20— 30 M in. d u rc h , so e rh ä l t  m an  an  den W än d en  einen schw eren , g rü n 
lichen bis b rau n en  N d . von  n ie ta ll. G lanz in  F o rm  d e r S p ira le  bzw. d e r A g-S tüeke. 
Bei 1-std. D n rch le iten  von N , w urde  n u r  eine geringe A bseheidung  b e m e rk t. D as 
abgeschiedene A g sc h e in t in s G las e ingedrungen  zu  sein, es k o n n te  n ic h t g e löst w erden. 
Die A bseheidung fa n d  n u r  in  d e r  R ich tu n g  des s trö m en d en  G ases s t a t t .  D ie  A nnahm e, 
daß Ag in d e r  G asp h ase  k e tte n ab b re ch e n d  w irk t, b e se itig t d ie  Schw ierigkeiten , d ie  
Verss. j n  A g-G efäßen b isher d e r  T heorie  b e re ite ten . —  E s  w u rd e  e ine  eingehende U n te rs , 
der 3. E xplosionsgrenze  von H„ u . 0 2 d u rc lig e fü k rt im  H in b lic k  a u f  d ie  A b h äng igkeit 
von G efäßdim ensionen, O b erflächenbeschaffenheit, in e r ten  G asen u . T em p era tu r. D ie  
Ergebnisse s te h en  in  g u te r  Ü bere in stim m u n g  m it d e r  T h eo rie  d e r  3. E xplosionsgrenze. 
(J. ehem. P h y sics  9. 120. J a n .  1941. W ash in g to n , D .O .,  U . S . D ep . o f  th e  In te r io r , 
Diu. o f  M ines.) M. S c h e n k .

K. T. Koshenowa u n d  M. Ja. Kagan, Über den Einfluß von Giften auf die Ge
schwindigkeit der Hydrierung von adsorbiertem Stickstoff. (Vgl. C. 1939. I .  3115.) D ie 
Hydrierung v o n  ad so rb ie rtem  N 2 v e r lä u f t  besch leun ig t bei V erg iftu n g  d u rch  dem  H 2 
zugesetzten 0 2 o d e r W .-D a m p f o d e r Z ugabe  v o n  0 2 b is zum  B eg inn  d e r H y d rie ru n g  
oder an  n ich t d u rc h re d . K a ta ly sa to r . A uch V erg iftu n g  m it H 2S fü h r t  zu  e iner B e 
schleunigung d es H ydrierp rozesses, w obei jed o ch  zu r E rzie lung  d e r  g leichen  W rk g . 
mehr H 2S erfo rderlich  is t a ls  im  V gl.-Ealle 0 2; d io  B esch leunigung  d e r N 2-H y d rieru n g  
wird also a u ch  d u rc h  solche G ifte  b ew irk t, d ie  den  N H 3-K a ta ly sa to r  irreversibel v e r 
giften. Als P rim ärv o rg an g  d e r  V erg iftung  w ird  ein A bbrem sen  d e r N 2-A dsorp tion  
ingesprochen, a ls zw eite  S tu fe  eine B eschleunigung d e r H y d rie ru n g . (IKypua.i <I>u3ir- 
'lecKofi Xiimuh [ J .  p h y sik . C hem .] 14. 1250— 56. 1940.) R . K . Mü l l e k .

E. Krunimenacher u n d  A. Hecker, Untersuchungen an Vanadiumkontaktmassen 
für die Schwefelsäurefabrikation. Vff. u n te rsu ch e n  den  R k .-V erla u f bei d e r  O x y d a tio n  
von S 0 2 zu  S 0 3 a n  V a n ad iu m k o n tak tm assen  in  d e r K o n ta k ts c h ic h t. M it H ilfe  m ehrerer 
verschiebbarer T herm oelem en te  k ö n n en  a n  jed e r S te lle  d e r K o n ta k ts c h ie h t d ie  T em pp . 
gemessen w erden . A ls R k .-G as  d ien te  ein  Sehw efelk iesröstgas m it 8 ,5— 8 ,8%  S 0 2, 
die u n tersu ch ten  K o n ta k tp ro b e n  en th ie lten  2— 11 ,8 %  V20 5. l n  d e r  K o n ta k tm a ssc  
lassen sich  3 R k .-Z onen  u n te rsch e id en : d ie  A ufheizzone, d ie  R k .-Z one , d ie  A uslaufzone; 
die R k.-Z one ze ich n e t sich  d u rc h  e in  seh r d eu tlich es T em p.-M axim um  u . e inen  sehr 
steilen A nstieg  d e r U m sa tzk u rv e  au s. D ie  A u sd eh n u n g  d e r  versch ied . Z onen h ä n g t 
stark vom  V 20 5-G eh . des K o n ta k te s  u . d e r S tröm ungsgeschw ind igkeit ab . E s  zeig t 
sich, d a ß , bezogen a u f  g leichen U m sa tzg rad , e in  K o n ta k t  m it 5— 6 % V 20 5 d ie  h ö chste  
Belastung z u lä ß t (bei 90% ig . U m sa tz  ca. 7,2 g  S 0 2/g  V 20 - u . S td e ., bei 9 5 %  ca. 3,8 g
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tiO Jg  V2%  u. S td e .). S ch ließ lich  w erd en  no ch  Verss. beschrieben, in denen mit Erfolg 
v e rsu c h t w u rd e , d a s  T em p.-M ax im um  d u rc h  B en u tzu n g  einer Kontaktmasse mit 
w echselndem  V 20 5-G eh. zu  s teu ern . (H elv . ch im . A c ta  24. Sond.-Nr. 7 1 E -7 9 E . 
13/12. 1941. B ase l, Ges. f. chem . In d .)  v. Müffi.ixg.

J a r o s l a v  M ilb a u e r ,  Reaktionen im Schwefelsäuremedium. X X X IL  Versuche über 
eine universelle Methode zur Stickstoff beslimmung durch Mineralisation mit dieser Säure. 
(X X X I. vg l. G. 1 9 4 1 . H . 2172.) Vf. s te ll t  in  V gl.-V erss. d ie  Mineralisationsgesckwindig- 
k e it  o rg an . S to ffe  in  konz . H 2S 0 4 n a c h  v e rsch ied , ab gew andelten  KjELDAHL-Verff. 
fe st. Z u d iesem  Zw ecke w u rd e n  in  e inem  T h e rm o sta te n  (keine Temp.-Angabe) jeweils 
100 m g D iphenylam in  m it  25 ccm  konz . H 2SO., u . d en  versch ied . Kontaktzusätzen 
in  J e n a e r  R eagensg läsern  (wie sie in  d e r Z u ck e rin d u s trie  üb lich  sind) erhitzt, nach einer 
b estim m ten  Z e it herau sg en o m m o n , ab g ek ü h lt, u . d e r  G rad  de r Mineralisation durch 
B e s t. des en ts ta n d en e n  :N H 3 b e s tim m t. Z u r  P rü fu n g  ge lan g ten  d ie Methoden nach:
1. K j e l d a b x  (ohne K a ta ly sa to r ) ,  2. M i l b a u e r  (1700 m g H g S O , u . 100 mg SeO,, vgl. 
C. 1 9 3 8 . I I .  130), 3. M il b a u e r  (wie v o rh e r  u . 10 g  P 20 5), 4. Ca u sse  (CuS04), 
5. W iLFARTH (1 g  H g O  u . P 2Oä), 6 . W lLFARTH (0,96 g  H g S 0 4), 7. Oe f e l l e  (0,1 g 
X 2Os), 8 . M il b a u e r , K l e e m a n n  u . S k u t il a  (1  g  H g  +  20 g  K -Persulfat +  25 ccm 
H 20 2), 9. S t o c k  (0 ,5  g  M n 0 2). I n  einem  D iag ram m , in  welchem au f der Abszisse 
d ie  M ineralisa tio n sze it, a u f  d e r  O rd in a te  d ie  P ro z e n te  m incralisicrten  Stickstoffes aul- 
g e trag en  s in d , w e rd en  d ie  V ers.-E rgebn isse  e in a n d e r gegenübcrgestellt. Die Minerali
sa tio n  (n ach  E n tfä rb u n g  d e r  H 2S 0 4-Lsg.) des o rg an . zugesetz ten  X  w ar 100%ig bei 1 
n ach  2500 M in ., 2 n a ch  100 M in ., 3 n ach  46 M m , 4  n a ch  2060 M in., 5 nach 550 Min., 
6 n a c h  850 M in ., 7 n a c h  2000 M in ., 8 n a ch  4 M in. 5 Sek. (niederere W erte), 9nach 895Mi
n u te n . —  A ngabe  von  „ V erb re n n u n g e n “ versch ied , organ. S toffe  h i Prozenten mit 
H 2SO.j n a c h  frü h eren  A rb e ite n  des V erfassers. (Chem. Obzor 16- 97—98. 30/7. 
1941.) R otter.

C. W . K o s te n  u n d  C. Z w ik k e r ,  Messung der Schallabsorption von Deckschichten 
aus porösem Gummi. T eil I .  (Vgl. C . '1 9 4 1 . I .  3184.) Im  Frequenzbereich v o n / =  150 
b is 1500 H z  w u rd e  d e r  S ch a llab so rp tio n sk o eff. a von  Zellengumini (I  =  Gummi, der 
n ic h t  m ite in a n d e r  in V erb . s te h e n d e  H o h lrä u m e  e n th ä lt)  u. Gummischwamm (II, Verb. 
zw ischen d e n  H o h lrä u m e n , u n to rsu c h t w u rd e n  d ie  S o rten  „D unlopillo  W 2020“ u. 
„ L a tic a l“ ) b e s tim m t. I  v e rh ä l t  sich  (in Ü b ere in stim m u n g  m it der 1. c. entwickelten 
T heorie) w ie  ein  k o m pressib les M a te r ia l; dio (« ,/) -K u rv e n  zeigen M axinia u. Minima 
(se lek tive  A b so rp tio n ). I I  v e rh ä l t  sieh  w ie  e in  poröses imkom pressibles Material; 
a is t  g roß  u. s te ig t  m it  /  a n . A u ß erd em  w u rd e  noch  a  v o n  Gclotex BBB, Haarfilz u. 
Holz gem essen. (P h y s ica  8 . 933— 46. N ov . 1941. D e lft, R u b b e r  Foundation .) FUCHS.

C. W . K o s te n  u n d  C. Z w ik k e r ,  Messung der Schallabsorption von Deckschichten 
aus porösem Gummi. T e il ü .  (I . vg l. v o rs t .  R ef.) F o rtfü h ru n g  de r 1. c. genannten 
M essungen a n  Gummischwamm , w obei d ieser m it  e in e r d ü n n en  Sch ich t aus einem nicht
po rösen  M a te ria l b e d e c k t w ar. D ie  e x p erim en te llen  E rgebnisse  stehen im Einklang 
m it d en  th eo re tisch en . (P h y s ica  8 . 947— 56. N o v . 1 9 4 1 . D e lft, R u b b er Foundat.) Fuchs.

C .'W . K o s te n  u n d  C. Z w ik k e r ,  Messung der ScJudlabsorplion von Deckschichten 
aus porösein Gummi. T eil I I I .  ( I I .  vg l. v o rs t .  R ef.) V on den  in den beiden vorher
geh en d en  R eff, g e n a n n te n  M a teria lien  w u rd e  d e r  Schallabsorptionskoeff. unter ver
sch ied . B ed in g u n g en  (B e d ec k u n g .d e r p o rö sen  P ro b e s tü c k e  m it verschied, inhomogenen 
S to ffsch ieh ten , V erm eid u n g  v o n  se lek tiv e r A b so rp tio n ) b e stim m t. (Physica 8 . 957 6 l  
N ov . 1941. D e lf t,  R u b b e r  F o u n d a tio n .)  F uchs.

C. W . K o s te n  u n d  C. Z w ik k e r ,  Ausführliche Theorie der Schallabsorption durch 
kampressible Deckschichten. E rw e ite ru n g  d e r  C. 1 9 4 1 . I .  3184 m itgeteilten  Theorie der 
S c h a llab so rp tio n  d u rc h  k o m p ressib le  M a teria lien . V gl. m it den  in den 3 vorhergehenden 
R eff, e rh a lte n e n  ex p erim en te llen  E rg eb n issen . (P h y sica  8 . 968— 78. Nov. 1941. Dein. 
R u b b e r  F o u n d a tio n .)  '  FUCHS.

Antonio de Gregorio Rooasolano, Química p a ra  médicos y  naturalistas. Madrid: Edit.
S. A .E .T .A .  1941. (297 S.) 4°. p tas . 34 .— .

Eugenio A lvarez de Ron y Díaz, P rob lem as elem entales de M atem áticas, Física y  Quina
Segunda Edición. M adrid : E d it. In s t i tu to  Sam per. , 1941. (510 S.) 8°. p ias-

A j. A u f b a u  d e r  M a t e r i e .
M a n u e l  S a n d o v a l  V a l l a r í a ,  Der Subjektivismus von Eddington. 

fa ssen d er V o rtra g . (C iencia 1 . 386— 90. 1/11. 1940. C am bridge, M ass., In st, ol ieenno- 
logy .) R . K . M ü l le r .

F .  H u n d ,  Über eine Symmetrieeigenschaft der ]Veüentheorie der Materie. Vf. g* 4 
eine au  K a l u z a  u .  K l e i n  ansch ließ en d e  fün fd im en sio n a le  Schreibweise der 1 c°
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der Materiewellen a n , d ie  e in e  e in fache F assu n g  d e r G rundgleichungen  u . d e r  A u s
drücke fü r d ie  D D . v o n  E n erg ie , Im p u ls , e lek tr. L ad u n g  u . e lck tr. S trom  beim  sk a 
laren, vektoriellen u . sp in o rie llen  M ateriefeld  e rm ög lich t. (Z. P h y s ik  118. 426— 10. 
25/11.1941. L eipzig .) ' H e x x e b e r c .

C. Meller, Über die Theorie der Mesonen. Vf. g a b  gem einsam  m it  ROSEN FELD  
vor kurzem e ine  neu e  F o rm u lie ru n g  d e r  M esonentheorie b e k a n n t (C. 1940. I I .  300), 
welche eine unzw eid eu tig e  B e h an d lu n g  d e r  K c m k rä fte  u . d e r s ta tio n ä re n  K e rn zu s tä n d e  
erlaubt, ohne zu  irg en d e in e r A b b rechbed ingung  seine  Z u flu c h t n eh m en  zu m üssen . 
Die Feldvariablen  in  d ieser T heorie  s in d  d ie  F e ld v ariab len  d e r , ,V e k to r“ -T heorie, 
kombiniert m it jen e n  d e r  ,,P seu d o sk a la r“ -T heorie. D iese zwei A rten  v o n  F e ld g rö ß en  
sind soweit v o lls tän d ig  u n a b h än g ig  u . genügen G leichungen, w elche lo rc n tz in v a ria n t 
sind. Vf. g ib t n u n  e ine neue  Schreibw eise, indem  er d ie  G leichungen d e r  V ek to r- u . 
Pscudoskaiarfelder a ls  T ensorgle ichungen im fü n fd im ensionalen  R au m  a u fs te ll t. D ie  
Covarianz d ieser D a rst.-W e ise  i s t  ebenfalls le ic h t zu  zeigen. (P hysic . R ev . [2 ] 58. 
1118. 15/12. 1940. K o p en h ag en , U n iv ., In s t ,  f ü r  th eo re t. P h y s ik .)  U p.b a n .

Franco Rasetti, Zerfall langsamer Mesotronen. (A usführliche  M itt. zu C. 1942.1. 
153.) M it e iner A n o rd n u n g  v o n  Z ählern  in  K oinzidenz- u . A n tik o in z id en zsch altu n g  
wird die A b so rb ie rb a rk e it lan g sam er M esotronen u n te rsu ch t. M it e in e r a n d eren  Zühi- 
anordnung ließ  sich  d ie  verzö g erte  A ussendung  von  Teilchen m essen. D abei e rgab  
sich für die m ittle re  L eb en sd au er des M esotrons 1,5 ~  0 ,3 -IO-6  sec. A u f 2 M esotronen 
wird nur 1 Z erfa llsc lek tro n  ge funden . W ahrsche in lich  erleiden n u r  p o sitiv e  M eso
tronen einen sp o n ta n en  Z erfall, w ährend  negative  M esotronen m it K e rn p a rtik e ln  
reagieren. (Physic . R ev . [2-] 6 0 . 198— 204. 1/8. 1941. Quebec, C nn.. L av a l 
Univ.) '  Flei.SCHMAXN.

Yasutaka Tanikawa und Hideki Yukawa. Über die Streuung von Mesonen durch 
hernleUchen. D ie  vo rliegende  th eo re t. U n te rs , h a tte  den  Z w eck, zu p rü fen , inw iew eit 
eine B ehandlung d e r  M esonen nach einem  pseud o sk a laren  F e ld  u. g leichzeitig  nach  
einem V ektorfeld  d ie  b esteh en d en  U n stim m ig k e iten  zw ischen T heorie u . E x p e rim e n t 
bei der S treu u n g  v o n  M esonen a n  A to m k ern en  beseitigen k an n . D ie  experim en te ll 
bestimmten W rk g .-Q u e rsc h n itte  d e r S treu u n g  w eichen b isher noch seh r s ta rk  von  den  
berechneten W erten  a b .  D ie  B erechnungen d e r V ff. ergeben, d a ß  d ie  U n stim m ig k e iten  
weiterhin bestehen  b le iben , auch wenn m an , en tsp rech en d  d e m  V orschlag  von B h a b h a  
u. H e it LEH. a n g ereg te  K e rn z u s tä n d e  o d er d as  g leichzeitige V orhandensein  von  rein  
skalaren M esonen n eben  vek to riellen  u. p seud o sk a laren  M esonen an n im m t. A u ßerdem  
behandeln Vff. d ie  F ra g e  d e r  E in fan g u n g  eines p seu d o sk a laren  M esons d u rc h  ein  K e rn 
teilchen u. d ie  B ld g . eines M esononpaares durch  ein P h o to n  im  CoUI.OM li-Feld eines 
Atomkerns. (P ro c . p h y sico -m a th . Soc. J a p a n  [3] 23. 445— 54. J u n i  1941. K y o to , 
Kaiserl. U n iv ., I n s t .  f. P h y s . [O rig .: eng l.]) N lTKA.

H. J. Bhabha, Protonen von doppelter Ladung mul die Streuung von Mesonen. 
Vf. behandelt d ie  in  d e r gegenw ärtigen  T heorie  d e r  S tre u u n g  v o n  lo n g itu d in a l p o la r i
sierten M esonen a n  P ro to n e n  u. N eu tro n en  a u f tre te n d e n  S chw ierigkeiten  u. bes. die 
Diskrepanz d e r  a u s  d ieser T heorie  fü r  g e ladene  u. fü r  u n g eladene  M esonen fo lgenden  
S treuquerschnitte. D ie  S chw ierigkeiten  können  gem äß einem  V orsch lag  des Vf. (C. 1941.
I. 2215), w enn  m an  d ie  M öglichkeit e in e r E n ts te h u n g  v o n  d o p p e lt p o sitiv  u. einfach  
negativ ge lad en en  P ro to n e n , e tw a  gem äß  dem  P rozeß  P  -}- P  ->- P2+ - f  N o d er 
-V +  N ->- P_ -j- P  z u lä ß t,  zw anglos b eh oben  w erden . D iese r P rozeß  so llte  fü r  P ro 
tonen von m indestens 35 MeV k in e t. E n erg ie  m it einem  W rk g .-Q u e rsc h n itt  v o n  ca. 
10~25 qcm a u f tre te n . E b en so  so llten  d ie  neuen  T eilchen d u rc h  M esonen u. d u rch  

7-Strahlung m it einem  W rk g .-Q u e rsc h n itt v o n  ca. 10~27 qcm  g e b ild e t w erden . D ie  
bebensdauer eines P ro to n s  d o p p e lte r  L ad u n g  gegenüber dem  sp o n ta n e n  /J-Zerfall in ein 
n. Proton o d er ein  N e u tro n  m ü ß te  e tw a 1/0 Sek. b e tra g en , d ie  eines negativ en  P ro to n s  
etwa 10~ 5 S ekunden . (P h y sic . R ev . [2] 59. 100— 01. 1/1. 1941. B an g alo re , In d ien , 
Indian In s t ,  Sei.) . -  j j o m k e _

Shuichi Kusaka, ß-Zerfall mit Neutrino vom Spin 3/ a. Vf. g ib t  d a s  V erteilungs- 
Gesetz, d ie L eb en sd au er u . d ie  A usw ahlregeln  fü r  den  ^ -Z erfa ll, u n te r  V oraussetzung  
eines N eu trinos vom  Spin 3/ , ,  a u f  G ru n d  d e r  v o n  I tA R IT A  u. S c h w i n g e r  a u fg es te llten  
Ihcorie an . (P h y sic . R ev . [2 ]  60. 61. 1 /7 . 1941. B erk eley , C al., U n iv .) U r b a n .

V. F. Weisskopf, Notiz über die Slrahlungseigcnschaften schicerer Kerne. Von d e r  
Annahme ausg eh en d , d a ß  im  B ereich  7. R  d ie  A b so rp tionsw ahrsche in lichkeit eines 
angeregten K e rn s  v o n  d e r  I n te n s itä t ,  a b e r  n ich t v o n  d e r  F req u en z  des e in fallenden  
Quants a b h ä n g t, le i te t  Vf. F o rm eln  fü r  d en  A b so rp tio n sq u e rseh n itt u. d ie  Ü bergangs- 
w ahrscheinlichkeiten in  versch ied . K e rn n iv eau s ab . T ro tz  d e r  e in fachen  A nnahm en  
gibt die F o rm e l d ie  ex p erim en tellen  R e su lta te  von  B o t h e  u. G e n t n e r  (Verss. m it
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L i- bzw . B -y -S trah lu n g ), von  H a x b y  u . M ita rb e ite rn  (P h o to sp a ltu n g  von U u. Th 
d u rc h  F lu o r-y -S tra h lu n g ) sow ie W A l.D M an, C o l l in s  u. G u t h  (Messung der Lebcns- 
d a u  e rra d io ak t. u. s ta b ile r  K ern e) g u t  w ieder. (Physic . R ev . [2] 59 . 318— 19. 1/2.1941. 
R o eh cs te r, N . Y ., U n iv .) K re b s .

A. K. Solomon, D ie Halbwertszeit von UG. M it alkoholgefülltem  Zählrohr u. 
U n te rse tz e r  (16-fach) w u rd e  v om  V f. eine P räz is io n sb es t, d e r  H albw ertszeit des künst
lich ra d io a k t.  n C d u rc h g e fü h rt. D ie  A u sw ertu n g  d e r  M essungen geschah nach einem 
v o n  P e i e b l s  (C. 1935. n .  2405) angeg eb en en  V erfah ren . D er a k t. Kohlenstoff kam 
in F o rm  von  B a C 0 3 zu r V erw endung . D ie  A n fan g ste ilch o n zah l b e tru g  ca, 10 000/Minute. 
D ie  H a lb w ertsz e it des  n C erg ab  sich  zu 20,42 ±  0,06 M inu ten . (Physic. Rev. [2] 60. 
279. 1/8. 1941. C am b rid g e , M ass., H a rv a rd  U n iv .) B omke.

L. D. P. King u n d  D. R. Elliott, Kurzlebige Radioaktivitäten von i^ S i, le31S und 
j¡“M r .  I n  d e r  A b s ich t, d ie  b e k a n n te  R e ih e  d e r  ra d io a k t. E lem en te , fü r  die Z — N — 1 
ist, zu  e rw eitern , w u rd e n  m it H ilfe  v o n  a-T eilchcn  (16 eMV) aus einem Cyclotron 
fo lgende ku rz leb ig en  K e rn e  b e o b a c h te t:  27Si [T  — 4,92 sec) aus 21Mg (a, n), ferner 
31S [T  =  3 ,18 sec) au s  28Si (a, n) u. 35A r (T  =  1,91 sec) au s  33S (a, n). D ie Abklingung 
e rfo lg te  ex p o n en tie ll m in d esten s ü b e r  d re i H a lb w ertze iten . Sie w urde m it Hilfe eines 
m eehan . Z ählw erkes v e rfo lg t, d a s  in  A b s tä n d e n  von  %  oder 1 Sek. photographiert 
w u rd e . (Physic . R ev . [2] 58 . 846. 1/11. 1940. W est L afa y e tte , Ind ., Purduc 
U n iv .) '  F le is c h m a n x .

J. F. Streib, W. A. Fowler u n d  C. C. Lauritsen, Umwandlung von Fluor durch 
Protonen. A u sfü h rlich e  W ied erg ab e  d e r C. 1941.1. 3475 re ferierten  A rbeit. Die Lage der 
R eso n an zm ax im a , d ie  einem  m o n o to n en  A n s tieg  d e r  A u sbeu te  m it zunehmender 
P ro to n en en e rg ie  ü b e r la g e r t  s in d , fü r  a -S tra h lc n  g ro ß e r R eichw eite , fü r  Elektronenpaare 
u. fü r  - /-S trah len , ih re  B re iten  u. A u sb eu ten , w erd en  a n  H a n d  der M oßkurven genauer 
m itg e te ilt . D a  zw eim al R eso n an zen  f ü r  a -S tra li le n  g ro ß er R eichw eite u. fü r Paare 
zusam m en fa llen , i s t  an zu n eh m en , d a ß  d ie  A ussen d u n g  ü b e r den gleichen Zwischen
z u s ta n d  lä u f t .  A n  d e r  R eso n an zs te llc  bei 1,22 eMV is t  au ch  d as  A u ftre ten  von a-Tcil- 
ohen k u rz e r R e ich w e ite  nachgow icsen, bei d e ren  A ussendung  zweifellos der Endkern 
in einem  a n g ereg ten  Z u s ta n d  z u rü ck b le ib t, d e r  d a n n  z u r  P aaraussendung  führt. 
(P h y sic . R ev . [2] 59. 253— 70. 1 ¡2. 1941. P a sa d c n a , C al., Calif. In s t, of Techno
logy .) • E le is c h m a n n .

J. A. van Allen u n d  Nicholas M. Smith jr., D ie Absolutausbeute dfy bei der 
Beschießung von Fluor m it Protonen emittierten y-Quanten. D a  aus den Verss. von 

L a u r it s e n  u . M ita rb e ite rn  sow ie von  B u r c h a m  u .  M ita rb e ite rn  b e k an n t ist, daß das 
H ä u fig k e itsv e rh ä ltn is  d e r  bei d e r  B esch ießung  von  F lu o r  m it P ro to n en  entstehenden 
6,2 M e V -/-Q u a n te n  zu  d en  bei dem selben  Prozeß a u ftre te n d e n  kurzreichweitigen 
a -S tra h le n  1 : 1  b e trä g t,  k a n n  d ie  A b so lu ta u sb e u to  d e r / -Q u a n te n  aus einer Best. der 
A b so lu ta u sb e u to  d e r  a -T e ilch cn  e rm it te lt  w erd en . Vff. b estim m ten  dah er m it Hilfe 
e iner fü r  d en  beso n d eren  Zw eck en tw ick elten , a u s  Io n isa tio n sk am m er u. Absorptions
k a m m e r fü r  v a r ia b le n  D ru c k  b es teh e n d en  A n o rd n u n g  d ie  W inkelverteilung u. die 
A b so lu ta u sb e u te  d e r  k u rz re ich w eitig en  a -S tra h lo n  des F lu o rs  bei de r niedrigsten 
R esonanzenerg ie  (330 keV ). G em essen w u rd e  be i W inkeln  von  60°, 90°, 120° u• I®" 
in  bezu g  a u f  d en  e in fa llcnden  P ro to n e n s tra h l,  w obei sow ohl d e r  Absorptionszellendruck 
w ie d ie  K a m m e rv o rsp a n n u n g , w ie  d ie  P ro to n cn en e rg io  v a r iie r t  w urde . E s  ergab sich, 
d a ß  d ie  a -E m issio n  in n erh a lb  d e r  M eß g enau igkeit v o n  2 %  kugelsym m etriseh ist u. 
d a ß  dio A b so lu ta u sb e u to  d e r  a -S tra h le n  8,9 0 ,5 -1 0 1 p ro  M ikrocoulom b auftreffender
P ro to n e n  bei V erw endung  eines d ick en  C aF o -K ry s ta lls  b e trä g t. Ebenso groß muH 
d em n ach  a u ch  d ie  A b so lu ta u sb e u te  d e r  / - S t r a h le n  des E lu o rs  sein. E ine  d irek te  Unters, 
ergab  in n erh a lb  eines F eh le rs  v o n  5 %  a u ch  f ü r  d ie  / -S tra h lu n g  Kugelsymmetric. 
(P hysic . R ev . [2] 59. 108. 1/1. 1911. W ash in g to n , U SA , C arnegie In s t . ,  Dop. l e r n s t .  
M ag n e t.) . . B om k e .

T. W. Bonner u n d  H. T. Richards, d,9-MeV-y-Strahlen von L i +  ~H. Man be
s tim m te  m it  G E IG E R -Zählem  d ie  E n erg ie  d e r  / -S tr a h lu n g , d ie  beim  B e s c h i e ß e n  von 
L i m it D eu te ro n en  e n ts te h t ,  zu  4 ,9  ¿ 0 , 3  MeV. U m  d a s  V erhältn is der 4,9 M e\- 
S tra h lu n g  zu  d e r 440 k e V -y -S trah lu n g  zu e rm itte ln , b e s tim m te  m an  d ie  Absorptions- 
k u rv e n  in  P b . D ie  S tra h lu n g  n ied rig er E n erg ie  is t  so schw ach, d aß  m an sie vornei 
n o ch  n ic h t  e n td e ck te . D ie  A u sb eu te  d e r  / - S t r a h lu n g  als F u n k tio n  der Deuteronen
energie w u rd e  b e s tim m t. D ie  A n reg u n g sk u rv c  i s t  se h r ä h n lich  de r der Neutronen 
d ieser R e ak tio n . D a  9 0 %  d e r N e u tro n e n  vom  Z erfa ll des 7L i-K em s herrühren, i s . 
ih re  A n reg u n g sk u rv e  fü r  d e n  Z w ischenkern  9Be c h a ra k te ris tisch . (Physic. Rev. [-J 
60. 167. 15/7. 1941. R ice  In s t .)  R u l i .ng.

G. E. Valley, Innere Umwandlung in  Quecksilber. R a d io a k t . Q u e c k s i l b e r ,  das aus 
A u -j- d  g eb ild e t w i r d ,  se n d e t E le k tro n en  a u s , d ie  d u rc h  innere U m w a n d l u n g  cn
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stellen. Ih r  S p ek tr . b e s te h t  aus L in ien  bei 63, 75, 84, 125, 157 ekV. D ie  beiden  le tz ten  
Linien gehören z u r  H a lb w e rtz e it  25 S tu n d en . (Physic . R ev . [2] 60. 167. 15/7. 1941. 
Harvard U niv .) FLEISCHMANN.

A. C. Helmholz, Langlebiges radioaktives Cd, entstanden durch Deuteronen- 
Beschießung von Ag. E s w urde  ein ra d io a k t. Cd (2 ’ =  158 ±- 7 Tg) au s  Ag (rf, 2 n) gefunden , 
das weiche E le k tro n en , R ö n tg en - u. / -S tra h le n  au ssen d et. W eite r w u rd e  gefunden , 
daß aus diesem  lang leb igen  C d ein Ag m it T — 40 +  3 sec e n ts te h t.  D a  a u ch  a u s  dem  
Cd (T =  6,7 S td u .) , d a s  schon  län g er b e k a n n t is t, ein A g (T =  40 sec) g e b ild e t w ird , 
wurde nach e iner Iso m erie  zw ischen den  beiden  C d-H albw ertzciton  g esu ch t, a b e r  ke ine  
solche gefunden. M it einem  S p ek tro g rap h en  w urde  d ie  E n erg ie  d e r  E le k tro n en  b e 
stimmt. D ie Q uantenenorg ie  d e r auslösenden  / -S tra h lu n g , gem essen beim  1 5 8T age- 
Körper, b e trä g t 86 ekV , beim  40 sec A g, d a s  au s  diesem  e n ts te h t, 92 ekV. (P hysic . 
Rev. [2] 60. 160. 15/7. 1941. U niv . o f  C alifornia.) F l e i s c h m a n n .

Tito Franzini u n d  Mario Galli, Über die Atomkernspaltung des Urans. M it H ilfe  
cinor W lLSO N -K am m or un tersu ch en  d ie  Vff. d ie  A to m k ern sp a ltu n g  des U ra n k e rn s  
nach Beschießung m it N eu tro n en . N eben  einer N eb o lkam m eraufnahm o, d ie  d ie  S p a ltu n g  
des U rankerns e n tsp rec h en d  den  U nteres, von  H a h n  u . STRASSMANN in zwei e tw a  
gleich schwere A to m k ern e  zeig t, geben Vff. eine A ufnahm e w ieder, d ie  a u ch  ein K e rn - 
spaltungsprod. au fw eist, bei dem  es sich  n u r um  ein seh r leich tes K ern tc ileh en  h andeln  
kann. Längs d e r B a h n sp u r  zeich n e t sich im  N ebelk am m erb ild  ein m it fo rtsch re iten d em  
Weg im m er schw ächer w erdendes lon isatio n sv erm ö g en  ab . (R ic. sei. P ro g r. tecn . 12. 
1157—60. N ov. 1941. F lo rcnz-A rce tri, U n iv ., In s t .  f. E x p .-P h y s .)  N it k a .

Manuel Valadares, Beitrag zur Kenntnis der /-  und weichen Röntgenspektren der 
SpuÜungsprodukle der Radiumemanation. (Vgl. C. 1936. II. 1838.) B ei d e r U n te rs , 
der / -  u. R ö n tg en sp ek tren  von  R n  zeigen d ie  L in ien  sehr versch ied . In te n s itä t  g egen
über dem  durch  k a th o d . B o m b ard em en t ang ereg ten  R ö n tg en sp ek tru m . E in ige  schw ache 
Linien können a ls v o n  E lem en ten  d e r A to m zah l 87 u. 85 h e rrü h re n d  g e d e u te t  w erden . 
(Ist. S an itä  p u b b l., R e n d . 3. 953— 63. 1940. R om , In s t .  f. ö ffen tl. G esundheitsw esen, 
Physikal. L ab o r.) R . K . M ü l l e r .

Paul F. Gast u n d  D , H. Loughridge, Höhenstrahlen in der Bering See. M it 
einem N E H E R -E lektroskop w urden  vom  26/7.— 10/10. 1940 au f dom  K ü sten w ach tsch iff 
„Itasca“ a n  d e r N o rd o s tk iis te  von N o rd am erik a  In ten s itä tsm e ssu n g en  d e r  11 cm  B lei 
gefilterten H ö h e n s trah le n  vorgenom m en. N ach  R e d . a u f  760 m m  m it  einem  L u ft-  
druckkoeff. von  — 1 ,7 % /c m  H g  ergeben d ie  In te n s itä ts w e r te , d a ß  sie bei irg endeiner 
gegebenen m ag n e t. B re ite , a b e r a n  sehr versch ied , geograph . O rte n  ebenso g u t  ü b e re in 
stimmen, w ie d ie  I n te n s itä te n  an  versch ied . T agen  bei einer d e fin ierten  geograph . 
Breite. E s z e ig t sich also  k e in  b e d eu ten d e r U n te rsch ied  in d e r In te n s i tä t  ü b e r d as 
ganze u n te rsu ch te  G eb ie t. D ie  W erte  w u rd en  fe rn e r a u f  eine m itt le re  A u ß cn tem p . 
von 50° E  m it  e inem  T em p.-K oeff. von — 0 ,0 5 % /°  F  re d u z ie r t. D ies b ra c h te  ab o r 
keinen b e d eu ten d en  U n te rsch ied  in  den  In te n s itä tsw e rte n . D ie  In te n s i tä t  e rg ib t sich 
also in dem  u n te rsu c h te n  G e b ie t von 51— 68° im  w esen tlichen  u n ab h än g ig  von de r 
magnet. B re ite . (P hysic . R e v . [2] 59. 769. 1/5. 1941. S e a ttle , W ash ., U n iv .) KOLli.

Niel F. Beardsley, Beziehungen zwischen Höhenstrahlenintensität und Temperatur 
mul Druck über Cheltenham im Jahre 1939. (Vgl. C. 1941. I I .  305.) E in e  B erechnung  
der K o rre la tionen  zw ischen In te n s itä te n  d e r H ö h e n strah lu n g  in  C heltenham  u . den 
Daten von  R ad io so n d en au fstieg en  d e r  A n aco s tia -L u ftsch iffs ta tio n  zeigen, d a ß  Schw an- 
kungenfzu 15°/0 vom  L u ftd ru c k , zu 4 0 %  v o n  de r V erteilung  de r L u ftm assen , zu 10%  
von w eltw eiten  Ä n d erungen  u . zu  3 0 %  v o n  noch u n b e k an n ten  U rsachen  lie rrü h ren .
1 fassen Zunahm e in  de r oberen  A tm o sp h äre  e rn ie d rig t d ie  In te n s itä t  a m  E rd b o d en  m ehr 
als eine en tsp rech en d e  M assenzunahm o in  n iederen  S ch ich ten . 220 T ag e  w u rd en  b e n u tz t. 
(Physic. R ev. [2] 59. 233— 37. 1/2. 1941. C hicago, 111., U n iv .) KÖLHÖRSTER.
„ E. C. Halliday, Gewitter als Quelle durchdringender Teilchen. Z u r P rü fu n g  d e r  
W lLSON-Hypothese d e r E n ts te h u n g  schneller E le k tro n en  in  G ew itte rw olken  w urden  
N ebelkam m eraufnahm en gleichzeitig  m it B litz en tlad u n g en  u n te r  G ew itte r- u . u n te r  
»• V erhältnissen g em ach t, u . a u f  d a s  A u ftre te n  schneller T eilchen  —  a u ch  beiA nw csenheit 
eines schw achen M agnetfe ldes in  de r K am m er -— s ta tis t .  u n te rsu ch t. D ie  E rgebnisse  
scheinen d ie  H y p o th ese  zu  b e s tä tig e n ; w eitere  U n te rss . ü b e r  d ie  B ah n  so lcher T eilchen 
im e rd m a g n e t/F e ld  zeigen, d a ß  d ie  e infache A nnahm e ü b er d en  L a u f  d ieser T eilchen 
im erdm agnet. F e ld  n ic h t  a u fre c h t zu  e rh a lte n  is t. (P hysic . R ev . [2] 60- 101— 06. 
15/7- 1941. Jo h a n n e sb u rg , S o u th  A frica , U n iv . o f th e  W itw a te re ran d .)  K o l h ö r s t e r .

N. Dallaporta, Thermische Atomkernreaktionen in den Sternen und ihre Deutung 
un Hand des Russell-Diagramms. A uf b au en d  au f d en  a s tro p h y s ik a l. T heorien  von  
ÖAMow u. T e l l e r , nach  denen  d ie  W ah rsch e in lich k e it d e r A to m k ern sp a ltu n g  sehr
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s ta r k  m it  d e r  S te rn tc in p . z u n im in t, u . d e r  T h eorie  von  B e tH E , d e r d ie in der M.-Einheit 
d u rc h  m ögliche A to m k e rn -R k . e rzeu g te  E nerg iem engen  berechnete , d isku tiert Vf. die 
in d en  F ix s te rn e n  m öglichen  A to m k e rn -R k k . le ic h te r  A tom e m it  Protonen innerhalb 
des B ereichs d es R U SSE LL -D iagram m s. A uf d iese  W eise k a n n  ein theoret. Beitrag zur 
F ra g e  nach  d e r  H e rk u n f t  d e r  S ternonerg io  g e lie fe rt w e rd en , d e r in m ancher Hinsicht 
in b e fried ig en d er Ü b e re in s tim m u n g  m it  d e r  E rfa h ru n g  s te h t.  E s  is t  allerdings fraglich, 
ob  d ie  v o m  Vf. herangezogenen  A to m k e rn -R k k . au ch  w irk lich  fü r  den  Ursprung der 
a u sg e s tra h lte n  E n erg ie  v e ra n tw o rtlic h  g e m a c h t w e rd en  können . (A tti R . Aecad. Sei. 
T o rin o  [CI. Sei. fisich . m a t .  n a tu r .]  7 6 . I .  161— 93. F e b r./M ärz  1941. Turin, Univ, 
P h y s ik a l. In s t .)  N itk a .

M. A. Greenfield, Das Problem der Energieerzeugung in  roten Riesen. Die Ände
rungen  in  d e r  E n tw . von S te rn e n , d ie  ih re  E n erg ie  d u rch  th e rm . K ernrkk . leichter 
E lem en te  e rzeugen , w u rd en  n a c h  d e r M eth . der- hom ologen F u n k tio n en  untersucht. Es 
w urd en  F o rm e ln  fü r  d ie  H e llig k e it u . den  S te rn ra d iu s  a ls  F u n k tio n  de r Zeit u. für'die 
G ra v ita tio n s k o n tra k tio n  des S te rn es  im  Ü b e rg an g ss tad iu m  zwischen den verschied. 
K e rn rk k . ab g e le ite t. E s  h a n d e l t  s ieh  u m  R k k . zw ischen Iso to p en  de r E lem ente H, He, 
Li, B e, B u . C. N  u . C w irken  a ls  K a ta ly sa to re n . D e r E in f l .  d e r  K ontrak tion  u. der 
K e rn rk k . a u f  v e rsch ied . G ru p p en  p u ls ie re n d er S te rn e  w ird  nbgegrenzt. (Physic. Rev. 12]
6 0 . 175— S3. 1/8. 1941. N ew  Y o rk , U n iv .)  RlTSCHl.

Lyman Spitzer jr., D ie D ynam ik des interstellaren Mediums. I .  Örtliches Gleich
gewicht. D ie  p h y sik a l. E ig g . des in te rs te lla re n  M ed ium , bes. b e i de r Anwesenheit kleiner 
S ta u b te ilc h en , w erd en  im  e in zelnen  g e p rü ft .  B ei e in e r E lek tronend ich te  von IO" 3 
p ro  ccm  e rh a lte n  d ie  S ta u b te ilc h e n  ih re  L a d u n g  m eh r d u rc h  Z usam m enstoß m it schnellen 
E le k tro n en , a ls  d u rc h  P h o to io n is a tio n ; e in  S ta u b te ilc h en  liid t sich so a u f  — 2 V auf, 
u n ab h än g ig  v o n  se in er G röße. U n te r  d e r A n n ah m e, d a ß  1 P ro to n  oder 10~:l Ca++-Ionen 
p ro  ccm v o rh a n d en  s in d , w ird  d ie  E in s te ilz e it des G leichgew ichtes berechnet. Die Ge
sch w in d ig k eit d e r  S ta u b te ilc h e n  is t  k le in , ih re  fre ie  W eglängc groß. Die Viscositiit 
d es in te rs te lla re n  M ed ium s i s t  zu  v e rn ach läss ig en . I n  d e r U m gehung von Sternen mit 
w eniger a ls  10 k m /S e k . G eschw ind igkeit e rh ä l t  d a s  M edium  keine resultierende Be
w egungsgröße. D ie  D iffu sio n  d e r in te rs te lla re n  T eilchen  is t  sein- gering, die Durch
m isch u n g  d e r  K o m p o n e n te n  b e tr ä g t  in  10 9 J a h re n  w enige P arsec. (Astrophysic. J. 
93 . 369— 79. M ai 1941. Y a le  U n iv .) R i t s c h l .

I. I. Pläcin]eanu, Über die Lebensdauer der Sonne. W enn m an  die Sonne nicht
a ls schw arzen  K ö rp e r, so n d e rn  a ls K ö rp e r  m it  v e rän d e rlich er M . b e trach te t, läß t sich 
ih re  L eb e n sd a u e r zu 3 -1 0 15 J a h rh u n d e r te n  berechnen . E s  w ird  geschlossen, daß die 
Sonne ih ren  a u s  a n d e re n  B e tra c h tu n g e n  b e rech n eten  M assenverlust von 0,3-10~' ihrer 
G csam tm asso  d u rc h  E in fa n g u n g  v o n  L ic h tq u a n te n  ausg leich t. D ie Tem p. der Sonne 
von  6000° l ä ß t  sich a u s  d e m  STEFAN-BoLTZMANNschen G esetz berechnen; dieses 
G esetz  is t  w ied er a u s  d e r  au fg este llto n  S ta t is t ik  v e rän d erlich er Massen ableitbar. 
(A nn. sei. U niv . Ja ssy 1, S ec t. I .  27- 12— 17. 1941. Jn ssv , R um änien, Stern
w a rte .)  . R i t s c h l .

Edgar Meyer, Über die Durchlässigkeit der Erdatmosphäre für Sonnenstrahlung der 
Wellenlänge 7. ==_2144 Ä . D ie  A b so rp tio n  d e r  A tm o sp h ä re  fü r  Sonnenlicht der Wellen
län g e  2144 A w ird  u n te r  d e r  A n n ah m e  d e r  N ic h tg ü ltig k e it  des BEERschcn Gesetzes 
b e rech n e t. D a n ac h  e rg ib t sieh, d a ß  eine b e trä c h tlic h e  A nzah l L ich tquanten  mit 
7. =  2144 Ä d u rc h  d ie  A tm o sp h ä re  b is  zu  g rö ß eren  E rh eb u n g en  a u f  de r E rde  (z. B. 
Ju n g fra u jo c h )  ge lan g en  k a n n  (e tw a 439 L ic h tq u a n te n  p ro  M in.). (Helv. physiea Acta 
1 4 . 625— 32. 20/12. 1941. Z ürich , U n iv ., P h y s ik a l. I n s t .)  RUDOLPH.

Samuel Silver u n d  Wave H. Shaffer, Vibralions-Rotalionsenergien des ebenen 
X  Y3-Molekülmodells. A u sfü h rlich e  D a rs t .  d e r  C. 1 9 4 1 . n .  1713 referierten  M itteilung. 
B e rü ck s ic h tig t w u rd e n  be i d e r  B e rech n u n g  d ie  T erm e  3. u . 4. O rdnung  der potentiellen 
E n erg ie , d ie  CORIO LIS-W echselwrkg. zw ischen  den  e n ta r te te n  Schwingungen u. dem 
G csam td reh irap u ls , d ie  A b h ä n g ig k e it d e r  T räg h e itsm o m en te  v o n  dem Schwingungs
z u s ta n d  u . d ie  Z en trifu g a ld eh n u n g s te rm e . ( J .  ehem . P h y s ic s  9- 599— 606- Aug. 1941- 
C olum bns, 0 . ,  S ta te  U n iv .,  M en d en h all L a b o r , o f  P h y s ic s .)  H E N N E B E R G .

Wave Henry Shaffer, Rotalions-Vibrationsenergien des pyramidenförmigen^  ̂
X Y 3-Molekülmodells. V f. fü h r t  d ie  en tsp rec h en d e n  R ech n u n g en  w ie fü r  d a s  ebene 
M odell (vgl. v o rs t. R ef.) fü r  d a s  p y ra m id en fö rm ig e  M ol. des T y p s X Y 3 durch. (<J- 
ehem . P h y s ic s  9 . 607— 15. A ug. 1941. C o lum bus, O ., S ta te  U n iv ., M endenhall L a b o r ,  
o f  P h y sics.) H e n n e b e r g .

W. Hartree, D. R. Hartree u n d  Millard F. Manning, Self-consistenl le id  - 
berechnungen fü r Zn, Ga, Ga+, (?a+++, A s, H s+ , H s++ , Ä«+++ . V ff. geben die W eilen- 
fu n k tio n e n  u. d ie  e ffek tiv e  K e rn la d u n g  in T ab e llen  an . D ie  W cllenfunktioncn füi < ic
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Elektronen in n erh a lb  3 d w erden  fü r  d ie  v e rsch ied . Io n isa tio n sz u s tä n d e  a ls  gleich 
angenommen. F ü r  Z n w u rd en  d ie  B erech n u n g en  n u r  fü r  den  n ied rigsten  Z u stan d  a u s 
geführt. D ie 3 (/-F u n k tio n en  sin d  v ie l m eh r zusam m engezogen a ls  d ie  k o rresp o n d ie ren 
den des Cu+ u. d e r  E ig e n w e rt is t  g rößer. H ie rau s  e rg ib t sieh  d ie  k o n s ta n te  Z w eiw ertig 
keit des Zn u. d ie  w echselnde des Cu. I n  m eta ll. Zn is t  d e r  A b s ta n d  zw ischen zw ei 
Nachbarn 2,83 B O H R -Einheiten . N u r  0,1 eines 3 (/-E lek trons l ie g t a u ß e rh a lb  dieses 
Radius, w ährend  in  Cu d a s  Ü b erlap p en  v ie l g rö ß e r is t. D ie  A b s to ß u n g  des E le k tro n en - 
rumpfes ist a lso  beim  Z n  n ic h t au ssch laggebend  fü r  d ie  E igg . d es Z n, w o rau s  sich  e rk lä r t ,  
daß die K ry s ta l ls tru k tu r  des Z n n ich t d e r  d ich te s ten  K u g e lp ack u n g  en tsp ric h t. Beim  
Ga unterscheiden sich  d ie  L ad u n g sv erte ilu n g en  d e r  in n eren  E le k tro n en  n u r  w en ig  in 
bezug au f d ie v e rsch ied . Io n isa tio n szu stän d e . F ü r  d ie  E ig en w erte  t r if f t  d ies n ic h t zu . 
da die H inzufügung  eines V alenzelek trons d ie  p o ten tie lle  E n erg ie  eines E le k tro n s  a n  
jedem inneren P u n k t  e rh ö h t, l n  m eta ll. G a  b e s te h t  eine geringe  Ü b e rlap p u n g  d e r  
3 (/-Funktionen, jed o ch  eine b e d eu ten d e  fü r  d ie  4 s- u. 4 p -F u n k tio n en . Bei A s sind  
die 4 s- u. 4 p -L ad u n g sv erte ilu n g en  je  n ach  dem  lo n isa tio n sg rad e  versch ieden . Im  
metall. As ü b erlap p en  sieh n u r  d ie  4 p -E lek tro n en , so d a ß  d iese  fü r  d a s  m eta ll. V erh . 
des As v e ran tw o rtlich  s in d . (Physic . R ev . [2] 59. 299— 305. 1/2. 1941. M anchester, 
England, U n iv ., u. P i t ts b u rg h . U n iv ., D cp . o f  P h y s .)  L i n k e .

W. Hartree. D. R. Hartree u n d  Millard F. Manning, Sdf-consislent Fcld- 
berechnungen für Ge und (7e++ . (Vgl. v o rs t. R ef.) Vff. geben  d ie  W ellen funk tionen  u. 
die effektive K e rn lad u n g  a n . D ie  W ellen funk tionen  fü r  d ie  E le k tro n en  u n te r  3 d w erden  
ftir die versch ied . Io n isa tio n sz u stä n d e  a ls  g leich  angenom m en . (Physic . R ev . [2] 59. 
306—07. 1/2. 1941. M ancheste r, E n g la n d , LTniv., u. P i t ts b u rg h , U n iv ., D op. o f  
Phys.) L i n k e .

J. B. Green, Der Paschen-Back-Effekt. V II . Konfigurationswedisdwirkung. (VI. 
'"gl. C. 1939. I I .  2206.) Vf. le i te t  am  B eispiel d e r N iv eau s des K r  3 .s. u. 4 (/., eine 
halbempir. G leichung a b , d ie  es g e s ta t te t ,  d e n  P.ASCHEN-BACK-Effekt au ch  fü r  so lche 
Fälle zu berechnen. D ie  Ü b erein stim m u n g  is t  v o rzüg lich . (P hysic . R ev . [2] 59. 69— 71. 
1/1. 1941. C olum bus, U n iv ., M endenhall L ab o r, o f  P h y s .)  L i n k e .

J. B. Green, D. W. Bownian u n d  E .  H. Hurlburt, Der Paschen-Back-Effekt. 
1 HI. Konfigurationsicechsdwirkung. (V II. vg l. v o rs t .  R ef.) E n ts p r ic h t  in h a ltlich  d e r 
vorst. referierten  A rb e it. (Physic . R ev . [2] 5 9 . 106. 1/1. 1941.) L i n k e .

J. H. Roberson, J. E. Mack u n d  G. R. Harrison. Wechselwirkungen im TFoi- 
framaUm, WI, in einem Magnetfelde. Vff. m achen  a u f  einen dem  P a s c h e n - B a c k - 
Effekt ähn lichen  E f fe k t  au fm erk sam , w onach zwei nicht, d em  gleichen M ulti- 
plctt angehörende  E n erg ien iv eau s eines A to m s infolge ih rer W echse lw irkung  in einem  
.Magnetfelde E n erg ie  u. In te n s itä t  ä n d e rn  m üssen . D iese E rsch ein u n g  w ird  bei den  
beiden N iveaus 21,4482 u. 21,453. von W I  bei M ag netfe ldern  bis zu 9 ,7 -IO4 C G S v e r
folgt u. m it d e r T heorie  verg lichen . D ie U n te rsch ied e  zw ischen d e r  th e o re t.  u . d e r 
experimentellen A u fsp altu n g  i’exp. —  nheoret. e rre ich t bis zu 0,05 cm “ 1, ein W e rt, 
der die ex p erim en telle  F eh lerg renze  e tw as ü b e rsch re ite t. D iese U n s tim m ig k e it w ird  
durch d ie A nn ah m e zu  erk lä ren  v e rsu ch t, d a ß  au ch  noch a n d e re  b e n a c h b a rte  E n erg ie 
niveaus m it den  be id en  e rw äh n ten  N iv eau s in  W ecksolw rkg. g e tre te n  s in d . (P hysic . 
Rev. [2] 58 . 895— 903. 15/11. 1940. M adison, W is., U n ir . ,  C am b rid g e , M ass., In s t ,  
of Technology.) F a h l e n b b a c h .

* Franz Feher u n d  Marianne Bäudler, Beiträge zur Chemie des Schwefels. I. M itt. 
iberdas Ramanspehlrum und die Konstitution des Wasserstoffdisulfids. N ach  e in le itenden  
Bemerkungen ü b e r d ie  S tru k tu rm ö g lich k e iten  d e r P o ly su lfid e  w ird  d ie  D a rs t. des 
W asserstoffdisulfids beschrieben , dessen R e in h e it am  sichersten  m it H ilfe  des RaMAN- 
Epektr. k o n tro llie rt w ird . D ieses b e s teh t a u s  3 L inien  (510, 882, 2513 cm “ 1) u . is t  v o ll
ständig analog  dem  S p e k tr . des H 20 2, so d a ß  d ie  K o n s t. des H .S .  w ahrschein lich  dieselbe 
ist, d. h . die be iden  S H -G ru p p en  sin d  gegeneinander um  d ie  S— S -B in d u n g  um  90° 
verdreht. (Z. E lek tro ch em . angew . p h y sik . Chem . 47. 844— 48. D ez. 1941. D resden , 
l'echn. H ocb sch ., In s t .  1. an o rg an . u . an o rg an .-tech n . C hem ie.) G o u b e a U -

A. Eucken u n d  K. Schäfer, Zur Frage der Struktur der Kolilenoxysulfidmolekel. 
Fine Bemerkung zu der Untersuchung von J. Wagner. A us dem  RAM AN-Spcktr. des 
Kohlenoxysulfids h a t te  WAGNER (C. i941. I I .  1610),e ine  g ew inkelte  F o rm  des M ol. a b 
geleitet. E s  w ird  geze ig t, d a ß  B estim m ungen  d e r  M olw ärm e d u rc h  U ltrasch a llm essu n g en  
(C. 1940. I I .  1392) e in d eu tig  fü r  ein g estreck te s M ol. sp rech en , w ie  es a u ch  va lenzchem . 
E rkenntnisse e rw arten  lassen . (Z. p h y sik . C hem ., A b t. B  51. 60— 61. D ez. 1941. 
Göttingen, U n iv ., I n s t .  f. p h y sik a l. Chem ie.) GOUBEAU.

*) Spektrum u. Kamanspektrum organ. Verbb. s. S. 1615, 1616 u. 1617.
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Jean Barriol, 'Klassifikation der Raman-Frequenzen nach dem Krystallsystcm. 
l is  lassen  sich  fü r  jed es K ry s ta l ls y s t .  d ie  RAM AN-Linien zu verschied. Familien zu
sam m enfassen , d ie  im  e inzelnen  m itg e te ilt  w erd en . D iese E rgebnisse wurden gruppen- 
th e o re t. e rh a lte n  u. e rlau b en  R ü ck sch lü sse  a u f  A usw alilregoln u. Polarisation der 
R a m a n -  u. U ltra ro tb a n d e n  in  K ry s ta lle n  u. d ie  B erech n u n g  d e r Frequenzen. Die Er
g ebnisse  w erd en  a n g e w a n d t a u f  d a s  S p e k tr . des  Calcits u. des Kochsalzes. (C. R. hebd. 
Séances A cad . Sei. 213. 734— 36. 24/11. 1941.) G oubeau .

L. H. Dawson u n d  E. 0 .  Hulbert, D ie Winkdverleilung des gestreuten Lichtes 
in Flüssigkeiten. D ie  W in k e lab h ä n g ig k e it d e r  L ic h ts treu u n g  in  den Fll. : Ä., CC14, 
C S2, B zl. u . W - w ird  u n te rsu c h t. D ie  F ll .  w u rd e n  o p t. m öglichst re in  verwandt. Für 
ilie  W inkel 22,5— 157,5° w u rd e  d a s  V e rh ä ltn is  v o n  V ertik a l- bzw . Horizontalkomponcnte 
des S tre u lic h te s  z u r  V c rtik a lk o m p o n e n te  b e i 90° b e s tim m t. D ie  K urven  stimmen mit 
de r th e o re t. A n n ah m e  ü b e re in , w o n ach  d ie  S tre u u n g  a u s  e in e r solchen an  — im Ver
h ä ltn is  z u r  W ellen länge —  k le in en  T eilch en  m it  W in k e lab h än g ig k e it u . einer zusätz
lichen, w in k e lu n ab h än g ig en  (in  ih re r  G röße v o n  d e r A r t d e r  F l .  abhängigen) Streuung 
b esteh t. D ie  M essungen a n  W- zeigen  —  o ffen b a r infolge  o p t. U nre inheit — größere 
A bw eichungen . ( J .  o p t. Soe. A m erica  31- 554— 58. A ug. 1941. W ashington, Naval 
R esearch  L ab o r.) RuDOI.TH.

Maurice Désidéré, E influß der Absorption von Flüssigkeiten durch feste Körper 
auf ihr Reflexionsvermögen im  nahen Ultrarot. E s  w ird  festg es te llt, daß  pulverisierte 
M ineralien  d u rc h  B e feu ch ten  ih r  R eflex io n sv erm ö g en , d a s  sie  im  getrockneten Zu
s ta n d e  im  n a h en  U l t r a r o t  b e s itzen , te ilw e ise  e in b ü ß en . D ie  Beobachtungen werden 
an  ZnO , K a o lin , g e fä llte r  K ie se lsäu re , F o n ta in e b lc a u c r  S an d , Preuß ischblau  u. Graphit 
m it W .-M engen b is  8%  d u rc h g e fü h r t .  E s  zeig t sich , d a ß  de r W .-E infl. sehr groß ist. 
A b fa llen  des R eflcx io n sv crm ö g en s von  84 a u f  5 4 %  von  61 a u f  1 2 %  usw . An gefälltem 
A lu m in iu m h y d ro x y d  w ird  d e r  E in f l .  d e r  v e rsch ied . F ll. s tu d ie r t .  W ., Seifemvasscr,
A ., T o lu o l, CCI., ü b en  a lle  e inen  b e d eu ten d e n  E in f l .  a u f  d a s  Reflexionsverm ögen aus. 
E in  U n te rsch ie d  zw ischen fe s ten  S u b s ta n z en  im  S tü c k  b e s teh t anscheinend nicht, 
den n  L ed e r zeig t n a c h  dem  B efeu ch ten  d ie  g le ich en  E ig en sch aften . Dasselbe Verh. 
zeigen a u c h  K a r to n  u . P a p ie r . (C. R . heb d . Séances A cad . Sei. 213- 379—80. 15/9. 
1941.) L in k e .

Giuseppe Frongia Messung des Refraktionsindex von Wasser, das mit einem 
polarisierten Dielektrikum behandelt worden ist. Im  A nsch luß  a n  M essungen von PicCARDl, 
d e r  d ie  E rze u g u n g  eines p e rm a n en te n  D ip o lm o m en tes in  W . nach B erührung m it einem 
p o la r is ie rte n  D ie le k trik u m  e rm it te lt  h a t,  v e rsu c h t  Vf. eine Ä nderung des Refraktions
in d ex  v o n  W . d a b e i zu  bestim m en . E in e  so lche  Ä nderung  is t  innerhalb  der 6. Dezimale 
n ic h t  a u ffin d b a r . (R ic. sei. P ro g r. tecn . 12 . 1161— 68. N ov. 1941. Cagliari, Univ., 
P h y s ik a l .  I n s t . )  N i tk a .

L. H. Stauîîer, Eigenschaften der Fluorescenzstoffe.- Zusam m enfnssepder Bericht 
übor d ie  w esen tlichen  E igg . d e r L eu ch ts to ffe , bes. in bezug au f ihre Eignung für 
K a th o d o n s tra h lsc h irm e . (E lec tro n ics  14. N r. 10. 32— 34 u. 117— 18. Okt. 1941. 
Id a h o , U n iv .)  R u d o lp h .

J. Arvid Hedvall, Aktivierungseffekte an festen Stoffen, insbesondere durch Be
strahlung und Änderung des magnetischen Zustandes. Im  R ah m en  eines Vortrages 
b e sp ric h t Vf. a ls  P h o to a d so rp tio n se ffe k te  1. d a s  V erh . von  CdS u. H gS gegenüber. 
Lsgg. v o n  P h e n o lp h th a le in . B ei B e lic h tu n g  zeigen n u r  d ie  Sulfide, die etwas über
schüssigen  Schw efel e n th a lte n , e ine  S o rp tio n  des F a rb s to ffes . 2. E ine Eigenverfärbung 
bei B e lic h tu n g  zeigen v o n  d en  C ad m iu m h alo g en id en  a lle in  C d J 2 u. CdBr2, sofern cs 
im  C 6-T yp  v o r lie g t;  in  b e id en  F ä lle n  t r i t t  d e r  E f fe k t  n u r  a n  den Prism onflächen der 
K ry s ta llo  au f. D u rc h  V erg iftu n g  d e r  O berfläch en  m it  le ic h te r  adsorbierbaren , organ. 
D äm p fen  w ird  bew iesen , d a ß  b e i d iesem  E ffe k t  M itw rkg. von  H 20  notwendig ist. 
A ls B eisp ie l eines m a g n e to k a ta ly t.  E ffek te s  w ird  d ie  C. 1940. I I .  859 referierte Arbeit 
b e h an d e lt. (Angew. C hem . 54. 505— 07. 6/12. 1941. G öteborg, Techn. Hoch
schu le.) E h r l i c h .

D. Balarew, D ie neueste Theorie des Krgstalhvachstums. K r i t .  Stellungnahme 
zu  d e r  K ry s ta llw ae h s tu m s th eo ric  v o n  S t r a n s k i  u . K aiSCH EW  (vgl. C. 1935- II- bid). 
(Zbl. M in eral., G eol., P a lä o n t .,  A b t. A  1941. 228— 33. Sofia , U n iv ., In s t. f. anorgan. 
C hem ie.) G o t t f r i e d .

W. H. Newhouse, D ie Fließrichtung bei krystallisierenden Lösungen. An Hand 
von  V erss. w u rd e  fe s tg es te llt , d a ß  ein  K ry s ta l l  in  e in e r bew egten  Lsg. a u f  der der Üheu- 
rich tu n g  en tg eg en g ese tz ten  S e ite  am  rasch esten  w äch s t, d a  d a s  Aufbaum aterial au 
d ieser S e ite  d u rc h  d ie  B ew egung u. d ie  D iffusion  zu g e fü h rt w ird , w ährend  au f der cn - 
gegengese tz ten  S e ite  d ie  K ry s ta lls u b s ta n z  n u r  d u rc h  D iffusion  geliefert w ird. «
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natürlichen K rv s ta lie n  k a n n  a u f  d iese W eise h äu fig  d ie  F ließ ric h tu n g  d e r  M ineral- 
lsgg. festgeste llt w erden . D ie K orrosion  oder A nflsg . g e h t  a u f  analogem  W ege 
vor sich. (Econ. Geol. 3 6 . 612— 29. S e p t./O k t. 1941. C am bridge, M ass., I n s t ,  o f 
Techn.) E n s z l i n .

W. Schölten u n d  J .  M. Bijvoet, Dia Krystallslruktur des Queckdlbcrchlor- 
brmids Hg(Cl,Br)„. D reh k ry s ta lld ia g ra m m e  e rgaben  fü r  d a s  rh o m b . k r is ta l l is ie re n d e  
Hg(Cl,Br)2 d ie  G itte rk o n s ta n te n  a =  6,7S +  0,01, b =  13,17 ¡fc 0,03/ c. =  4 ,10  r t  
0,01 A, a : b: c — 0 ,5 1 5 :1 :  0,301. I n  d e r  E lem en tarze lle  s in d  4 M oll, e n th a l te n ;  R a u m - 
gruppc is t P  2X 2 j 2 ,. I n  dem  G it te r  liegen 4 H g- u . zw eim al je  4 H a lo g en a to m e  in  
der allgem einsten P u n k tla g e  x y z; x. %  -f- y , %  —  V2 +  x - V* —  V, -  %  —  x - V- 
l'j -f  a m it d en  P a ra m e te rn  xHg =  0,086 ±  0 ,0 0 8 fyHfc =  0/373 i  0/003, =Hg =*0,056 ±  
0,014, XHali =  0,00 rfc 0 ,03, i/Hali =  0 ,50 ±  0,01, 3Halj =  0,42 0,04, a3 !al2 =  0 ,S3 ±
0,03, i/Hal» =  0,73 ±  0,01, 3Hal2 =  0,81 ±  0,04. E in e  E n tsch e id u n g , w elche v o n  den 
mit H alj u . H al„ beze ich n e ten  P lä tz e n  dem  CI u . dem  B r  zukom m en, k o n n te  n ic h t 
mit S icherheit ge tro ffen  w erd en , doch  i s t  w ohl a ls  w ahrschein lich  an zu n eh m en , d a ß  
die CI- u . B r-A tom e regellos ü b e r d ie  v o rh an d en en  P lä tz e  v e re te il t  s in d . D a s  H g(C l,B r)„ 
besitzt eine M o l.-S tru k tu r  m it fa s t g enau  g erad lin igen  M olekülen. Sie k a n n  a u s  d e r 
Struktur de r HgCl„ a b g e le ite t w erden d u rc h  e in e  le ich te  K ip p u n g  d e r  M oll, m it  dem  
einen H alogenatom  a ls  D re h p u n k t in  d e r  R ich tu n g  d e r  a-A cbse. D ie  H a logenatom e 
sind ähnlich w ie  beim  HgCl« in  einem  Sechseck um  d a s  H g-A tom  an g eo rd n e t. D ie 
Abstände de r b e id en  H a lo g en a to m e v o n  dem  H g-A tom  s in d  2,24 u . 2 ,44 A. (Z. K ri-  
stallogr., M ineral., P e tro g r .,  A b t. A 103. 415— 18. O k t. 1941. U tre c h t , v a n ’t  H o ff-  
Labor.) GOTTFRIED.

M. A. Bredig, Eine neue Gruppe von isomorphen Verbindungen „4jX 04. A us 
Köntgenunterss. e rg ab  sieh , d a ß  A lk a lisu lfa te  Me2( I )S 0 4 m it  A lk a li-E rd a lk a lip b o sp h a te n  
M e(I)M e(II)P04 u . m it  C a2S i0 4 bei hö h eren  T em pp . e ine  neue  G ru p p e  v o n  isom orphen  
Verbb. b ilden , d en en  ein 2 M oll, en th a lte n d es  e in faches h exagonales G it te r  z u g ru n d e  lie g t . 
Raumgruppe i s t  D3 / .  D ie  fo lgenden E lem en tark ö rp erd im en sio n en  w erden  a n g eg eb en : 
i-Ä'2S 0 4 o b erh a lb  590°, a =  5 ,71, c =  7,86 A , x-Ka„SO, (I) oberh a lb  239° a =  5,38, 
c =  7,26 A , Glaserif, (K, Na)„SOt, bei Z im m ertem p . a =  5,66 c — 7,33 A, a -CaNaPO, 
oberhalb 680° a — 5 ,23 , c =  7,13 A , a ~-CaKPOt o b e rh a lb  705° a =  5 ,58 , c =  7,60 A .. 
SrhaPOt a =  5 ,48, c =  7,36 A, BaNaPOt a =  5,64, c =  7,35 A, Ca^SiO  ̂l /2 Ca (̂POt)z 
i  =  5,3S,c — 7,05 A , CapSiOy Ca3(POi)i a =  5,21, c =  6,90 A . D iese  H o ch tem p .- 
Modifikationen k ö n n en  s ta b ilis ie r t w erden  d u rc h  Z ugabe v o n  S u b s tan zen , d ie  in  d e r 
Tieftem p.-Phase un lösl. s in d  u . dem gem äß zu r U m w an d lu n g  au sg e fä llt w erden  m üssen . 
Hierzu eignen sich  u . a .  C arbonat*  vom  T y p  A 2X 0 3, E rd a lk a lisu lfa te  o d er A lkalipbos- 
phate. ( J .  A m er. ehem . Soc. 63. 2533. 5/9. 1941. N ew  Y o rk , V an ad iu m  C orp. o f  
America.) G o t t f r i e d .

W. A. Epelbaum und  A. Ch. Brager [Breger], RönJgcnographische Untersuchung, 
ron Vanadiumnilrid. I. Der Prozeß der thermischen Zersetzung von Ammoniumvanadai 
und die Bildung von Vanadiumnitrid. (H iypuai 'PinurvecKox X umuh f j .  p h v sik . C bem .] 
14. 1599—1601. 1940. —  C. 1941- 1- 2643.) ' K l e y e e .

A. Ch. Brager [Breger] u n d  W. A. Epelbaum, Röntgmogmphische Unter
suchung von Vanadiumnitrid. I I .  Präzisionsbestimmung der Gitterperiode des Vanadium
nitrids. (I. vg l. v o rs t. R e f.)  (HiypHaa dumanecKoji X iimuji [ J .  p h v s ik . C bem .] 14. 1602 
Ws 1604. 1940. —  C. 1941. I .  2643.) '  K l e y e b .

Paul Gombäs. Über die Bindung des metallischen Calciums. M it H ilfe  e in e r  vom  
\ f .  en tw ickelten  T h eorie  d e r  m eta ll. B in d u n g  z u r  B est. d e r  w ich tig sten  K o n s ta n ten  
der Alkali- u . E rd a lk a lim e ta lle  w erden  d ie  B in d u n g sk o n sta n te n  d es C alcium  b e stim m t 
u- m it d en  experim en te llen  E rgebn issen  verg lichen . D ab ei zeig t sich  fü r  d ie  W erte  
des R ad ius d e r  E lem en ta rk u g e l R  sow ie fü r  d ie  Sum m e d e r  E n erg iean te ile  d e r  v e r
schied. W erte  d e r  R a d ie n  d e r  E lem en tark u g e l, a lso  d ie  G itte ren erg ie  U e ine g u te  Ü b e r
einstim m ung, w äh ren d  d ie  Sublim ationsenerg ie  S, b e stim m t a u s  d e r  D ifferenz  des 
Minimums d e r  G itte ren erg ie  U0, v o n  d e r  Sum m e d e r  e rs ten  u . zw eiten  Io n isa tio n s
energien, info lge d e r  D ifferenz d e r  re la tiv  großen  E n erg ien  u m  e tw a  1 0 %  v o n e in an d er 
abweicht. (Z. P h y s ik  117. 322— 24. 26/3, 1941. K o lo zsv är, U n g a rn .)  W a l t e r .

Die Einwirkung von Calciumoxyd auf die Krystallisalion des Wolframs. 
(Vgl. C. 1940. I I .  3078.) B ei d e r  H e rs t .  v o n  W -G lü h d ra h t n a c h  d em  S in terv e rf. w u rd e  
in einem  V ers. oh n e  b ew u ß te  Ä nderung  d es  H e rs t.-S ch e m as ä u ß e rs t  fe inkörn ige  A us- 
bldg. ¿ e r  g e s in te r te n  S tä b e  b e o b ac h te t, d ie  a b e r  d en n o ch  D rä h te  lie fe rten , de ren  
K rysta llkom  d e n  g an zen  D ra h td u rc h m e sse r  in  im  V e rh ä ltn is  zum  D u rch m esser g roßen 
Längen au sfü llte . D a  g leichze itig  s ta rk e  S ta u b b ld g . e in tra t ,  w urd en  sy s te m a t. V erss.
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ü b er d ie  E inw . von  CaO d u rc h g e fü b r t .  E in  Z u sa tz  von  0 ,0 2 %  CaO zu W 03 ergibt 
ta ts ä c h lic h  e inen  n a c h  d e r  S in te ru n g  fe in k ö rn ig en  S ta b ;  bei d e r Weiterbearbeitung 
u . fo r tg e se tz te r  K ry s ta l l is a t io n  (H ä m m e rn  a u f  5 m m  D urchm esser, Rekrystallisation) 
v e rschw inden  a llm ä h lic h  d ie  U n te rsch ie d e  zw ischen  dem  M ateria l m it u . ohne CaO- 
Z u sa tz  u . m a n  e r h ä l t  D rä h te  m it  d e r  ü b lich en  L an g k ry s ta llb ild u n g . Man kann also 
d u rc h  d en  Z u sa tz  von  CaO d ie  B ld g . d e r  bei d e r  B earb e itu n g  de r gesinterten IV- 
S tä b e  u n e rw ü n sch ten  g ro ß en  K ry s ta lle  v e rm eiden . (T ekn . T idskr. 71. Nr. 15. 
B e rg sv e ten sk ap . 25— 26. 12/4. 1941.) R . K . MÜLLER.

W. E. Trumpier jr., Relaxation von Metallen bei hohen Temperaturen. Unter 
R e la x a tio n  v e rs te h t m a n  d ie  E ig . von M eta llen , d a ß  eine an fän g lich  rein elast. Spannung 
n ach  u . n a ch  in  eine p e rm a n e n te  S p a n n u n g  ü b e rg eh t, w obei sich  d ie Länge des be
tre ffen d en  M e ta lls tü ck es  n ic h t ä n d e r t .  Vf. b e sc h re ib t e ine  neue  M aschine, m it welcher 
d ie  R e la x a tio n  a u to m a t.  gem essen w orden k a n n . ( J .  a p p l. Physics 12. 248—53. März 
1941. P h ila d e lp h ia , W estin g h o u se  E le c tr ic  a n d  M a n u fac tu rin g  Com p., South Phila
d e lp h ia  W o rk s .)  G o t t f r i e d .

E. Siebei, Das Verhalten der Werkstoffe bei schwingender Beanspruchung. Zu- 
sam m en fassen d c  u . m it  S c h rif ttu m sa n g ab e n  ve rseh en e  D a rs t .  des A uftretens von Dauer
b rüchen , des F o rm ä n d e ru n g sw id e rs ta n d es , sow ie d e r  Z e rrü ttu n g  bei großen Wcchsel- 
ve rfo rm u n g en , d e r  E rm ü d u n g sv o rg än g e  bei k le in en  W echselverform ungen, der Aus
w irkungen  von D auersck w in g u n g sv crss ., de r W rkg .-W eise  d e r Schwingungspriif- 
ln asch in e, d e r B eein flussung  d e r  S chw in g u n g sfestig k e it du rch  die Oberflächen
besch affen h eit, K o rro s io n  u . du rch  K erb w irk u n g en , des V erh . de r W erkstoffe bei 
ü b e rla g e rte r  schw in g en d er u . ru h e n d e r  B ean sp ru ch u n g , des Schwingungsverh. bei 
hohen  T em p p ., d e r  Z c itfe s tig k e it, d e r  W irk u n g en  einer V orbeanspruchung, der Verff. 
z u r  E rm ittlu n g  d e r  S ch äd ig u n g  u . d e r  M aß n ah m en  zu r E rh ö h u n g  d e r Dauerhaltbarkeit. 
(M e ta llw irtsch ., M e tallw iss., M eta lltec lin . 20 . 409— 14. 25/4. 1941.) H o c h s te in .

R. Glocker, W. Lutz u n d  O. Schaber, Nachweis der Ermüdung wechselbmn- 
spruchter Metalle durch Bestimmung der Oberflächenspannungen mittels Rönigenstralden. 
Vff. m aß en  m it  e in e r bes. K a m m e r m it ro tie ren d em  F ilm  u. Schlitzblenden die elast. 
O b erfläch en sp an n u n g en  von  d a u e rb e a n sp ru c h te n  P ro b estäb en . D er U m lauf des 
F ilm es w a r  d ab e i e le k tr. m it  d e n  L as tw ech se ln  des S ta b e s  synchron isiert. Boi Wcchäel- 
ve rd reh v erss . a n  K o h lo n sto ffs tah l e rgab  sieh  a u s  d en  rön tgenograp li. Messungen, daß 
be im  A u fb rin g en  e in e r L a s t,  d ie  e tw a  d e r  D a u e rfe s tig k e it en tsp rich t, die Oberfläche 
d e r  P ro b o  z u n ä c h s t d ie  th e o re t.  S p a n n u n g  vo ll a u fn im m t, m it fortschreitender E r
m ü d u n g  a b e r  n u r  noch e inen  B ru c h te il d ieser S p a n n u n g  aufzunehm en vermag. Wie 
M essungen m it  R ö n tg e n s tra h le n  v e rsch ied . E in d rin g tie fe  ergaben , is t d ie Ermüdung 
d u rc li p la s t.  F o rm ä n d e ru n g e n  v e ru rsa c h t, d ie  in  d e r  O b erfläch en h au t beginnen u. 
n ach  d e r  T iefe  zu fo rtsc h ro iten . D ie  M essung des Spannungsaussch lages m it Röntgcu- 
s tra h le n  g ib t  im  Z u sam m en h an g  m it  d e r  th e o re t.  zu  e rw arten d en  Spannung ein Maß 
fü r  d ie  E n tfe s tig u n g  u. V erfestigung . —  V ff. ze ig ten  im  A nsch luß  d a ran  an  Umlauf- 
b ieg estäb en  a u s  S ta h l,  d a ß  es n ic h t  n o tw en d ig  ist, m it  einem  um laufenden Film 
w äh ren d  des D au erv c rs . d ie  M essungen d u rc h zu fü h re n , sondern  d a ß  m an zu denselben 
E rg eb n issen  k o m m t, w enn  m an  d en  D au o rv ers . u n te rb r ic h t  u. in  d e r Pause  aus je einer 
A u fn ah m e  bei s t a t .  Z ug u. D ru c k  d e n  S p an n u n g sau sso h lag  m it R öntgenstrahlen  er
m itte lt .  —  I s t  d ie  E rm ü d u n g  noch  n ic h t zu w e it fo rtg esch ritte n , so lä ß t  sieh die Probe 
d u rc h  D a u e rb e a n sp ru ch u n g  m it  e in e r e rn ie d rig te n  L a s t  w ieder aushc ilen ; in der Außen
faser n ä h e rn  sich  d ie  S p an n u n g en  d a n n  w ied er den th eo re t. zu  e rw artenden Werten. 
D ie  R ö n tg en m essu n g en  g eben  n u r  ü b e r  d ie  V orgänge  bis zum  A uftre ten  der ersten 
A nrisse  A u fsch luß , n ic h t dag eg en  ü b e r  d en  Z u s ta n d  vom  A n riß  b is zum Bruch. Der 
Ü bergang  zu  d iesem  le tz te re n  Z u s ta n d  is t  bei D au erb ieg estäb en  röntgenograpli. an 
e in e r S tö ru n g  d e r  S p an n u n g ssv m m etrie  zu  e rk en n en . (Z. V er. d tsek . Ing . 85. 793 800. 
S tu t tg a r t .  4/10. 1941.) A d e n s t e d t .

K. Löhberg, Über das Kriechverhalten technischer Zinklegierungen. E s  w ird gezeigt, 
d a ß  m an  bei d e r  A u fn ah m e v o n  H ä r te k r ie c k k u rv e n  a n  Z n-Legierungen zu einer an
n ä h e rn d  g leichen R a n g o rd n u n g  d e r  Z n -L eg ierungen  k o m m t, w ie bei der Aufnahme 
v o n  Z eitd eh n u n g sk u rv e n  bei k o n s ta n te r  B e la stu n g . H ä rtek riec h k u rv en  erlauben also 
re la tiv e  A ussagen  ü b er d ie  D a u e rs ta n d s fe s tig k e it  von  Z n-L egicrungen zu machen. 
E in ige a u f  d iese  W eise d u rc h g e fü h rte  V crss. a n  L eg ierungen  de r G a ttu n g  Zn-Al u. 
Zn-Al-Cu b e s tä tig en  d en  a u ch  b e re its  v o n  a n d e re r  S e ite  fe s tg es te llten  großen Einfl. 
v o n  G lü h b eh an d lu n g en  au f d a s  K ricch v e rh . d e r Z n-L egierungcn . D urch günstige 
G lü h b eh an d lu n g  v o n  g e p re ß te m  M ate ria l i s t  es m öglich, d ie  g ü nstigen  Kriechfestig
k e ite n  des G u ß m a te ria ls  zu  erre ichen . S p ritzg u ß  lie g t in seinem  Kriechverh. 
(im  n ic h t  w ä rm eb e h an d e lte n  Z u s ta n d )  w esentlich  sch lech te r als Kokillenguß u.
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Sandguß. (M etall w irtsc h .. M etallw iss., M e tä llteo h n . 20 . 825— 31. 2 2 /8 . 1941. F r a n k 
furt a. M .) ADENSTEDT.

J. Herenguel und G. Chaudron, Die mechanischen Eigenschaften der Legierungen 
Ahminiurn̂ Magiiesium-Zviil:.. V ff. u n te rsu ch ten  d ie  m e d ia n .  E ig g . v o n  Ä l-reichen 
Verbb. des S y s t.  AJ-Zn-M g. A us te c h n . re in en  A usg an g sm etallen  w u rd e n  d ie  V crs.- 
legierungen. deren  M g-G eh. zw ischen 2 n . 9 % . u. d e ren  Z n-G eh . zw ischen 1 u . 8 ,5 %  
lag, erschm olzen. In P la t te n  v o n  150 x  8 0 x  35 m m  vergossen  n .  z u n ä c h s t w a rm , d an n  
kalt au f B leche v o n  1  m m  au sg ew alz t. D ie  fe rtig en  B leche v o n  450— 470° in  AAL a b 
geschreckt u . d e ren  H ä r te -  Z u g fes tig k e it n , D eh n u n g  gem essen, sow ie K a lt-  u . AVarm- 
aushärteverss. durchgeführt.. A n s den  M essungen e rg ib t sich , d a s  d ie m it  M g u . Z n 
stark leg ierten  L eg ierungen  b e im  A u slag em  e in e n , H ä r te a n s tie g  zeigen, d e r  a b e r  v o n  
einem A bfall d e r  Z u g fes tig k e it b e g le ite t  Is t .  N ach  e iner gew issen Z e it s in d  d iese  
Legierungen v ö llig  v e rsp rö d e t. In  dem  A l-Z n -M g -Z u stan d sd iag ram m  l ä ß t  sich  in  d e r  
Al-Ecke e ine so g en an n te  „ k r i t .  K u rv e "  an g eb en , w elche d iejen igen  L eg ieru n g en  b e 
grenzt, d ie diesen Z erfa ll noch  n ic h t  zeigen. D iese  k r i t  K u rv e  s te l l t  a n g e n ä h e r t e ine  
G erade 'dar u. v e rb in d e t d ie  P u n k te  3 %  Zn. 9 %  M g u . 7 %  Z n , 2 %  M g, D ie  K a lt-  
aushärtung d e r L eg ieru n g en  d a u e r t  se h r lan g e  u . w a r  z. B . bei 5 %  M g u . 3— 5 %  Zn 
nach 180 T agen  noch  n ic h t  b e en d e t. W a rm a u sb ä rtn n g  b e i 120° l ä ß t  schon  in  600 S td n . 
viel höhere F estig k e iten  erre ichen , w ä h ren d  e ine  A u sh ä rtu n g s te m p . v o n  170° sch o n  
zu hoch is t .  —  Im  zw eiten  T e il w ird  d e r  E in f l. v o n  einem  4. Z u sa tze lem en t zu  d en  
Al-Zn-M g-Legicrungen u n te rs u c h t. W äh re n d  F e , Si u . M n z iem lich  geringen  E in f l. 
auf die m echan . E igg , d e r  L egierungen  h a b en , v e rh in d e r t  Cu u . A g den  oben b e 
schriebenen Z erfa ll d e r  Z n- u . M g-reichen L egierungen , d . h . d u rc h  Cu- u, A g -Z u sa tz  
wird d ie „ k r i t .  K u rv e ”  zu g rößeren  Z n-G ehh . v e rschoben . So erw ies sich  z. B . e in e  
Legierung m it  8 ,5 %  Z n , 2 %  Mg, 2 %  C u, 0 ,6 %  M n a ls  v o llk o m m en  s ta b i l  u, ließ  be i 
K aliau sh ärtu n g  F es tig k e iten  v o n  5S— 59 k g /q m m  erre ichen . B ei A V arm aushärtung 
zeigte d ie  L eg ieru n g  65 k g /q m m  F e s tig k e it, 10— 1 2 %  D e h n u n g  u . 220 B E  H ä r te ,  
die E la s tiz itä tsg ren ze  la g  be i 45 k g /q m m . N i ze ig te  äh n lichen  E in f l ,  w ie  C u u . Ag, 
war ab er in  d e r  W rk g . geringer. (M etaux  e t C-orros. 16. 33—37. 49— 52, M a i/Ju n i 
1941.) “ A d e n s t e d t ,

H . A .  J. ste llje s, Einfluß der Lösung sglühdauer auf die mechanischen Eigen
schaften einer Al-Cv-M g-Legicning verschiedener Zustände. A’f. vries d u rch  A7erg ü tu n g s- 
verss. an  d en  F lieg w erk sto ffen  3115 u . 3116 n ach , d a ß  m an  zu r E rre ich u n g  d es  Z u 
standes 4 (a u sg eh ä rte t)  v e rsch ied , lan g e  L sg .-G lü h ze iten  a n w en d en  m u ß , je  n ach d em , 
ob das zu  v e rg ü te n d e  M ateria l in  d em  Z u s ta n d  2 (g eg lü h t u, n a ch g e ric h te t) , 5 (aus- 
gehärtet u . n ach g e ric h te t)  o d e r  S (k a l t  v e rfe s tig t) v o r lieg t. D ie  K u rv e n , w elche n u r 
für F liegw erksto ff 3116 m itg e te i l t  s in d , zeigen, d a ß  z . B . d ie  v e r la n g te  S treck g ren ze  
von 25 k g /q m m  b e im  Z u s ta n d  5  b e re its  n a c h  5 M in. G lü h d a u e r e rre ic h t w erden  k an n , 
bei den Z u stän d en  2 u . 8 dagegen  e rs t  nach  25 M in. G lü h d a u e r. D iese T a tsa ch e  w ird 
aus d.em G efüge d e r  e inzelnen  A7crg ü tu n g szu s tä n d e  e rk lä r t .  (A lum in ium  23. 44S—50. 
Sept. 1941. W u tö seh in g en , A lum in ium w alzw erk  G . m . b . H . .  L ab o r, fü r  AA'erkstoff- 
prüfung.) “  A d e n s t e d t .

Helmut Töllner, Beitrag zur GefSgekenntnis der Ahiminiumlegiernngcn der Gattung 
Al-Cu-Mg. ATf. b e sp rich t e ingehend  d ie  n euesten  U n te res, ü b e r  d ie  te rn . S y s te m e  
Al-Cu-Mg, A l-C u-M n. A l-C u-Si. A l-C u-Fe. A l-M g-Si, A l-Fe-S i u . A i-Fe-M n d e r  A i
reichen L egierungen . Bei den  eigenen \ 7eres. w u rd en  in sg esam t 104 M ehretoffschm elzen  
aus G rundleg ierungen  d e r  G a ttu n g  A l-Cu-M g m it Z usä tzen  von  Si, M n. F e  (einzeln 
oder gem einsam ) in  einem  k le inen  H oehfrequenzofen  u n te r  A rg o n a tm o sp h äre  h e r
gestellt, in S an d fo rm  u. K okille  abgegossen u, d a ra n  a n  H a n d  m k r. v e rg le ich b a rer 
Gefügebilder d e r  E in fl. d e r  h an d elsüb lichen  B e im engungen  von  F e , M n u. Si a u f  d ie  
S tru k tu r d e r  L egierungen  s tu d ie r t .  D ie  K rv s ta l la r te n .  w elche d u rc h  d a s  Z ulegierungen 
ausfallen, w erden  id e n tif iz ie r t u . d ie  m ite in a n d e r reag ierenden  P h a se  w erden  nach 
•»in., te rn . u. q u a te rn ä re n  G leichgew ichten  g e o rd n e t. (A lu m in ium -A ich . 34 . 1— 3 1 . 
1941. B erlin , T ech n . H ochschu le , I n s t ,  fü r  M eta llk u n d e .) A D EN STED T.

P. G. Bohlke, T. R. Cuykendall u n d  H. S. Sack, Einige Messungen vber die 
'l'emperaturabhängiglceit von Young's Modul beiß-Mcsst'ng und gewissen anderen Metallen. 
Von ATf. w u rd e  e ine  A p p . en tw ick e lt, bei d e r  e in  M e ta lls ta b  T ransversa lsekw ingungen  
mit 90— 6000 H z  au sfü h ren  k a n n . E s  w ird  d ab ei ein  L ic h ts tra h l m o d u lie rt, w odurch 
über P h o to ze lle  u . P ro p o rtio n a lv e rs tä rk e r  d ie  Schw ingung  m essend verfo lg t w erden 
kann. D e r S ta b  is t  d ab e i in  e inem  te m p e ra tu rg es te u e rte n  Ofen u n te rg e b ra c h t, d u rch  
A ufnahm e d e r  R esonanzschw ingungen  b is  700° k a n n  d e r  Y ouN G sclie  M odul b is zu  
diesen T em pp . b e s tim m t w erden . D ie  M essungen w u rd en  z. B . a n  p o ly k ry s ta llin e m  
/LMessing a u sg e fü h rt . (P h y sic . R ev. ?2] 59. 940; B ull. Am or, phvsic . Soc. 16. N r. 2. 
34. 1/6. 1941.' Cornell U n iv .)  ‘ ADENSTEDT.
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- Ä i S S  SV17' Ä”E',Sopl IW1'
W / r n S ° S « V ev f U re -m  ? r ig f t,t j ’ f # * *  Leitfähigkeit eines K rysla llfM arin er  
T C rv stlllf  H n f  d l?l.e lc k tr - L e itfä h ig k e it  eines k u b . krystallisierendenNaClO
re ch te  R i c h t u n P ^ t  h ? u! \T e tra e d e ra chse g e sc h n itten  w ar. D ie  zu dieser Fläche senk- 
rfß k h  r i i  fii .v < . T v ,  T ü y s ta l l  eine po lare  A chse. E ine  Abhängigkeit der 
bis zu  T °n f  , ” C ltU ?g  des a n g d c g te n  e le k tr .F e ld e s  (Größenordnung

f  ^  ä  .n/ cl!fc b e o b a c h te t w erd en . D er durch  den Krystall hin 
g eh en d e  e le k tr . S tro m  i s t  e tw a  p ro p o rtio n a l zu E 3 (E — e lek tr Feldstärke) inner-

Ä I V f Ä "  l e\dh™ ich*-n <A tt i  R - A ccad . Sei. T ori n o [01 .S c h  f [sich. inat. 
p h y sik .)  ‘  F e b r ./M arz  1941. T u rin , P o ly te c h n ., L abor, für Experimcntal-

Y j/ V e rw e y  a n d P - W .  H a a y m a n ,  Eleklronenleitfähigkeil und Umuandlmgs- 
Ä  , ■ D a s  Ma g n e ti tg i t te r  i s t  abgesehen  von den 0-Ato.ncn,
T U p J t  d ie iw ertig en  E c-A tom en  in  dem  V e rh ä ltn is  F e 2+ ; F e 3+ = 1 : 2  aufgebaut! 
( h ß  lir- i r 1 - T r  a r  1?  +  *6; zäh ligcn  L ag en  d e r E lem entarzelle  derart verteilt, 
d l  l i  f  ge, a:Ue F e 2+-I onen  u . d ie  H ä lf te  d e r F e 3+-Ionen enthält. Auf 
f ä h i u L i ?  1 d.lc g u te  F le k tro n e n le itfä h ig k e it  d es F e 30 4. Die grobe Lcit- 
te i W i  T h * tK V ^ m m e r te m p .,  b e ru h t  w ah rsch ein lich  a u f  der wahllosen Vor-

a ,u f  der. 16-zfthligen P u n k tlag e . D ie bei etwa 116° K 
hei-nlii 1 1 * r  i° b n a lim e  d e r L e itfäh ig k e it, w ie a u ch  d e r m agnet. Anisotropie 
S i 7  w ah rsch ein lich  a u f  e in e r teilw eisen  O rd n u n g  d e r regellos verte ilten  Fe!+- u. 
, °  'f0nC,!\. \ n. d e r  vorliegenden  A rb e it u n te rsu c h te n  Vff. den  E in fl. von Abweichungen 
v o n  der s toch  lom ctr. Z us. a u f  d ie  E lek tro n en le itfah ig k e it. B ei iiohen Tempp. löst 
,,ip H r;Jp UT em ° Se“ ng e Alenge F cO , dagegen  e ine  b e trä ch tlic h e  Menge Fe„03. Bei 
h nm sJf em pp . n im m t d ie  L ö slich k e it des F e 20 3 jed o ch  seh r s ta rk  ab , so daß eine 
• . p  lm- "Uberschußi e n th a lte n d e  P h a se , be i Zimmerfcemp. metastabil
vJ s t 1 ■ t?  ■ 1 , , ,n 'lt  e inenl Ü b e rsch u ß  a n  S au e rs to ff  en th a lten  leere Gitter-
L  ’ n -* l '>6l . i  ' f.*;öobiom etr. Z us. d u rc h  p o sitiv e  Io n en  b ese tz t sind. Die meisten 
leeren  L it te rp la tz e  L egen  n u n  w ah rsch ein lich  in  d e r  16-zähligen Punktlagc. Das Er- 

a is  ®m er A bw eichung  v o n  d e r s tö ch io m e tr . Zus. is t  d a h e r  eino S u b stitu tion  von Fe2+- 
ip V i UrCJ l Rn  d o n i ;0 u - L e ie  G itte rp lä tz e . H e rg es te llt  w urden  F e30 4-Pliasen mit 

d en  fo lgenden  F e 20 3 : F e O -V erh ä ltn issen : 0,967, 1,013, 1 ,0 2 1 , 1,042, 1,049 u. 1,070. 
ic lo n  gen o g rap h . b e o b ac h te te  A b n ah m e  d e r  G itte rd im en sio n en  m it zunehinendeiii 

,e. 1‘ ls e m  B ew eis fü r  d ie  Ggw. v o n  fre ien  G itte rp lä tz e n  in  den  Punktlagcn für die 
posi iv en  Io n en . G efunden  w u rd e  n u n , d a ß  u n te rh a lb  des U m w andlungspunktes die 
j i a s c ,  <Le d e r s tö ch io m e tr . Z us. am  n ä c h s te n  lieg t, d en  g e ringsten  W iderstand besitzt, 

a s  <an u tu en  v o n  leeren  G itte rp lä tz e n  in  d a s  K a tio n e n g itte r  b ed in g t eine beträchtliche 
. Z u n ah m e  des W id e rs tan d e s ; so n im m t z. B . d e r  W id e rs ta n d  bei E in führung  von 1% 

lee ien  G itte rp la tz e n  111 d e r  16-z.ähligen L ag e  bei 150° K  um  einen  F a k to r von etwa 10 
TV .% b e i d ieser T em p. e ine  Z u n ah m e des Tem p.-K oeff. beobachtet.

10 jo c  e i 1111 G itte r  w irk en  a lso  o ffensich tlich  a ls  neg ativ e  L adungszentrcn , die ver
su chen , sich  m it e inem  Ü b ersch u ß  v o n  F e 3+ -lo n en  zu  um geben. Bei der Umwandlungs- 
tem p . ze ig t e in e  Z u n ah m e  des O -G eh. d e r  F e 30 4-P h asc  zw ei E ffek te  u. zwar wird 
e rs ten s  d ie  U m w an d Iu n g stem p . n a c h  tie fe ren  T em pp . zu  verschoben u. zweitens nimmt 
Rle , ° . ® s id c rs tan d ssp ru n g es a b , um  sch ließ lich  ganz  zu  verschwinden. Beide 

eo liach tu n g en  s te h en  in  Ü b e re in s tim m u n g  m it d e r A n nahm e, daß  unterhalb des 
U m w an d lu n g sp u n k tes e ine  teilw eise  O rd n u n g  d e r  E le k tro n en  in  den Punktlagcn der 

-zan ligen  L age e in t r i t t ,  d e n n  es is t  o ffen sich tlich , d a ß  d ie  Ggw. von unregelmäßig 
v e r te il te n  u . e ingefro renen  fre ien  G itte rp lä tz e n  u . ih re  ab sto ß en d e  W rkg. au f die um- 
g e D e n a e n to n e n  d e r  B ldg . e in e r re g u lä ren  V erte ilu n g  entgegenw irken u. sie schließhch 
v o lls ta n d ,g  u n te rb in d en . (P h y s ica  8 . 979— 87. N ov. 1941. E indhoven , N. V. Philip’s 

‘ö en am p eiifab riek en , N a tu u rk u n d ig  L ah o r.) G o t t f r i e d .
7  7 L ic  Ä n d e ru n g  des Druckkocffizienlen des metallischen Widerstandes

T*« a ■ en} f era ûr- D u rc h  tlie o re t. B e tra c h tu n g e n  w ird  q u a n ti ta t iv  nachgewiesen, 
.a , e r  iso th e rm e  D ruck k o eff. des  m eta ll. W id e rs tan d e s  eines re inen  Metalles mit 

sin k e n d er le m p .  a n s te ig t,  d e r  A n stieg  d u rc h  V erunre in ig u n g en  gem indert bzw. in 
e in  A n sinken  u m g ew an d e lt w erd en  k a n n . D ie  R ech n u n g en  stim m en  überein m it den 
X"n  "•  a - a u sg e fü h rte n  M essungen a n  den  M etallen Ag, Au, Fe, Pd , Pt,
Mn’i - w ’ A1’ P b  u ‘ N i. (A nn. P h y s ik  [5] 40. 5 4 3 -5 2 . 23/11.1041.
M arb u rg , U n iv ., P h y s ik a l. In s t .)  RUDOLPH.
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P. A. C h a li le je w , WSrmdeüfähigkeii und elektrischei Leitfähigkeit von AlialimclaßtM  
in festem und flüssigem Zustand. D u rch  M essungen w ird  gezeigt- d a ß  beim  S chm elzen  
der A lkalim etalle N a , K  u. (veru n re in ig t) R b  d e r W «*t d e r  LoREXTZschen K o n s ta n te  
L =  xia T  s p ru n g h a ft  um  etw a 1 0 %  a n s te ig t u . d a n n  im  D. Z u stan d e  w e ite r  m it d e r  
Temp. zunim m t. D as V  IE D EM A NX - F r, ANZ-Lo R ENTZseh c G esetz g ilt a lso  fü r  f l .  N a . 
K u. Rb n ich t. D ie  fü r  feste  M etalle  Torliegenden T heorien  geben keine  E rk lä ru n g  
hierfür. F ü r  d ie  a to m a re  W ärm ele itfäh ig k e it w ird  ein  s e h r  ho h er W ert e rh a lte n , sowie 
ein Tem p.-V erlauf, d e r  d en  q u a lita tiv e n  F o rd eru n g en  d e r  T h eorie  w id ersp rich t- D e r  
Einfl. des Schm elzens u. des D ru ck s a u f  W ärm e- u. e lek tr. L e itfäh ig k e it ze ig t, d a ß  
die Vol.-Änderung des M e talls  eine m aßgebende  R olle  sp ie lt ;  es w äre  d a h e r  e rw ü n sch t, 
den Einfl. d e r  Ä nd eru n g  d e r  A to m ab s tä n d e  a u f  W ärm e- u . e le k tr. L e itfäh ig k eit zu  
bestimmen. D a d ie  f l .  M etalle  e in a tom ige  111. sind , k a n n  m an fü r  d ie  D e u tu n g  d e r  
Änderung d e r  a to m a re n  W ärm ele itfäh ig k e it heim  Schm elzen n u r  e ine  P a ra lle le  zu 
dem Einfl. des Schm elzens a u f  d ie  W ärm ele itfäh ig k e it von  M etallen  u. E d elg asen  
ziehen. (/Kypnaj 3KcnepuMeHia.ii.Hoii u TeopenraeeKOU F m aiu! VT, exp . th eo re t- P h y s ik ]
10. 40—57. 1940. -Jek a te rin b u rg  (Sw erdlow sk), A k ad . d . W iss.) R . K . M ü l l e r .

G. W in d re d , Der elektrische Kontakttciderstand. N a ch  k u rzem  H inw eis a u f  den  
P e l t i e r - ,  S e e b e c k -  u. T H o siso x -E ffe k t u . schließlich auch  a u f  d e n  V oLTA -Effekt 
als E rscheinungsform en des e lek tr. K o n ta k ts  g ib t Vf. eine allg . Ü b e rs ich t ü b e r  d ie  
Umstände, d ie  d en  e le k tr. K o n ta k t m aß g eb en d  beeinflussen, w ie A rt des M aterials. 
Beschaffenheit u . F o rm  d e r  O berflächen, K o n ta k td rn c k , u . lä ß t eine th e o re t,  D eu tu n g  
der Erscheinungen folgen. —  N ach  d e r  B eschreibung d e r  O x y d sch ieh ten b ld g . bei 
einigen M etallen w ird  d ie  K o h ärerw rk g . u . ih re  T heorie  nach versch ied . R ich tu n g en  
hin besprochen. —  B eo b ach tungen  ü b er d en  E in fl. d es A lters d e r  O x y dsch ich ten  zeigen, 
daß für a lte  S ch ich ten  d ie  K oh ärersp an n u n g , d ie  d e r  S ch ich td ick e  d irek t p ro p o rtio n a l 
is t,/ ,  =  1,42-10®, fü r  frische f l  =  1,10-10® V /cm  b e trä g t. —  D er E in fl. d e r  T em p .. 
der im V akuum  gem essen w ird  zw ecks V erh inderung  d e r  Z u n ah m e d e r  Schicht d ick en , 
äußert sich im  B ereich  — 200 bis 100° du rch  leichtes, bei h öheren  T em pp . a b e r  d u rc h  
sehr schnelles A b sinken  m it s te ig en d er T em p era tu r. H ierbei w ird  b e o b ac h te t, d a ß  im  
lakuurn zu r E rzie lu n g  des K o h ärere ffek tes  höhere  Spannungen  e rfo rderlich  s in d  a ls 
in Luft. M essungen ü b e r B eziehungen zwischen K o h ä rersp an n u n g  u. E in w .-D au e r d e r  
Spannung zeigen e inen  A bfall d e r  S p an n u n g  p ro p o rtio n a l zu log t . H in sich tlich  d e r  
IVrkg. des K o n ta k td ru c k s  w erden d ie  von  H e r t z  en tw ick e lten  u . v o n  H . B o c h m a x x  
(Dissert. D resd en  1927) vere in fach ten  Form eln  u. d ie  V ers.-E rgebnisse  von  E . C o x r i r s  
(Dissert, D resden  1929) besprochen. ( J .  F ra n k lin  In s t .  2 3 1 . 547— S5. Ju n i
1941.) E x d r a s s .

L o u is  N e e l, Der Ferromagnetismus und der MctaUzustand. Vf. zeig t, d a ß  d ie  a lte  
WElszsche H y p o th e se  v o n  dem  M ol.-Fe ld  bei M etallen  m it u n v o lls tän d ig en  Z w ischen
schalen (Ü bergangsm etalle) in  der. L ag e  is t, m it geringen  Z u sa tzan n ah m en  se h r v iele  
experimentelle E rsch ein u n g en  rich tig  zu  d e u te n . D iese E rsch ein u n g en  lassen  sieh 
darüber h inaus schon  le ic h t k lass. berechnen . B ei d en  fe rro m ag n et. E rsch ein u n g en  ist 
das M ol.-Feld p o sitiv . Gewisse Schw ierigkeiten , w ie  d ie  E x is te n z  eines C uriebereiches 
«ler eines fe rro m ag n e t. u. eines p a ram ag n e t. C u riep u n k tes, lassen  sich  nach  d e r  A n 
nahme des V f. ü b e r  m ögliche Schw ankungen  des M ol.-Feldes beh eb en . B ei d en  a n ti-  
ferromagnet. M etallen , w ie M n u. C r, i s t  d a s  M ol.-Feld  negativ . W en n  m an  a u ch  h ie r  
annimmt, d a ß  S chw ankungen  des M oi.-Feldes m öglich sin d , k a n n  m an  e ine S u scep tib ili-  
tä tstem p.-K urve b e rech n en , d ie  in  w e iten  T em p.-G renzen  h o rizo n ta l v e r lä u f t u. in 
weitem M aße d em  ex p erim en tellen  B efund  gerech t w ird . D as M ol.-Fe ld  so ll b e k a n n t 
lich sehr s ta rk  v o m  gegenseitigen  A b s ta n d  d e r  m ag n e t. A to m e ah h än g en . D iese  T a t 
sc h e  w ird ex p erim en te ll g e s tü tz t ,  d a  n u r  bei b e s tim m ten  A to m ab s tä n d en  F e rro m a g n e 
tismus a u f tr i t t .  D e r  F a l l  des M n is t  h ie r bes. in te re s sa n t, d a  M n h a r t  a n  d e r  G renze 
zum F erro m ag n e tism u s lie g t u . n u r  e ine  geringe  G itte rau fw eitu n g  ( z .B .  d u rc h  E in 
lagerung von  N -A tom en) g e n ü g t, um M n fe rro m ag n et. zu m ach en . ( J .  P h y s iq u e  R ad iu m  
[8] 1. 242— 250. Ju li /A u g ./S e p t. 1941.) “  F a h l e x b r a c h .

T . H o ls te in  u n d  H . P r im a k o f f ,  D ie Feldstärkeabhängigkeil der inneren Magneti
sierung der Elemeniarbereiche eines ferromagnetischen Werkstoffes. U n te r  d e r  , , inneren 
-Magnetisierung d e r  fe rro m ag n et. E lem en tarb ere ieh e“  v e rs teh en  Vff. d ie  M agnetisierung  
aei paralle l g e ric h te ten  E lem en tarb ere ich en , also  d ie  M agnetisie rung  b e i d e r  tech n . 
Sättigung. Vff. b e h an d e ln  th eo re t. d ie  A bhän g ig k eit d ieser M ag n e tisie ru n g  v o n  d e r 
Stärke eines äu ß eren  M agnetfeldes. D ie  G rund lage  d e r  T heorie  b ild e t d a s  Modell d e r  
A ustausch-W echselw rkg., v e rs tä rk t  d u rch  ex p liz ite  B e tra ch tu n g e n  ü b e r d ie  Dipol- 
pipolkopplung zw ischen  d en  a to m a re n  M agneten . D abei w e rd en , ä h n lich  w ie bei de r 
ßLocH schen T h eo rie  des Tb'-- G esetzes, a u f  seh r tie fe  T em pp . zu g esch n itten e  N äh eru n g s
betrachtungen e in g e fü h rt. D ie  E rgebn isse  d e r  T h eorie  sind  fo lgende: D ie  Vol.-
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S u sc e p tib il itä t  n im m t m it w ach sen d er F e ld s tä rk e  langsam  ab . Bei sehr hohen Feldern 
is t  d ie  S u sc e p tib il itä t  u m g ek e h rt p ro p o rtio n a l d e r  Q u adratw urze l aus der magnet. 
F e ld s tä rk e . M it a b n eh m en d e r T em p. n im m t d ie  S u sce p tib ilitä t linear zu. Naclrdeii 
E rg eb n issen  d e r  T h eo rie  so llte  h e i R a u m te m p . u . hei M agnetfeldern  von lOOOÖrstcd 
d ie  V o l.-S u sc ep tib ilitä t in  d e r  G rö ß en o rd n u n g  v o n  10- '1 liegen. E in  Vgl. der theoret. 
E rg eb n isse  m it d en  v o rh a n d en e n  E x p e rim e n te n  e rg ib t eine befriedigende Überein
stim m u n g . D ie  th eo re t. E rg eb n isse  d ieser A rb e it b ild en  d ie  G rundlage fü r bereits früher 
b e rich te te  (C. 1941. I I .  2911) E rgebn isse  d e r  g leichen  V erfasser. (Physic. Rev. [2] 58- 
1098— 1113. 15/12. 1940. N ew  Y o rk , U n iv ., u . B ro o k ly n , Po lytecknic  Inst.) F a h l.

Emile Thellier u n d  Odette Thellier, Über die thermischen Änderungen der rema
nenten Magnetisierung von Eruptivgesteinen. M an k a n n  b ek an n tlich  einen permanent 
m ag n e tis ie rten  S ta h l  d u rc h  T em p .-S te ig eru n g o n  je  nach  d e r  aufgew endeten Temp. teil
w eise o d e r g an z  en tm a g n e tis ie re n . D iese lbe  E rsch e in u n g  w ird  a n  ferrom agnet. Gesteinen 
j e tz t  b e o b ac h te t. D ie  E n tm a g n o tis ie ru n g  d u rc h  T em p.-S te igerung  a u f  t1 wird durch 
m ehrm alige  A b k ü h lu n g  u. E rw ärm u n g  a u f  t y n ic h t  g e än d e rt. E inm al au f l, erwärmt, 
is t d e r  T em p .-V erlau f d e r  R em an en z  M t he i T em p p . u n te rh a lb  vollkom m en reversibel 
u. w ird  besch rieb en  d u rc h  d ie  B ezieh u n g : M t =  M 0\ l — a(i— i0)]. a b e träg t bei den 
u n te rsu ch ten  G este inen  ~ 3 ,6 - 1 0 - 3 ; bei S ta h l w u rd e n  a -W erte  von 0,2—0,9■ 10—3 
gem essen. D e r  A u sd ru ck : a  =  [M0—M ß /[M g(t— 10)'\ w ä ch s t seh r rasch m it wachsenden 
T em p era tu ren . F ü r  t0 — 0° u n d  t =  25° is t  a  =  0 ,7 5 -10 - 3  hei d e r untersuchten Probe. 
A uch  he i a n d e re n  P ro b e n  w a r  a  von  d e r  G rö ß en o rd n u n g  10- 3 . Bei den geophysiknl. 
G nterss. s in d  d iese m itg e te iltcn  E rg eb n isse  zu  b e ac h te n . (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 
213. 59— 61. 16/7. 1941. P a r is , I n s t ,  d e  P h y s iq u e  d u  Glohe.) F a h l e x b r a c h .

Jörn Lange, Zur Leitfähigkeit starker Elektrolyts. U n te r  A nw endung der Debye- 
HÜCKEL-ONSAGER-Theorie w erd en  a n  560 s ta rk e n  E le k tro ly te n  d ie  in der Literatur 
vo rlieg en d en  ^M eßw erte d e r  L e itfä h ig k e it  n e u  au sg ew erte t. —  D urch  die Beziehung 
1 — f i  =  a ]/?  -f- b c +  . . . l ä ß t  s ich  f a s t  d a s  gesam te  M ateria l ohne Heranziehung 
in d iv id u e lle r  K o n s ta n te n  d a rs te llen . D ab e i b e d e u te t  a den  K oeff. der Debye-HÜCKEI.- 
O NSAGERSchen T h eorie , fü r  b w ird  d ie  B ezieh u n g : b =  — 3,0 -10e/(eT )2 +  f  [(zjf za )2 — 1] 
em p ir. e rm it te l t  (e — D E . des L ö su n g sm ., z k  z a  =  W ertig k e it des Kations bzw. 
A nions, f  e ine  vom  L ösungsm . ab h än g ig e  K o n s ta n te ) . —  Bei d e r Beziehung für b handelt 
es sich  u m  e ine  A nalog ie  z u r  G leichung  f ü r  d en  osm ot. K oeff., d ie m an unter Berück
s ic h tig u n g  d e r  en d lich en  lo n en g rö ß e  e rh ä lt.  S ie  ze ig t, d a ß  d as  Verli. der herangezogenen 
E le k tro ly te  d u rc h  re in  o lek tro s ta t. K rä f te  b e d in g t is t. (Z. physik . Ckern., Abt. A 188. 
284— 315. J u l i  1941. W ien , U n iv ., I .  C hem . In s t.)  E n d ra s s .

Merle Randall u n d  Bruce Longtin, Berechnung der Aktivität eines gelösten Stoffes 
aus der Aktivität des Lösungsmittels. Verhalten der Funktionen h und j  in verdünnten 
Lösungen im  Grenzfall. Z u r  B erech n u n g  d e r A k tiv itä tsk o eff. eines gelösten Stoffes 
(aJN f), a u s  dem jen ig en  des L ö su n g sm itte ls  w ird  d ie  F u n k tio n  h' r  =  ln  (aßnf) vor- 
gesch lagen , w obei r — N JN „  d en  M olenbrueli b e d eu te t. A us dem ty p . Verlauf der 
K u rv e n  h'jr  gegen r l ä ß t  sich  e n tn eh m en , oh G renzbedingungen  nach den Regeln von 
H e n r y ,  R a o u l t  o d er VAN L a a r  vorliegen . F ü r  e ine  ideale  Lsg. m uß h'/r überall 
den  W e rt  0 an n eh m en . D e r E in f l .  d e r  V ers.-F eh le r a u f  diese F u n k tio n  wird erörtert. 
( J .  phy sic . Chem . 44 . 306— 13. M ärz 1940. B erkeley , C al., U niv.) H e n ts c h e i ,.

Merle Randall, W. F.-Libby u n d  Bruce Longtin, Näherungsregeln für die 
Aktivität gelöster Stoffe in  verdünnten Lösungen von Nichtelektrolyten. Verallgemeinere 
Form der Buryschen Regel. (Vgl. v o rs t. R e f.)  D ie  F u n k tio n en  h/m  u . j /m  nach L e w i s  
u. R a n d a l l  k ö n n en  n a ch  e in e r P o te n z re ih e  e n tw ick e lt u . ih re  K oeif. nach der Mac- 
LAURlNschen R egel a u s  d en  ex p erim en te llen  W erten  e rm itte lt  werden. F ü r  die Be
rech n u n g  d e r  A k t iv itä ts k o e f f . 'a u s  d en  G ren zw erten  u . N eigungen der Kurven h/m 
gegen m bzw . j / m —  m  fü r  u n en d lich e  V erd ü n n u n g  w erden  G leichungen bis zu einem 
G ü ltig k e itsb ere ich  v o n  5-m ol. ab g e le ite t. Z u r B erechnung  verbesserter W erte der 
G efrie rp u n k tse rn ied rig u n g  oder d e r A k tiv itä tsk o e ff . d u rc h  E x tra p o la tio n  dieser Kurven 
k a n n  m an  sich  v o r te ilh a f t  d e r  R egel n a c h  B u r y  (C. 1 9 2 7 .1. 1661) oder einer ähnlichen 
bed ienen . ( J .  p h y sic . C hem . 4 4 . 313— 21. M ärz 1940. B erkeley , C al., Univ.) H entscH.

Maurice Bourstyn, Redoxsysteme des Jods und seiner Derivate. Die potentioine 1. 
K u rv e  fü r  d ie  O x y d a tio n  v o n  1/ 100-n. K J  m it V io'n - K J 0 3 in  6-n. HCl zeigt 3 Stuten, 
d ie  d en  G le ichgew ich ten  e n tsp rec h en :

1. J„  +  2 e  2 J -  (0 ,59 V) 2. 2 JC 1 +  2 e  J 2 +  2 Cl~ (0,85 V)
3. J 0 3-  +  C I" +  6 H +  +  4 e ^  JC1 +  3 H , 0  (1,17 V)

B eim  Ü berg an g  zu  w eniger sa u ren  Lsgg. ve rsch ieb en  sich  d ie  P o te n t i a lw e r t e  vernaitn 
m äß ig  w enig, b is  be i pH =  5 3. in fo lge  d e r  H y d ro ly se  des JC1 verschw indet. Bei ei 
p o ten tio m e tr. T itra tio n  v o n  1 m M ol K J  u . 2 m M ol K J 0 3 in  100 ccm n. HCl m it 11: A a u n  
b le ib t d ie  Lsg. b is  pH '== 2,5 ge lb , w äh ren d  d a s  P o te n tia l  rasch  ab fü llt, J 0 3 wirkt sonn
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nur in sta rk  sau rem  M ilieu  o x y d ieren d . Zw ischen p H =  2,5— 5 b le ib t d a s  P o te n tia l  
konstant, u . bei p H =  6 t r i t t  u n te r  B rau n fä rb u n g  d as  G leichgew icht 5 JC1 +  3 H ,0  ^  
2 J2+  J 0 3“  +  5 CI“  +  6  H + a u f ,  b e g le ite t von einem  s ta rk e n  P o te n tin lab fa ll, w ä h ren d  
im ]>n-Bereieh v o n  7— 11,5 d ie  K u rv e  g e rad lin ig  v e r lä u f t  (E n tfä rb u n g  u n te r  B ld g . von  
HJO). A uf analoge W eise u n te rsu c h t, ze ig t d a s  S y s t. 2 J 0 3“  - f  12 H +  +  10 c 
J j + 6 H 20  in  schw efelsaurer Lsg. 2 S tu fen , d ie  d en  G leichgew ichten  J o d - J o d a t  
bzw. Jo d -Jo d id  en tsp rech en . Im  Syst. Jo d -H y p o jo d it  lie g t in  n e u tra le r  Lsg. d a s  
Gleichgewicht J 2 +  H 20  ^  H J O  +  J “  +  H + u . i n  a lk a l .L sg . J 2+  O H “  H J O  +  J “  
vor. Bei Ggw. v o n  M n++ -Io n en  lä ß t  sich  h ie r  d ie  dem  Ü bergang  j 2/ J O “  en tsp rech en d e  
-Stufe bis zu p h  =  8 verfo lgen ; H y p o jod id lsgg . m it pn  >  11,3 en tfä rb en  sieb 
allmählich a n  d e r L u f t  u n te r  sta rk em  P o te n tia la b fa ll n ach  3 H J O  -f- 3 O H “  
J O .f + 2  J “ +  3 H 20 ,  w äh ren d  in  s t a r k . sa lzsau rer Lsg. d a s  K o m p lex io n  [ J 2C1]~ 
auftritt. D as V erschw inden  des J o d s  u n te r  H y p e rjo d id b ld g . bei versch ied , p n  k a n n  
auch m it S tä rk e  oder a -N ap h th o i'lav o n  a ls In d ica to ren  ve rfo lg t w erden. (B ull. Soo. 
chim. P rance, M ein. [5] 8 . 533— 40. Ju li/A u g . 1941.) H e n t s c i i e l .

Reginald William Ivett u n d  Thomas de Vries, Die Bleiamalgarn-Bleifluorid- 
cleklrode und thermodynamische Eigenschaften wässeriger Fluoridlösungcn. D ie  E K K . 
der K etten P b-A m algam  | P b F 2 | N a F  | X a  bzw . N a-A m algam  w erden bei 15,25 u . 35° 
gemessen u . ergeben e ine  g u te  R ep ro d u zierb a rk e it de r B le iam a lg am -P b F 2-E lek tro d e . 
Aus den e rh a lten en  W erten  w erden S tan d ard e le k tro n en p o ten tia le , d ie  m ittle ren  
Aktivitätskoeff. fü r  X a F  u . fü r  d ie  zugrundeliegende R k . 2 X a + P b F 2= 2  N a F (a q ) - f  P b  
die therm odynam . G rößen A F , A H  u . A S  e rrechnet. F ü r  d a s  Io n en p ro d . des PbF» 
wird ein W e rt v o n  2 ,6 9 -1 0 “ ® e rh a lten . ( J .  Am or. ehem . Soc. 63. 2821— 25. 6 /10 .1941 . 
IVest L afay e tte , In d .)  HEN TSCH EL.
* V. I .  Veselovsky, Polarisationskapazität und Adsorptionseigenschaften der Silber- 
deklrode. U m  bei geringen  S tro m d ich ten  bis 0 ,1 -10“ 6 A m p ./q cm  d ie  P o la risa tio n s
kapazität de r A g -E lek tro d e  in  G leichgew ichtsnähe genau  zu  m essen, m u ß  d ie  E le k tro d e  
u. die Lsg. zu v o r im  V akuum  sorg fä ltig  e n tg a s t w erden . D an n  e rh ä lt  m an  in Lsgg. 
von 0,1-n. KN O* bzw . 0,1-n. N aO H , 0,1-n. K C l u . 0,1-u. lv X 0 3 - f  0,1-n. H C l fü r d ie  
E lektrizitätsm enge zu r E rh ö h u n g  vom  P o te n tia l d e r  A g-A g2O -E 1 e k tro d c  b is zu dem  
gleichmäßiger H 2-E n tw . W erte  von 200— 1000 M ikrocoulom b/qcm . F ü r  d ie  P o la ri- 
sationskapazität des Ag in d e r D oppolseh ich t w erden  bei b lan k en  E le k tro d e n  100 bis 
120//F/qcm  u . bei m a tte n  (säu reg eä tz ten ) 350— 400 //F /q cm  gem essen. D er d a s  Ag 
überziehende O x y d film  w ird  in  einer Lsg. von K N 0 3 bei eh =  0,330 V  v o lls tä n d ig  u. 
in alkal. Lsg. bei eh =  0 teilw eise ab g elö st, -während fü r  den  R e s t  ein  erheb liches 
K athodenpotential erfo rderlich  is t. Boi Ggw. von C l'-Ionen  ü b e rz ieh t sich d a s  Ag m it 
einer Schicht von  a d so rb ie r tem  CI, d ie  bei g län zen d er O berfläche ca. 0,9 • 1015 A to m e/q cm  
beträgt. E s b e s te h t  d ab e i eine linearo  A b h äng igkeit d e r  M enge a d so rb ie rten  CI vom  
Potential d e r  E le k tro d e . F ü r  den L ad u n g sn u llp u n k t d e r A g -E lek tro d o  e rh ä l t  m an  aus 
Adsorptionsm essungen von  A g-Ionen a n  einer A g-Folie, sow ie au s  Po larisa tionsm essungen  
übereinstim m end den  W e rt von  eh — 0,046 V  e n tsp rech en d  einer A g-K onz. von 
1 •10~18-norm al. K o m b in ie r t  m an  eine A g-E lek tro d o  m it  einor H g -E lek tro d e , b e ide  
mit dem  P o te n tia l  0, zu  einem  E le m en t, so b e s itz t  dieses dio S p an n u n g  von 0,266 V in 
guter Ü bere in stim m u n g  m it  d e r a u s  d en  A u s tr i t ts a rb e ite n  fü r  Ag u. H g  e rh a lten en  
Größe. (A c ta  physicoch im . U R S S  11. 815— 36; HCypiiaji d nteuu ecK oir Xiimiiu [ J .  p h y sik . 
Chem.] 13. 1543— 58. 1939. M oskau, K a rp o w -In st. f. p h y s ik a l. C hem ie.) H EN TSC H EL.

Hellmut Fischer u n d  Johannes Goesch, Zusammenhänge zwischen Metall- 
Überspannung und Wirksamkeit organischer Zusätze bei der elektrolytischen M etall
abscheidung. In  n . CuSO.,-Lsgg. m it fre ie r H 2SO., w ird  d u rc h  Z u sä tze  a lip h a t.  A m ine 
eine sp ru n g h a fte  E rh ö h u n g  des A b sch e id u n g sp o ten tia ls  des Cu h ervorgeru fen , d ie  
mit ste igender K onz , des Z usa tzes zu n im m t. G ep rü ft w u rd e  neben  (X H 4)2S 0 4, M ono-, 
Li-, T ri- u . T e tra m e th y la m m o n iu m su lfa t u . d ie  en tsp rech en d en  Ä th y lv e rb in d u n g en . 
Der P o ten tia lsp ru n g  is t  in sa u re r  L sg. um  so g rößer, je  g rö ß er d a s  Mol. des A nions is t, 
"obei isom ere A nionen s ich  n ic h t  g leich  zu v e rh a lte n  b rau ch en . G röße  des P o te n tia l
sprunges u . F o rm  d e r  P o te n tia l-Z e itk u rv e  s in d  bei m anchen  A m in en  von  d e r S ä u re 
konz. des E le k tro ly te n  ab h än g ig , a u ch  scheinen sich  in  n . H 2S 0 4-Lsg. m ehrere  p o ten tia l- 
bestimmende E in flü sse  z u  überlagern . B ei den  M onoam inen u . N H 3 fä ll t  d ie  P o te n tia l-  
Zeitkurve a llm äh lich  a u f  k leinere  W erte  a ls d a s  n ach  ein iger Z e it im  zusatz losen  E lek - . 
trolyten e rre ich te  A nfangs- o der H om ogen is ie ru n g sp o ten tia l (B ldg . v o n  C u+ -Ionen?)
»• verschw indet b e i s tä rk e re r  A n säuerung  fa s t  v o lls tä n d ig . E r s t  bei Ü bersp an n u n g en  
von 30 m V  u . m eh r w irk t sich  d e r d u rc h  A m ine hervorgeru fene  P o te n tia lsp ru n g  d u rch  
ein deu tlich  fe inkörn igeres G efüge au s , w ie a u ch  d u rch  S ch liffb ild er b e s tä tig t  w ird .

*) Polarograph. Unteres, an organ. Verbb. s. S. 1617.
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D ie w oitcren , o f t au sg ep räg ten , V e rän d e ru n g en  d e r P o ten tia l-Z eitk u rv e  machen sich
Chem  4 7  8 7 9 “  OT m i " " r  , bam erkbaf  (Z- E lek trochem . angew. physik. 
f Z J l  H idsk t' A; G ° 41' ®lcnicllsst:a d t ,  W ernerw erk  Elektrochemie der

1 HENTSCHEL.

A 3. T h e r m o d y n a m i k .  T h e r m o c h e m ie .

^ ° ? t r 0 l l r d  / ° , S,e p b  ? •  M a y e r ,  Statistische Mechanik nidUideM 
Gose. Vff. en tw ick eln  m a th e m a t. M eth o d en , d ie  d ie  bei de r A nw endung der statist.
T nW vi'i aU r 16 'CC1T ng ^  '^nodynani. E igg . n ich tid ea le r Gase vorkommenden 
iu  l t  !''u,..Iosel.1 g e s ta tte n  E s  g e lin g t so , d r i t te  V irialkoeff. u. mol. Vertcilungs- 
lu n k tio n e n  fü r  n ich tid ea le  G ase  m it  L e n n a r d - Jo N E S -P o ten tia lfu n k tio n en  bei ver- 
p “ ' “ PP , z u  to reo h n e n . (J .  ehem . P liy sics  9. 6 2 6 - 3 7 .  A ug. 1941. New Haren, 
C onn ., Y a le  U n iv ., S te rlin g  C hem . L a b o r .;  N ew  Y o rk , N . Y ., Colum bia Univ., Chem.

^P*/ ÜEN2iEBERG
, W . H . S to c k m a y e r ,  ¿weite Virialkoeffizienten polarer Gase. Obwohl die elektro

s ta t .  W echselw irkungen  zw ischen  d en  p e rm a n e n t a sy m m etr. Moll, einen sehr erheb- 
liehen A n te n  an  d e r  g e sa m ten  v a n  d e r  W A A L S-K raft ausm achen , is t die bisherige 
V e rk n u p fu n g  zw ischen d e n  th e o rc t.  u. experim on to llen  W erten  des 2. Virialkoeff. B 
in  den  Z ustan d sg lo ich u n g en  p V [ R T  =  1 - f  b ) v  +  . . . oder p V  =  R T  - f  B p +  . . . .  
d ie  fü r  v iele  H p ch d ru ck g le ich g ew ich te  zw ischen po laron  G asen p rak t. Bedeutung 
/ri i n o V  r  b e fried ig en d ; d e n n  in  den  neueren  T heorien von M a r g e n a u
( j . 1 9 3 1 . 1. 14-1) u. B r i e g l e b  (C. 1 9 3 4 .  I .  2386) s in d  zw ar im Gegensatz zu den 
e rsten  t h ^ r c t .  A n sä tzo n  v o n  K e e s o m  (P h y s ik . Z. 2 2  [1921], 129)u. F a lk e n h a g e n  
i i ?  i * [1 9 -2 ]. 87) a u ch  d ie  D isp e rs io n sk rä fte  m it berücksichtigt, aber der

e le k tro s ta t .  A n te il n u r  d u rc h  d a s  1 . G lied  (D ipol-D ipol-W echselw rkg.) dargcstcllt u. 
iin g e rw e ise  d ie  e le k tro s ta t .  E n erg ie  u. D ispersionsenerg ie  a ls ad d itiv e  Beiträge zu B 
a u fg e ia ß t  w orden , w äh ren d  ta tsä c h lic h  d ie  p o ten tie lle  W echselw rkg.-Energio im Pliasen- 
•n- , T^PO H cnthU funktion a u f t r i t t .  E in e  k o rre k te  A b le itung  aus dem einfachen
. fü h r t  zu  bessoron E rg eb n issen , d a  d ie  du rch  die Annahme der

A cld itiv itiit v e rn ac h lä ss ig te n  G lieder von  m erk lich er G röße sind . Hierbei werden 
zu r m a th e m a t. V ere in fach u n g  a lle  G lieder, ausgenom m en  die e lek trosta t. Energie 
zw ischen d en  p e rm a n e n te n  D ip o len , a ls  u n a b h än g ig  von  d e r O rientierung angesehen. 
D em gem äß w ird  d ie  A bsto ß u n g sen crg io  e in fach  a ls  P u n k tio n  ). r~s (s >  6) des zwischen- 
m ol. A b s ta n d e s  »•, d ie  D ispersionsenerg ie  zu sam m en  m it d e r Induktionsenergie als 
kuge sy m m etr. P u n k tio n  —  c r ~0 (über a lle  O rien tierungon  g em itte lt)  u. die permanente 
D ipolw ochselw rkg. in ü b lich e r IVeisc a ls  P u n k tio n  d e r W inkelkoord inaten  — p- r -3 (j 
t v  ̂  C0S P0S —  s ' n s ' n cos V a n g e se tz t (d1, 02 =  Neigungen der beiden
D ipolachscn zu r in te rm o l. A chse, cp =  A zim u tw in k e l zw ischen ihnen). D urch Integration 
des b e k an n ten  A u sd ru ck es fü r  d en  k lass . A n te il von  B , w obei sich Vf. an die von 
L e n n a r d - J o n e s  (P roc . R o y . Soc. [L ondon] S e r .A  1 0 6  [1924], 463) fü r .unpolare 
Oase v e rw en d e te  M eth . an sc h licß t, e rh ä lt  Vf. einen a llg . u. einen speziellen, fü r undurch
d ring liche  K u g e ln  vom  D u rch m esser a g ü ltig e n  A u sd ru ck  fü r  Bkinss. (seine Gleichungen
0 izw . 10). l e r n e r  b e rü c k s ic h tig t Vf. den  k leinen  zu sä tz lichen  E in fl. der Quantelung 
d e r R o ta tio n se n erg ie  a u f  G ru n d  d e r  von  K ir k w o o d  (C. 1 9 3 3 . I I .  2107) fü r den ein-, 
ia c h s te n  P a ll  zw eier id e n t,  zw eia to m ig er p o la re r  M oll, angegebenen Gleichungen, 
■p-n c n tsPrechend c  q u a n te n m ec h an . K o rre k tu rg lied  A B„  m ac h t in den betrachteten 
ha llen  s te ts  w eniger a ls  l°/o  des G esam tw ertes  von  B  au s , w ährend  die Unsicherheit

r  7!rxion w en 'g s te n s  l °/0 b e trä g t. —  D ie  A n w en d u n g  d e r  speziellen Gleichung (10) 
au f N H 3 o rg ib t m it o =  3 ,18 A, c =  1 ,0 5 7 -1 0 -58 erg-ein« u. /t =  1,47-IO“ 18 elstatE. 
™  ischen 250 u. 600° K  g u te  Ü b e re in stim m u n g  m it den  n ach  de r empir. Gleichung 

(23 1 6 /Y) exp . (7,744 -104/V -) ccm /g  berech n eten  P A  Verton. Da der empir. 
A — IN -A bstand im  festen  N H 3 n ach  v o rliegenden  R ön tgenm essungen  3,38 A beträgt, 
i r - i  r  *n  R e ch n u n g  b e n u tz te  D u rch m esser d e r  „ h a r te n  K ugeln“  als vernünftige 
A nhö ru n g  angesehen . —- B ei W .-D a m p f v e rsa g t  a b e r  d ie  spezielle Gleichung (10);
1 ™  S1fc, i ^ ° I (?erfc zu r Ü b e re in stim m u n g  m it den  n ach  d e r em pir. Gleichung B - 

■l,bJ — _(-L41,6 /2 ’) exp . (1 ,8 5 8 -Ws/ T 2) ccm /g  b e rech n eten  W ürfen einen Durchmesser 
n = L ., ’ . , w äh ren d  au s  je n e r  em p ir. G leichung  o — 2,99 A, aus Röntgcnmcssungen 
a n  L is  ein O O -A b stan d  v o n  2,76 A u. a u s  V iscositätsm essungen  a =  2,53 A folgt, 
so d a ß  je n e r  th eo re t. W e r t  v ie l zu g ro ß  is t .  D agegen  lie fe rt d ie  allg. Gleichung (5) 
^ n o T ^ L 2/ ’- ni =  2;76- /1’ c =  7 ,0 4 -IO-69 e rg -c m 6 u. /i =  1 .8 3 -1 0 -18 zwischen 400 u.

?■ i  v befried igende Ü b ere in stim m u n g  m it den  em pir. B -W erten . —- In  der D is k u ss io n  
M ird  fü r  den  P a ra m e te r  c im  G liede —  c r -0 d u rch  In teg ra tio n  die B e z ie h u n g

16 0 6 ___________ As- T h e r m o d y n a m ik . T h e r m o c h e m ie . 29 |9  j

*) Therm odynam . u. -chem. U nterss. an organ. Verbb. s. S. 1614, 1617 u. 1618.
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' r  3 C ./5  Cj o- - r  3 c3/7  o4) — 2 p~ u abgele ite t (ä  =  m ittle re  s t a t .  P o la r i 
sierbarkeit) u . Cj m it H ilfe  ein iger von  MaRGEXAU (C. 1 9 3 9 . I .  4016) an g eg eb en e r B e 
ziehungen fü r  Cj/C j u. c3/ c 1 b e rech n et. A us d e r  Ü bere in stim m u n g  m it an d erw eitig  
erhaltenen W erten  v o n  Cj w ird  gefo lgert, d a ß  z u r  B erechnung  v o n  B  d ie  e le k tr. A n iso 
tropie h inreichend  g e n au  d u rc h  d as  D ipo lm oinen t a lle in  a u sg ed rü ck t w erden  k a n n , d a ß  
aber die vom  Vf. a b g e le ite ten  po ten tie llen  E n erg ien  e tw as f ik tiv  sind  u. bes. be i H ,0  
die ta tsäch liche  B eh in d eru n g  d e r  R o ta tio n  v iel g rö ß e r is t  a ls  nach  dem  D ipol-D ipö l- 
Modell, so d a ß  _I_B2 v ie l g rö ß e r sein k a n n  a ls  hier. ( J .  chem . Ph y sics 9 . 39S— 102. 
Hai 1941. C am b rid g e , M ass., I n s t ,  o f  T echno l., R es.-L abor, o f  P h y s . C hem .) Z e i s e .

Ja. S. Kasamowski, Z uslandsgleichung von Gasgemischen. (3KypH:u «husu- 
'lecKoit Xumuu [ J .  p k y sik . C hem .] 14 . 1640— 52. 1940. —  C. 1 9 4 1 . I I .  IBS.) K l e v e r .

G. I. Galkow u n d  S. F. Gerf, Die Viscosiläi von verflüssigten reinen Gasen und 
von deren Gemischen. I I .  (I . vgl. C. 1 9 4 1 .1. 2509.) I n  F o rtse tz u n g  d e r  f rü h e re n  A rb e it 
wurde d e r T em p .-K o eff. d e r  V isco sitä t von  Äthan zw ischen 111,4— 149,5° a b so l., v o n  
Propylen zw ischen 111,1— 141,6° abso l. u. von  Propan zw ischen 107,8—-141,8° a bso l. 
gemessen. F e rn e r  w u rd e  d ie  A b h än g ig k e it d e r  V isco sitä t v o n  G em ischen a u s  f l .  O . u. 
N» u. aus fl. Ä th a n  u. P ro p y len  v o n  T em p. u . Z us. e rm itte lt , u. zw ar jew eils im  B ereich  
zwischen Siede- u . S ch m elz tem p era tu r. F ü r  d ie  Iso th e rm en  bei den  A th an -P ro p y len - 
gemischen g i lt  o b e rh a lb  1 4 0 °abso l. d ie  B eziehung :

l/Gemisch =  *  J?C2H6 +  (1 —  x) 
x bedeu tet d ie  M olkonz, d e r  ersten  K o m p o n en te . D ie  V iscositä t des G em isches ist 
mithin von d e r  Z us. l in e a r abhäng ig . D ie  0„D L -G em ische  fo lgen d ieser G ese tzm äß ig 
keit n ich t; ebenso  is t  h ie r d ie  F o rm el von  A r r h e x iu s  n ic h t an w en d b a r, n ach  w elcher 
der L o g arith m u s d e r  V isco sitä t a d d itiv  w äre . (/Kypuaa TexmiuecKoir 'I'mirKir [ J .  
techn. P h y s ic s] 11 . 613— 16. 1941. U d S S R , C harkow , V e rs .-S ta tio n  f. T ie f
kühlung.) ‘ G e r a s s im o f f .

W. G. Fastowsky u n d  J. G. Gur witsch, Untersuchung über das Gleichgewicht von 
Flüssigkeit und D am pf bei dem binären System Sauerstoff-Krypton. E s  w erden  die 
Dam pfdrücke v o n  0 „-K r-G em ischen, d ie 4,6— 5 0 ,5 %  K r  e n th a lte n , zw ischen 90 u . 
99° K  b estim m t. D a ra u s  w erden d ie  Zuss. d e r  D am p fp h asen  fü r d ie  Iso th e rm en  von 
90, 92, 94, 96, 98 u . 100° K  b estim m t, sowie d u rc h  g rap h . In te rp o la tio n  d ie  W erte  A  u . B  
für den d u rch  d ie  G leichung log p  =  A  -f- (BIT) festgeleg ten  G esam td ru ck  e rh a lten . 
Bis zu 2 5 %  K r  in  d e r fl. P h ase  erw eist sich  d a s  Gem isch d e n  regelm äßigen  Lsgg. z u 
gehörig. (A cta physicoch im . U R S S  11. 883— 98; IKypiia-i <J>iranqecKou X u m u u  [ J .  physik . 
Chem.] 13. 1680— 89. 1939.) H . S c h ü t z a .

M. G. Gonikberg, W. G. Fastowsky u n d  J. G. Gurwitsch, Die Löslichkeit von 
Gasen in  Flüssigkeiten bei niedrigen Temperaturen und hohen Drucken. I .  D ie Löslich
keit von Wasserstoff in flüssigem Stickstoff bei Temperaturen von 79,0— 109,0° und 
Drucken bis zu 190 at. E s  w urde d ie  L öslichkeit v o n  H 2 in fl. X 2 bei T em p p . v o n  79,0. 
86,1, 95,4 u . 109,0° K  u . D rucken  bis 190 a t  b e stim m t. D ie  M essungen w u rd en  n ach  
der Z irk u la tio n sm eth . au sg e fü h rt. Im  B ereich v o n  79,0— 109,0° K  fo lg t d a s  b in . S yst. 
Hj-N2 im g an zen  D ru c k in te rv a ll b e tra c h te t  n ic h t d en  G esetzen d e r  v e rd . L ösungen. 
In  bestim m ten  v o n  d e r  T em p. abhän g ig en  D ru ck in te rv a llen  k a n n  d as  u n te rsu ch te  
Syst. a ls ein  den  th e n n o d y n a m . G leichungen fü r  v e rd . L sgg. folgendes S y s t. angesehen 
werden; d ie  p a r tia le n  m ol. Voll, des W assersto ffs h a b en  n eg ativ e  W erte . E s  w erden 
Gleichungen vorgesch lagen  1 . fü r  d ie  A b h äng igkeit d e r  L ö slichkeit des W assersto ffs 
in S tick s to ff v o n  d e r  T em p. u . dem  D ru ck  im  u n te rsu ch ten  p , T -In te rv a ll, 2. fü r  d ie  
A bhängigkeit des V erh ältn isses de r W assersto ffkonzz. in  d e r  Gas- u . E l.-P h ase  von 
dem D ru ck  u . 3 . fü r  d ie  A bhäng igkeit des M axim um w ertes de r p-x-Ivurve- v o n  der 
T em peratur. (A cta  physicoch im . U R S S  11. 865— 82; IKypnaa iuanuecKOn X u m u u  
[J. physik . C hem .] 13. 1669— 79. 1939. M oskau.) I .  S c h ü t z a .

M. G. Gonikberg u n d  W. G. Fastowsky (Fasstowski), D ie Löslichkeit von Gasen 
w  Flüssigkeiten bei niedrigen Temperaturen und hohen Drucken. I I .  Die Löslichkeit 
von Helium in flüssigem Stickstoff bei Temperaturen von 7S,0— 109,0° K  und Drucken 
bis zu 291.5 at. (I. vg l. v o rs t. R ef.) D ie B est. de r L ö slichkeit des H e  in  fl. X . bei 78,0, 
90,1 u. 109,0° K  u. D ru ck en  bei 295 a t  e rg ab , d a ß  d ieselbe bei gleichen ^  —  p x s° (wo 
P-V2 d ie D am p fsp an n u n g  d e r re in en  X 2 b e i gegebener T em p. b ed eu tet) m it T em p.- 
E rhöhung a n s te ig t. A us d en  V ers.-E rgebnissen  zeig te  sieh , d a ß  u n te r  den angegebenen 
Bedingungen d a s  b in ä re  S y s t. H c-N 2 den  Gesetzen d e r idealen  Lsgg. fo lg t. Schließlich  
wurden d ie  W erte  des HEXRY-Koeff. u . d ie  p a rtie llen  m ol. V olum ina des gelösten H e  
bei den  g e n an n ten  T em p p . b e rechnet. (A cta physicoch im . U R S S  12- 67— 72; IKypua.i 
‘kmimecKoft X i i m u u  TJ. p h y sik . C hem .] 14. 257— 60. 1940. M oskau, E le k tro  techn . 
Inst.) K l e v e r .
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S. James O'Brien, Der Partialdruck von Chlorwasserstofflösungen in einigen apro- 
tischen Lösungsmitteln und die Berechnung der Lösungswärme und der Entropie der 
Lösung. (Vgl. C. 1941- I I .  1599.) D e r P a r t ia ld ru c k  v o n  Chlorwasserstofflsgg. wurde in 
Bzl. u . C hlorbenzol bei 30 u . 40° u . in  N itro b en zo l bei 20, 25, 30 u . 40° gemessen. Mit 
H ilfe  d e r gem essenen P a r tia ld ru c k e  w u rd en  d e r W ärm e in h a lt u . die-Entropie der Lsg. 
bei d e r B ldg . d ieser Lsgg. b e rech n e t. E s  w ird  v e rm u te t,  d a ß  eine lineare Beziehung 
zw ischen d e r E n tro p ie än d e ru n g  d e r  ge lösten  V erb . u . ih re r  V eränderung in der 3,46-/i- 
ß a n d e , d ie  d u rc h  d as  L ösungsm . h erv o rg eru fen  w ird , b e steh t. ( J .  Amer. chem. Soc. 63- 
2709— 12. C/10. 1941. O m ah a, N eb .) I .  S ch ü tza .

Frederick C. Schmidt, Joseph Sottysiak, Edward Tajkowski und Walter A. 
Denison, Lösungs- und Reaktionswärmen in  wasserfreiem flüssigem Ammoniak. VI. 
(V. vgl. C. 1939. I .  2371.) E s  w u rd en  d ie  m ol. L sg .-W ärm en  von  NHrf  u . NaJ in fl. 
A H 3 bei — 33,4° ü b e r  e in en  g ro ß en  K onz .-B ere ich  gem essen u . bei beiden Verbb. eine 
n eg ativ e  V erd ü n n u n g sw ärm e  fe s tg es te llt. A ußerdem  w u rd en  d ie Lsg.-Wärmen von 
N a N 0 3, NaC'l u . fo lgenden  A lkoholen  gem essen : Methanol, n-Propanol, n-Butanol, 
Benzylalkohol u . Furfurylalkohol. D ie  L sg .-W ärm e von  M eth an o l in  fl. N H 3 liegt zwischen 
d e r von W- u . Ä th an o l. M it ste ig en d er A n zah l v o n  C -A tom en fin d e t eine Abnahme (1er 
mol. L sg .-W ärm e s ta t t .  ( J .  A m er. ehem . Soc. 63. 2669— 70. 6/10. 1941. Schcnec- 
t id y . )  I. S c h ü tza .

A4. Grenzschichtforschung. K olloidchem ie.
— , D ie Aerosole oder kolloiden Suspensionen in  einem gasförmigen Medium (Schluß). 

(A nfang  vg l. C. 1941. I I .  1128.) N ach  B esp rech u n g  d e r  F a k to ren , die zu einer Ver
n ich tu n g  d e r A erosole fü h ren , w ird  ein  k u rz e r  Ü b erb lick  gegeben über die Verwendung 
d e r  A erosole a ls  ehem . K a m p fs to ffe . ( In d . ch im iq u e  28 . 204— 06. Sept. 1941.) E rbR .

B. G. Saprometow u n d  Je. I. Smolygina, Die Struktureigenschaften- von Koa- 
gulalen. Das Volumen der AgJ-Solkoagulate. Z u r E rfo rsch u n g  de r Gesetzmäßigkeiten, 
dio d ie  s tru k tu re lle n  E igg . v o n  K o a g u la te n  b ed in g en , w u rd e  a n  einem  AgJ-Sol die Ge-, 
seh w in d ig k eit d e r  S e d im e n ta tio n  d e r  bei d e r  K o a g u la tio n  en ts tehenden  Flocken, sowie 
d a s  Vol. d e r  A usfü llungen  in  A b h ä n g ig k e it v o n  d e r  Z e it gem essen. Als Koagulatoren 
d ien te n  d ie  S u lfa te  u. N i t r a te  v o n  K , L i, Cu u. A I; os w u rd e  versuch t, den Einfl. der 
V alenz  u. d e r  E igg . d e r  p o sitiv en  Io n e n  a u f  d en  V organg  d e r K oagulation  des negativ 
g e lad en en  A g J-S o ls  u. d e n  s tab ilis ie ren d en  E in f l .  d e r  A nionen zu erkennen. Die D. 
d e r  Sole, dio d ie  K o ag u la tio n sg esch w in d ig k e it an g eb en  soll, w urde m it dem Sedimento- 
m ete r  nach  F ig u r o w s k i , d a s  Vol. d e r  au sflo ck eu d en  K o ag u la to  —  in bes. konstruierten 
B ü re tte n  -—- gem essen . —  D ie  S o ld ich ten  s te ig en  be i V erw endung von K-Salzen gleich
m äßig  a n , bei V erw endung  v o n  C a-Salzen  t r i t t  n a ch  30 M in. jeweils ein starker Sprung 
im  Sinno  des D .-A nstiegs e in ; m it  A l-Sa lzon  k o n n te  d ie  So ld ieh te  n ich t g u t ermittelt 
w erden . —  D a s K o a g u la tv o l. n ah m , d e r  zun eh m en d en  V erd ich tu n g  entsprechend, mit 
d e r  Z e it ab . D iese  V o l.-A bnahm o w a r  s ta rk  v o n  d e r  an g ew and ten  ElektrolytmeDge 
a b h ä n g ig ; es zeig te  sich  a u ß e rd e m , d a ß  d a s  S 0 4" -Io n  im  Vgl. m it N O ?' ausgesprochen 
s ta b ilis ie ren d  w irk t. V erss. m it  L i-S a lzen  erg ab en  gleiche R e su lta te  wie m it K-Salzen, 
so d a ß  d e r  versch ied . H y d ra ta t io n s g ra d  d e r  L i- u. K -Io n e n  a u f  den Koagulationsprozeß 
ke in en  m erk lichen  E in f l. h a t.  M it C u-Salzen  w u rd e n  äh n liche  Gesetzmäßigkeiten ge
fu n d e n , n u r  zoig te  es sieh  h ier, d a ß  im  F a lle  v o n  0,01-n. L sgg. (also bei geringen Konzz.) 
d a s  K o a g u la tv o l. z u e rs t  an s tie g , d a n n  lan g e  Z e it k o n s ta n t  b lieb , um zu le tzt langsam 
w ied er ab zu n eh m en . B ei V erss. m it  A l-Salzen  w u rd e  b e o b ach te t, daß  Elektrolytlsgg. 
m ittle re r  K o nz . (0 ,02-n.) im  V gl. zu  0,1- u. 0 ,002-n . L sgg. die g röß te  Vordichtung 
(k leinstes Vol.) b e d in g te n ; m öglicherw eise t r i t t  bei V erw endung  von 0,1 -n. Lsg. eine 
U m lad u n g  d e r  K o ll.-T eilch en  ein. (Kojuousiim ü >Kypiia.i (Colloid J . ]  7. N r. 1. 13
1941. U d S S R , M itte la s ia t . S ta a tsu n iv .)  GERASSIMOFF.

R. Loisy, E influß der Capillarkräfle auf den Schmelzpunkt einer r e i n e n  Flüssigkeit. 
F ü r  d ie  G leichgew ich tstem p . T  e in es k u g elfö rm igen  festen  S toffes vom Halbmesser 1 , 
d e r bei k o n s ta n te m  D ru c k  in  se ine Schm elze v o n  d e r T em p. T 0 ein  tau ch t, w ird  untei 
B e n u tzu n g  d e r G lBBSschen P o te n tia lg le ic h u n g en  d ie  B eziehung abgeleitet: log T /1 0 - 
— B i’j /L -o /r ,  w o rin  o d ie  O b e rfläch en sp an n u n g , L  d ie  V erdam pfungsw ärm e u. r ,  das 
spez ii. Vol. im  festen  Z u s ta n d  b e d eu te t. D a  T  <  T 0, s in k t  d ie  Schm elztem p. unter dem 
E in fl. d e r O b e rfläch en k rä fte . (B ull. Soc. ch im . F ra n c e , M ém. [5] 8 . 587—88. Juli/Aug.
1941.) H e n t s c h e l -

G. Untermann, Elektrodialyse in  einer zweiräumigen Zelle. Vff. untersuchen 
re ch n e n  u . ex p erim en te ll d ie  d u rc h  E le k tro d ia ly se  v e ru rsach te  Elektrolytkonz.-Änderung 
in e in e r e lek tro ly t. Zelle, d ie  d u rc h  e in  D ia p h rag m a  in  A noden- u . K atliodenraum  unter
t e i l t  is t. Am  E n d e  d e r E le k tro ly se  k a n n  d ie  K onz, im  A nodenraum  c a  bzw. im 
K a th o d en ra u m  c £  m itte ls  d e r  B eziehungen : c a / c 0 =  1 i  V l —  !'/ 'a  tt*
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1 — V l —  V,ia a n s  d e r  A nfangskonz . cD, d e r  A n fan g ss tro m stä rk e  i0 u . de r E n d s tro m - 
stärke i b e rec h n e t w erd en . H ie rb e i g e lten  d ie  oberen  V orzeichen v o r  d e r W u rze l fü r  
Säuren, d ie  u n te re n  fü r  L augen . —  D e r V e rlau f  d e r  K onz , im  D iap h rag m a  is t  l in e a r;  
sie ist eine E x p o n en tia lfu n k tio n  des e lek tr. P o te n tia ls . D ie  S tro m stä rk e  i s t  p ro 
portional d e r Kc>nz.-Differenz im  A noden- u . K a tb o d en ra u m  n .  u m g ek eh rt p ro 
portional de r D iap h rag m en d ick e . —  D ie A nw endung  der E le k tro d ia ly se  in  d e r  T echn ik  
ist n u r lo h n en d , w enn  d ie  L sg . w enig  E le k tro ly t e n th ä lt.  (Z. E lek tro eh em . angew . 
physik. Chem . 4 7 . 876— 79. D ez. 1941. F ra n k fu r t  a . M .. D egussa, F o rsch u n g s
labor.) '  E x t r a s ? '

K . W ir te ,  'über die van t Hoffsche Theorie des SoreJ-Effektes. (Der osmotische 
Druck in nichtisotherme.n Systemen.) E s  w ird  gezeigt, d a ß  d ie  U rsach e  des V ersagens 
der v a x ' t  H o F F sch en  T heorie  z u r  E rk lä ru n g  des S oR E T -E ffek tes (T herm odiffusion  
in Fll.) d ie  A n n a h m e  eines k o n s ta n te n  o sm ot. D ru ck es p  in  d e r  g esam ten  L sg. is t .  
Diese A nnahm e g ilt n ic h t bei V o rhandensein  e in e r W eehselw rkg . zw ischen L ösungsm . u. 
Gelöstem. W ie  n u n  d e r  o sm o t. D ru ck  in  einem  s ta tio n ä re n , n ich tiso th e rm en  S yst . 
von der T em p. a b h ä n g t, l ä ß t  sich  —  w ie Vf. ze ig t —  a u s  dem  SoR E T -E ffek t fo lg ern : 
Es wird p r  =  [(*f -T-s)/{ 1 —  c~s 1 )]- c~f (T ~ TK)-k T. w obei d ie  iso th erm e  K o n z ., 
-• die SO R ET -K onstante, t  d ie  T em p.-D iffe renz  u. T x  d ie  k ä lte re  T em p. is t .  (Z. P h y s ik  
118. 510— 14. 25/11. 1941.) R u d o l p h .

E m e st  P . Ir a n y .  Die Yiseositäisftinklion. I I I .  Vollständiges Viscositätsgcbiet. 
(LI. vgl. C. 1940 . I .  348.) U m  d ie  in  d e n  vo rherg eh en d en  M itt. fü r  e inen  b estim m ten  
Visoositätsbereich u n te r  V erw endung  zw eier P a ra m e te r  ab g e le ite te  lin ea re  Viscosität,«- 
funktion a u f  d a s  gesam te  G eb iet au sd eh n en  z u  kön n en , sind  no ch  stren g ere  K rite rien  
an den B egriff eines idea len  F l.-G em isches anzu legen . A u f G ru n d  v o n  V iscositäts- 
messungen v o n  in  n iederen  a lip h a t. K W -sto ffen  ge lösten  P a ra ffin e n  u . K ap h th en ö len . 
wobei sich d ie  P a ra ffin e  n ich t im m er n. v e rh a lte n , k a n n  d as  V orliegen e in e r idealen  
Mischlings- u . T em p .-F u n k tio n , d ie  s te tig  u . e in d e u tig  im  gesam ten  p ra k t,  V iscositäts- 
bereich von 0,1— 5000 C entipoise  v e r lä u f t,  an genom m en  w erden . E in  d r i t t e r  D ru c k 
param eter i s t  versuchsw eise  b is  zu  10000 C entipo ise  a u sg e d eh n t w orden. Diese drei 
Param eter fü r  K o n z ., T em p. u . D ru ck  s in d  a u s  experim en te llen  W erten  herge le ite t, 
die an  einzelnen F ll .  in  einem  b estim m ten  G ü ltig k e itsb ere ich  gew onnen w urden . M it 
ihrer H ilfe  lä ß t  sich  e ine  h y p o th e t.  ..id ea le  F l .“  k o n stru ie re n , d ie  im  ganzen  E x is ten z- 
bereich u n e in g e sc h rän k t dem  V isoositä tsgesetz  geh o rch t. ( J .  A m er. chem . Soc. 63. 
2611—17. 6/10. 1941. Q uebec, C an .. S h aw in ig an  F a lls .)  H e x ts C H E L .

D .  S. D a v is ,  Düsennomograrnm. F ü r  d ie  A uM lußgeschw indigkcit {Q) des W . au s  
den üblichen Ö ffnungen . D üsen  u. R ö h re n  g i lt  Q == C A  F  (C =  D ü se n k o n s ta n te , 
-4 =  D üsenfläche  in  Q u a d ra tfu ß . F  =  S trö m u n g sgeschw ind igkeit in  engl. F u ß /S e k .)  
oder Q =  C A Y  2 g h =  8,02 A ) / h (h — H ö h e  des W .-Spiegels in F u ß ). Z u r V e r
meidung k le in e r Z ah len w erte  w ird  d ie  A usflußgeschw ind igkeit in  G allonen M in. au s- 
gedrüekt u . d u rc h  R  b eze ich n e t; d a n n  g ilt  R  =  19.64 d: yTt (d — Ö ffnungsdureh- 
messer in ZoU). D iese  B eziehung  ist z u r  le ich te ren  A u sw ertu n g  fü r  4 üb liche  C-W erte  
durch ein X om ogram m  d a rg este llt . (In d . E n g n g . C hem .. in d . E d it .  33 . 420. 3/3 . 1941. 
Detroit, M ich.. W ay n e  U n iv .) . Z e i s e .

E .  W ic k e  u n d  R .  K a lle n b a ch . Die Ößafläche.ndiffusion von Kohlendioxyd in 
aktiven Kohlen. D ie  V ers.-A nordnung  w a r d e ra rt-  d a ß  a n  d e r  einen freien  S tirn fläch e  
der zy linderförm igen  K ö rn e r d e r  K o h len  e in  S tro m  v o n  X . u . CO., m it s te ts  gleich- 
bleibendem P a r t ia ld ru c k  von  e tw a 100 m m  COs vorb e ig e fü h rt w urde, w äh ren d  a n  d e r  
gegenüberliegenden S tirn flä c h e  des K ornes ein K .-S tro m  m it k o n s ta n te r  G eschw indig
keit v o rb e is trich , d e r  d ie  h in d u rch d iffu n d ie rte  C O .-M cnge m itn a h m . D ie D ru c k 
abhängigkeit d e s  G e sa m ttran sp o rte s  w u rd e  bei 0° von  1 a t  b is  100 m m  gem essen, die 
I 'em p.-A bhängigkeit be i 1 a t  von  0— 200 bzw . 300°. Beim  T ra n s p o rt d e s  CO» d u rc h  
das K orn  sin d  3 D iffusionen  zu  u n te rsch e id en : D ie n. D iffusion  des ad so rb ierb a ren  
Gases im T räg e rg as . D iese  t r i t t  a u f  in  den  P o ren , deren  D u rchm esser g ro ß  is t  g eg en 
über d e r m ittle re n  freien  W eglänge  d e r  ad so rb ie rb a ren  G asm oleküle. D ie  K x u d s e x -  
M olekularström ung (KM) in  den  Poren , de ren  D u rch m esser k le in  i s t  geg en ü b er d e r  
mittleren freien W eglänge. D ie  O berflächend iffusion  (O D ) d e r  ad so rb ierb a ren  M oll, 
an den P o ren w an d u n g en . Z u n äc h s t w erd en  d ie  th e o re t. G ru n d lag en  d a rg e leg t u n te r  
B erücksichtigung des Porengefüges, d e r  D ru ck - sow ie d e r  T em p.-A bhäng igkeit d e r  
D iffusionsarten. A p p . u. M eßm eth . w erd en  beschrieben . D ie  S tröm ungsgeschw ind ig 
keit des X j w a r  0,12 c cm /S ek ., d ie  v o n  X 2 u. C O . 0.25— 1.9 ccm . U n te rsu ch t w urden  
2 Kohlen (I, I I )  d e r  d eu tsch en  A k tivkohfengese llschaft u. eine m edizin. K ohle  ( I I I )  
von M e r c k ,  w e ite r  ein engporiger Ton ( IV )  u. ein Filter G 3  (V) au s J e n a e r  Glos.

*) A dsorpt. v . organ. Yerbb. s. S. 1618.
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D ie  m it dem  X 2 m itg e fü h rte n  d iffu n d ie r te n  C 0 2-M engen w u rd en  m it einer empfind
lichen, d iffe ren tia l a rb e ite n d e n  W ärm e le itfäh ig k e itsa p p . b e s tim m t. Bei V liegen die 
W o rte  d e r  D ru c k k u rv e  bis a u f  150 m m  h erab  a u f  e in e r d u rc h  N u ll gehenden Geraden. 
H ie r  h e rrsch t n. D iffusion . U n te r  150 m m  b ie g t d ie  K u rv e  ab . es se tz t KM ein. Es 
e rg ib t sich  eine T em p .-A b h än g ig k o it d es G a s tra n sp o rte s  von  T 1-65 bei 1 a t, wo aus
sch ließ lich  n. D iffusion  v o rlie g t. Bei III m a c h t sich  schon  bei 1 a t  die KM bemerkbar. 
A us den  lo g arith m . G erad en  d e r  T cm p .-A b h än g ig k e it e rg ib t sich eine solche von TM. 
A uch  h ie r  w ird  ke ine  OD e rk a n n t . B ei IV n im m t m it abnehm endem  Druck der Gas
tra n s p o r t  w enig  zu  u. w ird  u n te rh a lb  200 m m  k o n s ta n t.  Von diesem  Druck ab liegt 
d e r  gan ze  T ra n sp o rtw id e rs ta n d  be i d e r  KM. a u ch  d ie  T em p.-A bhängigkeit bei 760 mm 
m it T 0’85 z e ig t den  g leichen  E in f l .,  jed o ch  b e s te h t  d ie  M öglichkeit einer geringen OD. 
F ü r  I u. II ergeben  d ie  Iso th e rm e n  u. Iso b a re n  einen erheb lichen  A nteil von OD beim 
G a s tra n sp o rt.  OD t r i t t  in 2 A n te ilen  a u f :  A ls „d u rch g eh en d e“ OD, die von der einen 
zu r a n d e re n  S e ite  des K o rn es d e r  R au m d iffu s io n  p a ra lle l lä u f t .  Als ..stückweise“ OD. 
d ie  in  bes. engen P o re n s tü c k en  einen A n te il des T ran sp o rte s  übern im m t. Es ergibt 
w e ite r eine A b sch ä tzu n g  au s  d e r  T em p .-A b h än g ig k e it d e r  Gesam tdiffusion, daß die 
fü r  d ie  (d u rch g eh en d e) ÖD w irk sam e  S a tte len e rg io  n u r um  1— 2 Cal kleiner ist als 
d ie  A dso rp tio n sw ärm o  von 6,5— 7,5 C al. D e r  T ra n s p o rt  d u rc h  OD n im m t m it steigender 
T em p . lan g sam  a b . A u f  G ru n d  d e r  Iso b a re n  se lb s t  bei 200° is t  d e r  T ran sp o rt durch OD 
noch d e u tlich  zu erk en n en . D a ra u s  w ird  geschlossen , d a ß  OD noch hei Tempp. vor
han d en  se in  k a n n , bei d enen  A d so rp tio n  in m erk lichem  M aße n ich t m ehr auftritt. 
E ine  w e ite re  V ers.-R eihe  a n  e inem  K o rn  v o n  I s te ll te  den  V erlau f a lle r Isothermen u. 
Iso baren  in  d em  u n te rsu c h te n  D ru ck - u. T em p .-G eb ie t fe st („Diffusionsfläche“ ). 
(K ollo id-Z . 97 . 135— 51. N ov. 1941. G ö ttin g en , U n iv ., In s t .  f. phys. Chem.) B o y e .

B. Anorganische Chemie.
P. F. Botschkarew u n d  A. G. Bergmann, Physikalisch-chemische Untersuchung 

des Gleichgewichts des wässerigen reziproken Systems aus den Nitraten und Monophos
phaten des K alium s und Ammoniums (Nitrophoska 1). Polytherme des reziproken Systems 
aus den Nitraten und Monophosphaten des K alium s und Ammoniums. I I I .  (II. vgl.
C. 1 9 3 9 . I .  1524.) D ie  P o ly th e rm e  des w ss. rezip ro k en  S y s t. K , N H 4, H 2PO ,, X 0 3 
w ird  im T e m p .- In te rv a ll  zw ischen d e r  vollen  E rs ta r ru n g  u. + 3 0 °  untersucht. Die 
e x p erim en te llen  B e fu n d e 'd e r  S e ite n sy s te m e  u. d e r  inneren  S c h n itte  sind in Isothermen 
nach  J a n k c k e  angegeben , u. zw ar fü r  d ie  T e m p p .: — 10, — 5, 0, + 1 0 , + 2 0  u. +30°. 
A u f den  Iso th e rm e n  fü r  —-10 u. — 5° t re te n  F e ld e r  fü r  E is , NH.,NO.,, Doppclsalz u. 
M ono p h o sp h ate  des K  u. N H 4 a u f , a u f  d en en  fü r 0 b is + 3 0 °  solche fü r  KNO„, N H ,X 0 3, 
D o p p c lsa lz  (K - u . N H 4-N itra t)  u. fe s te  Lsgg. des K - u. N H 4-M onophosphats. Dabei 
n im m t d a s  F e ld  d e r  fe s ten  Lsgg. d e r  M o n o p h o sp h ate  d ie  g rö ß te  F läch e  ein. (Hsneciim 
AnajeM un Hayic CCCP. Ox,ie.icHite XiiMiinecKiix H ayn  [B ull. A cad. Sei. U R SS, CI. Sei. 
c h im .] 1 9 4 0 .3 7 9 — 96. U d S S R , A k a d . d .W iss .,  I n s t .  f. a llg . u. ftnorg. Chem.) DerJUGIN.

A. Bargerae u n d  I. Gottardi, Über die Gleichgewichte von Mangan und Silicium 
im  Induktionsofen m it saurer Auskleidung. V ff. u n tersu ch en  d en  S i0 2- u. MnO-Gch. 
d e r  S ch lack e  im  G leichgew ich t beim  bas. S ie .m e n s - M a r t in - Verf. u. beim  Induktions
ofen m it  sa u re r  A usk le idung . D ie  g e fu n d en en  W erte  fü r  S i0 2 stim m en m it den nach 
d e n  G le ichgew icht,«konstanten  b e rech n e ten  in a llen  F ä lle n  g u t  überein, fü r MnO da
gegen  n u r beim  bas. SiEMENS-M ARTiN-Verf. u . bei hohen M nO- u. FeO-Gebh. der 
S ch lacke  im  In d u k tio n so fen , w ä h ren d  bei n ied rigeren  M nO- u. FeO -G chh. wesentlich 
höhere  W erte  a ls b e rec h n e t g e fu n d en  w erd en  (e tw a  10: 1), so d a ß  eine K orrektur der 
G le ich g ew ich tsk o n stan ten  nach  KÖRBER u . O e l s e n  (C. 1934. I I .  121) fü r  die unter
su c h ten  F ä lle  e rfo rd erlich  e rsch e in t. (M etallu rg ia  i ta l .  33 . 287— 91. Ju li 1941. Soc. 
A n. N az . „C ogne“ .) R . K . M Ü L L E R .

Giorgio Roherti, Saute Gnisci u n d  ErsiliaPera, Der Einfliiß _der Alkah- 
halogenide auf die Fällung des Cuprojodids. I n  L sgg ., d ie  neben  0,173 g/1 K J  u. O.lu.o g 
N a B r s te igende  M engen N aC l e n th a lte n , f in d e t  v o n  einem  N aC l-G eh. von 1,33 g a u - 
w ä rts  k e ine  F ä llu n g  des J  als C u J  d u rc h  h in zu g efü g tes  C uSO , +  N a H S 0 3 mehr statt- 
F ü r  d ie  s ta rk  N aC l-haltigen  L au g en  bei d e r V erarb e itu n g  de r Italien . E rd ö l u. J  ent
h a lte n d en  W ässer is t  d a s  V erf. so m it n ic h t  geeignet. (Am i. chim . applicnta 31- olio 
b is  508. N ov. 1941. R o m , Chem . L ab o r. A. G. I .  P .) H e n t s c h e l .

S. S.Makarow u n d  A. G. Repa, Löslichkeitsisothermen und feste Phasen des 
Systems Vfi-ySO ^-N afO -H fi. (Vgl. C. 1 9 4 0 . I I .  1558.) E s w erden die Löshehkeits- 
iso th erm en  d e r  te rn . S y s tem e  V 20 3- S 0 3-H „0  u. V 20 r N a 20 - H 20  bei 25 u. 75° u. des 
q u a te rn ä re n  S y s t. V20 5- S 0 3-N n20 - H 20  bei 25° u n te rsu ch t. " I n  H 2S0 4-saurcr Lsg. 
besteh en  d ie  H y d ra te  des V „0- m it 1, 2 ,u. 3 H „ 0 ; dagegen  k o n n te  das Bestehen ues
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Hydrats 3V 20 5 -2 H 20  bzw . H 4V 60 17 n ich t b e s tä t ig t  w erden . Von N a -V an ad a to n  
erwiesen sieh a ls b e s tän d ig  (bei 25 u. 75°): N a„V 0O lc -2 0 H 2O. N a 4V 20 7- 18 H 20 ,  
.Va,V20 7, N a 3V 0 4 -1 0 H 20 ,  N a ,V 0 4, N a 8V 20 ? • 30— 2 6 H ,0 , l f a 8V 20 8-1 2 H 20 .  M it 
Erhöhung des K ry s ta llw asse rg eh . v e r tie f t  sich  d ie  F a rb e  v o n  gelb  (V20 5) nach  ro tb ra u n  
bis rot (V20 5 -3 H 20 ) .  —  O ptim ale  L ö slich k e iten : 5 8 ,17% ig . H 2S 0 4 lö s t bei 25° 1 2 ,4 8 %  
V20 5, 57 ,56% ig . H 2S 0 4 h e i 75° 1 1 ,96%  V 20 5; 14 ,05% ig . N a.O -L sg. lö s t hei 25° V 20 5 
unter Bldg. v o n  N a 4V 20 7; höhere  N a 20 -K o n z . v e rm in d e rt d ie  L öslichkeit. N a -V a n ad a tc  
werden d u rch  S äu ren  bis zu  V 2Oä h y d ro ly s ie rt. B ei P h  =  6 ,6— 6,8  w ird  w asserfre ies 
V20 5 abgeschieden. —  A u f G ru n d  d e r U n teres, w erden  d ie  B ed ingungen  angegeben , 
unter denen V 20 5 n ach  d e r sau ren , a lk a l. u. N eu tra lisa tio n sm c th . a u s  M ineralien  u. 
Verbb. gew onnen w erd en  k a n n . D as nach  le tz te re r  M eth . gew onnene V 20 5 i s t  v o ll
kommen rein. (Hur.ecum AKageiiun Hayi: CCCP. OT/ieJiemie XuMiniecKiix Hayi: [B ull. 
Acad. Sei. U R S S , CI. Sei. ch im .] 1 9 4 0 . 349— 78. U d S S R , A k ad . d . W iss., I n s t .  f. 
allg. u. an o rgan . Gliom.) D e rJU G IN .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Kalervo Rankama, über die Zusammensetzung des Kieselsäurcnickslandcs in der 

Gesteinsanalysa. V f. u n te rsu c h te  sp ek tro g rap h . 16 versch iedene  fin n . G esteine sow ie 
deren K ie se lsäu re rü ck s tan d . Q u a n tita tiv  w u rd e  e ine  A n zah l se lten er O xyde, q u a lita tiv  
die H a u p tb es ta n d te ile  d e r  G esteine b es tim m t. D isk u tie r t  w erden d ie  U rsach en  fü r  
das A u ftre ten  d e r  V erunrein igungen  in  den  K iese lsäu re rü ck s tän d en  m it bes. B e rü ck 
sichtigung d e r  G eochem ie d e r e inzeln  a u ftre te n d e n  E lem en te . D ie  V ers.-E rgebnisse  
sind tab e lla r. zu sam m en g este llt. (B ull. Com m iss. geol. F in la n d c  1 4 . N r. 126. 4— 33. 
Juni 1941. H e lsin k i, U n iv ., M ineral, a . G eological In s t . ,  Geoehem . L ab o r.) G ö t t e r .

Th. G. Sahama u n d  Veikko Vähätalo, Röntgenspeklrographische Untersuchung 
der seltenen Erden in  einigen finnischen Eruptivgesteinen und Mineralien. R ö n tg e n 
spektroskop. b e s tim m te n  Vff. den  G eh. a n  se lten en  E rd e n  in  e in e r R e ih e  v o n  f in n . 
Eruptivgestem en sow ie in  Monazit, T itanit u . A patit au s  ebenfa lls  f in n . V orkom m en. 
Die an a ly t. E rgebn isse  sin d  tab e lla r . zu sam m engeste llt. D ie  re la tiv e  H ä u fig k e it d e r 
verschiedenen se lten en  E rd e n  in  den  G este inen  u. M ineralien  w ird  vom  geoehem . S ta n d 
punkt au s  d isk u tie r t .  (B ull. Com m iss. geol. E in lan d e  1 4 . N r. 126. 50— 81. J u n i  1941. 
Helsinki, U n iv ., M ineral, u . Geolog. In s t . ,  G eoehem . L ah o r.) G o t t f r i e d .

Kalervo Raukama, Ohalkocil von M erijärvi, M ittel-Pohjanmaa. N a ch  einem  
kurzen Ü b erb lick  ü b e r d ie  Geologie des obigen G ebietes b e r ic h te t  Vf. ü b e r  se ine  U n teres, 
au dem C halkocit a u s  d en  d o r t  a u ftre te n d e n  G esteinen. D e rC h a lk o c it k o m m t in  Form  
kleiner K ö rn er, zusam m en  m it P yrit  in  d en  G este inseinsch lüssen  deä d o r t  an steh en d en  
Quarzdioritcs v o r. A ls U m w an d h m g sp ro d . des C halkocits  w u rd e  a n  e in igen S te llen  M ala
chit gefunden. U b e r d ie  E n ts te h u n g  des M inerals w ird  k u rz  b e ric h te t. (B ull. Com m iss. 
geol. F in lan d c  1 4 . N r. 126. 84— 89. J u n i  1941. H e lsin k i, G eological S u rv ey .) G o t t f r .

C liffo rd  F r o n d e l ,  Paramelaconit: ein telragonales Kupferoxyd. P a ra m e la c o n it  is t  
ein K u p fe ro x y d , welches Cu sow ohl in  d e r zw eiw ertigen w ie  d e r e inw ertigen  Form  
en thält; d ie  id ea le  Zus. i s t  CuO. D ie ta tsä ch lich e  Zus. b a s ie r t a u f  e in e r S tru k tu r  m it 
O -U nterschuß, in  w elcher d e r V erlu st d e r  n eg a tiv en  V alenz, d ie  d u rc h  d a s  F eh len  d e r 
O-Atomc b e d in g t is t ,  ko m p en sie rt w u rd  du rch  e ine Ä n d eru n g  d e r p o sitiv en  V alenz 
einiger C upriionen  in  C uproionen. D ie  d u rc h  d ie  A nalyse  festgeleg te  Z us. e n tsp r ic h t 
(ler Form el (C'i_2 3;I[ Cu2xl)Oi_x m it x  =  0,116. A us d e r  M orphologie, d e n  Ä tz- 
liguren u . W EISZENBERG-Äufnahm en fo lg t d ite trag o n a l-d ip y ra m id a le  S y m m etrie . D as 
Mineral t r i t t  in  g län zen d en , schw arzen  K ry s ta lle n  a u f  u . z e ig t d ie  F o rm e n  {0 0 1 } , 
{ 1 0 1 }  u . { 1 0  0} m it  a : c =  1 :1 ,6 7 0 9 . D ie E lem en tarze lle  is t  te tra g o n a l rä u m z e n tr ie r t  
mit a =  5,83, c =  4 ,94  A, R a u n ig ru p p e  is t  J  1 /a m d . D ie  Z elle e n th ä l t  CüI6_ 22.u . 
Cü2a.IOI0_i  m it x  =  1,85. E s  e x is tie r t  außerdem  noch  e ine  ausgesprochene Pscudo- 
zelle m it a  =  2,915, c =  4,94 Ä ; d iese Zelle is t  ebenfa lls  ra u m z en tr ie r t. R au m g ru p p e  
ist J  4/m m m. —  D ie H ä r te  des M inerals is t  4 % , seine D . 6,04. D as M ineral lä ß t  sieh 
atzen m it FeC l3, K C N , H C l u . H N 0 3, n ic h t dagegen m it K O H . B eim  E rh itz e n  ze rfä llt  
<ler P a ram e laco n it lan g sam , a b e r  m it m eß b a rer G eschw indigkeit u n te rh a lb  190°, 
schneller m it ste ig en d er T em p. in  e in  G em isch v o n  T en o rit u . C u p rit. D ie  en ts teh en d en  
K rysta llite  v o n  T o n erd e  u . C u p rit s in d  regellos o rien tie rt. D as M ineral is t  leichtlösl. 
in k a lte r N H 4C1- o d er N H 4O H -Lösung. I n  v e rd . S äu ren  b ed eck t sich  d as  M ineral m it 
einer S ch ich t v o n  Cu u . K u p fe ro x y d . F u n d o r t  des M inerals w a r d ie  C opper Queen- 
Grube, B isbec, A rizona, wo cs a ls sek . B ldg . a u f t r i t t .  (Am er. M ineralog ist 2 6 . 657— 72. 
Xov. 1941. C am bridge , M ass., H a rv a rd  U n iv .) G o t t f r i e d .

R. W. van Bemmelen, Entstehung und Abbau der Bauxite in Niederländisch-Indien. 
Die B au x itg ew in n u n g  von  B in ta n  I r la n d  bei S ingapore  w u rd e  1935 aufgenom m en u .
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b e t r ä g t  5— 6%  d e r  W e ltp ro d u k tio n . D e r B a u x it  g e h ö rt  zu dem  Al-reichen Laterittyp. 
D a s  M u tte rg es te in  is t  ein  a p h a n i t .  H o rn fe ls  m it F e ld sp a t-  u . Q uarzkörper mit einem 
S iO a-G eh. v o n  6 5 % . D ie  L a te r it is ie ru n g  l ä ß t  sich  a n  dem  vorhandenen  Profil genau 
u n tersu ch en . (E con  Geol. 36. 630— 40. S e p t ./O k t.  1941. B andoeng, Java .) E n sz lix .

Fritz Hoffmann, Einiges über die Bauxitvorkommen Soivjet-Rußlands. Rußland 
b e s i tz t  3 b e d eu ten d e re  B a u x itv o rk k ., d a s  v o n  T ichw in , v o n  K ush w a  u. von Alapajewsk, 
von  d en en  d a s  le tz te re  jed o ch  n u r  m in d erw ertig e  E rze  fü h r t .  (Alum inium  23. 504—06. 
O k t. 1941. F re ib e rg  i. S .) E n sz lin .

Federico Ahlfeld, Zonenbildung in  dem bolivianischen Zinnbezirk. Die vertikalen 
u. la te ra le n  Z onen  des b o liv ian . Z in n g eb ie ts  w erd en  besprochen . E s lassen sich hierbei 

'3 G ru p p en  v o n  L a g e rs tä t te n  u n te rsch e id en . D ie  G ru p p e  A  b e s te h t aus Lagerstätten 
o hne  u n m itte lb a re  B e rü h ru n g  m it In tru s iv g e s te in e n  u. e n th ä l t  die Sb-Lagcrstättcn 
u. k le in e re  A b lag eru n g en  m it Sh , Zn, P b , A g, F e , Cu, N i, Co, Se, W , Au u. Hg. Die 
m eisten  s in d  e p ith e rm a l u . zeigen w enig zonenw eise V erte ilu n g  d e r M ineralien. Gruppe B 
s te h t  im  Z u sam m en h an g  m it G ra n itin tru s io n e n  u. u m fa ß t d ie  W -Lagerstätten  u. die 
h a u p ts ä c h lic h s te n  Sn-V orkom m en . Sie sc h lie ß t d a s  V ork . d e r E lem ente  Sn, W, Mo, 
B i, A s, Cu. F e , Zn, P b , A g, A u , Sb , L i, T i, N i, Co, T e u. H g  ein  m it einer ausgesprochen 
zo n aren  V erte ilu n g  d e r  M ineralien . Z u d e r  G ru p p e  C gehören  d ie  m it D aziten u. Rhyolit
u. in ge rin g erem  U m fan g  m it E ffu siv g es te in en  v o rk o m m en d en  L ag erstä tten . Hierher 
g ehören  e in  T eil d e r  g ro ß en  Z inn- u. S ilb o rvorkom m en . E s  tre te n  dieselben Elemente, 
w ie  in  G ru p p e  B  a u f  m it A u sn ah m e  v o n  T i, L i, N b , T e, Mo u. H g, auch is t die zonare 
A usbldg . d e r  M ineralien  n ic h t so a u sg e p rä g t w ie  in  G ru p p e  B . (Eeon. Geol. 36. 569—88. 
S e p t./O k t. 1941. L a  P a z , B oliv ien .) E n sz l in .

E. P. Henderson, Der E \ Burro, Coahuila, Mexiko, Meteorit. D er E l Burro- 
M eteo rit w u rd e  im  A p ril 1939 im  n ö rd lic h en  C o ah u ila  gefunden . In  Anschliffen des 
M eteo riten  k o n n te n  große  u . un reg elm äß ig e  S te llen  m it K a m a c it  beobachtet werden. 
D ie  e inzelnen  K a m a c its tü c k e  s in d  d u rc h  d ü n n e  Z onen e ines b rau n en  M aterials, wahr
sch e in lich  sek . E is e n o x y d , g e tre n n t. A u ß erd em  k o n n te  e tw as S chre ibcrtit festgestellt 
w e rd en ; dagegen  t r a t  T ä n i t  n ic h t  au f. D ie  chem . A nalyse  ergab  d ie  folgenden Werte: 
F c  93,10 (% ), N i 6,02, Co 0 ,34 , P  0,32, S S p u r, U nlösliches 0,01 2  99,79. M it einem 
N i-G ch . v o n  6 ,0 2 %  fä ll t  d a s  M a te ria l in d a s  a  +  y -F e -F e ld , es is t dem nach als sehr 
g ro b k ö rn ig er O c ta h c d r it  zu  k lassifiz ieren . (A m er. M in eralog ist 26. 655— 56. Nov. 1941. 
W ash in g to n , N a tio n a l M useum .) G o t t f r i e d .

John Davis Budhue, Einige lösliche Bestandteile von Meteoriten. Vf. behandelte 
e in e  R e ih e  v o n  S te in m e te o rite n  m it k ochendem  d e s t. W - u . u n tersu ch te  das F iltra t 
a u f  d a s  A u f tre te n  v o n  Ca, F e , N i, CI, PO ,,, S , SO., u . So3. D ie Vers.-Ergebnisse sind 
ta b e lla r . zu sam m en g este llt. F re ie r  S t r a t  in  d e n  u n te rsu c h te n  M eteoriten nicht oder 
n u r  in  S p u ren  au f. (A m er. M in era lo g ist 2 6 -6 7 7 — 80. N ov. 1941. P asad cn a, Cal.) G o t t f r .

D. Organische Chemie.
D p  A l l g e m e i n e  u n d  t h e o r e t i s c h e  o r g a n i s c h e  C h e m ie .

E.Darm ois, Der Beitrag des Deuteriums zur organischen Chemie. (Vgl. C. 1936.
I .  4661.) F o r ts c h r i t ts b e r ie h t  d e r  C hem ie d e r  D o u te rium verb indungen . 25 Zitate. 
(B u ll. Soc. ch im . F ra n c e , M ein. [5] 8 . 445— 62. Ju li/A u g . 1941.) G o ld .

I .  P r ig o g in e ,  Thermodynamik und Wasserstoff bindung. D ie von KEMPTER u. 
M e c k e  (C. 1940,' I I .  1003) 'an g eg eb en e  F o rm e l K  (T) =  G ,/( 1 — Y CJC) (C, =  Konz, 
d e r e inzelnen  A .-M oll., C =  g esam te  A .-K onz , in  d e r  L sg .), d ie  fü r  die Assoziation 
sch w ach er D ipo lm oll, w ie  P h en o l u . A . in  L sg . v o n  jen en  A u to ren  u . vom Vf. durch die 
U ltra ro tsp e k tro sk o p ie  b e s tä t ig t  w o rd en  is t ,  w ird  vom  Vf. th eo rc t. u n te r  vereinfachenden 
A n n ah m en  ab g e le ite t. H ie rb e i w ird  fü r  d a s  ehem . P o te n tia l  v o n  GlBBS im Assoziations- 
g le ichgew ich t d ie  B eziehung  /iy — y  ft 1 (y =  Z ah l d e r  A .-M ol. im  K om plex) zugrunde 
g e leg t u . an g en o m m en , d a ß  (4) /iy° =  (y —  1) f i01 +  fi,° i s t  (p ° 1 — ehem. Standard
p o te n tia l  e ines A .-M ol., d a s  sich  in  einem  seh r g ro ß en  K o m p lex  b e fin d e t; ftx° =  ü j '“1" ' 
S ta n d a rd p o te n tia l  e ines e inzelnen  A .-M ol. in  d e r  L sg.). D ann  is t: K  (T) 
exp . K /i01 — / i f  j/k T ] ,  A us e inem  V gl. d e r  A n te ile  d e r  T ran s la tio n , Schwingung u. 
R o ta tio n  d e r  ge lö s ten  M oll, an  ih ren  th e rm o d y n am . F u n k tio n e n  w ird  gefolgert, dal 
d ie  S tru k tu rä n d e ru n g  d e r  e in zelnen  A .-M oll, bei d e r  A ssozia tion  b ed in g t sei: 1- dmclj 
e ine  Ä n d eru n g  d e r  Sehw ingungscnerg ie  d e r O H -G ru p p e  d u rc h  d as  e lektrostat. i c k  
e ines b e n a c h b a rte n  M ol., u . 2. d u rc h  d a s  V erschw inden  de r freien  R o tation , das eine 
e rh eb lich e  V erk le in eru n g  d es e n tsp rech en d en  E n tro p ie an te ils  bew irkt. Aus dci 
n äherungsw eisen  U n a b h ä n g ig k e it d ieser b e id en  E ffe k te  v o n  d e r G röße des Komplexes, 
m it dem  d as  E in ze lm o l. a sso z iie rt is t ,  le i te t  Vf. d ie  th eo re t. R ech tfertigung  der lornici 
(4) u . d e r  h ie ra u s  fo lgenden  F o rm el von M e c k e  u . K f .m p te r  her. M it dieser Formel u.
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ihrer graph. Darst. wird die. Konz, der Einzelmoll, in Abhängigkeit von der Gesamt
konz. des A. für verschied. Tempp. berechnet, ebenso der mittlere Assoziationsgrad 
¿= 1 /(1  — C JK )  u. der wahre Assoziationsgrad X  =  (2 — C1/K )l(  1 — C J K )  sowie 
die Aktivitäten der beiden Komponenten von C2H5OH-CCl.,-Lösungen. F ür den durch 
GJ =  — rj», T ' {d S '/d T )v definierten Konfigurationsanteil der spezif. W anne (£' =  C JC ) 
wird mittels der Formel von M e c k e  u . K e m p t e r  sowie der Rk.-Isobare von v a n ’t  H o f f  
die Beziehung C J  — 2 l i  (r2Pt t /  R T )  C J /K C  (1 +  C J K )  cal/Mol. A. abgeleitet. Mit 
dem früher vom Vf. bestimmten W ert rPl t  =  5000 cal/Mol ergibt sich für C J  dieselbe 
Größenordnung n ie  nach S im o n  (Z. anorg. allg. Chem. 203 [1931]. 219) für Glycerin. 
Hierbei hat Vf. nur die Konfigurationsänderung infolge des Übergangs der Komplexe 
in Einzelmoll, berücksichtigt, weil der Übergang eines Komplexes in den anderen ein 
relativ kleiner Effekt ist. Die nach QJ2 =  rPt t  ( £ / — f 2') berechnete berechnete Ver
dünnungswärme jener Lsgg. ist infolge der Vernachlässigungen durchweg etwas kleiner 
als die gemessene. — F ür verschied, akt. Lösungsmittel, die zwar nicht in sich, aber 
mit dem A. assoziiert sind, ha t Vf. die Assoziationskonstante K 2 =  Cs a /OJCa  
(Gsa — Konz, der aus A. u. akt. Lösungsm. bestehenden Komplexe, Cs — Konz, der 
Einzelmoll, des Lösungsm.) Spektroskop, bestimmt, womit sieh die Standardaffinität 
dieser Assoziationsrk. nach =  F Y ln  K„ =  Ä E ° — T- A S°  ergibt. A E °, die Wechsel- 
wrkg.-Encrgie des akt. Lösungsm. m it der OH-Gruppe des A., ist auch Spektroskop, 
bestimmt worden. Die Löslichkeit wächst mit ¿iE 0. Schließlich wird auch die Ver- 
dünnungswärmo in akt. Lösungsmitteln berechnet u. m it den Messungen von W o l f
ii. M e r k e l  (C. 1941. I. 326) im Einklang gefunden. (Bull. Soc. chim. Belgique 50- 
153—71. Jun i/Ju li 1941. Brüssel, Univ.) Z e i s e .

Walter Gordy und Spencer C. Stanford, Spektroskopischer Beiveis fü r  Wasser- • 
Stoffbindungen. I II . Vergleich der protonenanziehenden Eigenschaften von Flüssigkeiten. 
(H. vgl. C. 1940. I. 3640.) Vff. bestimmten das Infrarotabsorptionsspektr. der Lsgg. 
von GIl.,OD in 77 verschied, organ. Lösungsmitteln, sowie von reinem CH3OD. Die 
hierbei erzielten Ergebnisse decken sich mit denjenigen der II. Mitteilung. ((J. chem. 
Physics 9. 204—14. März 1941. Columbus, O., Univ.) K o c h .

Walter Gordy, Spektroskopischer Beweis fü r  Wasserstoffbindungen. IV. Vergleich 
der yrotonenanziehenden Eigenschaften von Flüssigkeiten. (III. vgl. vorst, Ref.) Vf. 
ermittelte durch Aufnahme der Infrarotspektren die Stärke der Douteriumsbrücke 
zwischen schwerem W. u. 42 verschied, organ. Lösungsmitteln (Ketone, Äther, E ster. 
Glykole, Nitrile, Amide, Ketoxime u. Amine), indem festgestellt wurde, inwieweit 
die OD-Sehwingung von schwerem W. gestört wurde. Fernerhin wurden die protonen- 
anziohenden Eigg. von 25 Lösungsmitteln durch Vgl.-Messungen der Stärke der H-Bin
dungen, die sie m it den Protonen von HCl eingehen, ermittelt. Es zeigte sich hierbei, 
daß schweres W. mit starken u. mittelschwachen Basen, sowie HCl mit sehr schwachen 
Basen befriedigende Resultate ergibt. Die Veränderungen, die verschied. Lösungs
mittel bei der D„0- u. HCl-Bandc hervorgerufen, wurden m it den Veränderungen der 
OD-Sehwingung bei CH3OD, die durch die gleichen Lösungsmitteln bewirkt werden, 
in Vgl. gesetzt; in allen diesen Fällen wurde eine lineare Beziehung gefunden. Die 
Veränderungen, die 90 Lösungsmittel bei der D 20-Bande hervorrufen, waren direkt 
proportional dom Logarithmus ihrer Basizität; dies könnte nach Ansicht von Vf. als 
Best.-Mcth. der Basizität zahlreicher Verbb. herangezogen werden. (J. chem. Physics 9. 
215—23. 440. März 1941. Columbus, O., Univ.) K o c h .

E. F. J. Janetzky, Cis-trans-Isomerie bei Äthylenderivaten. Vf. bringt eine über
sieht über einige Beispiele von ci-s-Grra-s-Isomeric von Äthylenderivv., bei denen es 
sich, wie bei Ölsäure/Elaidinsäure ( B e r t r a m ,  C. 1936. II. 62), Crotonsäure/Isocroton- 
säure ( M i c h a e l ,  J .  prakt. Chem. 46 [1892]. 252), 1,2-Dibromäthylen ( v a n  d e  W a l l e .  
Bull. Soc. chim. Belgique 27 [1913]. 211), 1,2-Dichloräthylen (WOOD u. DlCKENSON,
0- 1940. I. 3242), 1,2-Dijodäthylen ( L a t i e r s ,  Bull. Soc. chim. Belgique 28 [1914], 73)
R. Tolaiulichlorid ( E i l o a r t ,  Amer. Chem. J . 1 2  [1890]. 239) um ein Gleichgewicht der 
Isomeren, handelt, das unabhängig von Temp. u. Katalysator von der reinen eis- oder 
Pons-Form ausgehend stets erhalten wird u. in den meisten Fällen 2: 1 beträgt. Auch 
die Herst. von 2-Brombuten-2 aus 2,3-DibrombiUan, der Belichtung von a-Chlorzimt- 
säure, der therm. Umlagerung von Fumarsäure u. Maleinsäure u. der Gewinnung von 
ßiß'-Phenyltolylacrylsäure sind ähnliche Verhältnisse gefunden worden. — Unter den 
Voraussetzungen, daß die Äthylenderivv. (I) eben gebaut sind, bei der Isomerisierung

eine freie Drehbarkeit um die C=C-Achse 
I  t t  A p _ _ , ,  U ! stattfindet, die Doppelbindung sich löst u. sich

G C-''’ | i D dann wie ein Atom oder eine Atomgruppe (II,
F  F ' F bzw. F') verhält, entwickelt Vf. am Modell
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eine theorefc. Vorstellung über den Verlauf der Isomérisation. Aus der Energickurve 
der freien Drehbarkeit bei Ä tkanderiw . ergeben sicli 3 Energieminima bei einer Drehung 
von 0° (bzw. 360°), 120 u. 240°; diese Stellungen liefern bei der Wiederherstellung der 
ebenen Äthylenderivv. unter Eliminierung der freien Valenzen bei geringstem Energie
aufwand eine Irans- u. zwei cis-Formen, bzw. bei entgegengesetztem Drehungssinn eine 
cis- u. zwei fraws-Formen. D er Fall, daß die Größe oder Ladung einiger Substituenten 
eine vollkommen ebene Lage nielit gestattet u. zwei neue (allerdings opt.-akt.) Isomere 
liefert, wird besprochen; so lassen sich fü r cis-Zimlsäure 3 nicht ident., entkoppelte 
Grenzzustände ableiten, die sieh durch die Verteilung der ¡»-Elektronen unterscheide». 
Diese Auffassung wird durch die Tatsache gestützt, daß häufig, z. B. bei 1,2-Dichlor-l- 
bromacrylsäure, mehr als zwei Isomere gefunden werden. Fenier ist, durch die vom 
Vf. eingangs gemachten Annahmen, die Tatsache zu erklären, daß die Verbrennungs
wärmen der Isomeren im Dampfzustand gleich sind (WASSERMANN, C. 1930. I. 3294). 
(Österr. Chemiker-Ztg. 44. 241—44. 5/11. 1941. Den Haag, Holland.) G old.

Joseph J. Jasper, Cyrill J. Campbell und Donald E. Marshall, Diagramm über 
die Temperalurabhängiglceit der Zusammensetzung des unvollständig mischbaren Systems 
Wasser-Isobutylalkohol. Vff. beschreiben eine einfache Meth. zur Aufstellung des Dia
gramms für die Zus. unvollständig mischbarer, fl. Systeme bei verschied. Temp. u. 
zeigen ihre prak t. Ausführung an dem Syst. Isobutylalkohol-Wasser. Zur Aufstellung 
(1er Eichkurve wird eine Reihe von Mischungen hergestellt, die außer bestimmten 
Mengen der' beiden Komponenten ein Lösungsm. enthalten, in dem beide lösl. sind, 
so daß homogene Mischungen entstehen, deren Brechungsindiccs (bei 20°) dann gegen 
den Geh. an Isobutylalkohol kurvonmäßig aufgetragen werden. Im besprochenen Fall 
wird 95°/0ig. A. als Lösungsm. verwendet. An H and der Eichkurve läßt sieh aus den 
ßrechungsindices der bei der Dest. von Isobutylalkohol-W. bei verschied. Tempp. ent
nommenen Destillat- u. Rückstandproben nach A.-Zusatz deren Zus. ermitteln. Die 
Dest. wird einmal m it Isobutylalkohol-, einmal m it W.-Überschuß ausgeführt. Durch 
Aufträgen des Geh. an Isobutylalkohol gegen die Temp. wird sodann das gewünschte 
Diagramm erhalten. (J. chem. Edueat. 18. 540-—12. Nov. 1941. Detroit, Mich., 
Wavne Univ.) S tR Ü B IN G .

Hugh J. Mc. Donald, Die Elüssigkeil-Dainpfzusammeiisetzung der siedenden 
ternären Lösung Äthylalkohol-Glycerin-Beilzol. (Vgl. C. 1941. II. 2424.) Die Fl.-Dampf- 
Zus. des tern. Syst. wurde untersucht, indem man Lsgg. bekannter Zus. dest. u. die 
Zus. der einzelnen Fraktionen bestimmte. Dies geschah mit Hilfe einer modifizierten 
Viseositätsmessung. Es wurden die K p.-K urve für C2H 5OH-Glycerinmischungen sowie 
die Kp.-Isothermen für das tern. Syst. aufgenommen. Aus dem tern. Gemisch (lest. 
CjH jOH in der Weise, daß der mol. Anteil an C2H0OH in der Gasphase gleich dem 
in der FI. u. prakt. konstant ist. T rägt man den mol. Anteil dés O0Hc in der Gasphase 
gegen den in der F l. auf, so erhält man eine Gerade m it einer Neigung von 45° gegen 
die Abscisse. (J. pihysic. Chem. 45. 706—15. April 1941. Chicago, 111., Illinois Inst, 
of Technology, Dep. of Chem.) M. SCHENK.

W. M. Krawtschenko, Thermodynamische Ausweitung des ternären Systems von 
0 -, in- und p-Xylol. Die früher vorgeschlagcno Meth. (vgl. C. 1942. I. 472) zur Be
rechnung von Koordinaten tern. eutekt. Punkte, die durch aus der experimentellen 
Unters, bin. u. tern. Systeme einfacher aromat. KW-stoffe folgenden Gesetzmäßigkeiten 
ergänzt wurde, erlaubt es, auf thermodynam. Wege das Phasengleichgewichtsdiagramm 
Krystall-Fl. im tern. Syst. der drei isomeren Xylole zu berechnen u. aufzustellen. Es 
ergab sieb, daß die bin. Systeme zu den Systemen, die den Gesetzen der idealen Lsgg- 
nahe folgen, zu zählen sind. E in analoger Schluß kann auch auf das tern. Syst. gezogen 
werden. (Äcta physicochim. URSS 14. 279—86. 1941. Charkow, Labor, für tiele 
Tempp.) K l e v e r .

Melvirt S. Newman, Eine neue Methode zur Esterifizierung gewisser sterisch be
hinderter Säuren. Die vom Vf. beschriebene Meth. zur Esterifizierung ster. behinderter 
substituierter Benzoesäuren besteht darin , eine Lsg. dieser Säuren in 100%ig- HjbU» 
in den gewünschten Alkohol einzutragen. Beim Eingießen der Lsgg. der erhaltenen 
Ester in 100°/oig. H2SO., in  W. werden die Säuren mit 90% Ausbeute zuruefc- 
gewonnen. Zur Erklärung nimm t Vf. an, daß z. B. die angewandte 2/l,6-Trimeti’ß̂  
benzoesäure (I) unter dem Einfl. der H„SO, über das Ion II das Acylion (CH3)3C6H.x U 
der Konst. III liefert:

(CH3)3C0H 2COOH (I) +  2 H„SO., ^  (CH3)3C6H 2C0+ +  H 30+  +  2 HSO,
(vgl. auch T r e f f e r s  u. H a m m e t t ,  C. 1938. I. 565), dessen Umsetzung »  uu“ 
Alkohol ROH den entsprechenden Ester bildet:

(CH3)3C0H 2qO+ +  ROH (CH3)3C0H 2COOR +  H+,
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der in 100°/oig- H 2SO, ebefalls der Dissoziation unterworfen ist:
(CH3)3C6H 2COOR +  2 H 2SO, ^  (CH3)3C„H2CO+ +  ROH2+ +  2 H SO p .

Die Rkk. verlaufen schnell u. sind m it der durch Säuren katalysierten Esterifizierung 
nicht vergleichbar. — Zum Vgl. mit diesem Mechanismus wird das Verb. von Tri- 
phenylcarbinol gegen konz. H 2S 04 ( H a m m e t  u. D e y r u p ,  C. 1933- II. 675) heran
gezogen, o HO o h  HO OH

c+ c
H,CV  ,C H . H , ( \  J U  XCH, H jC'^ II / CHj

+
I I I  C H , H a  C H s I lb  C H ,

V e r s u c h e .  2g  verschied. Benzoesäuren wurden in  14—20g 100%ig. H 2SO,,
F .9—10°, gelöst u. nach einigen Min. in den gewünschten ahsol. Alkohol eingetragen; 
die Hauptmenge wurde dann im Vakuum entfernt, 50 ccm W. zugegeben u. weiter 
Alkohol unter vermindertem Druck entfernt. Nach dem Ausätliem u. Reinigen des 
Extrakts wurden die erhaltenen Ester destilliert. — 2,4,6-Trimethylbenzoesäuremelhyl- 
cster, Kp.._. r> 114,8—115,2°, n d~° =  1,5083, Ausbeute 7S°/0. 2,4,6-Triäthylbenzocsäure- 
nethylester, K p.0>5_1 93,2—93,8°, nn2° =  1,1510, Ausbeute 80%. 2,4,6-Triisopropyl- 
benzoesäuremethylester, K p.0j5_i 99,6—100,4°, F . 37—38,4°, n n 2“ =  1,4931, Ausbeute 
81%. 2,4,0-Trimethylbenzoesäureüthylesler, K p.0_6i5115“, iid20 =  1,5014, Ausbeute 
66%. 2,4,6-Trimethylbenzoesäureisopropylester, K p.c_6ti 120,2—121°, n ir°  =  1,4940, 
Ausbeute 59%. — Zur Hydrolyso der Ester wurden Proben in 100%ig. H2SO.[ auf Eis 
gegossen, wobei 90% der entsprechenden Säuren gewonnen wurden. (J . Ämer. ehem. 
Soc. 63. 2431—35. 5/9. 1941. Columbus, O., S tate Univ.) G o l d .

A. G. Gassmann und R. J. Hartman, K inetik  der Esterifizierung disubstitu- 
ierter Benzoesäuren in  Methylalkohol. Vff. bestimmen die Aktivierungsenergie u. die 
Geschwindigkeit der Esterifizierung von 3,5-Dichlor- (I), 2,5-Dichlor- (II), 2,4-Di- 
chlor- (III) u. 3,5-Dinitrobenzoesiiure (IV) m it Methanol in Ggw. von H-Ionen. Der 
Effekt der Substituenten auf die Rk.-Geschwindigkeiten ( W i l l i a m s ,  C. 1937. II. 
3740 u. H a m m e t t ,  C. 1937- II- 4176) wird besprochen. — Zur Ausführung (vgl. 
H a r t m a n  u .  B o k d e r s ,  C. 1938. ü .  3385) werden die über P 20 5 getrockneten Säuren 
ia Methanol bei 30, 40, 50 u. 60° in bestimmten Zeitabständen mit Ba(OH)„ u. Phenol
phthalein als Indicator titriert u. die Konstanten nach G o l d s c h m i d t  u .  U d l k y  
(Z. physik. Chem., Abt. A 39 [1906]. 711) berechnet; sie betragen für 1 ¿-30 =  0,808,
■io =  2,16, k50 =  5,48, Ä'c0 — 12,28, für II ¿30 =  0,53o, l*,t3 — 1,11, ¿30 =  2,36,

%  =  4,75, für III k30 =  0,458, ki0 =  1,27, %0 =  3,25, %0 =  7,10, für IV k30 =  0,333,
ho — 0,837, kzo — 1,73, k e0 — 3,50-10-4. Die aus der Neigung der l/V’-log ¿--Geraden
bestimmten Aktivierungsenergien betragen für I 18100, fü r II 14500, für III 18300 
u. für IA7 15500 eal. Bemerkenswert ist, daß im Gegensatz zu ¿-30 die Konstanten 
ho, I'so> &co u - F  in der Reilienfolgc IV, III, II, I nicht stetig zunehmen (vgl. auch 
H a r t m a n ,  S t o r m s  u. G a s s m a n n ,  C. 1939- II- 2907); die Esterifizierungs- 
gcschwindigkeiten sind daher anscheinend sowohl von E  als auch von dem P-Faktor 
der Ä R R H E N l U S s e h e n  Gleichung beeinflußt. Einen Einblick in den Wechsel dieser 
Faktoren erhielten Vff. bei der Untere, der Beziehung zwischen log ¿30 u. E ; sie müßte, 
wenn die ¿-Werte von P  unabhängig wären, eine gerade Linie mit der Neigung 2,303 B l '  
darstellen, was jedoch mit den experimentellen Ergebnissen nicht in Übereinstimmung 
steht. (J. Amor. ehem. Soc. 63. 2393—95. 5/9. 1941. Bloomington, Ind ., Univ.) G o l d .

Eduard Hertel und Guido Sock, Uber den Verlauf einer PlioiodispropoHionicrungs- 
rmktion. Die von D i l t h e y  u .  Q u i n t  aufgefundene Photodisproportionierung von 
Phenyldibenzoxantkcniumderivv. wurde m it dem Ziel der Aufklärung des Rk.-Mecha
nismus untersucht. Es handelt sich um eine echte photochem. Rk. m it einer Quanten- 
ausbeuto von 0,03—0,05, die von der Intensität u. Wellenlänge des Lichtes, der Konz, 
des Ausgangsstoffes u. der Rk.-Prodd. sowie der Anwesenheit von Fremdstoffen (N2, 
H2, 0 2, p-Chinon) unabhängig ist. Der Umsatz ist der absorbierten Lichtmenge direkt 
proportional, der Temp.-Koeff. der Rk. ist klein; 1,1 pro 10°. Im  Anschluß an die 
Uchtabsorption setzt eine intramol. Rk. ein, die entweder zum Ringseliluß selbst oder 
zu einer Vorstufe des Ringschlusscs führt. Diese Zwischenstufe ist gegenüber einer 
Kollision m it einem nicht aktivierten Phenyldibenzoxantheniumperchloratmol. instabil, 
so daß in sek. Rk. die Abgabe der beiden durch den Ringschluß überzählig werdenden 
H-Atome erfolgt. (Z. physik, Chem., Abt. A 189. 95—108. Ju li 1941. Dänzig-Langfuhr, 
Physikal.-chem. Inst., Techn. Hochschule.) M. S c h e n k .

W. West und W. E. Miller, Photosensibilisierung und Fluorescenzerregung durch 
aromatische Kohlenwasserstoffe. Bai., Naphthalin u. ähnliche KW-stoffe sowie ihre
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Dcrivv. wirken sensibilisierend auf den photochem. Zerfall von Alkyljodiden in Hexan- 
losung. Bei diesen \  erbb läuft das Sensibilisierungsvermögen einer Substanz gegen- 

?ci?.Pt<?r ParaHel m it der Fähigkeit des Acccptors, fluorescenzauslöschcnd 
auf den Sensibilisator zu wirken. Diese Beziehung wird in ihren Einzelheiten unter-
« W n  V' ! Ua7  , Î V T , Dfic Quantenausbeute des liaphthalinsensibilisicrtcn
photochem. Zerfalls von Athyljodid folgt der Gleichung 1 Irp =  a +  b (l/fC,H-Jl). Eine 
eingehende Unters, der Fluorescenzauslöschung sowie der Sensibilisierung zeigt, daß 
öcnsibilisierung u. Fluorescenz zwar alternative Vorgänge sind, sie sind jedoch nicht 
„enau reziprok, d. h. es haben mehr Moll, die Fähigkeit, zu sensibilisieren als zu fluorés- 
eueren. Alle Ergebnisse über die Sensibilisierung stimmen überein mit der Annahme, 
(lau sic das Ergebnis einer Resonanzenergieübertragung durch Stoß des angeregten 
Sensibilisators m it dem  Acceptor ist. (J. ehem. Physics 8- 849—60. Nov. 1940. New 
York N. 1 . ,  New York Univ., Chern. Labor.) M. S c h e n k .

Anne-Marie Vergnoux und Renée Dadillon, Über die OH-Banden in den ultra* 
roten Absorptionsspektren einiger organischer Moleküle. Mittels eines Ultrarot-Spiegel- 
spektrometers werden die Absorptionsspektren von Bzl., Phenol, Salicylaldehyd, Pro- 
pionaldehyd, Benzaldehyd u. o-Chlorplienol untersucht. Die spektrale Lage der 
Banden des Bzl.-Kernes u. von OH wird in Übereinstimmung mit früheren Messungen 
bestimmt. Im Salicylaldehyd verschwindet die OH-Bande bei 3638 cm“1, dafür tritt 
?m-Cof-co VftC ®ar)de bei 3358 cm 1 auf. Im o-Chlorphenol verschwindet die Bande 

ei .,58, cs erscheinen zwei Banden bei 3600 u. 3530 cm-1 . Die zweite Oberschwingung 
£®r G =0-B m dung erscheint bei den verschied. Körpern in etwas verschied. Lage. 
Die In tensitäten  der Absorptionsbanden bei gleicher Konz, werden verglichen. Zwischen 
konz. u. verd. Lsg. muß scharf unterschieden werden. Die n.odellmäßige Deutung 
( ^L Eeobachtungen wird angedeutet. (C. R. liebd. Séances Acad. Sei. 21 3 . 166-69. 
28/7. 1941.) RiTSCHL.

o. Aronoil, Innige Struklurdeutungcn mit Hilfe des Flcivonspektruni-s. Kr it. Zu
sammenstellung u. Diskussion von Arbeiten über die Spektren von Flavon, y-Benzo- 
pyron, y-1 yron, Flavanon, 2-Oxyhydrochalkon u. ihrer Dcrivv. bis zum Jahr 1939. 
( J. org. Chemistry 5 . 561—71. Nov. 1940. Berkeley, Cal.) M. S c h e n k .

Leo F. Epstein, Fred Karush und Eugene Rabinowitch, Eine speklrophoto- 
nieti ische Studie von Thionin. Tliionin wird in Lsg. an Glaswänden adsorbiert u. 
irreversibel zerlegt. Diese Zers, kann in Pyrexglas u. in saurer Lsg. weitgehend ver
ändert werden. Alkal. Lsgg., die die freie Base enthalten, ebenso wie Lsgg. in starker 
HCl werden auch in Pyroxglasgefäßen ausgebleiclit. Vff. nohnien dieses Verli. zum 
Anlaß, um die Absorptionsspektren der 4 Formen des Thionins (I. II, III u. IV) sowie

II
USN- —  -  -

I I I IV
H ,N  • ;. X I I ,+  tV1* S X H ,+

die 3 entsprechenden Formen von Leukothionin  im Gebiet von 230—970 mp als Funk
tion der Konz, zu untorsuchon. Es zeigte sich hierbei, daß I  u. IV dem BEERschen 
Gesetz gehorchen (in Abwesenheit von Fromdionen), während II  selbst bei einer 

von 10 8 Mol./l auf Grund von Dimerisation starke Abweichungen aufweist. 
Die Abhängigkeit der Absorption von der Säurestärke wurde ermittelt, u. hieraus die 
Dissoziationskonstante von I I I  zu II  +  H+ (Kj) zu 47,3 ermittelt. Für die Absorptions- 
tnäxima von Thionin (2,5-10~5 Mol./l) w-erden die folgenden Werte angegeben: für I: 
7. =  515 mp, e =  1,42-10-*; A =  268 mp. e =* 1,67-IO"4. Für II: 7. =  597 mp, 
e =  5 52-10-*; 7. =  281 mp, e =  4,06-10-1. F ür III : 7. =  673 mp, e =  3,87-10-*: 
"Vy ^ ,u’ e =  0,34-10—*; A =  279 mp, e — 2,96-IO-1; 7. =  245 mp, e =  1,72• 10 4.

Ur «V-, 7  630 075  m M> e =  0 ,8 0  • 10~*: 7. =  430 mp, £ =  0 ,9 8 -1 0 -* ; 7. =  304 mp,
® =  2 ,6 2 -1 0  «; 7. =  241 mp, e == 2 ,1 2 -1 0 -* . — Der Vers., die Absorptionsbande von 
Sennthiom n  in mittelstarker saurer Lsg. zu analysieren, blieb ohne Erfolg. (J. opt.

America 3 1 . 77— 84. Jan. 1941. Cambridge, Mass.) KOCH.
Jean Lecomte und Jean-Paul Mathieu, D ie Raman- und  ÜUrarolspektren einiger 

A lkylnitrate. S truktur und  Schwingungsformen dieser Verbindungen. Es wird das R a m a n - 
U-. Lltrarotspektr. des M ethylnitrats mitgeteilt. Es wird ein am Brückensauerstoff ge
winkeltes Mol. angenommen, in dem die Ebene der CON-Atome auf der d erN 0 2-Atome 
sen 'recht steht. Von den 18 Normalschwingungen gehören 6 zu inneren Schwingungen



der CH.-Gruppe, 3 zu inneren Schwingungen der N 0 2-Gruppe (860, 1291, 1640 c m '1) 
u. 9 zu Schwingungen des Gesamtmoleküls. 14 Schwingungen lassen sich m it Sicherheit, 
2 wahrscheinlich, gemessenen Linien zuordnen. Bei den höheren Homologen, deren 
Daten nicht mitgeteilt werden, ändern sich die Frequenzen der N 0 2-Gruppe nicht. Vom 
Athylnitrat ab müssen zwei Formen mit verschied. Kottenkonfiguration angenommen 
werden. (C. R. hobd. Séances Acad. Sei. 213. 721—23. 24/11. 1941.) G o u b e a u .

San-ichiro MizusMma, Yonezo Morino und Ryoiti Fujisiro, Eine Untersuchung 
des Cyclohexan-Mcihylcyclopentan-Gleichgewichlcs mit Hilfe des Eaman-Effektcs. Mit 
Hilfe der RAMAN-Spektron wird gezeigt, daß aus Cyclohexan in Ggw. von A101, u. 
W. ausschließlich ein im Gleichgewicht befindliches Gemisch von Cyclohexan u. Methyl- 
cyclopentan erhalten wird. Die Gleichgewichtslage bei verschied. Tempp. wird aus 
der D. ermittelt. Aus diesen Ergebnissen wurde die Entropieänderung berechnet. 
Der erhaltene W ert zeigt gute Übereinstimmung mit dem, der sich mit der statist. 
Meth. aus den Mol.-Daten der beiden Substanzen ergibt. (Sei. Pap. Inst, physic. ehem. 
lies. 38. 401— 08. Juli 1941. [Orig. : engl.]) G o u b e a u .

G. Sartori und C. Cattaneo, Polarographische Untersuchung einiger Naphtho- 
chinonderivate. Vf. berichtet über einige polarograph. Messungen über die Red. fol
gender Naphthochinonderivv. : 2-Oxy-l,4-naphthoc,hinon, 2,3-Dimethyl-l,4-naptitho- 
chiium, 2- Äthyl-l,4-naphthochinon, 2,3-Dimethyl-l,4-naplitochinon und 4-Oxy-l,2- 
‘lW'phthochinon. Die zahlreichen, in Tabellen wiedergegebenen Ergebnisse werden 
unter Heranziehung der gemessenen Red.-Potentiale zu deuten versucht. (Gazz. chim. 
ital. 71. 713—22. Nov. 1941. Born, Univ., Inst. f. Chem. u. „Carlo Forlanini“ 
Inst.) NlTKA.

D .S . Davis, Linienkoordinalendiagramm für Dampfdrücke organischer Lösungs
mittel. Die von G a r d n e r  (C. 1940. I .  3899) an 8 organ. Lösungsmittel bei Tempp. 
zwischen 31,0 u. 139,7° gemessenen Dampfdrücke p (in mm Hg) werden vom Vf. durch 
die Beziehung log p =  A/(t -f- 253) +  B wiedergegeben. Die Worto der spezif. Ko n 
stanten A u. B sind für n-Amylacetat (I), n-Butylacelat (II), Diacetonalkohbl (III). 
Diisoamylen (IV), Diisöbutylen (V), Äthylenglykolmonpälhyläther (VI), Isodccan (VII) 
u. Isooctan (VIII) mitgeteilt:
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Verb. il I—___ - . II
I I I I I I V  Y1 V I  V I I V I I I

¿•103 . . . .
B ............................... ,

2.077
8.078

1,964
8,099

2,188
8,091

1,953 ! 1,623 
7,641 | 7,474

2,139 i 1,948 ! 1,592 
8,416 | 7,620 | 7,413

große Genauigkeit der Erm ittlung von p für eine gegebene Temp. t wird durch Vgll. 
mit gemessenen Worten belegt. (Ind. Engng. Chem., ind. Edit. 33. 401. .3/3. 1941. 
Detroit, Mich., Wayne Univ.) '  Z e i s e .

Walter F. Edgellund George Glöckler, Statistische Thermodynamik verschiedener 
Methanhalogenide. Es werden die spezif. Wärmen für GH?F, CH:(J u. CH2Br2 zwischen 
298—600“ K  angegeben. Die Entropie ist in der gleichen Reihenfolge S°298il — 53,30, 
60,85, 70,16. Trägt man die spezif. Wärmen der Substanzen gegen log T auf, so sind 
die resultierenden Kurven einander nahezu parallel, u. lassen sich bei geeigneter U m 
formung der I 1-Achse nahezu zur Deckung bringen. Die so erhaltenen 0 -Worte sind 
für die einzelnen Substanzen charakteristisch. Trägt man log © gegon das Mol.-Gew. 
auf, so erhält man Gerade. (J.chcm. Physics 9. 484—85. Jun i 1941. Iowa, Univ., Dep. 
of Chem.) ‘ L i n k e .

Kenneth S. Pitzer, Die Wärmekapazität von gasförmigen Paraffin-Kohlenwasser
stoffen verbunden mit experimentellen Werten für n-Pentan und 2,2-Dimethylbutan. Es 
wird ein Strömungscalorimeter beschrieben, das die Best. von W ärmekapazitäten u. 
Verdampfungswärmen gestattet. Die Best. der W ärmekapazität geschieht in einer App., 
die aus einem therm. isolierten Rohr besteht, enthaltend ein Platinwiderstandsthermo
meter, einen elektr. Erhitzer u. außerdem 2 Platinwiderstandsthermometer. Korrek
tionen für den W ärmeverlust längs des Rohres können entweder durch Differenz
rechnungen zwischen den 2 letzteren Widerstandsthermometern, oder durch Änderung 
der scheinbaren W ärmekapazität im Verhältnis zur Strömung ausgeglichen werden. 
Es wurden die W ärmekapazitäten von n-Pentan u. 2,2-Dimethylbutan von ihren Kpp. 
bis 450° gemessen u. die Verdampfungswärmen bestimmt. Die Verdampfungswärmen 
von n-Pentan stimmen m it den Literaturwerten überein, jedoch nicht die Wärme
kapazitäten. Diese W ärmekapazitätsdaten werden m it vorher veröffentlichten (C. 1941. 
L 2788) statist. Berechnungen für n-Pentan verglichen. Es zeigt sich, daß die vom Vf. 
angenommene Potentialschwelle von 3600 cal, welche die innere Rotation hemmt, viel
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richtiger ist als der von M e s s e r l y  u. K e n n e d y  (C. 1941. I. 1663) vorgeschlagene 
W ert von 16 000 cal. Es wurde folgende empir. Gleichung abgeleitet, die für alle gas- 
lormigen sowohl 11., als auch verzweigten Paraffine über Äthan Gültigkeit hat- 
, T . , „ Ov  =  6,65 ?i —  0 ,6 2 +  t  (0,0111 n +  0,0158)
(J. Amer. ehem. Soc. 63. 2413—18. 5/9. 1941. Berkeley.) I. S ch ü tza .

ü..Gr. Aston, R. M. Kennedy und G. H. Messerly, Wärmekapazität und Entropie, 
Schmelz- uml Verdampfuiujsicärnie und Dampfdruck von Siliciumtetramethyl Es 
existieren 2 krystaUine Formen von Siliciumtetramethyl, deren FF. sich um 3,08° unter- 
scheiden Die stabile /3-Eorm schm, bei 174,12 ±  0,05° K  u. die unstabile a-Form schm, 
bei 171,04 ±  0,05° K  u. ist mehr als 8° unter ihrem F. nicht mehr beständig. Der Um- 
wamdlungspunkt der /?-Form in die a-Form wurde aus thermodynam. Berechnungen 
n «so v  -fr 1>0° K  erm ittelt. Der n. Kp. von Siliciumtetramethyl liegt bei 299,80 ±  
0,05° K. Die W ärmekapazitäten beider Formen wurden im Bereich von 11,5—295,7° Iv 
gemessen. Die Dampfdrücke der Fl. wurden zwischen 208 u. 293° K  untersucht u. 
können durch folgende Gleichung dargestellt werden:

l°g p mm =  —2346,9849/2' — 12,239 609 log T +  0,006 624 30 2’ +  39,038 565 
m \ oq S Siliciumtetramethyl-M ethyljodid hat einen cutekt. Punkt bei
171,78 i  0,05° K . Die Schmelzwärme der a-Form von Siliciumtetramethyl betragt 
1426,8 ±  0,7 cal/Mol, die der 0-Form betragt 1648,0 ±  3,5 cal/Mol. Die Verdampfungs
wärme der fl. Verb. wurde am n. Kp. calorimetr. gemessen u. zu 5785 ±  16,0 cal/Mol 
erm ittelt. Der 2. Virialkocff. für Siliciumtetramethyl wurde aus einer D.-Best. zu 
—1,208 i  0 ,011/Mol berechnet. Die mol. Entropie des idealen Gases beträgt 86,04 + 
0,lo. Lm  die aus mol. Daten berechneten Entropiewerte m it den aus calorimetr. Daten 
ermittelten Entropien in Übereinstimmung zu bringen, ist die Annahme von 3 gleichen 
potentiellen Energiemaxima von 1300 ±  200 cal, die die innere Rotation der Methyl
gruppen, hindern, nötig. Die Entropie des idealen Gases wurde bei 298,16° K  zu 85,79 ±
0.15 u. die der Fl. zu 66,27 0,15 berechnet. (J. Amer. ehem. Soc. 63. 2343—48.
5/9. 1941.) I , S c h ü tz a .

W. Bielenberg und H. Goldhahn, Über die Adsorption von Oxybenzoltn an Bleich- 
erden. Auf Grund der verschied. Haftfestigkeit von Oxybenzolen in Form von Azo
farbstoffen bei gleichbleibender Azokomponente bei der Chromatographie (vgl. C. 1941.
1. 87) wurde die selektive Adsorption der Oxybenzole gegenüber Bleicherden unter
sucht. Dio quantitative Best. der Adsorption machte Schwierigkeiten (vgl. C. 1941. 
II . 2714), sie konnte jedoch mittels einer Farb-Rk. gut verfolgt werden. 1 ccm alkoh. 
h luorcndiazoniumchloridlsg. wurde zu 1 ccm der Bzl.-Lsg. des betreffenden Phenols 
gegeben u. 1 Min. stehen gelassen. Bei langsamer Zugabe von 5—6 Tropfen wss. Na OH 
(20%ig)^ u. Verdünnen m it 40 ccm W. zeigt sich nach Schütteln eine Färbung der 
wss. Schicht. Untersucht wurden: Phenol, o-, m- u. p-Kresol, Carvacrol, 1,2-Dimethyl-
4-oxybenzol, 1 ,d-D nriPthyl-2-oxijbenzol, G-uajacol, Brenzcatechin, Resorcin, Orcin, Phloro- 
glucin u. PyrogaUol. Die Phonolo wurde in Bzl. oder einem Gemisch von Bzl. u. 
Chinolin gelöst. Als Adsorbontion dienten Floridin N X F u. Tonsil AC. Aus den Vcrss. 
wird festgestellt, daß anscheinend die Trioxybenzole am stärksten, Dioxybenzoic 
schwächer u. Monooxybenzole am schwächsten adsorbiert werden. Offensichtlich 
werden auch die Vertreter der einzelnen Gruppen verschied, stark adsorbiert. Infolge 
iles Fehlens geeigneter analyt. Verff. sind die Vers.-Ergebnisse noch nicht exakt. 
(Kolloid-Z. 97. 151—53. Nov. 1941. Freiberg/Sa., Staatl. Inst. f. Braunkohleforsoh., 
Chem. Abt.) B o y e .
. Stig ciaesson, Adwrplionsanalysen von einigen Triglyceriden und Fettsäuren. Zur 

Unters, von Lsgg. in organ. Lösungsmitteln wurde eine bes. App. konstruiert u. be
schrieben. Zunächst wurden untersucht Lsgg. von Trilaurin (I), Trimyristin (**)• 
Tripalmitin (III) u. Triolein (IV) in Äther. Als Adsorbens diente Aktivkohle (V) von 
K a h l b a u m . F ür I  v-urde festgestellt, daß dio Übereinstimmung zwischen don Ail- 
Horptionsisothormen, die sowohl nach dieser Meth. als auch nach der Meth. der direkten 
Adsorption u. gravimetr. Analyse bestim m t wurden, sehr gut ist. Bei den Vcrss. 4er 
T rem ung von Gemischen aus 0,33%  I +  0,67%  II, 0,1%  I +  0,9% H, 0,4% I + 
0>6 /0 III genügte eine Filterschicht von V von 20 mm Dicke, hoi den Gemischen au» 
0A %  I -j- 0,2%  II -f- 0,7%  III war eine Schicht von 50 mm erforderlich. Die bei den 
Gemischen festgestellte starko Adsorptionsverdränguug wurde quantitativ untersucn 
an Gemischen von I -{- III. Aus den Ergebnissen erscheint die Konz, in der I-SoMc 
bedeutend höher als die von I  in der ursprünglichen Lösung. Es ist daher mögne i, 
sehr kleine Mengen einer Substanz m it kleinem Verzögerungsvol. (Vv.) festzustellcn 
in Ggw. eines Überschusses einer Substanz m it starker Adsorption. Umkehrung is 
nicht möglich. Das Vv. für I nimmt deutlich ab bei zunehmender Menge von III. hui 
Gemische von II -j- IV sind die Werte von Vv. in l° /0ig. Lsgg. fast gleich. Weiter wurden
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untersucht Ameisen-, Essig- (VI), Propion- (VII), Butter- u. Valeriansäure in l% ig . 
wss. Lösungen. F ür diese Substanzen wurden die Vv.-Werte erm ittelt. Die Über
einstimmung der Isothermen von VII mit der durch direkte Adsorption u. T itration 
der Konz.-Unterschiede gefundenen ist gut. Weiter wurden untersucht Gemische von 
VI -f VII. Auch hier findet eine starke Adsorptionsverschiebung sta tt. Es ist hier nur 
möglich, geringe Mengen von VI in VII zu erkennen, nicht aber umgekehrt. Aus den 
Verss. wird festgcstellt, daß bei den Triglyceriden u. Säuren die Adsorptionsunterschiede 
stark genug sind, um eine qualitative Analyse zu ermöglichen. Eine quantitative Aus
wertung kann jedoch infolge der großen Adsorptionsverdrängung nicht durchgeführt 
worden. (Ark. Kein., Mineral. Geol., Ser. A 15. Kr. 9. 9 Seiten. 1941. Uppsala, Inst, 
of Phys. Chcm.) B o y e .

D,i Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
Ja. T. Eiduss und N. D. Selinski, Uber intermediäre Bildung von Methylen- 

radikalen bei der katalytischen Synthese von aliphatischen Kohlenwasserstoffen aus Kohlen
oxyd, und Wasserstoff. Zum Nachw. der intermediären Bldg. von Methylenradikalen bei 
der Synth. von KW-stoffen aus H 2 u. CO wird die Synth. über einem Schmelzkata
lysator (Ni-Co-Al) bei 190° in Ggw. von Bzl. durchgeführt (1—2 ccm Bzl. auf 10 1 
Gasgemisch; Raumgeschwindigkeit 64). Aus der nach der Farbrk. der nitrierten Probe 
mit KOH (vgl. E i d u s s  u . F e d i t s c h k i n a ,  C. 1942. I. 1667 u. vorher) nachgewicsenen 
geringen Monge an Toluol wird auf das intermediäre Auftreten von Methylonradikalen 
geschlossen. (HsBeariiii AKajeMJäi Hayi; CCCP. Orje-ienne XiiMHueciuix Hayn [Bull. 
Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chiih.] 1940. 289—93. Inst, f. organ. Chem. d. Aead. d. 
Wissenschaften.) v. F ü n e r .

Sherman Fried und Richard D. Kleene, Darstellung von Tetramethylenbromid. 
Durch Spaltung von Tetrahydrofuran m it HBr erhielten Vff. in 70°/oig. Ausbeute 
Tetramelhylenbromid. Furan wurde durch Decarboxylierung von Brenzschleimsäure 
dargestellt u. mit Pd-Pt-Oxyd als Katalysator zu Tetrahydrofuran hydriert. Letzteres 
wurde mit trockenem HBr umgesetzt u. das erhaltene teerige Prod. mit W. u. NaHCO:1- 
Lsg. gewaschen. Nach Aufnehmen in Ä. u. Trocknen wurde im Vakuum fraktioniert 
dest,,Kp. 198°. (J.A m er. chcm. Soc. 62 .3258. Nov. 1940. Chicago, Hl., Univ.) S c h ic k e .

W. L. Gilliland, Forschungen auf dem. Gebiet der Organometallverbindungen. Vff. 
bringt eine Reihe Abb. von App., die an der Univ. of Maine zur Darst. u. Handhabung 
von Alkylderivv. des Zn, P, Hg u. As, als auch von Ni-Carbonyl u. verschied. Gri g- 
-YARD-Ragonzien in Gebrauch sind. (Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 12. 474.—75. 
Aug. 1940. Orono, Maine, Univ. of Alaine.) S c h i c k e .

Winston Wayne und Homer Adkins, Die Kondensation von Ketonen durch 
terl.-Aluminiumbutylat zu Verbindungen vom Mesityloxydtyp. (Vgl. A d k i n s  u. C o x . 
C. 1939. I. 3338.) Es werden 16 Ketone der kondensierenden Wrkg. von tert.-Al- 
Butylat unterworfen. Die Verwendung des Alköxyds ermöglicht die Durchführung 
der Kondensation u. der Dehydratation in einem inerten wasserfreien Lösungsm. (tert.- 
Butylalkohol, Dioxan, Toluol, Xylol, Bzl.). Die für die Kondensation erforderliche 
Temp. schwankt zwischen 60 u. 140°. Das tort,-Al-Butylat zers. sich in Lsg. langsam 
über 115°. Der Kp. des Xylols ist anscheinond die höchste Temp., die bei der Konden
sation verwendot werdon kann. Die Rk. der Ketone mit niedrigerem Mol.-Gew. beginnt 
bei ihren K pp .; die Temp. kann erst nach Kondensation einer beträchtlichen Menge 
des Ketons erhöht werden. Der bei der Rk. (vgl. untenst. Schema) entstandene tert.- 
Butylalkohol muß abdest. worden, wenn die Temp. der Rk.-Mischung auf etwas über 
80“ gestiegen ist. Übermäßige Verdünnung des Rk.-Gemisches m it Bzl., Toluol, Dioxan 
oder tcrt.-Butylalkohol setzt den Betrag der Kondensation herab. — Die Rk.-Zeit für 
beste Ausbeuten schwankt zwischen %  Stde. u. 2 Tagen. — Aceton wird leicht zu 
Mesilyloxyd kondensiert; die Rk. geht aber weiter, unter Bldg. von Phoron u. Verbb. 
mit höherem Mol.-Gewicht. — Die beste Ausbeute von Dimeren der Mesitylketone 
stieg, wenn das zweite Radikal n-Butyl-, Isobutyl- oder Phenyl- war, auf 70 bis
80°/0. — Methylkotone mit verzweigter Kette, in denen das zweite Radikal Isopropyl-, 
Kcopentyl- oder tert.-Butyl war, gaben Ausbeuten von 49, 36 u. 10%. — Pinakolon 
ergab eine niedrige Ausbeute (20%), aber hohe Rückgewinnung des Ausgangsketons. — 
Anscheinend reagierte die CH3-Gruppe in Vinylstellung zum Carbonyl in Phoron u. 
gab ein Dimeres vom Kp.L 104—110° mit 21% Ausbeute; die Kondensation ging jedoch 
weiter unter Bldg. von Verbb. mit höherem Mol.-Gewicht. — Cyclohexanon u. 
a-Hydrindon kondensierten gu t; die anderen Ketone, die keine CH3-Gruppe hatten, 
kondensierten, wenn überhaupt, nur mangelhaft. Diäthyl- u. Äthylphenylketon gaben 
günstige Ausbeuten (21%) des Dimeren, die bei Berücksichtigung des zurückgewonnenon 
Ausgangsketons auf 34 u. 8 1 % gesteigert werden konnten; dagegen gaben Di-n-propyl-,
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Diisopropyl- u. D iisobulylkcton  kein Dimeres. — Im Hinblick auf die Inaktivität der 
keine CHa-Gruppen enthaltenden Ketone (außer den cycl. Ketonen) erscheint es sicher, 
daß die Kondensation der Methylketone die Rk. der CH3-Gruppe einschließt.—Die 
Stellung der Doppelbindung in den Dimeren ist ungewiß. — Die zugeteilten Namen 
wurden unter der Annahme gegeben, daß die Prodd. <x,/?-ungesätt. Ketone wie das 
Mcsityloxyd, sind. —  tert.-A l-B utylat g ibt mindestens ebenso gute,.in den meisten 
Fällen erheblich bessere Ausbeuten, als m it anderen Reagenzien erhalten wurden. Die 
höher als das Dimere sd. Prodd. sind unbeachtlich, außer beim Aceton u. Phoron. 

2RCH2COR' — y  RCH2C(OH)CHCOR' +  A K O C ^-tert.^  — >
R' R

RCHsC(R')=C(ß)COR' +  A1 (0 II) (0 C4 H0 - te r t. )2 +  tert.-C,H0OIl 
V e r s u c h e .  ter t.-A l-B utyla t wurde nach modifizierter Meth. von Adkins 

u. C o x  (1. e.) hergestellt. Verf. u. App. zur Kondensation der Ketone werden aus
führlich beschrieben. — Rückstand nach Dest. des Dimeren war meist 1—3 g. Aceton, 
G yclohexanon, Phoron u. M ethyläthyl-, M ethylisopropyl- u. Diisobutylketon gaben etwa 
■ig Rückstand : D ypnon  gab, bei Herst. in Xylol bei 133—137°, 9 g Rückstand, aus 
dem Triphenylbenzol erhalten wurde. — Die Dimeren von Methylisobutyl-, Methyl
isopropyl-, M elhyl-n-butyl-, M ethyhieopentyl- u. Diäthylketon wurden quantitativ hei 
150° über Cu-Chromit hydriert, unter Aufnahme von zwei Mol. H2. — Von vier der 
Dimeren wurden feste Derivv. dargestellt: zwei Oxime von Dypnon, P. 134—135° u. 
78—79°. — Semicarbazonc von 3-Melhyl-3,5-heptenon, F. 113—'114°, von 2-Gyclo- 
hcxyliden-l-cyclohexanon, F. 192— 193° u. von 4-Melhyl-3-äthyl-3,5-heplenon, F. 10G 
bis 108“. — D yption, K p.2 138—140°; D .25, 1,0868; n D25 =  1,6273; Mn her. 69,03, 
gef. 68,96. — 2,4,8-Trim ethyl-4,6-nohenon; K p.s 86—90°; D.25, 0,8334; nD25 =  1,4509: 
Mn ber. 57,16, gef. 58,79. — 3-Methyl-3,ö-heptenon, Kp.12 82—86°; D.25, 0,8539; 
n i)si =  1,4488; Md ber. 38,69, gef. 39,56. — 2,3,6-'l'rimethyl-3,ö-heptcnon: Kp.4i 100 
bis 104°; D .25, 0,8472: n D25 =  1,4510; Mn ber. 47,92, gef. 48,94. — 5-Methyl-5,7-m- 
decenon; K p.g 99—104°; D.25, 0,8468; n D25 =  1,4548; Mn ber. 57,16, gef. 58,29. -  
2,2,3,G,8-Pentamethyl-3,/i-heptenon; K p.g 74— 76"; D.25, 0,8414; nD25 =  1,4529; Mn ber. 
57,16, gef. 58,16. — 2,2,4,S,S-Penlamethyl-4,C-nonenon; ICp.8 102—106°; D.% 0,8383; 
nn25 =  1,4587; Md ber. 66,40; gef. 68,45. — 2-Cyclohexyliden-l-cydohexanon;Kp.i 123 
bis 126°; D .%  0,9964; n D25 =  1,5084; Md ber. 52,76; gef. 53,29. — a-Anhxßrobis- 
liydrindon, F . 142— 144°. — a-M ethyl-ß-äthylchalkon; Ivp.4 135—140°; D.% 1,0433; 
nn25 =  1,5827; M d ber. 77,67; gef. 80.15. — 4-Methyl-3-äthyl-3,5-heptenon; lvp.44 101 
bis 104°; D .%• 0,8552; n D25 =  1,4484; Md ber. 47,92; gef. 48,24. (J. Amer. chem. 
Soc. 62. 3401—04. Dez. 1940. Madison, Wis., Univ.) B usch .

R. Gerbaux, E in  F all von geometrischer Isomerie in  der Reihe der Epoxynitrile. 
Bei der Einw. von KCN auf 2-Chlorbutanon in wss. Lsg. erhielt V la d e s o o  (Bull. Soc. 
uh im. France [3] 6 [1891]. 814) ein Prod. vom Kp. 156°, das als 2-Methylbutanon-(3)- 
nitril-(l) aufgefaßt wurde. Bei der gleichen Rk. isolierten H e n r y  bzw. VANRey- 
MENANT (Bull. CI. Sei., Aead. roy. Belgique 1900. 57 bzw. 724) ein Prod. vom Kp. 14p 
bis 146°, dem sie die gleiche S truktur zuerteilten. Nach der gleichen Meth. erhielt Vh 
eine Verb. vom Kp.758 1 55—156° (Kp.40.71—71,2°) u. eine zweite vom Kp.758142—143 
(Kp.5o 66,6—66,8°); letztere entsteht in etwa 65%ig. Ausbeute, u. beide besitzen die 
Zus. eines Methylcyanacetons. Beide Verbb. liefern jedoch kein Semicavbazon u. geben 
bei Einw. von konz. HCl das gleiche Gemisch der beiden 3 -Chlor-2 -oxy-2 -mcthylbuttei- 
säuren  vom F. 75 bzw. 92° (vgl. M e l ik o w ,  P e t r e n k o  u . K r i t s c h e x k o ,  Licbigs 
Ann. Chem. 257 [1890]. 116 u. früher). Die Unters, des Ramanspektr. der beiden 
erhaltenen Verbb. ergab, daß geometr. Isomere Vorlagen, u. daß sie das charakterist. 
Spektr. von Epoxyverbb. zeigten. Dam it erklärt sich die Bldg. der oxyhalogeniertcn 
Säuren leicht durch Verseifung der CN-Gruppe u. gleichzeitige Anlagerung von HO 
an die O-Brücke. Vf. schreibt daher den von ihm erhaltenen Prodd. die Konst* «Je» 
cis- u. trans-2,3-Epoxy-2-methylbutannitrils zu, die durch die folgenden Rkk. bekrättig 
wird. Addition von trockenem HCl an die Isomeren führt zu zwei isomeren Ghlorcyan- 
hydrinen  der Zus. CH3CHCDC(CH3)OH-CN, u. zwar liefert das N itrat vom kp. 1»° 
bis 156° ein 3-Ghlor-2-oxy-2-melhylbutannitril-(l) vom K p.10 93,4—93,6°, das K itriy  om 
Kp. 142—143° ein Stereoisomeres vom K p.10 99,8—100°. In schwach alkal. Medium 
lagern die N itrile W. an, wobei unter Spaltung der O-Brüeke Diolnitrile entstehen, 
das Epoxynitril vom Kp. 155—156° liefert ein Diolnitril vom F. 94—'95,4°, das Epoxy 
n itril vom Kp. 142—143° ein solches vom E. 107,4— 108,4°. Schließlich lagert auch 
2-Chlorbutanon-(3) in Ggw. von Spuren KCN leicht HCN an, wobei ein Gemisch aei 
beiden Chlorcyanhydrine entsteht, in dem das Isomere vom Kp.10 93,4—93,6 ' 0|- 
herrscht. (Bull. CI. Sei., Aead. roy. Belgique [5] 24. 88—91. 1938.) SCHICKE.



R. Gerbaux, Die 2-MelIiyl-2,3-epoxybutannitrile-(l). Ausführliche Wiedergabe der 
vorst. ref. Arbeit. Nachzutragen ist Folgendes: Verss. zur Addition von HCN an die 
beiden 2-Methyl-2,3-epoxybutanmtrilc-(l) gelangen nicht. Dagegen lieferte die Addition 
von HOC1 an Angelieasäure- u. Tiglinsäurcnitril oxychlorierto Nitrile der Zus. CN- 
C(CH3)C1-CH0H-CH3; Tiglinsäurenitril (Kp. 138— 138,4°) lieferte hierbei aussehließlich 
eine Verb. vom Kp.10 88—-88,4°, während Angelicasäurenitril ein Gemisch eines Oxv- 
chlornitrils vom R p .10 85,4—85,6° neben 15°/0 des stellungsisomeren Chloroyanhydrins, 
Kp. 101,4—101,6° ergab. Im Gegensatz zu den entsprechenden Säuren liefert die 
HOCl-Addition an Tiglinsäurenitril ausschließlich das a-Chlorderiv.; im Falle des Ange- 
licasäurenitrils entsteht das a-Chlorderiv. in überwiegendem Maße. Das Chlorkydrin 
vom Kp. 88—88,4° ergibt bei der HCl-Abspaltung ausschließlich das 2-Methyl-2,3- 
eppxybutannitril-(l) vom Ivp. 155—156°, während das isomere Cyanhydrin vom 
Kp. 85,4—-85,6° ausschließlich das Epoxynitril vom Kp. 142—143° ergibt. Vf. er
örtert sodann die ster. S truktur der erhaltenen isomeren Verbb. u. gibt eine tabellar. 
Übersicht der durchgeführten Reaktionen. Im Vers.-Teil ausführliche Beschreibung der 
Versuche. (Aead. roy. Belgique, CI. Sei., Mein., Collect. 4° 18. Nr. 4. 3—33. 1930. 
Löwen, Univ.) ‘ S c h ic k e .

G. Jnoff, Versuch zur Darstellung des 2-Äthyl-2,3-epoxypropionilnls. Der Vers., 
2-Äthyl-2,3-epoxypropionitrü (I) darzustellen durch Umsetzung von a-Äthylacryl- 
säurenitril (II) mit HOC1 u. Behandlung des Rk.-Prod. m it KOH führte zu dem 
von G e r b a u x  (vgl. vorst. Ref.) beschriebene 2-Methyl-2,3-epoxybutyronilril (III). 
Diese Umsetzung ist auf eine Isomerisierung zurückzuführen, die bei der Be
handlung von II mit HOC1 stattfindet, wobei Prodd. entstehen, die sieh von dom 
Angeliea- sowie von dem Tiglinsäurenitril ableiten. Es wurden neben dichloriertem 
Nitril (etwa 10%) 2-Methyl-2-chlor-3-oxybulyronitril (35%) (IV) u. 2-Melhyl-2- 
oxy-3-chlorbutyronitril (57%) (V) erhalten. IV wurde mittels KOH in III um 
gewandelt, das zur Identifizierung in das entsprechende Glykol übergeführt wurde. —
1-Chlorbv.taxwn-2 (VI) wurde in das Cyanhydrin VII umgewandelt, das mit dem aus 
II mittels HOC1 entstehenden Prod. ident, sein müßte, wenn keine Isomerisierung 
stattgefunden hätte. Die physikal. Konstanten der Rk.-Prodd. sind jedoch sehr ver
schieden. VII wurde zu der entsprechenden Säure verseift, die weiter in die Epoxy- 
säure umgewandelt wurde. —? Vf. versuchte weiterhin, I durch Umsetzung von VI 
mit KCN in wss. Lsg. zu erhalten. Aus den Rk.-Prodd. konnte nur ein Nitrildiketon 
der walirscheinliehen Formel VIII isoliert werden. Schließlich wurde die Einw. von 
KCN auf VII untersucht, jedoch wurde nur eine geringe Monge VIII gefunden. — 
a-Oxy-/S-chlornitrile unterscheiden sich von den isomeren /J-Oxy-a-chlornitrilen in 
ihrem Verh. gegen AgN03. Die ersten reagieren unter Bldg. von AgCN, die anderen 
nicht. Vf. untersuchte diesen Vorgang quantitativ u. stellte fest, daß bei Veränderung 
des pH des Rk.-Gemischs das Nitril vollständig zerstört wird, ohne das Chlor stark 
anzugreifen.

C N  CN  CN

C2H S— C C I— ¿ - C H S H O - C — CH 3 H 3C - C H 2— CO— C H — CN

h 2c > 0  H O - C - H  CI— 6 — H  H 3C - C H s- C O - C H 2

I  I V  CH, V  C H 3 V I I I
V e r s u c h e .  Äthylacrylsäurenitril (11). Aus dem Cyanhydrin von Methyläthyl

keton. Trennung von dem isomeren Angeliea- u. Tiglinsäurenitril nach B r u y l a n t s ,  
E r n o u l d  u . D e k o k e r  (Bull. CI. Sei. Aead. roy. Belgique [5] 16 [1930]. 721). Kp.-33 
114—15°. — E i n w .  v o n  HOC1. Durch 6-std. Einleiten von Cl2 in wss. Lsg. von II 
unter Kühlung, 12-std. Stehen in Eis, Entfernung des überschüssigen Cl2. durch Ein
leiten von Luft u.. Extraktion m it Äthyläther. Isolierung von a) beweglicher El., 
Kp.10 35—37° (wahrscheinlich dichloriertes Additionsprod.); b) 2-Melhyl-2-chlor-3-oxy- 
buiyronitril (IV), Kp.10 84,6—85,4°, D. 1,1344; durch Behandlung m it KOH Über
führung in 2,3-Epoxy-2-methylbutyronitril, Kp.7SS 142,2—142,6°, D.2°, 0,9454, nn~° 
1,40410, das durch Kochen in alkal. Lsg. W. anlagert zum Diol, das durch mehrmaliges 
Schütteln m it A. extrahiert wird. Aus Bzl. umkryst., E. 106,1—106,7°; c) 2-Meihyl-
2-oxy-3-chlorbutyronilril (V), K p.10 99,5—100,5°, D.2°, 1,1437, D.3", 1,1288. — 2-Äthyl-
2-oxy-3-chlorpropionitril (IX). Durch Umsetzung von VI m it HCN in Ggw. von etwas 
KCN. K p,10 104,6—104,8°, D.2°4 1,1536, D .%  1,1410, n D20 =  1,44 9 70. Durch 15-std. 
Erhitzen mit rauchender HCl auf dem W.-Bad, Entfernung des NH4C1, Zugabe von 
HCl u. weiteres 10-std. Erhitzen, Extraktion mit A. u. Umkrystallisation aus Benzol. 
Überführung in die Säure, F. 85,6—86,4°. — E i n w .  v o n  KCN a u f  VI. Langsame 
Zugabe von konz. wss. Lsg. von KCN zu VI unter Kühlung, Extraktion mit Ä. u.
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fraktionierte Destillation. 
Aus Fraktion A keine tion. F raktion A K p.20 40 -50°, Fraktion B Kp.,ö 140—155°. 

Ä " g,deSEpi)X ynltnk A| IS A k t io n  B Isolierung von VIII,

V T ,  e r  %° l' \ e , ü h l o r  c y a n h y d r i n  e. Behandlung von 7,,,-n. Lsgg der
™ T x T S  pMOt l “ ch G e r b a u x  (I.e.) dargestellten Chlorcyanhydrine, 
von IX u. von dem Cyanhydrin von M ethyläthylketon mit Vm-n. Ls", von V \0 .
in G ^ ' Ä  Puffern In  Abwesenheit von Puffern nur unvollständige!
Im AsCN NH V ? P  ■° el\ 9 aC0-'1 vollständige Rk. (vgl. Tabelle im Original).m iF & trtefsgK ts  “ ■ ( B " " - a  “ •

d 1-Nonen-1,9-diceirbonsäure. Durch Kondensation von Azelain- 
l  C )n m itt Maloilsäu“  erhielt Vf. in 24%ig. Ausbeute A'-Nonen-lJ- 

r a X u T T V  Kondensation von I  m it Cyanessigsäure lieferte A^-Nonen-l-cyan-9- 
S, aurcn sw d  von Interesse wegen ihrer Beziehung zum„Traumatin“ 

1 h  f t !  P - f “  ,VgV E n g l is h  11 ■ Mitarbeiter, C. 1940. I. 2485), doch
IV eizenkdm lüigeW ßen hÖChsten angewandtcn Dosen keine Wrkg' »”f
, ; ; n T  V  V T , 0- A l d^ ^ f l i c d b d l d e l i y d ,  durch Spaltung von 9,10-Dioxystearin-

k (vgl- hierzu N u n n  u . S m e d le y -M a c L e a n ,  C. 1936. 
1  Gf  C' 1940- IL  3017)- -  A1-No7icn.l,9-dicarbonsäure, CuH1804,
p oio f f w , nH, n  i f ü n  111 p y ridin (+  etwas Piperidin), Nadelbüschel aus CC14, 
' / T V  D ^ n d ,  Cu H 160 2CI2; m it S0C12 in CC14, I ip .2 184°; Diamiä, C41H20OaX , 
in V  T '  r  !  , aus Butylacetat F. 160—161“. Mit „Septamid“
in Aceton-Pyridin ergab das Dichlorid Verb. C23/ / 30O0Är4<S2, aus Eisessig F. 225°. -  
V-f 1 -carboxisüure, CjjH170 2N, aus I m it Cyanessigsäure wie oben,

~  ’ n p" ' =  1,4360; färbt sich m it konz. H2S04 rosa, dann violett,
■ 1,li Ki warmen weinrot. — Pelargonaldehyd in gleicher Weise mit Cyanessigsäurc 
kondensiert lieferte 1-Cyan-AU leeen, C41H1BN, Kp.4 105°, n n2“ =  1,4120. (J. Amer.

m. Soc. 62. 32o5. Nov. 1940. Rehovoth, Palästina, Daniel Sieff Research 
m st.)  S c h ick e .
; i W  V . Sampey und Elijah M. Hicks, Seilenkeltenbromierung. II. Negative 
tcatalytische E inflüsse. (I. vgl. C. 1941. II. 3187.) Die Seitenkettenbromierung von 

oiuolderivv. wird durch geringe Mengen S in dem als Lösungsm. dienenden CS» ge- 
nemmt. Vit. berichten nun über die Bromierungsgeschwindigkeit in CS» u. CC14 unter 
aisatz wechselnder Mengen S, sowie über Verss. bei verschied. Intensität der kiinst- 

önnrxr W -vr T ,g' Toluol in CS, bei 57“ (1/100-mol. Lsg., 7,6 cm Abstand von zwei 
düü Watt-Mazdalampen) wurde brom iert: in 5 Min. ohne S zu 89,8 bzw. 91,2%, in 
To c, 1030'ng S zu °%> hi 20 Min. +  100 mg S zu 1,9 bzw. 2,8%, in 20 Min. +
. ?ogoo , ZU P i? . r ' 28>°%- hi 5 Min. +  1 mg S zu 40,4%, .in 5 Min. +  0,1 mg S 
zu 82, J /p, in o Mm. +  0,01 mg S zu 86,1 bzw. 88,5%. Unter gleichen V ers.-Bedingungen 
betrug die Bromierung von p-Bromtoluol in CS2 bei 57“ in je 10 Min.: ohne S 91,7 bzw. 
¿ % y ° ’ ,m it f O’n g S  8,5 bzw. 8,3%, m it 1 mg S 39,9%, m it 0,2 mg S 74,3%, mit 0,1 mg 
, «d,7 bzw. 82,4%, m it 0,01 mg S 91,5%. Toluol in CCL bei 57° wurde bromiert :

, . o T  1 V  zu 8.7,2%, m it 100 mg S in 5 Min. zu 4,8%, mit 10 mg S in 5 Min. 
zu 14,9 /o, m it 1 mg S in 5 Min. zu 50,5°/o, m it 0,1 mg S in 1 Min. zu 52,4%, mit 0,1 mg 
\ iri V’ n \  zu Von der In tensität der Belichtung ist die Bromierungs-
Geschwindigkeit s ta rk  abhängig. Verss. m it p-Bromtoluol in CS» bei einer Belichtungs- 
ta u e r  von o Min. u. 600 W att ergaben folgendes: Bei einer Entfernung von 1 inch

0 . « r  at* nr\ v /o> xi 111 j. jlijllu. au  a“ av * ©
1 in  .¿,0  JVLm. zu 80,G°/o. Von der In tensität der Belichtung ist die Bromierungs- 
gosciiYindigkeit s ta rk  abhängig. Verss. m it p-Bromtoluol in CS» bei einer Belichtungs- 
t auer von o Min. u. 600 W att ergaben folgendes: Bei einer Entfernung von 1 inch 
ohne h u. mit 10 bzw. 0,1 mg S erfolgte Bromierung zu 77,6, 4,7 bzw. 66,1%, bei einer
m tfernung von 3 inohes zu 62,0, 3,4 bzw. 56,2%  u. bei 6 inches Entfernung zu 53,1,

0 T o ’i i nn M att bei 7,6 cm Abstand betrug die Bromierung ohne S 53,3%, mit
u ,i mg b 41,2%. (,J. Amer. ehem. Soc. 62. 3252—53. Nov. 1940. Greenville, S. C., 
U im j )  S c h ick e .

7 Pmes>' Louis Schmerling und V. N. Ipatieff, V on  Isomerisierung be-
g eitete A lkylierung. I II . Die A lkylierung von Benzol m it Neopentylchlorid und Neopenlyl-

T V V o T  1949' n ' 3017’) Es wurde die Alkylierung von Bzl. mit Neopcnty -
1 Ikohol m it H 2S 04 u. AIC13 als Katalysatoren u. m it Neopentylchlorid in Ggw. von A1C13 
untersucht. Mit ii»S 04 entstand in etwa 30%ig. Ausbeute tert.-Amylbenzol, während 
aus Neopentylalkohol u. Bzl. in Ggw. von A1CL in 9%ig. Ausbeute das nicht umgelagerte 
Om Aeopenlylbenzol, entstand. Bei der Rk. von Neopentylchlorid mit Bzl. in

T 0 '3 war als einzigstes Rk.-Prod. in  24%ig. Ausbeute 2-Methyl-3-phenyl- 
isolierbar. Es wird vermutet, daß intermediär lsopropyläthylen gebildet wird,



das mit Bzl. in Ggw. von A1C13 unter Bldg. von 2-Methyl-3-phenylbutan reagiert (vgl. 
II. Mitt., 1. c.).

V e r s u c h e .  Neopentylalkohol, aus tert.-Butyl-MgCl mit CH„0 nach C o n a n t ,  
Webbu. Mendum  (J. Amer. ehem. Soc. 51 [1929]. 1246), Kp. 110—111°, F . 50—52°. — 
Neopentylchlorid, nach W h i t j i o r e  u .  F l e m m i n g  (C. 1934. I .  29), Kp. 83,3—84,5°. — 
Neopentylalkohol mit Bzl. (+  80%ig. H 2SO.,) 6 Stdn. auf 65° erwärmt u. erhaltene 
KW-stoffschicht fraktioniert destilliert. Aus Fraktion 183—188° ein Diacetamino- 
deriv., F. 178—'181°, aus Fraktion 194—200° ein Diacetaminoderiv., F . 174—175° 
u. ein Monoacetamino- bzw. Monobenzaminoderiv. vom F. 139—141° bzw. 107—108°. 
Es handelte sich um Derivv. des Urt.-Amylbe.nzoh. — Neopcntylalkohol m it Bzl. 
(-f AlClj) 8 Stdn. am Rückfluß erhitzt u. KW-stoffschicht, die zur Hauptsache aus 
unverändertem Bzl. bestand, fraktioniert. Aus Fraktion 182—186° Diacetamino- 
neopentylbenzol, F. 239—240°. Fraktion 165—177° bestand aus unreinem Neopentyl- 
henzol u. lieferte ein Monoacetaminoderiv. vom F. 141—143° (Misch-F. 147—153°). — 
Xeopentylohlorid m it Bzl. (-|- A1C13) bei 0“ umgesetzt. Nach Fraktionierung der KW- 
stoffschicht neben unverändertem Bzl. 2-M ethyl-3-phenylbutan, Kp. 184—;188°; Diaect- 
aminoderiv. F. 187—189°. Monoacetaminoderiv., F. 142—143°; Monobenzaminoderiv., 
F. 137—-138°. (J . Amer. ehem. Soc. 62. 2901—02. Nov. 1940. Riversidc, Hl., Universal 
Oil Products Comp.) SCHICKE

Philip G. Stevens und Owen C. W. Allenby, Die Reduktion von a -Bromketonen 
mit Aluminiumisopropylat. II. (I. vgl. C. 1940. II. 2454.) Der früher (1. c.) an
genommene Mechanismus der Bldg. von Methylbenzylcarbinol aus a-Brompropio- 
phenon u. Al-Isopropylat über ein intermediär gebildetes Oxyd wird durch Unters, 
'les aus a-Bromisobutyrophenon in gleicher Weise erhaltenen Carbinolgemisches be
stätigt. Da keine festen Prodd. isolierbar waren, wurde mit Chromsäure oxydiert u. 
die entstandenen Ketone oder Säuren identifiziert. Auf diese Weise wurde in der 
Hauptsache Isobutyrophenon u. wenig Dimethylphenylessigsäure erhalten. Die Ggw. 
des anderen zu erwartenden Ketons, des Methylphenylacetons, wurde durch Oxydation 
mit Na-Hypojodit gezeigt, wobei etwas CH J3 entstand. Die Bldg. dieser Substanzen 
ist auf Isomerisierung des intermediären Oxyds in 3 verschied. Richtungen zurück
zuführen, abhängig von der A rt der .Öffnung des Oxydringes u. der wandernden Gruppe. 
Die so gebildeten Carbonylverbb. worden dann zu Carbinolen reduziert. Neben obigen 
Prodd. wurde eine etwas höhersd. Br-freie Substanz, wahrscheinlich ein Glykoläther, 
u. die bereits früher (1. c.) erwähnte Verb. Ci3H20O isoliert. Da Spaltung der letzteren 
mit H J  Isopropyljodid lieferte, liegt ein Isopropyläther eines oder mehrerer der obigen 
3 Carbinole vor.
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C6H5COCBr(CII3),
I

C8HjCHOIICBr(CH3).2 C0II5C H -C (C H ;i)2

O

CII3

c# ~ v  C„H,,OHCOCH,
C6H 5COCH(CH3)j

. .Cl¥». C H 0-C (C H ,),C 9H5
V e r s u c h e .  a-Bromisobutyrophenou wurde durch 21-std. Erhitzen m it Al-Iso- 

propylat red., wobei Aceton usw. kontinuierlich abdestilliert wurde; 22% des Br er
schienen als Isopropylbromid. Nach üblicher Aufarbeitung wurde fraktioniert dest., 
wobei 3 Fraktionen erhalten wurden: Ätherfraktion, K p .9 84,8—85,0°, nn25 =  1,4741, 
d25., — 0,8881. Alkoholfraktion, ICp.9 100,5—103°, nnn  =  1,5205 u. eine 3. nicht 
weiter untersuchte Fraktion vom Kp.„ 113°, n D25 =  1,5175. — Spaltung der Äther 
mit H J  lieferte Isopropyljodid, das zur Identifizierung m it Trimethylamin zum quater
nären Jodid, aus A. F. 290°, umgesetzt wurde. — Oxydation des Carbinolgemisches 
mit Chromsäure in Essigsäure lieferte nach Trennung in saure u. neutrale Oxydations- 
prodd. Isobutyrophenon, das als 2 ,4-Dinitrophenylhydrazon, F. 159,5—160,5°, isoliert 
u. identifiziert wurde, neben einem 2. Dinitrophenylhydrazon vom F. 241—242°, sowie 
Dimethylphenylessigsäure, aus verd. A. F. 77—78° (Am id. F. 158— 158,5°). — Mit 
Na-Hypojodit lieferte das Carbinolgemisch wenig CH J3: bei Fortsetzung der Rk. 
unter Anwendung von Br„ u. überschüssiger NaOH wurde etwas Benzoesäure u. wenig 
einer öligen Säure erhalten, die nach Methvlphenylessigsäure roch. (J. Amer. ehem. 
Hoc. 62. 3264—65. Nov. 1940. Montreal, Ca'n., Univ.) S c h ic k e .

N. W. Hirwe und K. N. Rana, Uber Ghloralamide. Die Reaktion von Kalium- 
cyanid mit a-Chlorchloralchlor-2-methoxy- mul aL-Chlorchloralbrom-2-methoxybenzamid und 
die Hydrolyse der entstehenden rJ.-Gyanverbindungtn. ln  Fortsetzung früherer Unterss. 
(vgl. C. 1940. I I . 3178) wurde die Umsetzung von KCN mit a-Cblorchloralehlor-2-meth- 
°xy- u. a-Chlorehloralbrom-2-methoxybenzamid untersucht, ln  Aceton entstehen 
mit überschüssigem KCN jedoch nicht die einfachen Substitutionsprodd. der Zus.

1 0 5 *
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f m f t e S 0 ? ? T R ^ P 3’ so n d e l'!1 u " ter Abspaltung von 1 Mol HCl aus der Chloral- 
«amidgruppe /i,/?-Dichloi-a-cyanvmylderivv. der Zus. R-CÖ-NH-ÖfCN)-CCJ Mit
w a r ’ 1 1  ■ " T  c,!1 cllc N ltr ile  zu  den entsprechenden Carbonsäuren hydrolysiert
™ § SbeUte an S anver,ib - ct™  39%  beträgt, verläuft die S X
Tu Zer« Faibr r T  » t o t a v ;  letztere sind verhältnismäßig unstabil u. neigen
der nolm en'Efnfl"1 h IT Erhitzen m it Alkalien unter Gasentwicklung. Infolge
S s ä m ä S '  E“dik*  f * ,eren <,ic verbb' « * £
ohloralamfdNnV* 5  S KCN wurden zu einer Lsg. von 5 g a-Chlor-
h F i s ! ™  trockeneni Aceton gegeben u. 7 ,  Stde. geschüttelt; durch Eingießen
« fVanvP.L f '  6 a ;C£VoanVerb1- geiallt- ~  B y d n U y u  d e r  a-Oyanverbindmig. 2 g der 

i , ! 0 1  T n  °° CT nV,1Ä0n/" H C 1  au f dcm W.-Bad 2 Stdn. am Rückfluß
T), ' y  o , , ' CT°  3S|d- 111 Na,CO.,-Lsg. gelöst u. die Lsg. mit verd. HCl angesäuert,
d n n n * .  u  T  “ j® Wt, T , ,  urch Neutralisation in  Aceton, andere Salze durch 

oppelte Umsetzung des Alkali- oder Ammoniumsalzes dargestellt. — ß'ß-Dichlor- 
^ ^ ¡ !)̂ ln^  :V c .0> ,ll̂ hoxyberiza>nid, CUH 70 2N 2C13, aus a-Chlorchloral-5-chlor-2-meth- 
» ü S S r  ö S’anzcnde Nad.Tn aus Aceton, F . 171—172°. — ß,ß-Dichlor-z-carboxy-
Vceton F A 0 9 WeÄ e^ ’- ? 1,lIi 8P 'EC13> aus vorigem, glänzende Nadebi aus 

f.“  , ,? ’. n  o , 299 (fers.); wird bei längerem Stehen rötlich. Na-Salz, rosa Nadeln
L ,,,,  aus Wasser. — ß,ß-Dichlor-a.-cyanvinyl-3,5-dichlbr-2-mthoxy-
v  7 . u ’’ iiNfiOoNoGl,, aus a-Chlorchloral-3,5-dichlor-2-methoxybenzamid, glänzende 
Nadeln aus Aceton F. 172-173°. -  ß,ß-Dichlor-x-carboxyvinyl-3,iS-dichlorS-methoxy- 
oenzamta, Ln H 70  NC14, aus vorigem, glänzende Nadeln, F . 202—203° (Zers.); Na-Salz, 
osa Nadeln aus W .; B a-Salz, grünlichgelbe P latten  aus Wasser. — ß,ß-Diclilor-a-cyan- 
iiy ,-o -  /o)ii-̂ -methoxybenzamid, Cn H 70 2N2CloBr, ans a-Chlorchloral-5-brom-2-methoxv- 

nenzamid, glanzende Nadeln aus Aceton, F .‘177—178°. — ß,ß-Dichlor-x-carboxyvinyl■ 
n orva'' ^ o a ' Jenzamid, Cillfep4NCl2Br, aus vorigem, glänzende Nadeln aus Aceton,

' -94 (Zers.); N a-Salz, Nadeln aus W.; Ga-Salz, Platten aus Wasser. — ß,ß-Di-
lnVl-3,5-dibrom-2-methoxybenzamU, Cu H 60„N,Cl2Br2, aus a-Chlorchloral- 

m w h “  1  glänzende Nadeln aus Aceton, F. 220—221° (Zers.). —
t  \P 0 [[or-^~ca/ b ox y vinyl-3,5-dibrcrm-2-methoxybenzamid, C,,H-0,NCLBr5, aus vorigem, 
glänzende Nadeln aus Aceton, F. 217—218° (Zers.); wird beim Stehen bräunlich. 
1 Q1 o 7  Nadeln aus W .; B a-Salz, P latten  aus Wasser. (J. Indian ehem. Soc. 17. 

b4. Aug. 1940. Bombay, Royal Inst, of Science.) S c h i c k e .

. rE  Colbert und Curtis Lee Hensley, O xydation der Oxybipheriyle. Zum Zweck 
c ei Konst.-Erm ittlung substituierter Oxybiphenyle wurden die Bedingungen untersucht.

8' von Benzoesäure u. Oxybenzoesäuren aus Oxybiphenylen erforderlich sind.
1  le Oxydationen wurden m it Chromsäureanhydrid in Essigsäure vorgenommen u. nach 
ötandaidisierung der Meth. an der Oxydation von B iphenyl die Oxydationsprodd. von 
°-, m-, p-Oxybiphenyl, 3-B rom -i-oxybiphenyl, 3,5-Dibrom-4-oxybiphenyl u. 3,5-Dinilro-2- 
oxyoiphenyl untersucht. In  allen diesen Fällen waren Benzoesäure u. geringe Mengen 
unveränderten Ausgangsmaterials als einzigste Prodd. isolierbar; die Ausbeuten waren 
gering u. die Unterschiede nicht hinreichend, um auf Einflüsse der Gruppen u. ihrer 
Stellungen im Ring schließen zu können. Durch den ster. Einfl. von di-o-ständigen 
n i? ‘ 1™ ^  U' durcb ^on schützenden Einfl. einer schweren Estergruppe kann der 

nenoinng in den Oxybiphenylen gegen völlige Oxydation geschützt werden. 3,5-Di- 
nilio-i-oxybiphenyl liefert 3,5-Dinitro-4-oxybenzoesäure, während im Falle des 3-Nitro- 
i-oxybiphenyls keine Benzoesäure u. nur Spuren der entsprechenden Oxj'benzoesäure 
isolierbar sind. W ird 2-O xybiphenyl in das Benzolsulfonal übergeführt u. dieses oxydiert, 
soiviirae als einzigstes Oxydationsprod. Benzolsulfonylsalicylsäurc isoliert, die leicht in 
Sahcylsäure überführbar war. — 35 g Chromsäureanhydrid in 32 ccm 37,5°/0ig. Essig- 
suure wurden allmählich zu 5 g Biphenyl in 50 ccm Eisessig gegeben, 2 Stdn. am Rück- 
tluß  gekocht u. aufgearbeitet; erhalten'wurden 38,88% Benzoesäure. Zusatz von konz. 
HG1 zum Rk.-Gemisch lieferte 5,7%  m-Clilorbenzoesäure. Die Ausbeuten an Benzoe
säure betrugen: aus o-, m- u. p-Oxybiphenvl 17,2, 10, 11,2%, aus 3-Brom-4-oxybipkeuyi, 
.Lo-Dibrom-4-oxybiphenyl u. 3,5-Dinitro-2-oxybiphenyl 14,3, 10,67, u. 16,4%. 3.5-Di- 
mtro-4-oxybiphenyl lieferte in 5% ig. Ausbeute 3 ,5 -Dinitro-4-oxybenzoesäurc u. das 
Jienzolsulfonat des 2-Oxybiphenyls in 16,35%ig. Ausbeute Benzolsulfonylsalieylsäure. 
(■). Amer. ehem. Soe. 62. 3257—58. N ov.1940. Norman, Oklahoma, Univ.) SCHICKE- 
„ A ■ Collyer und J .  Kenyon. D ie Spaltung von ß-NaphthylniethylcarbuioL 
¿um  Vgl. mit den Eigg. von opt.-akt. a-Naphthvlmethylearbinol, das von PlCKAKD 
V J - chem- Soc- [London] 105 [1914]. 2644 u. früher) beschrieben wurde,

stellten V ff. das /J-Naphthvlanaloge dar. d,l-/?-NaphthyImethvlcarbinol, erhalten durch
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Red. von jS-Naphthylmetliylketon, lieferte einen sauren Pktlialsäureester, dessen 
Cmchomdin- u. Stryckninsalzo bei fraktionierter Krystallisation den sauren d- bzw. 
/-Pktlialsäureester ergaben. Verseifung der letzteren lieferte reines d- u. l-ß-Naphlhyl- 
meihylcarbinol. Vgl. der Eigg. der l-a- u. l-ß-Derivv. des Naphthalins ergab, daß sie 
konfigurativ ähnlich sind, ü.-daß das opt. Verb, beider Verb.-Reihen vom Naphthyl- 
radikal behoiTscht wird. Boi Einw. von Eisessig (-f- etwas Na-Acetat) gellt der saufe 
/•/J-Naphthylmethylcarbinolphthalsäurccster langsam in das Acetat über, das ohne 
Kpnfigürationsumkehr gebildet wird; bes. bei längerer Rk.-Dauer erfolgt Racemisierung. 
Durch wasserfreie Ameisensäure wird der saure /-Phthalsäureester rasch u. vollständig 
in das d,l-Formlat übergeführt. Die Leichtigkeit der Bldg. dieses Esters stellt in be
merkenswertem Gegensatz zu der Schwierigkeit, mit der /LNaphthylmethylcarbinol 
durch wasserfreie Ameisensäure verestert wird.

V e r s u c h e .  <l,l-ß-Naphlhylmethylcarbinol, durch Red. von /J-Xaphthylmethyl- 
keton mit Al-Isopropylat in Isopropylalkohol nach L u n d  (C. 1937. II. 1781), Nadeln 
aus Ä.-PAe., F. 71—72°; saurer Phthalsäureester, mit Phthalsäureanhydrid u. Pyridin 
auf dem W.-Bad, nach Behandeln mit verd. HCl Nadeln aus verd. A., dann Ä.-PAe., 
F. 125°. —• Saurer d-ß-Naphthylmelhylcarbinolphlhalsäurcestcr, C20H 1GO.,, aus einer 
Lsg. des d,l-Esters in Aceton m it Cinchonidin; das ausgeschiedene kryst. Material ergab 
nach 2-maliger Umkiystallisation aus Aceton das opt. reine Cinchonidinsalz, Nadeln, 
F. 167° (Zers.), [a]3893 =  —41,0°, [oc]4338 =  —90,0° (c =  5,200 in Chlf.), durch dessen 
Zers, mit verd. HCl der saure Ester erhalten wurde. Nadeln aus verd. A. oder Ä.-PAe.,
F. 101-102°, [«]M38 =  -3 5 ,5 ° , [a]5893 =  -4 5 ,4 ° , [«]*.„ =  -4 8 ,3 ° , [a]5401 =  -5 6 ,3 » , 
M 4358 =  —124° (c =  4,994 in A.). Weiter angegeben sind die Drehungen des Esters 
in Pyridin, Eisessig, Chlf., A. u. Methanol. — Saurer l-ß-Naphthyhnethylmrbinolphlhal- 
säureester, Zers, der löslicheren Fraktionen des Cinekonidinsalzes mit verd. HCl lieferte 
den sauren l +  d,I-Phtkalsäureester, aus dem mit Strychnin in Methanol nach 3-maliger 
Umkrystallisation des Salzes das Stryehniusalz des /-Esters (Nadelrosettcn, F. 200

202°, [a]3893 =  -4 5 ,3 ° , [a]5461 =  -5 7 ,0 ° , [a]4385 =  -9 7 ,3 °  [c =  5,034 in Chlf.]) 
erhalten wurde. Zers, mit verd. NH3 ergab den /-Ester, Nadeln aus verd. A., F. 101 
W» 102°, [ a ] ^  = +34,0°, [a]3893 =  +44,7°, [a]5780 =  +47,9°, [a]6461 -  +55,8°, 
[a]i3»8 =  +120°. — d-ß-NaplUhylmelhylcarbinol, aus dem vorvorigen mit wss.-alkoh. 
XaOH, Nadeln aus Ä.-PAe.. F. 71—72°, [x]ü438 =  +34,1°, [a]3893 =  +41,3°, [a]5780 =  
+44,0°, [a]5401 = + 4 9 ,8 “, [a]4358 =  + 8 4 “ (c =  5,068 in A.); weiter angegeben sind 
die Drehungen in  BzL.Ä., Chlf., CS2 u. Pyridin. Formiat, mit wasserfreier Ameisensäure 
(+ Na-Formiat) bei 40“ (4 Stdn.), Nadeln aus Ä.-PAe., F. 62—64°, [a]5893 =  +10,5", 
[a]3461 = + 1 3  , 2° (c =  5,010 in A.); die entsprechende d,l-Vcrb. besaß F. 54—55°. 
Acetat, mit Acetanhydrid u. Pyridin, Kp.14 172°, nn19 =  1,5745, glänzende Blättchen 
aus verd. A., F. 36—37°, [oc]3893 =  +124,2“, [a]5780 =  +  130,5°, [« ]„ „  -  +150,0», 
W i358 — +271° (c =  5,344 in A.), [<x]3893 = +  .134,4°, [«]5780 =  + 142,1“, [a]5461 =  
+  163,6°, [a]4338 =  +296° (c =  3,408 in Eisessig); das d.l-Acetat besaß K p.j6 172°, 
nn19 =  1,5753, u, war nicht zur Krystallisation zu bringen. — l-ß-Naphthylmethyl- 
carbinoP, aus dem sauren i-Phthalsäureester wie oben, F. 71—72°. [a]ü438 =  —34,8°, 
W 5893 =  —d l,9°, [<x]578() =  —44,1°, [oc]jioi =  — 19>7“, [*]4338 = 85° (c =  4,920 in A.).
Benzoat, nach E i n h o r n ,  Nadeln aus A.-PAc., F. 62—64“, [>]5893 =  -53,4°, [a]3461 == 
—68,2° (c =  3,580 in A.); die entsprechende d,l-Verb. besaß F. 51—52“. -— Einw. von 
Eisessig (+  Na-Acetat) auf den sauren Z-jS-Naphthylmethylcarbijiolphthalsäureester 
hei 100° bzw. au f dom W.-Bad (20 Stdn.) lieferte /-//-Naphthylmethylcarbmolucetat 
neben saurem l +  d,l-/LNaphtliylmethylcarbiiiolphthalsäureester. — Mit wasserfreier 
Ameisensäure ergab der /-Ester d,l-ß-NaphlhylmetJiylcarbinolformiat, Nadeln, F. 55—56”, 
das zum Carbinol, F. 71—72°, verseift wurde. (J . ehem. Soc. [London] 1940. 676—79. 
Mai. London, Battersca Polytechnic.) S c h ic k e .

Weldon G. Brown und'Bennie Bluestein, Dehydratation von 9-Fluorenylcarbinol■. 
Eine neue Synthese von Phenanthren. Das durch Red. von 9-Formylfluoren m it Al-Iso- 
propylat erhaltene 9-Fhiorenylcarbinol lieferte in prakt. quantitativer Ausbeute mit 
P206 in Xylol unter Verlust von W. Phenanthren. Die Meth. eröffnet einen Weg zur 
Synth. von Phenantlirondorivv. u. höheren KW-stoffen.

V e r s u c h e .  9-Fluorenylcarbinol, C14H 120 ; aus 9-Eormylfluoren (dargestellt aus 
Fiuoren m it Ameisensäurcmethylcster nach W lSLICENUS u. W a e d m ü l e e r ,  Ber. 
dtsch. ehem. Ges. 42 [1909]. 785) m it Al-Isopropvlat in Isopropanol; der nach Zugeben 
von 15“/0ig. H ,S 0 4 ausfallende Nd. wurde in heißem A. aufgenommen u. mit W . wieder 
gefällt. Nadeln aus Ligroin, F. 99,5—100,0°. Dinitrobenzoal, C21H ]c0 6N2, F. 212°. — 
Phenanthren, C14H10, aus dem Carbinol m it P 20 3 in Xylol am Rückfluß, Platten aus 
A., F. 97°; P ikrat, F. 144°. (J. Amer. ehem. Soc. 62. 3256—57. Nov.1940. Chicago, 
Hl., Univ.) S c h ic k e ,
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Raymond F. Schultz, Emma Dietz Schultz und John Cochran, Die Reaktion 
von Fluorenon m it Diazomethan. M n  neuer Weg zu  9-Phenanthrolderivaten. Es ist be
kannt, daß cycl. aliphat. Ketone m it CH2N2 in Methanol unter Bldg. von Ketonen 
m it größeren Ringen reagieren. Eine analoge Rk. führten Vff. mit Fluorenon u. CH2X, 
durch, u. die Meth. erwies sich als geeignet zur Darst. von Phenanthrolderivaten. Es 
wurde im wesentlichen nach K ö h l e r ,  T i s h l e r ,  P o t t e r  u . T h o m p so n  (C. 1939.
II. 838) verfahren, mit der Ausnahme, daß an Stelle von Methanol allein ein Gemisch 
von Ä. u. Methanol als Lösungsm. angewandt wurde. Als Rk.-Prodd. wurden isoliert: 
5%  9-Phenantkrol, 30%  9-M ethoxyphenanthrcn, 1,5% Di-9-phena‘)ühryläther, eine un
bekannte Substanz vom F. 279—281° u. 30%  unverändertes Fluoren. Berechnet auf 
verbrauchtes Fluoren entspricht dies einer 51%ig. Ausbeute an 9-Phenanthrolderivatcn. 
F s wurden jeweils 2 Äquivalente CH2N 2, eingesetzt als N-Methyl-N-nitrosocarbanün- 
säureäthylester, angewandt, da das zuerst gebildete 9-Phonanthrol außer dem Fluorenon 
CH2N 2 verbrauchte. 9-Phenanthrol wurde durch Ausziehen der äther. Rk.-Lsg. mit 
10%ig. NaOH u. Ansäuern isoliert; 9-Metkoxyphenanthren wurde als Pikrat ab
geschieden, das m it wss.-alkoh. N H , zers. wurde. 9-Diphenanthryläther fand sieh in 
dem aus dem P ikrat erhaltenen rohen 9-Methoxyphenanthren. Das Rk.-Prod..un
bekannter Konst. fiel beim Emengen des ursprünglichen Rk.-Gemisches aus. Die Konst, 
von 9-Methoxj'phenanthreii wurde bewiesen durch Überführung in 9-Phenanthrol, das 
seinerseits in das Benzoat verwandelt wurde. Die Bldg. größerer Ringe bei dieser Bk. 
ist nicht möglich, da das Phenanthron, das theorct. zuerst entsteht, nicht als Keton, 
sondern als Enol, 9-Phenanthrol, reagiert.

V e r s u c h e .  U nter Rühren u. am Rückfluß wurden 18 g Fluorenon in 50 ccm
A. u. 100 ccm Methanol (+  1—2 g N a2C03) allmählich m it 30 g Nitrosoniethylurcthan 
in 20 ccm Methanol versetzt; Temp. nicht über 30°. Nach Stellen über Nacht wurde 
Methanol im Vakuum abgedampft, Rohprod. in Ä. gelöst, mit W. u. verd. HCl ge
waschen u. m it 10%ig. NaOH extrahiert; nach Ansäuern, Ausäthern u. Emengen
9-Phenanthrol. Aus der verbleibenden äther. Lsg. nach Einengen durch Zusatz von 
Pikrinsäure in 95%ig. A. rohes 9-M ethoxyphcnanllirenpikral, F. 145—147°. Aus der 
M utterlauge nach Fällung des P ikrats durch U msatz m it Phenylhydrazin unverändertes 
Fluorenon als Plienylhydrazon (F. 144— 147°). — 9-Methoxyphenanthren, aus dem 
rohen.Pikrat in 95%ig. A. m it wss.-alkoh. NH3; die Lsg. wurde m itÄ . verd., mit verd. 
wss. NH3, dann W . gewaschen, getrocknet, eingeengt u. Ä. durch Methanol verdrängt, 
Nadeln, F. 95—96°. — 9-Phenanthrol, aus vorigem durch Erhitzen mit 40%ig. HBr, 
Acetanhydrid u. Eisessig, aus Bzl. u. PAe. (Kp. 20—40°) Nadeln, F. 153—155°; Benzoat, 
mit Bcnzoylclilorid u. Pyridin, aus Methanol F. 99—100°. — 9-31 ethoxyphenanthren- 
pikrat, C21H 15OaN3, aus reinem 9-Methoxyphenanthrcn mit Pikrinsäure in 95%ig. A., 
rote Nadeln, nach Waschen mit alkoli. Pikrinsäure, dann PAe., F. 157—158,5°. —■ 
Etw as Di-9-phenanthryläther, C28H180 , F. 200—202°, wurde neben dem 9-Methoxy- 
phenanthron bei der Zers, des rohen P ikrats isoliert. —  In  einem Ansatz wurde beim 
Konzentrieren des ursprünglichen, in Alkali unlösl. Ä.-Extraktes des llk.-Gemisches 
in geringer Menge eine Substanz unbekannter Konst. vom F. 279—281° gewonnen. — 
Oxydation des gesamten Rohprod. der Rk. m it C r03 in Eisessig lieferte Phenanthren- 
chinon, F . 198—-200°, u. als dessen weiteres Oxydationsprod. o,o'-Diphensäure, F. 2iS 
—230°; aus den Mengen dieser Oxydationsprodd. ergab sich eine 34%ig. Ausbeute 
an Plienatithrenderivv., berechnet auf das eingesetzte Fluorenon. (J. Amer. ehem. Soe. 
62. 2902—04. Nov. 1940. Bethlehem, P a., Univ.) ScHlCKE.

Carl Niemann und John T. Hays, Die Struktur von, N -A celyl-d-glucosylam m . 
L o b r y  ü e B r u y n  u. F r a n c h i j i o n t  (Rec. trav. chim. 12 [1893]. 286) erhielten 
durch Kondensation von d-Glucose m it NH3 ein kryst, Prod., welches nach Behand
lung m it Keton ein Monoacetylderiv., m it [a]n =  — 22,4“, ergibt. Es wird in vorliegen
der Arbeit gezeigt, daß dieses Monoacetylprod. ein N-Aeetyd-d-ghicopyranosy]amm
ist, das erstmals P. B r i g l  u . H. K e p p l e r  (C. 1929- I- 2297). auf dem Wege über vor
sichtige Verseifung von Pentaacetyl-d-glucosylamin erhielten. Die Stinkturaufkläning 
wurde nach der Meth. von M a l a p b a d e  (C. 1935. I- 1856) u. E. L. J a c k s o n  u. 
C. S. H u d s o n  (C. 1938. I. 4325), das ist Oxydation m it Perjodsäure u. anschließende 
Oxydation des entstandenen Dialdeliyds m it Bromwasser, erbracht. Unter diesen 
Bedingungen erhielten Vff. eine 2-bas. Säure, d ie 'a ls  Ba- bzw. Brucinplz der Acet- 
amino-d-oxymethyddiglykolsäure erkannt wurde. Mit Sicherheit läßt sieh nicht en - 
scheiden, ob das Monoacetylderiv., [oc]d =  — 22,4°, N-Acetyl-a-d-glucopyranosylanmi 
oder N-AcetyL/J-d-glueopyranosylamin ist, doch ist nach der opt. Drehung zu y i-  
m uten, daß im N-Acetyl-d-glucopyranosjdamin die ß-Vcrh. vorliegt. — A-.Aoe’’ß ß ' 
glucopyranosylamin, CsH n O0N , F. 255“ (unkorr.). [a jn 22 =  22,4“ (c =  1,24% in \Y-h 
— Pentancetyl-d-ghicosylami», ClcH„xOlaN , F . 160—161° (unkorr.), [*]d*s =
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(c =  0,76°/o in Ghlf.). — Ba-Acetumino-d-oxymethyldiglykolat, G7Hs0 7N B u , [¡x]d22 =  
21,2° (c =  2,5°/o in W-). — Brucinscdz der Acelainino-d-oxymethyldiglykolsäun, 

('!• Amer. cliem. Soc. 62. 2960—61. Nov. 1940. Pasadcna, Cal., Inst, of 
Technology.) KltOKER.

M. L. Wolfrom, D. I. Weisblat und A. R. Hanze, d-Glucose-S-üthyl-O-methyl- 
monothioacetal. (Vgl. C. 1941.1. 893.) Das von einem der Vff. gefundene Verf. (C. 1941. 
I. 893), die Umwandlung von d-GalaHosedüithylthioacetal (IV) in  Monotliioacelal VII 
durch Austausch einer Thioäthoxygruppe durch Halogen (V) u. Ersatz des Halogens 
durch eine Alkoxygrnppe, verlief, auf d-Glucose übertragen, negativ. Das 1-Chlor-l- 
thioäthoxyderiv. V wurde weder kryst. noch als genügend reiner Sirup erhalten, aus 
dem ein kryst. Prod. zu gewinnen gewesen wäre. Dagegen konnten Vff. Deriv. (V) 
der d-Gluco-d-gulohcptosc u. das entsprechende 1-Bromderiv. der d-Galaktose kryst. 
erhalten. — Nach der Meth. von W o lf r o m :  u. Mitarbeiter (C. 1941. I . 2249) gelang 
die Synth. stabiler D eriw . des labilen Halbacetals von Aldeh'ydo-d-glucosepcntaacelat (I). 
Der Vers., die Synth. von Glucoseäthyhnonothioacetulhexaucetat (III) auf ähnlichem 
Wege zu erreichen, wird zunächst an der Galaktosestruktur demonstriert, da bei diesem 
Zucker die Bldg. stabiler Halbacetale (C. 1930. II. 2368 u. C. 1932- II. 3550) bekannt 
ist u. das Zwischenprod. V u. mehrere Monothioacetalc der Galaktose bereits früher 
(C. 1941. I. 893) dargcstellt wurden. Vff. erhielten bei Einw. von Äthylmercaptan 
auf Aldehydo-d-galaktoscpentaacetat (I) das stabile Monothiohalbacetal (II). Dieses 
zeigte in Chlf. keine Mutarotation. Acetylierung von II mit Essigsäureanhydrid in 
Ggw. von trockenem Pyridin u. niedriger Temp. ergab das Hexaacetat (III), das auch 
unter Vermeidung von Äthylmercaptan als Lösungsm. durch Einw. von Acctylbromid 
auf Galaktosediäthylmercaptalpentaacetat erhältlich ist. Nach M o n t g o m e r y  u. Mit
arbeiter (C. 1938. II. 4325) läßt sich der Acetylrest am 1-Kolilenstoff in I II  durch 
Halogen unter Bldg. von l-Clilor-l-thioäthoxyaldehydo-d-galaktosepenlaacelut (V) ersetzen. 
Auf gleichem Wege war die Synth. eines Monothiohalbacetakleriv. der d-Glucose 
erfolgreich, ohne Glucosemonothiohalbacetalpentaacetat (II) u. das 1-Chlorderiv. (X) 
isolieren zu müssen. Durch Umwandl. von I in III wurde ein neues asymm. C-Atom 
geschaffen, beide möglichen Eormen wurden kryst. erhalten. Aus einer Form von III 
wurde Verb. VI synthetisiert, Verseifung von VI mit Na-Methylat ergab das gewünschte 
d-Ghicose-S-äthyl-O-metJiylmonothioacetal (VII) in kryst. Form.

EtSH +  Ac,0 +  C.H.y____________
N k

SEt SEt
110=0 HO-OH HO-OAc
(OHOAe), - - J-tSK >- (¿HOAe), tAg§ (ÜHOAe),

I  CH3OAc II  ¿HjOAc III OHjOAe

J T
SEt SEt SEt SEt

H O -S E t H O -X  K0H H C -O R  NuOiic H O -O R
(CHOAc), ^  (CHOAc), M -.co,*  (¿HOAc), (OHOH),

IV OHjOAc V ¿H 2OAc VI ¿H ,OAc VII OHaOH
V e r s u c h e .  I-Brom-l-thioäthoxyaldehydo-d-galaktosepentaacetüt (V), 

(0H3G0)i S B r. Durch Einw. von Acetylbromid auf d-Galaktosediäthylmercaptal- 
pentaacetat (IV) in der Siedehitze, Krystallisation im Eisschrank. E in  reines Prod. 
wird nach 4-maligem Umkrystallisieren aus trocknem Bzl. durch Hinzufügen von 
PAe. erhalten. F . 101°, [a]n23 =  — 13,4->--f60 nach 2 Stdn. (c =  3, absol. Chlf.). 
Verb. V ist instabil, daher Konstanten nicht endgültig: gut lösl. in üblichen organ. 
Lösungsmitteln, unlösl. in PAe. u. W., red. F E H L lN G sclie  Lsg. u. entwickelt Äthyl- 
mercaptau beim Erhitzen mit verd. Alkali u. Säuren. — Aldehydo-d-galuktoseath ylmonothio- 
bulbacetalpcntaaeetal (II), C,8Hl3O0(G//3C'O)5iS. Lösen von Aldchydo-d-galaktosepenta- 
acetat (I) in  Äthylmercaptan, Krystalle, F . 137—139°, [a]n21 =  —1,5° (c =  5, absol. 
Chlf.), keine Mutarotation. Sehr gut lösl. in Chlf. u. Aceton, wenig in kaltem Ä., un- 
lösl. in W. u. PAe., red. Fehling unter Entw. von Äthylmercaptan. — 1-Thioälhoxy- 
'ildeliydo-d-galaktosehexaacelat (III), CsH 12Oe(GH.tCO)aS . Eine auf 0° gekühlte Lsg. von 
II in trockenem Pyridin wird mit Acetanhydrid behandelt, Rk.-Zeit 12 Stdn. im E is
schrank, dann 12 Stdn. Zimmertemperatur. Krystalle aus heißem Methanol, F. 94 bis 
95,5°, [a]u22 =  + 3 8 °  (c =  2,9, absol. Chlf.), lösl. in Chlf., Aceton u. warmem Methanol, 
unlösl. in W. u. Petroläther. -  1-Ghlor-l-thioäthoxyalrMiydo-d-galaktoscpmlaacetal (V).
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Schütteln einer Lsg. von III  in trockenem A., der 8%  seines Gewichtes trockene HCl 
enthält. Krystalle aus Bzl. +  PAe. (1 :1), F. u. Misch-F. 111—113°. — 1-GUor-l- 
thioätkoxyaldchydo-d-gluco-d-guloheptosehexaacetal, CgII]30 (i{GH3CO)liSG1l. Einw. von 
Acetylchlorid +  POOL, au f d-Gluco-d-guloheptosediäthylmercaptalhexaacetat. ’Kry
stalle aus absol. Chlf. nach Zufügen von Ä.-PAe. (1:1). F. 138—139°, [oc]d25 ^
+  36,7°->- 7° nach 20 Stdn. (c =  4, absol. Chlf., lösl. in den gebräuchlichen organ. 
Lösungsmitteln außer in Petroläther. — 7.-1-Thioäthoxyaldehydo-d-glucosehexaaceUd (III), 
C J I ,sOc(6'//3C'0)6S . Auf Aldehydo-d-glucosepentaacetat (I) kommt erst ein Gemisch 
von Äthylmercaptan u. trocknem Pyridin zur Einw.; dann zur gekühlten Lsg. ein 
Gemisch von Acctanhydrid u. Pyridin, Rk.-Zeit etwa 18 Stdn. bei tiefer Temperatur. 
Dann Rk.-Gemisch in Eiswasser u. m it Chlf. extrahieren. Der aus dem getrockneten 
E x trak t erhaltene Sirup wird aus absol. A. um kryst., F . 103—104°, |a]n27 =  +12,5° 
(c =  3,24, absol. Chlf.). Lösl. in Chlf., Aceton u. A., unlösl. in W. u. PAe., heiße 
ÉEHLINGsche Lsg. wird red., bei Behandlung m it verd. Säuren u. Alkalien Entw. von 
Äthylmercaptan. Aus alkoh. Mutterlauge die /J-Form von I I I  nicht erhältlich. — 
ß-l-Thioäthoxyaldehydo-d-glucosehexaacetat (III), CsH 1„Og(CH3CO)0S. II in Äthyl
mercaptan lösen. Nach Zufügen von PAe. wird ein festes Prod. erhalten. Aufarbeitung 
desselben wie bei der a-Form von I I I  beschrieben. Aus der Mutterlauge wurden hier 
nach Umkrystallisieren aus absol. A. KrystaUc erhalten, F .  85—87°, [a]u23 =  —1,8“ 
(c =  2,85, absol. Chlf.), Löslichkeitsverhältnisse gleich denen der a-Form. — d-Glucose- 
S-äthyl-O-methylmonothioacetalpentaacclat (VI), CgH 13Og{CH3CO)sS . Zu einer Lsg. der 
a-Form von I I I  in Chlf. wird A1C13 hinzugefügt, danach zur getrockneten Chlf.-Lsg. 
Methanol. Krystalle aus Methanol-W., F . 69—71°, [a]u27 = -f-27,1° (c =  4,3, absol. 
Chlf.). Lösl. in Chlf., A., Aceton u. warmem Methanol, unlösl. in W. u. Petroläther. 
Red. gegenüber h e iß e r  F E H L lN G sc h e r Lsg. negativ. — cl-Glucose-S-äthyl-O-methyl- 
monothioacctal (VII), CsI I i0O0S .  Verseifung von (VI) m it Na-Methylat. Nadeln aus 
Methanol nach Zufügen von trockenem Ä thyläther. F . 116—118°, [a]n23 =  +47,8° 
(c =  2,5, W.). Lösl. in W- u. warmem Methanol, unlösl. in A., Aceton u. Chloroform. 
(J . Amor. ehem. Soc. 62- 3246—50. Nov. 1940. Columbus, O., State Univ.) K ro k e k .

R. P. Linstead, A. Rutenberg, W. G. Dauben und W. L. Evans, Die stabile 
Form  der Oclaacelylsaccharose. Vff. erhielten durch 20-std. Erhitzen von Saccharose 
mit Na-Acetat u. Essigsäureanhydrid ein kryst. Prod., das nach einmaligem Um
krystallisieren aus Ä. einen F. 89° zeigte. Seit mehr als 50 Jahren ist Oclaacelyl
saccharose (I) m it F . 69—70° bekannt. In  neuerer Zeit wurden drei höher schm. Formen 
von I  beschrieben. PlCTET (C. 1931. I .  595) beobachtete bei langem Aufbewahren an 
feuchter L uft Änderung des F. von 69->- 75°, F r è r e JACQUES (C. 1937- I- 611) be
schreibt die Darst. einer I  m it F . 87°, erhalten durch Verdünnen einer alkoh. Lsg. 
von I  m it F . 69° m it W- u. S a n d e r a  (C. 1939- II- 1492) erhielt eine I  mit F. 83“. Die 
von Vff. dargestellte Verb. m it F . 89° scheint m it der von F r è r e  JACQUES ident, zu 
sein, sie wurde durch Elementaranalysc u. AZ. als 1 identifiziert. Auch war die spezif. 
Drehung =  +58 ,5° (c =  2,566 in  absol. A.) nahezu gleich der des I mit F. 69"
[a]n23 =  +57,8° (c =  2,733 in absol. A.). Hydrolyse der Form mit F. 89° ergab 
Saccharose, identifiziert durch F. u. Drehung. — Änderung der V ers.-Bedingungen 
bei Darst. von I  ergab nie die Form m it F. 69°, immer wurden mehr oder weniger reine 
Prodd. der 89°-Form erhalten. W urde die Darst. von I von anderen Mitarbeitern u. 
in anderen Räumen vorgenommen, so zeigten wieder alle erhaltenen Prodd. einen r . 
von 89°. UmkrystaUisicren verschied. Handelsmuster von I  aus A. ergab das gleiche 
Ergebnis, d . h .  eine I  m it F. 89°. Vff. schließen aus diesen Ergebnissen, daß I poh- 
morph ist u. die bei 89° schm. Form die stabilste Modifikation darstellt. (J. Amer, 
ehem. Soc. 62. 3260—63. Nov. 1940. Columbus, O., Cambridge Univ.) K r o k e r -

Susumu Murakami, Uber die K onstitution der Fer6a.sco.se. Vf. untersucht erneut 
die von B o u r q u e l o t  u. B r i d e l  (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 151 [1910]. 760) 
entdeckte Verbascose (I) aus der Wurzel von Verbaseum Thapsus L. Das kryoskop. 
bestimmte Mol.-Gew. entspricht dem eines Pentasaccharids (810). Im Hydrolysal 
wurde Fructose (Rk. von SF.LIWANOFF), Glucose (als Zuckersäure) u. Galaktose (Schleim- 
säureprobe) identifiziert. Aus der Schleimsäuremenge wird gefolgert, daß J$ des 
Hexosengcmisches aus Galaktose besteht. Durch Einw. von 20°/oig. Essigsäure (o Stdn. 
bei 80°) wird. 1 Mol Fructose abgespalten, es verbleibt eine Tetraose (II), die dure i 
verd. H ,S 0 4 in Glucose u. Galaktose zerlegt wird. Nach Spaltung m it Hcfesaccharasc 
u. Takasaccharase konnte Fructosephenylosazon, nach Spaltung m it Emulsin konn c 
Galaktosemothylpkenylhydrazon nachgewiesen worden. Nach Methylierung u. Spaltung 
von I wurde eine Tetramethylhexose- u. eine Trimethylhexosefraktion erhalten, ln 
der Tetramethylhexosefraktion wurde 2 ,3 ,4 ,6-Tetramethylgalaktopyranose (als Am u 1 
u. 1,3,4,6-Tetramethylfructofuranose nachgewiesen. Aus der Trimethylfraktion wurde
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durch Nachmethylierung 2,3,4,6-Tetramethylgalaktopyrttnbse u. 2.3,4,6-Tctramothyl- 
glucopyranose gewonnen. II wurde m it Brom oxydiert, darauf als Calciumsalz methy- 
licrt u. scldießlich m it 2-n. HCl gespalten; dabei entsteht 2,3,5,G-Tctramethyl-d-glueon- 
säure. II liefert nach Permethylierung u. Spaltung neben einer Tetramethylfraktion 
eine krystallisiercndo 2,3,4-Trimethylgalaktopyranose (identifiziert als G-Tritylderiv. 
u. als 2,3,4,6-Tetrametliylgalaktopyranose). Nach vorst. Verssi kommt I wahrschein-
licli folgende Formel zu:

CH—  
H-C-OH 

HO-C-II 
HO-C-H 

H-C-

H
CH-----
-Ć- OH

CH—
H- C-OH

LO O HO- C- H 0  0  HO- C- H 
HO- C- H HO-C-H

CH----
H-C-OH

0 CH2-OH
i

- C---------
I

0  0  HO-C-H 0  I IO-C-H

Óh s -OH
H -C —  

 UH,
H

i
C—

-CH,
H- C—

V o r s u e h e .  Verbascosc, C3,
CHjOH

H- C-OH
è I
C II ,-OH

0

H

__ ) 2(J, (I). Zur Darst. werden Wurzeln von Ver- 
bascum Thapsus L. m it sd. 95°/0ig. Ä. 2 mal ausgezogen. Die Auszüge werden ein
gedampft, in W. aufgenommen, m it bas. Bleiacctat vom Eiweiß befreit u. m it Ba(OH)2 
+  A. versetzt. Die Ndd. werden m it C 02 gespalten, I wird durch Umfallen aus W.-A. 
gereinigt. Splmrokryst., E. 253°. Schmeckt süß, dialysierbar. [<*]n23 =  +170,2° 
(W.; c =  1,128). — Hydrolyse von I m it n-H2S 04. Im Hydrolysat wurde Galaktose 
als Motbylphenylhydrazon, Glucon als Phenylosazon u. Fructose als p-Broni phenyl- 
osazon naehgewiesen ( ? der Hof.). — Tetra ose (II), C21H 420 24. I  wird m it 20%ig. 
lissigsäure auf 80° erhitzt. Die Essigsäure wird aus dom Rk.-Prod. m itÄ . ausgeschüttclt, 
die abgcspaltcne Fructose aus dem eingeengten Sirup m it A. herausgelöst. II ist ein 
.schneeweißes Pulver, F. 240°, [a]n22 =  +194,1°. IIejitadecaaceiylverbascosc. Aus I u. 
Acetanhydrid in Pyridin. Feines Pulver, F . 132°, [a]u22 =  +130,4° (Bzl., c =  1,15).

- Heptadecabenzoylverbascose, C140H 120O43. Aus I u. Bonzoylchlorid in Ggw. von NaOH. 
Pulver m it F. 132°, [<x]d18 .== +141,1° (Bzl., c =  1,45). — Melhylverbascose, C47H80O2i;. 
Aus I bei Behandlung m it Dimethylsulfat u. 30%ig. NaOH. Sirup, [<x]ir° =  +123,7" 
(Bzl., c =  2,3). — O xydation von I I : II  wurde in Ggw. von Bariumbenzoat m it Brom 
oxydiert (5 Tage). Das Ca-Salz der entstehenden Säure zeigte [a]n2S =  +128,15° 
(W.; c =  1,03). Das methylierte Ca-Salz zeigte [a]i>18 =  +125,87° (Bzl.; c =  1,43). 
Nach Hydrolyse m it 7°/0ig. HCl (10 Stdn.) wurde die bei 100—120° übergehende 
Fraktion aufgefangen: [a]D12 =  +104° (1 Stde.) +  +100° (5 Stdn.) +- +69,4° 
(96 Stdn.). Die Fraktion wird als 2,3,5,6-Tetramethyl-d-gluconsäurc angesehen. — 
Methylierte Tetraose, C38H70O»1. Aus II durcli Behandlung m it Dimethylsulfat u. 
30“/oig. NaOH. Sirup, [a]i,8 =  +133,16° (Bzl.), +151,62° (W.). (Acta phytochim. 
[Tokyo] 11. 213—29. Aug. 1940. Tokyo, Iwata Inst, für Pflanzenbiochemie. [Orig.: 
dtsch.]) _ ‘ E ls n E K .

David Gottlieb, C. G.'Caldwell und R. M. Hixon, Einw irkung von Ameisensäure 
auf Stärke. Bei dem Vers., Stärke nach A l e x a n d e r s  Meth. (vgl. C. 1 9 3 6 .1. 4509) zu 
fraktionieren, fanden Vff. einen Stärkeester der annähernden Zus. eines Monoformiats. 
Die Rotfärbung m it Jod ist auf die Formylgruppe in der Stärkekette zurückzuführen. 
Dies wird bewiesen durch die quantitative Hydrolyse des Ameisensäureesters u. W ieder
gewinnung der Stärke, die die ursprüngliche Blaufärbung gibt. Di- u. Triformiate 
wurden nicht erhalten. Die Existenz eines-bestimmten Monoformiats spricht gegen 
die allg. Erfahrung. Die Oxydierung des Stärkeformiats mit Perjodsäurc u. Isolierung 
des Monoformylesters des oxydierten Prod. zeigt an, daß die meisten Formylgruppcn 
am C0 des Glucosemol. sitzen. DcrStrukturnaclnv. durch Methylierung ist nicht möglich 
infolge der leichten Hydrolyse der Formylgruppe. Tosylierung u. nachfolgende Hydrolyse 
mit HBr in Eisessig gab Bromacetylditosylglucose, nicht kryst. zu erhalten. Außerdem 
wurde amorphe Monoformyldiacctylstärke u. Monoformylditosylstärke erhalten, ln  
Triacctat übergefuhrte verseifte Stärke gab m it Ameisensäure auch den Monoanieiscn- 
säureester. Diese Rk. u. das Oxydationsprod. (mit Perjodsäure) zeigen, daß die Be
grenzung der Rk. auf das Monoformiat nicht durch sek. Valenzen erklärt werden kann, 
die die Stellung 2 u. 3 in der Glucosekette besetzen. Mkr. Unters, sehr feiner Fasern 
zeigte mol. Orientierung. In  verd. Lsg. des Formiats in Ameisensäure bildeten sich 
an der Oberfläche dünne Häutchen, die Interferenzerscheinungen zeigten.

V e r s u c h e .  Stärkemonoformiat, C7H 10O0, 5 g Maisstärke mit 50 ccm 90°/oig. 
Ameisensäure geschüttelt, nach 24 Stdn. viscose Lsg. in Uberschuß von kaltem W. 
gegossen, gab weißes Koagulat, gewaschen u. getrocknet (70°, Vakuum), weißes 
amorphes Pulver, [a]n23 =  +2,09—2,16° (Pyridin), mit Jod rotbraune Farbe. —
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Oxydation von Slärkeformiat. Mehrere Portionen von 10 g Stärkeformiat im E r le x -  
MEYER mit 25 ccm Perjodsäurelsg. bei Zimmertemp. von J/2 bis zu 240 .Stdn. stehen 
gelassen, filtriert u. gewaschen. F iltra t m it tiberschuß an K J  behandelt, mit HCl 
angesäuert u. das freigewordene Jod m it Na-Thiosulfat titriert. Auf gleiche Weise 
Proben von Stärke behandelt. H ier verlief die Rk. schneller. — Isolierung u. Identi
fizierung der Oxydationsprodd., 8 g Form iat m it Perjodsäure wie oben oxydiert, filtriert, 
gewaschen u. unter vermindertem Druck getrocknet. Es wurde eine Cu-Red.-Zahl 
von 3581 erhalten. Portionon des oxydierten Formiats wurden in 50%ig. Phosphorsäure 
24 Stdn. bei Zimmertemp. hydrolysiert. 1 g des oxydierten Formiats, C7Hä0s, in 
40 com W. suspendiert u. 3 Stdn. auf Dampfbad erhitzt. Nach Filtrieren Mischung 
in Druckflasche m it 5 ccm n. HCl 20 Stdn. au f 99° erhitzt. Feste Zers.-Prodd. ab- 
filtriert, F iltra t entfärbt, m it Ag2C 03 neutralisiert, Ag-Überschuß mit H2S gefällt u. 
mit Phenylhydrazin in Ggw. von Na-Acetat behandelt. Amorpher, gelber Nd., aus A. 
umkryst., Ausbeute 21,5%, aus Bzl. F . 170° (nur 5%  reines Glyoxalphenylosazon). — 
Monoformyldiacetylstärke, Cn H 140 8, 5 g Stärkemonoformiat in 60 ccm Pyridin gelöst, 
60 ccm Essigsäureanhydrid zugefügt, die Suspension 5 Stdn. geschüttelt u. in 95°/0ig. A. 
gegossen. Der gereinigte, woißo Nd. in Überschuß von NaOH verseift u. zurück
titriert. — Monoformylditosylstärke, C21H 22O10S2, 5 g Stärkoformiat in 25 ccm wasser
freiem Pyridin gelöst u. 25 g p-Toluoisulfonylchlorid u. 2 g nach 1 Stde. zugefügt. Nach
3-tägigem Schütteln in kaltes W. gegossen, Nd. gewaschen, getrocknet u. 24 Stdn. 
m it A. ausgezogen. — Bromdiacetyläitosylglucose, C2.1H 20O11S2Br, 10 g Ditosylmono- 
formylstärke m it 200 g 32%ig. H Br in Eisessig 21 Tage geschüttelt u. in eine Mischung 
von Eiswasser u. Chlf. gegossen. Chlf.-Schicht m it W. gewaschen u. unter vermindertem 
Druck konzentriert. Der braune Rückstand in 100 ccm Bzl. gelöst. Nd. erhalten durch 
Tropfen der Lsg. in einen großen Überschuß von PAe. unter dauerndem Rühren, 
filtriert, m it PAe. gewaschen u. getrocknet, gelbbraune Substanz, lösl. in Toluol, Nylol, 
Bzl., Chlf., heißem A. u. heißem Methanol, unlösl. in W., PAe., kaltem A. u. kaltem 
Methanol. (J. Amor. ehem. Soc. 62. 3342—44. Dez. 1940. Amos, Io.) AMELUNG.

Emniett Bennett, Sind pektinartige Substanzen Vorstufen des Lignins? Analysen 
des Klees (Trifolium pratense) gaben keine Anhaltspunkte dafür, daß Pektinstoffe 
eine Vorstufe des Lignins darstpllen. (Science [New York] [N. S.] 91- 95. 26/1. 1940. 
Massachusetts, Agric. Exp. Station.) K e i l .

Kirby E. Jackson, Alkaloide des Tabaks. Sehr ausführliche zusammenfassende 
Darst. an Hand der L iteratur (278 Z itate). (Chiem. Reviews 29. 123—97. Aug. 1941. 
Nasliville, Tenn., Vanderbild Univ., Dep. o f  Chemistry.) PANGRITZ.

Albert Lelieu, Alkaloide des Mutterkornes. Übersieht über die Geschichte ihrer 
Isolierung u. über die Ergebnisse der Konst.-Forschung. (Schweiz. Apotheker-Ztg. 
79. 689—92. 29/11. 1941.) H o t z e l .

Maurice-Marie Janot und Robert Goutarel, Über das Drehungsvermögen des 
krystallisierten Corynantheins und seines Chlorliydrats. t (Vgl. C. 1938. II. 77.) Die 
einzige in Methanol rcchtsdrehonde Base, die bis je tzt aus einer Gruppe von Alkaloiden 
der Rinde des Pseiulocinchona africana A. Ckev. isoliert werden konnte, das Conjn- 
anthein, besitzt, unabhängig vom Verf. der Isolierung u. der Herkunft der Rinde, 
ein Drehungsvermbgen von [a]n20 = + 2 7 ,7 —28,5°, aus A. 3-mal fraktioniert kryst. 
ein solches von [a]n‘"° =-¡-28,1°. Das hieraus gewonnene C o r y n a n t h e i n c t d o r h y d r a t  zeigt 
eine Drehung zwischen [a]n20 = + 4 3 ,1 °  u. +43,S.°; es liefert eine zunächst amorphe 
Base von [<x]dso = + 2 8 ,4 “ zurück. Alle Aktivitäten wurden in Methanol bestimmt. 
(Bull. Soe. chim. France, Mom. [5] 8. 625—27. Juli/Aug. 1941. Paris, l'ac. de 
Pharm .) GOLD.

G. A. Nyman, Zur Kenntnis des Epiisofenchols. Vom d,l-Epiisofeiickon (I), ijbei 
dessen D arst. früher (vgl. C. 1939. I. 2429) berichtet wurde, lassen sieh durch Red. 
der Carbonylgruppe 2 sek., sterooisomero Alkohole ableiten, die sieh in ihren Eigg. 
wesentlich unterscheiden müssen. Die OH-Gruppe der endo-Vcrb. wird nämlich durcii 
einen GH.,-Rest der geminalen Dimothylgruppo am C5 erheblich stärker abgesemrm 
als die OH-Gruppe der oxo-Verb. durch das Briicken-C-Atom 7. Daher sollte z. • 

die Assoziation der beiden Stereomeren so verschied, sein, 
daß schon von der einfachen kryoskop. Mol.-Gew.-J cs • 
Aufklärung über die Konfiguration des fraglichen Lp- 
isofenehols zu erwarten wäre. Bei der Red. von I w 't ^ < 
u. A. entstand ein nicht ganz einheitlicher Alkohol, 
über ein saures P h tha la t gereinigt wurde. Hierbei Kon 
nur die eine, in der Hauptsache vorhandene Komponente 

rein erhalten werden, deren kryoskop. Unters, noch aussteht.

GH3-^ p
c h > V -C H —CO 

CH»
-GH.,

OH,
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V e r s u c h e .  Epiisofenchon wurde mit Na u. A. red. u. das Red.-Prod. vom 
Kp. 196—204° durch Einw. von Phthalsäureanhydrid u. Pyridin in das saure Phlhalat, 
C18H220.,, übergeführt, das nach wiederholtem Umkrystailisieren aus Essigester-PAe. 
den E. 139—140° zeigte. Bei der Verseifung des sauren Phthalsäureesters m it verd. 
KOH entstand das Epiisofenchol, C10H lsO, das durch Sublimation in langen Nadeln 
vom F. 71—72,5° erhalten wurde. Die Oxydation des Epiisofenchols mit KM n04 in 
alkal. Medium ergab Isofenchocamphcrsäure vom F. 174—175°. Das PhenylüiretJian, 
Cl;H230 2N, des Epiisofenchols bildete sich in üblicher Weise bei der Umsetzung des

N. F. Goodway und T. F. West, Beobachtungen über che Kondensationsproduktc 
von „ol-Terpinen“  und den Garenen mit MaleÄnsäureanhydrid. D lE L S , K o c h  u . F r o s t  
(G. 1938. I I . 1223) kondensierten a-Terpineu (I) u. eine als II formulierte Verb. mit 
.Malcinsäureanhydrid in der Erwartung, daß beide III liefern würden. Das Rohprod. 
aus. I lieferte eine Dicarbonsäurc vom E. 158°, aus der III, F. 66—67°, regenerierbar

CH,

H,C

H,C

CH, CH,1
C

^ ^ . C H

1
C

X ^ C H

C
\ j /

c
R

1
lt

,CH COv JljL/ iVAX

>  I »  =  - c u < ch ;
CH— C O ' w r' lr,w

I I I

>var. Nach der gleichen Meth. isolierte S f i r a s  (Recherehes [Soc. An. Etabl. 
Rourc-Bertrand Fils & Justin Dupont] 1939. 115) eine Säure vom F. 130—131°, 
deren Anhydrid F. 65—6G° besaß. Vff. fanden als höchsten F. für die Säure nach mehr
facher Krystallisation aus Acetonitril 134°, u. für das Anhydrid F. 62°. Die N icht
reproduzierbarkeit des F. 158° führen Vff. auf das Ausgangsmatcrial zurück, da das 
aus Terpineol m it Oxalsäure dargestellte a-Terpincn aus einem Gemisch von a- u. 
•/-Terpinenen, 1,4-Cineol, Dipenten u. Terpinoien besteht, von denen die beiden letzteren 
mit Maleinsäureanhydrid kondensierbar sind. Vff. dest. das von ihnen angewandte 
Terpengemisch (d15̂  =  0,8583, nn20 =  1,4826, an = + 0 ,3 5 ° )  u. kondensierten die 
erhaltenen 5 Fraktionen getrennt m it Maleinsäureanhydrid, wobei die ersten 4 Säuren 
vom prakt. gleichen F. lieferten. Aus I I  erhielten D lE L S  u. Mitarbeiter eine Säure 
vom F. 184° u. folgerten, daß die Rk. nicht das erwartete a-Terpinenaddukt liefert. 
Durch Kondensation einer Fraktion von deutschem Terpentinöl, welches „wohl beide 
Carene enthielt“ , m it Maleinsäureanhydrid isolierte H U LTZSCH  (C. 1939. II. 2237) 
eine Säure vom F. 183°, [oc]d18 == — 8,7°; m it Maleinsäure selbst sollte die dem a-Ter- 
pinenaddukt entsprechende Säure entstanden sein, für die jedoch kein F. angegeben 
wurde. Die Addition von Malcinsäureanhydrid an 11 dürfte nicht zum a-Terpinon- 
addukt führen. Das von D lE L S  u . Mitarbeitern angewandte I I  war wohl sicher opt.- 
akt. u. das Addukt (u. die davon abgeleitete Säure) müßte opt. A ktivität zeigen, u. 
die opt.-akt. Prodd. müßten von denen aus inakt. a-Terpinen verschied, sein. Vff. 
versuchten daher, das a-Terpinenaddukt zu spalten, was jedoch nicht gelang. Der 
von D lE L S  formulierte KW-stoff ist /! ‘-Garen, obwohl er als /J3-Caren bezeichnet 
wird; da keino Konstanten angegeben wurden, ist die N atur des Terpens ungowiß. 
(J. ehem. Soc. [London] 1940. 702—03. Mai. London, Sir John Cass Inst.) S c h i c k e .

Mahan Singh. und Arjan Singh, Oyancampheranilsäuren und ihr Drehungs
vermögen. Das Dreliungsvermögen von 4'-Canipheranilsäuren in Methanol wurde 
früher (vgl. J .  ehem. Soc. [London] 1927. 1996 u. früher) untersucht. Es wäre zu 
erwarten, daß Substitution durch die CN-Gruppe in der Camphcranilsäure die Drehung 
der Ausgangsverb, erhöhen würde. ■T-Cyancampheranilsäure zeigte in Methanol 
M d =  58,0°; die Stellung dieser Gruppe ist daher in der Reihenfolgo der substi
tuierenden Gruppen anormal, denn sie sollte in der Nähe der COOH-Gruppe ([a]n =  
255°) liegen. 3’-Cyancampheranilsäure zeigte, wie erwartet, eine geringere Drehung 
in allen untersuchten Lösungsmitteln als das 4'-Isomere.

V e r s u c h e .  Camphersäureanhydrid u. Cyananilin wurden mit etwas geschmol
zenem Na-Aeetat 3—4 Stdn. auf 120—130° erhitzt u. das Rk.-Prod. mit A. extrahiert. 
T-Cyancampheranilsäure wurde m it A. ausgezogen, m it W. gefällt u. aus verd. A. 
umkryst., gelbliches Pulver, F- 140°. 3'-Cyancampheranilsäure, in ähnlicher Weise 
isoliert, wurde m it verd. Na OH oder NH.,OH extrahiert u. mit verd. Essigsäure oder 
HCl gefällt, F . 108—110°. Drehung der 3'-Cyancampheranilsäurc (0,20 g in 25 com 
Lösungsm.; 2 dem Rohr): [a]n in Methanol 4S,7°, in A. 38,8°, in Aceton 37,5°,
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in M ethyläthylketon 29,3". Drohung der 4'-Cyancampheranilsäure (0,25 g in 25 ccm 
Lösungsm., 2 dem Itohr): [a]D in Methanol 58,0°, in A. 51,5°, in Aceton 49,5°, in Methyl- 
äthylketon 40,4°. (J. Indian ehem. Soc. 17. 485—86. Aug. 1940. Labore, Government 
College.) S c h ick e .

Elisabeth Dane und Hertha Wulle, Die Einführung von Doppelbindungen in 
Oallensäuren und Sterine. I II . Versuche zur Darstellung der A -̂Choladiensäure. (H. vgl.
0. 1937. II. 3011.) Die Einführung von F F  den Ring B des Sterinskeletts (vgl.
C. 1937. II. 3011) bei Gallensäuren besitzt für die Erforschung des Verh. der D-Pro- 
vitam ine Interesse. Bei dem Vers. zur D arst. von A5,-¡-Choladiensäure (I), die zunächst 
als einfachste Modellsubstanz gedacht war, erhielten die Vff. durch Bromierung von
1 -Kelochölansäurc (II) die 6-Brom-7-kelocliolansäure (ll\). Die Konst. von III wurde be
wiesen durch Überführung in die 6-Oxy-7-ketocholansäwe (V), die bei der Oxydation 
die bekannte Thilobilians&ure ergab. Durch Kochen m it Pyridin-AgN03 wurde aus III, 
das sieh gegen die üblichen M ittel als sehr widerstandsfähig erwies, HBr unter Bldg. 
von A$.-7-Kelocholansäure (IV) abgespalten. IV besitzt bei 239 mp ein Absorptions
maximuni, seine F  liegt demnach zwischen C5—C6 in Konjugation zur CO-Gruppe. 
Die Einw. von Al-Isopropylat in üblicher Weise (vgl. W i n d a u s ,  C. 1936.1. 355) ergab 
zunächst keine Red., diese t r a t  erst ein bei Anwendung eines 10—15-faehen Über
schusses an Isopropydat ein. Die auf diese Weise erhaltene Choladiensäure (VI) besitzt
2 F F  (Hydrierung u. T itration m it Benzopersäure), die nicht konjugiert sind, da ein 
Absorptionsmaximum fehlt. Da die bei der Red. intermediär gebildete zl5-7-Oxy- 
eholensäure nur nach C8 W. abspalten kann, muß eine W anderung der FF angenommen 
werden. Hyärierung von VI ergab Allocholansäure.

V e r  s u  c h e. 6‘- Brom-7-ketocholansäure (III). Verbesserung der Ausbeute durch 
Einw. von etwa 1 Mol Br2 au f die Ketosäure, E. 188—189°. O-Oxy-7-ketocholansäure (V), 
C24H 380 4, aus vorst. Säure durch schwaches Kochen m it 1/ i -n. NaOH (1 Stde.). F. 169°, 
lange Nadeln aus verd. Aceton. Thilobilians&ure aus V, C24H 3SOc. 100 mg V werden 
bei 2—3“ m it C r03-Eisessig oxydiert. E. 157— 158°. Keine Depression mit Thilo- 
biliansäure vom F.' 160—162°. A -̂7-Ketocholensäure (IV), C24H3li0 3. III wurde 12 Stdn. 
mit AgNO., in troeknem Pyridin gekocht u. das Rk.-Prod. durch Eingießen in HNO-- 
Eiswasser gefällt. F . 164—165°, derbe glänzende Balken aus Essigester; /¡max. =  
239 m/i ± 1 ;  lg E =  3,71 +  0,03. Choladiensäure (VI), C2lH 30O2. Der Methylestcr 
von IV7 (F. 73°) wurde m it A l-Isopropylat so lange unter Rückfluß erhitzt, bis die 
Acetonbldg. aufhörte, dann der Isopropylalkohol abdest., in Ä. aufgenommen, mit verd. 
HCl u. W. geschüttelt; der Ester m it methylalkoh. KOH verseift. Aus Essigester glän
zende, rechteckig-längliche B lättchen, E. 160—169° (unscharf); Methylester, F. 102—103“. 
Hydrierung vonXI in Eisessig m it Pd ergab Allocholansäure vom F. 159—160°, a n =+22,3°. 
Methylester, F. 91—92°; Propylester,M. 101—102°. (Hoppe-Seyler’sZ.physiol.Chem.267. 
1—6. 10/12. 1940. München, Bayr. Akad. der Wissenschaften, Chem. Labor.) S o r e m b a .

H. B. MacPhillamy, Über die Herkunft der Haslewoodschcn Hepatolc. Vf. konnte 
das von H a s l e w o o d  (C. 1939. II. 1493) aufgefundene „ Hepatol“ vom F. 277—279° 
neben ß-7-Oxycholesterin aus Schweineleber isolieren. Wie Vf. jedoch feststellen konnte, 
ist , ,Hepatol“ m it Digitogenin ident., das in dem zur Abtrennung des „Hcpatols1' ver
wandten Digitonin als Verunreinigung enthalten war, bzw. hei der Aufarbeitung sich 
aus Digitonin bildete. Auch bei den Diacetaten zeigte gich völlige Übereinstimmung. 
Nach Ansicht von Vf. ist es somit auch zweifelhaft, ob' /9-7-Oxycholestcrin ein natür
licher Bestandteil der Leber ist, sondern unter Umständen vielmehr ein Autoxydations- 
prod. von Cholesterin darstollen kann. (,T. Amer. chem. Soc. 62- 3518—19. Dez. 1940. 
Ne iv Brunswick.) K och .

Eric T. Stiller und Paul F. Wiley, Die 'Trennung von racemischer Pantothen
säuremil Hilfe von Chininmethylhydroxyd. (Vgl. C. 1940. I I . 2755.) In  der vorliegenden 
Arbeit wird von den Vff. die Trennung von ran. Pantothensäure (I) unter Anwendung 
von Chininmethylhydroxyd (11) (vgl. nächst. Ref.) beschrieben (vgl. auch KUHN u. 
W i e l a n d ,  C. 1940.11. 2752). Die bei der Trennung erhaltenen quarternären Ammonhim- 
salze werden durch Vgl. m it den aus opt.-akt. Säuren (aus Ca-Pantothonat) erhaltenen 
identifiziert; hieraus wurden durch Spaltung die opt.-akt. Säuren erhalten u. zur 
weiteren Identifizierung in ihre S-Benzylthiuroniumsalzc übergeführt. Ferner wurde 
rac.-I über die Chininsalzo getrennt.

V e r s u c h e .  Zur Trennung von d,l-1 wird eine wss. Lsg. mit II (vgl. nächst. 
Ref.) neutralisiert, nach einigen Stdn. bei 25° im Vakuum eingeengt, wobei noch eine

*) Siehe S. 1640, 1641, 1644ff., 1652, 1653, 1655, 1656, 1659, 1661; Wuchsstoffe 
s. S. 1650, 1674.

**) Siehe S. 1640, 1641, 1642, 1647, 1650 ff-, 1661, 1693, 1695.
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geringe Menge einer bakteriolog. inakt. Substanz anfäilt, u. der trockene Rückstand 
aus A. +  Bzl. bei Zimmertemp. durch Abdest. des Lösungsm. umgelöst; nach dem 
Waschen m it Essigester E. 177°, [ajo27 = —132,1° (in Methanol). Die fraktionierte 
Krystallisation aus A. durch portionsweise Zugabe von Ä. liefert 4 Fraktionen, von 
denen die vom F. 196—197° (aus A. +  X.), [cc]n25 = —122° (in Methanol) 100% bak
teriolog. A ktivität zeigt u. m it einem aus ( +  )-I erhaltenen Prod. ident, ist; die vom 
F. 170°, [cc]n25 = — 156,5° u. 0,1%  bakteriolog. Wrkg. ist mit einem aus (—)-I erhal
tenen Prod. identisch. — Eine Lsg. von (+)-I, aus (+)-Ca-Pantotlienat u. H 2SO, 
wird wie rac.-I m it II behandelt; der nach dem Einengen im Vakuum erhaltene R ück
stand liefert aus A. +  Ä. Nadeln vom F. 196— 197°, [a]n = —118,5°, des reinen Chinin - 
methylsalzes von (+)-I. Analog wird das Chininmethylsalz von (—)-I, F. 170°, [a]n25 = 
—156,6° erhalten. Die reinen Chininmethylsalze werden m it H2S 04 zers. u. die aus 
den Filtraten durch Einongen u. Extrahieren mit Aceton erhaltenen reinen (-j-)-I u. 
(—)-I mit S-Benzylthiuroniumchlorid in die S-Bcnzylthiuroniumsalze  übergeführt; sie 
■sind mit den aus ( +  )- bzw. (—)-Ca-Pantothenat erhaltenen Salzen identisch. S-B cnzyl- 
Ihiuroniumsalz von (-j-)-I, F. 148—149°, S-Benzylthiuronium salz von (— )-I, F. 150—151°. 
Misch-F. 149°, bzw. 151°. — Zur Trennung von d ,l-1 m it Oinchonidin wurdo eine Lsg. 
beider Komponenten in Aceton am Rückfluß gekocht u. Methanol bis .zum völligen 
Auflösen zügegeben. Nach dem Abdampfen im Vakuum bei 25° konnte aus dem R ück
stand in A. durch portionsweise Zugabe von A. das Cinchonidinsalz von (+)-I, F. 17(i 
bis 177°, (Md28’4 = —60,6° (in Methanol) isoliert werden; das entsprechende Salz der 
(—)-I konnte nicht erhalten werden. Das aus reiner (-t-)-I erhaltene Cinchonidinsalz 
schm, bei 177—178“, [a]D25 =.— 61,3°. (J. Amor. chem. Soo. 63. 1237-39. Mai 1941. 
Rahway, E. J „  Merck & Co.) « G o l d .

Randolph T. Major und Jacob Finkeistein, Trennung von d,l-a.-Oxy-ß,ß-di- 
melhyl-y-butyroUicton. (Vgl. vorst. Ref. u. S t i l l e r  u . Mitarbeiter, C. 1940. 11. 2754.) 
Die Trennung der opt.-akt. a -Oxy-ß,ß-dimethyl-y-butyrolaclone (I) mit Hilfe der 
quaternären Ammoniumbasen des Chinins, Cinchonins u. Chinidins wird beschrieben.

V e r s u c h e .  Chininmethyljodid wurde durch Stchenlasscn einer methanol. Lsg. 
von Chinin m it CH3J  erhalten; durch Schütteln von Chininmethylchlorid (JA CO BS u. 
H e i d e l b e r g e r ,  J . Amer. chem. Soc. 41 [1919]. 2090) mit Ag20  in W . wurde die freie 
Base M ethylchininhydroxyd  (II) erhalten u. die Lsg. vom ph >  13 mit n. H 2S 0 4 stan 
dardisiert. — Eine wss. Lsg. von 1-1 wird mit der entsprechenden Menge II-Lsg. stehen 
gelassen; nach dem Abdampfen im Vakuum wird der zähe Rückstand m it Ä. zur K ry
stallisation gebracht, aus sd. Dioxan, E. 176—177°, [<x]d25 =  —159° (in W.). <1,1-1 liefert 
hei analoger Behandlung mit II ein Rk.-Prod., das aus Dioxan ein reines linksdrehendes 
Salz vom F. 176—177°, [cc]d25 =  — 160,56° entstehen läßt; der Misch-F. mit aus reinem 
1-1 erhaltenen Salz zeigt keine Depression. — Cinchoninmethylhydroxyd  (III) wurde 
aus dem entsprechenden quaternären Ammoniumjodid (STAHLSCHM IDT u. P L E T T E N 
BERG, Liebigs Ann. Chem. 90 [1854]. 218) bzw. Ammoniumchlorid wie II gewonnen. - 
I-I wird im Dunkeln mit einer wss. Lsg. von III  stehen gelassen u. dann im Vakuum 
abgedampft; die erhaltene halbfeste M. erstarrt m it Ä. vollständig. Aus einer Lsg. 
in absol. A., der bis zur beginnenden Trübung X. zugesetzt wird, farblose Nadeln. 
F. 189—190°, [a]n25 =  +179,5° (ln W.). <1,1-1 liefert mit I II  analog, aus A. +  X. 
umkryst. ein reines 1-Salz vom F. 188—189°, [a]rr5 — +176,4°. — Reines C hinidin  (IV) 
u. Dihydrocliinidin  (V) wurden durch Reinigung eines Handelsprod. gewonnen (vgl. 
T h r o n  u . D i r s c h e l ,  C. 1935. I .  2373). Die Lsg. eines Prod. vom F. 168°, [a]n31 =  
+  176,4° in verd. H 2SO , wurde mit Merouriacetat in verd. Essigsäure versetzt u. nach 
dem Erwärmen auf 40—50° unter Eiskühlung gegen Phenolphthalein m it konz. NH-, 
alkal. gemacht. Beim Einiciten von N H 3 bis zum ph =  9,5—10 fällt V, das in Chlf. 
aufgenommen wurde; aus A., Krystalle, F. 167— 168°, [a]n2G =  +230,84° (in A.). 
Das klare F iltra t wurde m it verd. H 2S 0 4 angesäuert (Kühlen) u. nach Zusatz von H3P 0 4 
zum Sieden erhitzt. Das F iltra t des Rk.-Prod. wurde m it konz. NH3 alkal. gemacht 
u. der Nd. in Chlf. aufgenommen, die Lsg. entfärbt u. das Chlf. abgedampft; aus dem 
Rückstand IV durch mehrfaches Umkrystallisleren aus A. Nadeln, F. 171—172°. 
[a]n26 — +262,4° (in A.). — Chinidinmelhyljodid  aus IV in Methanol m it CH3J, nach 
dem Konzentrieren Nadeln aus W .; hieraus Chinidinmethylchlorid (VI) nach JACOBS 
u. H e i d e l b e r g e r  (1. c.), aus A. +  Ä., F. 236—237", [a]D25 =  +257,9“ (in W.). — 
I-I liefert in W. mit der äquivalenten Menge Chinidinm ethylhydroxyd  (aus VI) beim 
Einengen im Vakuum (35°) ein braunes amorphes Prod., das mit Essigester zu kry- 
stallisieren schien; aus A. +  X. Nadeln, E. 153—154°, [a]n24 — +213,91° (in W.). 
rac.-I liefert bei gleicher Behandlung aus A. +  X. ein langsam fest werdendes ö l; aus 
Essigester, m it A. bis zur Trübung versetzt, feine Nadeln des reinen Z-I-Salzes, die 
nach dem Trocknen, aus A. +  X. umkryst., bei 152—153° schm., [<z]d2S =  +210,22°
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(in W.). (J. Amer. ehem. Soc. 6 3 . 1368— 71. Mai 19 il. Rahway, X. J., Merck 
u. Co.) . . .  G old .

P. I. Starosselski, Über die Struktur des Eiweißmoleküls. Besprechung der von 
verschied. Forschern aufgestellten Theorien über die Struktur des Eiweißmol., aus
gehend von der Polypeptidtheorie von E. F i s c h e r  über die heterocycl. Theorie von 
Z e l i n s k y - S s a d i k o w  z u  den neuen Auffassungen über die gleichzeitige Ggw. von 
Polypeptidketten u. heterocycl. S truktur m it Berücksichtigung der röntgenogrnpli. 
Befunde über diese Frage. (Hpirpoga [Natur] 2 9 . Nr. 12. 15—28. 1940.) V. F ü n ek .

W. W. Lepeschkin, Longitudinale Streuung ultraroter Strahlen, Tyndaüeffekt und 
Molekulargewicht der Eiiveißkörper. TYNDALL-Effekt u. longitudinale Streuung 
(PLOTNIKOW-Effekt) verschied. Proteine (Eieralbumin, Hämoglobin, Hämocyanin, 
Tabakmosaikvirus) wurden in ihrer Abhängigkeit von Mol.-Gew., Proteinkouz. u. 
pn untersucht. Die T yndall-Streuung wird bei Proteinlsgg. im dunkelroten Licht 
nicht beobachtet u. wurde in weißem Licht gemessen. Mit der Proteinkonz, nalnn 
ihre Stärke bis zu einem Grenzwert zu (9°/0 Eieralbumin, 2°/0 Hämoglobin) u. blich 
bei weiterer Erhöhung der Konz, konstant. Eine einfache Beziehung zwischen Mol.-Gew. 
u. TYNDALL-Streuung war nicht vorhanden. Denaturiertes Eieralbumin zeigte etwa 
800-mal stärkere TYNDALL-Streuung als natives. Die longitudinale Streuung dunkel- 
roten Lichtes (Filter S c h o t t  RG 5) in Proteinlsg. war bei niedrigen Proteinkonzz. 
diesen proportional u. erreichte auch in hohen Konzz. nicht einen Grenzwert wie die 
TYNDALL-Streuung. Die longitudinale Streuung war der Kubikwurzel aus dem Mol.- 
Gew. ungefähr proportional. Am isoelektr. P unkt war die longitudinale Streuung des 
Eieralbumins am größten. Zusatz von Glycerin oder NaCl erhöhte die longitudinale 
Streuung, während die TY N D A L L -Streuung verm indert wurde. (Biochem. Z. 309. 
254—-69. G/11. 1941. Wien, Univ., Physiol. Inst.) KlESE.

Mona Spiegel-Adolf und George C. Henny, Röntgcnstrahlenanalyse der Protein
denaturierung. Röntgendiagramme wurden 'aufgenommen von genuinem Serum
albumin u. von Serumalbumin, das durch Erhitzen oder Bestrahlung mit UV denatu
riert war. Nach Denaturierung durch UV-Bestrahlung war das Röntgendiagramm 
nur unwesentlich verändert. Die einzige Änderung war eine Verminderung der Licht- 
durclilässigkeit. Nach Hitzedenaturierung traten  im Röntgendiagramm eine Verstärkung 
der Rückgratreflexion u. außerdem 3 äußere Ringe m it Abständen von 3,49—4,02 A auf. 
Wurde die Denaturierung durch Behandlung m it Alkali rückgängig gemacht, so ver
schwanden auch die Verstärkung der Rückgratreflexion u. die 3 äußeren Ringe, die 
bei der Denaturierung aufgetreten waren. (J. physic. Chem. 4 5 . 931—37. Juni 1941. 
Philadelphia, Pa., Temple Univ., Dep. of Colloid Chem.) K i e s e .

Ch. N. LermannundN. I. Gawrilow, Untersuchungen auf dem Gebiete der Eiweiß- 
konstitution. Versuch einer Synthese von mit einer Aminosäure verbundenem Diketo
piperazin. Das von A b d e r h a l d e n  dargestellte Dichloracetyldiketopiperazin zerfällt 
bei Einw. von N H 3 u. A. oder Wasser. In  nicht OH haltigen Mitteln ist das Chlor 
nicht reaktionsfähig. Die nacli A b d e r h a l d e n  durchgeführte Cyclisicrung von Di- 
glycylglycin', Alanylglycylglycin u. Leucylglycylglycin führt zu freien, aber nicht zu 
m it Aminosäuren verbundenen Diketopiperazinen. (iKypiiajr Oümeir Xit.uira [J. dum. 
gen.] 1 1  (73). 127—32. 1941.) SCHMEISS.

Donald F. Elliott, George A. R. Kon und Henry R. Soper, S a p o g e n i u e .  'Vi.lPit 
Struktur der Quillajasäure und ihre Beziehung zur Ecliinocyslsäure. (VI. vgl. G. lUos- 
U. 2660.) Wie früher (1. c.) gezeigt wurde, ist Quillajasäure ein Dioxyaldehyd, dessen 
eine OH-Gruppe in der Gruppierung CH(OH) ■ C(CH3) • CHO enthalten ist, die auch 
im Gypsogenin vorkommt. Quillajasäure wäre demnach als ein Oxygypsogemn (1) 
aufzufassen. Vff. beschäftigen sieh nun zunächst m it der Stellung der zweiten OH- 
Gruppe. Die leichte Verseifbarkeit der Ester der Quillajasäure ist wahrscheinlich aut 
die Nachbarschaft dieser OH-Gruppe zur Carbomethoxygruppe zurüokzufübren, 
darüber hinaus muß sie eine ster. geschützte Stellung cinnehmon, denn das früher 
erhaltene Diketolaeton II, in dem diese Gruppe zu CO oxydiert ist, bildet nur ein N°n0‘ 
semicarlmzon u. Mono-2,4-dinitrophonylhydrazon. Es wurde nun gefunden, daß von
den beiden CO-Gruppen dieser Verb. eine der C L E M M E N S E N - R e d .  widersteht, wahrem
die andere unter Bldg. des Ketolactons I I I  leicht red. wird. Die reduzierbarc GO-Gruppt 
steh t zweifellos im Ring A, dessen S truktur m it der des Methylhedragons ident, sein 
dürfte. Eine Bestätigung dieser Ansicht erbrachte die Oxydation des Quillajasaurc- 
methylesters m it Chromsäure oder Cu-Bronze. U nter Verlust von C0 2 u. Abmju er 
Gruppen in Ring A wie bei der Bldg. von I I  entsteht der Diketoester IV. Eine CO-Gruppr 
dieses Esters steht in /^-Stellung zur Carbomethoxygruppe, da letztere beim Koc tci 
mit alkoh. KOH leicht als K 2C 03 eliminiert wird unter Bldg. des Diketons V. das wn ir 
scheinlich ein Gemisch von Stercoisomeren ist. Wie II  wird auch IV nach ClEMMENSE.
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zum Ester VI red., der noch eine inerte CO-Gruppe in ^-Stellung zur Carbomethoxv- 
gruppo enthält, denn er wird leicht zu C 02 u. einem Monoketon C2SH.tlO hydrolysiert. 
In letzterem ist die CO-Gruppe nicht mehr inert u. reagiert m it 2,4-Dinitropiienyl- 
hydrazin, während VI mit Ketonreagenzien keine Dorivv. bildet. IV u. VI geben mit 
PcCl3 keino Farbrkk., u. hieraus u. aus der leichten Eliminierbarkeit der Carbometh- 
oxygruppe folgt, daß letztere an einem quaternären C-Atom stellt. Die Rkk. der K eto
ester sind parallel denen der Oxydationsprodd. des Echinocystsäuremothylesters (vgl. 
N o l l e r  u. W h i t e ,  C. 1 9 3 9 . II. 851), so daß man vermuten kann, daß Quillajasäure 
u. Echinocystsäure in gleicher Beziehung stehen, wie Gypsogenin u. Oleanolsäure; 
Echinocystsäure sollte also aus Quillajasäure entstehen bei Umwandlung der Aldehyd - 
in eine Methylgruppe. Bei der GLEJIMENSEN-Red. von Quillajasäure wird die Carbonyl- 
gruppe nicht red., als einzigstes Prod. entsteht das Diacetyllacton; auch letzteres wird 
nicht red., sondern teilweise zu einer höher schm. Verb. isomerisiert. Die Bed. von 
Quillajasäuremethylcster verläuft fast vollständig, doch war das erhaltene Prodi nicht 
zu reinigen. Das Semicarbazon des Methylestors jedoch war nach K i s c h n e r - W o l f f  
leicht reduzierbar u. lieferte Desoxyquillajasäure. Durch Vgl. der Eigg. dieser Säure 
u. einiger ihrer Derivv. mit Echinocystsäure u. den entsprechenden Dorivv. der letzteren 
kommen Vff. zu der Überzeugung, daß die beiden Verb.-Reihen ident, sind. E rneut 
untersucht wurde die Oxydation des Diaeotyllaetons der Quillajasäure in der Hoffnung, 
Analogien zum Verli. des Isoacctyllactons des Gypsogenins unter gleichen Bedingungen 
(vgl. nächst. Ref.) aufzufinden. Die Bldg. von II ist analog der von Hcdragonlaeton 
u. die Eigg. beider Verbb. sind sehr ähnlich; die N atur der sauren Prodd. war jedoch 
verschieden. Es wurden früher (vgl. VI. Mitt., 1. c.) 3 Säuren erhalten, die als A1( A., 
u. B bezeichnet wurden. Von diesen müßte A2 die Ketooxysäure C29H41O0, sein, analog 
der C29-Säure aus Gypsogenin, u. A, schien die Zus. C27H.10O0 zu besitzen, doch waren 
die Mengen an diesen Säuren zur weiteren Unters, zu gering. Die Ausbeute an Säure B 
konnte verbessert, u. sie auch in Form eines H ydrats (?) isoliert werden, das den gleichen 
.Methylester wie die Säure B lieferte, obwohl das H ydrat nicht ohne Zers, zur Säure 
dehydratisierbar war. Der Ester reagiert langsam u. unvollständig mit CH„MgJ unter 
Bldg. von 0,7 Mol OH,; sein Absorptionsspektr. in A. zeigt eine Bande bei 2920 Ä 
(e =  18,6), die einer Carbonylgruppe zugehört. Analysen der Säure, des Esters u. 
des 2,4-Dinitrophenylhydrazons des letzteren ergaben jedoch, daß die Säure nicht die 
erwartete C20-Säure ist, sondern die Zus. C:uH lsO; besitzt. Da die Säure durch Oxy
dation einer C30-Verb. unter Eliminierung einer Carboxylgruppe erhalten würde, kann 
die Bldg. einer C31-Verb. nur so erklärt werden, daß eine Gruppe, wie die Aeetylgruppe,

OHG
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S83»TZS?ÄKÄnt^rN1»'-EI“' *•*•** I
der C30-Saure ist cs besser, die äquivalente Menge KlLiANl-Lsg. an Stelle von Chrom

rarKfw * *  «s» ä s
S m » Ä  h 'ö  ’̂ “ t r  dv i?i-F unscharf 170 1ftno* ~n l i r» * si •is'-z H 2O, erhalten, Tadeln,

Sublimation der Säure B aus letzterem gelangen nicht,
könnte aus deferteeineungesätt. Säure, die nicht gereini|t werden
i C i ’u ö  , r u  flU; d,eS0 (C2»H )20 5) würde aus dem Hydrat je 1 Mol
ir ,P r j  ei - g e s p a lte n  worden sein. JBei Veresterung lieferte das Hvdnfc dpn

n us Essi"sä urc F f f l  ( ^ ^ “d^id 'enylhydrazon C38H510 10N „ orangegelbe Platten
KOH lirfertö nonh a - ^  P  iisters mifc überschüssiger 25%ig. mcthylalkoh.
Prodd bei de, n l  f ,SaUCVl dAe hydratisierte Säure. Die°Ausbeute an neutralen
Inäon i l  a m W  v  (?3°'Saure ist nur ge«ag; sie besteht in dem Dikelo-
durch Ped vnn TT f " ?  Lsslgsalu'° umkryst. wird. — Kctolaclon C2SIIu 0 3 (lU).
~  D i k t i e r  G K  ^  ganuertem  Zn u. HCl, P latten  aus Essigsäure, E. 293-295».
u dam, Kof 1 S uillalasauremethylester m it Cu-Bronze auf 270» erhitzt
Ch l f \ f  eH  nn n l V  in  q o r  " i m def o ’ oder m it  BECKMANNscher Lsg. behandelt, aus timt.-Methanol P. 193“, [<x]D =  + 8 ,9°  (c =  4,024 in Chlf.l. — Diketon C U 0  IV)
aus v_origem_durch  ̂2 i/2-std. Kochen m it 5°/0ig. alkoli. KOH, Platten aus Aceton,'
•nif dom 'L .30̂ 48^3 (VI), aus IV in Essigsäure m it amalgamiertem Zn-HCl
a dein^W  Bad Prismen aus Chlf.-Methanol, E  l 78», [«]„ = +5,2° (c =  2,656-1,.
h;J 18 7 0 . ö l ' ‘ry  ° D > '  ,furPh Hydrolyse des vorigen, Nadeln aus Methanol, E. 185 
I 7 n ' \ ’ ^ t / * ^  f/ 2PW’ üraungelbe, seidige Nadeln aus Essigsäure, F. 268«
O r r ' i m t ™ » r , (' zur Red. von Derivv. der Quillajasäure. Bed. der Säurej nach 
t r hinl rn, i ^  D ^e tyU a c lo n . Bed. des letzteren nach J a c o b s  u. G u stus
löilinhovoa }‘n m  ry  61 [19-6]. 641) ergab neben unverändertem Ausgangsmaterial ein 
Ä Ä  ?some™ ’ Ca A o 0 7, Nadeln aus A. oder Methanol, E. 272-274». Red. von
l-ein Weise lieferte auch nach Dest. im Hochvakuum
h vdrnpliU, n  !S!orJ?llr</s 1 rodukt. Quillajasäuremethylester wurde mit Semicarbazid- 
sintorn ho'1 1 arm B a -Acetat) m  Methanol in das Semicarbazon, C32H51OeN3, übergeführt. 
S h , Z  i rn Ä 1  2°.° u ' 220°' Bed. des letzteren init Na in A. im Einschluß-

I I, , , o l l  , lieferte D esoxyquillajasäure, C10H4RO,, piatten aus Iso- 
S S oho’' B. 302» (vorher Sintern), [a]D = +34« (c =  176S in 95%ig. A.); 
Methylestei C3jH 60O4, m it CH2N2, Nadeln aus Methanol, E. 209—210°. — Diketoester 
Ina J L J ’ \ r  ,, r V,,ati? n des vorigen Esters nach NOLLER u. W h i t e  (1. c.), Nadeln 
aus verd. Methanol, E. lo2—153°; O xim , C31H170 4N, Nadeln aus Methanol, E. 246 bis 
[  V J : ch?m' [London] 1940. 612—17. Mai. London. Imperial College of Science 

r  S c h ick e .
7 v  t /tttt on 111 H en ry Soper, Sapogeniiie. VIII. Das Sapogenin von 
R- „ Awq  - ri vg - V01's t ' Bef.) Durch Extraktion der Wurzeln von F ü lle rs
JV au t (baponaria officinalis L.) m it Methanol oder besser W. erhielten Vff. 20% der 
Ü S L »  baponin, das in der früher (vgl. C. 1939. II. 2660) für Quillajasäure be- 
V  , , ,e , ' '  01®e zum Sapogenin hydrolysiert wurde. Das Sapogenin wurde über

f -r ,Ce ?  U‘ schließlich im Hochvakuum sublimiert. Es bestellt kaum
Zu,01. ° .’• i . .f— Sapogenin m it Gypsogenin ident, ist; das Sapogenin selbst ist zwar 

r ,  0 , 1 . zierbar, doch g ib t es ein charakterist. Acetat, das einen wohldefinierten 
* \ - ^ ,es eiZ ein ^ romlcictoii u. ein Isoacetyllacton  liefert, u. die Identität dieser Verbb. 
sonemt außer Frage zu stehen. Zum Vgl. m it dem Verh. des Diacetyllactons der 

¿ui ajasauro (vgl. vorst, Ref.) wurde die Oxydation des Isoacetyllactons untersucht, 
Ais erstes tirod. en tsteht die entsprechende Säure, die leicht zum Lacton der Qypsogen- 
saute ( ) entaeetyliert w ird; wie Gypsogensäurc selbst wird sie in Form eines Hydrats 
ei a on, aus dem m it GH2N2 der M ethylester der wasserfreien Säure entsteht. Weitere 
netiaiuUung der Lactonsäure m it Chromsäure lieferte, wie bei den entsprechenden 
. e riw . dei Quillajasäure, ein Gemisch einer neutralen u. einer sauren Verbindung. 
Erstere ist Iledragonlacton (II, vgl. K i t a s a t o ,  C. 1935. I. 1566), das durch sein 
C P  n  y  charakterisiert wurde. Das saure Prod. ist eine Käosäure
•/¿Lrt11 5 , e£otl M ethylester im Spektr. eine schwache Bande bei 2925 Ä (e =  18,1)
f r  em -M D initrophcnylhydrazon  bildet. Vff. sind der Ansicht, daß das von 

' U- M itarbeitern beschriebene Githagenin (aus Agrostemma githago) mit
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Gypsogenin ident, ist. Die von W EDEKIND u. SCHICKE (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 190 [1930]. 1) durch Alkalischmelzo von Githagenin erhaltene Githagonolsäurr, 
ist hiernach m it Gypsogensäure identisch. Die Bldg. von Qithaginsäure, C29H420 6, bei 
der Oxydation von Githagenin m it Chromsäure ist analog der Bldg. von III u. wird 
von Vff. nach IV -V V formuliert, Gypsogenin ist als Bestandteil der Saponine in 
den Caryophyllaceen also weit verbreitet u. wohl für diese charakteristisch.

Ve r s u c h e. Saporubrin, durch Extraktion von ltad . Saponariae Bub. m it 
lieißem Methanol, gummöses Produkt. — Gypsogenin, durch Erhitzen des vorigen m it 
HCl, F. 276—2-77° (Sintern bei 267°). Das Sapogenin kann auch direkt durch E xtrak
tion der Wurzeln m it W. u. Hydrolyse des Extraktes m it HCl dargestellt worden. 
Semicarbazon, Platten, F. 270—272° (Zers.): Acetat, m it Acotänhydrid-Pyridin, Nadeln, 
Sintern bei 173°, F. 188—189°, [a]D =  +79° (c =  6,70 in Chlf.). Methylester des 
Acetats, m it CH2N2, Nadeln, F. 191°, [oc]q =  + 80° (e =  1,318 in Chlf.). Das Acetat 
wurde in das Bromlacton, P latten  aus Methanol, F. ca. 180“ u. das Isoacetyllactov, 
Platten aus Chlf.-Methanol, F. 330—332°, iibergefülirt. Das Isoacetyllacton wird aus 
dem Genin durch 2-tägige Einw. von m it HBr gesätt. Essigsäure leicht erhalten, es 
zeigte [<x]d =  +27° (c =  2,629 in Chlf.). — Lacton der Gypsogensäure (I), C30H40O6- 
H20 , durch Oxydation des Isoacetyllactons m it Chromsäure in Essigsäure; aus dem 
B-.-Gemisch wurde die Säure m it 10°/oig. IvOH ausgezogen, die Lsg. 2 Stdn. auf dem 
W.-Bad erwärmt u. angesäuert, Nadeln aus A., F. 353—355°; Methylester, C31H180 5, 
F. 344—345°. — Ketosäure C29//.,.,05 (III), aus vorigem m it KiLiANischer Lsg., aus 
dem sauren Anteil der Oxydation III, Prismen aus A., F. unscharf 270—280°; Methyl
ester, C30H40O5, P latten aus Methanol, F. 191—192°; 2,4-Dinitrophenylhydrazon, 
C3oH600 8N4, gelbe Platten, F. 246—247°. Aus dem Neutralteil Iledragonlacton (II). 
Nadeln aus Essigsäure oder Chlf.-Methanol, F. 298—301° (klar bei 304°, Zers.); liefert 
mit Br2 ein Bromid, F. 283° (vgl. K i t a s a t o ,  1. c;) u. ein 2,4-Dinitrophenylhydrazon, 
CmH480 6N4, orangegolbe P latten aus Essigsäure, F. 274—276° (Zers.). (,T. chem. Soe. 
iLondon] 1940. 617—20. Mai. London, Imperial College of Science and Techno
logy.) S c h ic k e .

Philip Bilham und George A. R. Kon, Sapogenine. X, Das Kohlenstoffgerüst 
und die Stellung der zweiten Hydroxylgruppe der Quillajasäure. (VIII. vgl. vorst. Bef.: 
vgl. auch' K o n ,  C. 1941. I. 2949.) Es wurde früher (vgl. vorvorst. Bef.) gezeigt, daß 
die 2. OH-Gruppe der Quillajasäure (Formel I in vorvorst. Bef.) in /J-Stellung zur 
Carboxylgruppe steht, die ihrerseits an einem quaternären C-Atom haftet. Zur E n t
scheidung zwischen den C-Atomen 16 u. 22 wurden Oberflächenfilmmessungen durch
geführt. Das Keton III (B =  H), ein Abbauprod. der Quillajasäure, das die O-haltigon 
Gruppen in Ring A u. die CQOH-Gruppe nicht mehr enthielt, gab keinen befriedigenden 
Film. Als geeignet erwies sich jedoch der III (R =  CH3) entsprechende Alkohol. Zu 
seiner Darst. wurde der aus Desoxyquillajasäuremethylester erhaltene Diketoester nach 
CtEMAtENSEN red. u. der Monoketoester (II, R == CH3) zum Keton III (R =  CH3), 
F. 220—222° hydrolysiert; neben diesem entstand ein isomeres Keton vom F. 160 bis 
161°, das schwach rechtsdrehend ist, während das Keton vom F. 220—222° stark  
links dreht. Red. des hochsehm. Ketons mit Na-A. lieferte den entsprechenden sek.

X X IV . 1. 106
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Alkohol, dessen Grenzoberfläche in einer Lsg. von Bzl.-A. (5:2)  auf HCl Be
messen wurde. Die erhaltenen W erte schließen eine Stellung der OH-Gruppe an C 
aus, sind jedoch in Einklang m it einer OH-Gruppe an G’iC u. m it einer trans-Ver-
n W e rte ^ e h L  VS RR Die Verb. ist demnach analog m it 6-ChoIestanol u. die
/i-V erte beider Verbb sind fast identisch. Andere Stellungen der OH-Gruppe. wie 
0 ,5  u. C8 sind gleichfalls ausgeschlossen; wichtig sind diese Befunde insofern, als sie 
Z  Ä t "  f  crbr,n£c" ’ daß die COOH-Gruppe der Quillajasäure. die 

d e ? R f c o S ? ; ,  W ^ agi n d e u .C'At0m benachbart an der Verknüpfungsstelle 
i  ^ n  ? s,cblen I\un von bes- Interesse zu sein, das Kohlenstoff-
T W h  ^er QaillaJasaure m it dom anderer bekannter Triterpene in Verb. zu bringen. 
E, , .d .ed- de? Ketoesters II (R =  H) nach K is h n e r - W o l f f  war es unter gleich- 
K Ä f f  r T T 8 der Carbomethoxygruppe gelungen (vgl. K on, 1. c.), einen 
K W  / n  r f 2Rr / 4G ^ rzu.stGllcn, ^  (R  — C H 3) wurde nun in gleicher Weise zu einem 
n J  rvi l 8 ’eduziert. Da bei der ÜLEMMENSEN-Bed., durch die der Ketoester
aus ctem Diketoester dargestellt wurde, in manchen Fällen Isomerisierung erfolgt, 
(rlüf 1° ttvu  c ^jketoester nach KiSHNER-WoLFF red.; auch hierbei entstand der 
gleiche KW-stoff der auch aus dem linksdrehenden Keton (III, R  =  CH,) u. seinem 
rechtsdrehonden Isomeren erhalten wurde. Die Eigg. des KW-stoffs, mit Ausnahme 
. er geringen Drehung, ließen vermuten, daß er m it Oleanen II  (vgl. W i n t e r s t E I X  

i H °PPe-Seylers Z. physiol. Chem. 202 [1931], 222) ident, sein könnte, 
u  u .  K o l l e b  (C. 1941. I . 896) Echinocystsäure, die nahe ver-

wandt oder ident m it Desoxyquillajasäure ist, in Oleanen I I I  überführen konnten;
< lese Autoren red. Norechinoeystenon nach C l e m j i e n s e n  u .  unter diesen Bedingungen 
„eilt nach W i n t e r s t e i n  u .  S t e i n  Oleanen II  in Oleanen I II  über. Vif. stellten durch 
Jirtatzen von Oleanolsäure m it Cu-Bronze Oleanon her, das nach KlSHNER-WOLFF 
zu Oleanen I I  red wurde. Vgl. des KW-stoffes vom F. 193—193,5° mit Oleanen// 
u. l l  ergab, daß die KW-stoffe nicht ident, sind. Hieraus könnte zunächst geschlossen 
werden, daß das Gerüst der Desoxyquillajasäure von dem der Oleanolsäure verschied, 
is , oen zeigen die nächst. Überlegungen, daß die N iehtidentität der KW-stoffe zu er
warten ist. Die Bldg. von 2 Ketonen bei der Hydrolyse des Esters II  (R =  CH3) führt 
zu der Auffassung, daß sie Stcreoisomere sind, die sich durch die Verknüpfung der 

inge D u. L unterscheiden; Oberflächenfilmmessung des dem höberschm. Keton 
cn sprechenden Alkohols ergab, daß letzterer trans-Konfiguration besitzt. Da diese 

erbb. a-Dccalone sind, is t zu erwarten, daß die weniger stabile cis-Form bei Einw. 
von z. B. heißem C,H-0Na, also unter den Bedingungen der Kis!HNER-WOLFF-Bk.. 
in die trans-Form übergeht; hieraus erklärt sich die Bldg. nur eines IvW-stoffes, zweifel
los der trans-Vcrb., aus jedem der beiden Ketone. Andererseits läßt die Bldg. der 
weniger stabilen cis-Form des Ketons vermuten, daß der ursprüngliche Ketoester 
eine eis-Verb. ist, aus der zunächst das cis-Keton entsteht, das dann in dem stark 
a u i." - zum Irans-Keton isomerisiert wird. Nun wird Oleanolsäure ver
mutlich ohne Konfigurationswechsel decarboxyliert, u. wenn sie, ude Desoxyquillnja- 
suiire, eine cis-Verb. ist, müssen auch Oleanon u. Oleanen II  cis-Verknüpfung der Ringe 

u. R besitzen. Diese Prodd. können nicht weiter verändert werden, da sie keine 
^K ßtogruppo zur Enolisation besitzen; in beiden Fällen sollten daher verschied. 
LU-Stoffe entstehen. U nter den Bedingungen der CLEMMENSEX-Red. geht Oleanen// 
in Oleanen I I I  über; es wurde nun gefunden, daß der KW-stoff vom F. 193—193,5° 
unter diesen Bedingungen ebenfalls zu Oleanen I I I  isomerisiert wird. u. daß auch das 
trans-Keton bei der CLEMMENSEN-Red. diesen KW-stoff liefert. Es kann daher ge- 
schlossen, werden, daß Oleanen I I  u. der neue KW-stoff die cis- u. trans-Form der 
gleichen Verb. sind, woraus sich ergibt, daß das Kohlenstoffgerüst der Desoxyquillaja- 
tttJE6 m}^  c*em ^ er Oleanolsäure ident, ist. O le a n e n / //  muß sich von den beiden 
K n-stoffen  durch die Lage der Doppelbindung unterscheiden; Vff. nehmen für dieses 
Konst. IV an.

K'j^/ COaOHs 

. 0
' x '  x

V e r  s u c h e .  Desoxyquillajasäure, durch 12-std. Erhitzen von l g  Quillajasäure 
§ « a 111 25 ccm A. +  3 cem 95“/0ig. Hydrazinhydrat im Einsehlußrohr auf
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200°, Ausbeute quantitativ, das Prod. wurde aus Isopropylalkohol umkrystallisiert. 
Bei Ersatz von A durch Benzylalkohol u. Kochen am Rückfluß sank die Ausbeute. 
Wurde letztere Rk. durchgeführt u. Benzylalkohol durch W.-Dampfdest. entfernt, 
so war prakt. kein saures Material isolierbar; erhalten wurde in gewisser Menge ein 
neutrales Prod., Nadeln aus Essigsäure, F. 147—150°, das als Quillaol, C29H40O3. be
zeichnet wird. Offenbar liegt ein zweiwertiger Alkohol vor, entstanden durch CO.,-Ab- 
spaltung aus Quillajasäure. — I6-Ketoolcanolsäuremethylester (II. R — CH.,). C3lH 480 3, 
Desoxyquillajasäuremethylester wie von NOLLER u. W h i t e  (C. 1939. 11. 851) für 
Echinoeystsäuremethylester beschrieben zum Diketoester oxydiert, u. diesen nach 
Ja c o b s  u. C I u s tu r  ( J .  biöl. Chemistry 61 [1926], 641) red., Nadeln aus Methanol 
u. A-, F. 204—205°. — Iß-K eto-A 12’13^ -oleaneh (III, R  =  CH.,), C29H4r,0, vorigen 
4 Stdn. m it alkoh. KOH gekocht u. das Ketongemisch aus Aceton umkryst. ; es schied 
sieh zuerst das Irans-Keton, Nadeln vom F. 220—222°, [a]n =  — 146,9° (c =  2,830 in 
Chlf.) aus. Aus den Mutterlaugen das isomere Keton. Nadeln aus Methanol, F. 160 
bis 161°, [a]D =  + 13° (c =  1,00 in Chlf.). — 16-Ox>j-Al-’wm-oleanen, C,9H480 , durch 
Red. des trans-Kctons m it Na-A., Nadeln aus Aceton, F. 179°. — trans-A ^^W -Q leanen , 
C29H48, aus dem Ketoester m it Na-A. ( +  Hydrazinhydrat) im Einschlußrohr bei 300° 
u. aus dem trans- bzw. cis-Keton, Nadeln aus Essigsäure u. Aceton, F. 193—193,5°, 
[a]n = + 23° (o =  0,8537 in Chlf.). — Oleanen III  (zl17,18m-Oleanen), C29H48, 1. aus 
vorigem in Essigsäure durch Kochen m it amalgamiertcm Zn-HCl, 2. aus obigem trans- 
Keton wie bei 1., Nadeln aus Essigester, F. 219—220°, [ajo =  +32.0° (c =  2,505 in 
Toluol). — Oleanon, durch Erhitzen von Oleanolsäure m it Cu-Bronze auf 330—340° 
(20 Min.), Nadoln aus Aceton, besser A., F. 167—169°. — Oleanen II  (cfs-^d12’11’l?'- 
Oleanen), durch Red. des vorigen m it C2H5ONa u. Hydrazin wie oben. Nadelaggrcgato 
aus Essigsäure, dann Aceton, F. 188—189°, [a]p =  +69,0° (c =  2,475 in Chlf.): 
lieferte beim Kochen m it amalgamiertcm Zn u. HCl in Essigsäure Oleanen III, das auch 
bei Red. von Oleanon m it amalgamiortem Zn wie oben erhalten wurde. ( J . chem. Soc. 
[London] 1940. 1469—74. Nov. London.) , S c h ic k e .

J. F. Carson und C. R. Noller, Saponine und Sapogenim. XVI. Einige Eigen
schaften der Echinocystsäure und des sich von ihr ableiienden Diketomethylesters. (XV. 
vgl. T o d d ,  C. 1941. I. 896.) E l l i o t t ,  K o n  u. S o p e r  (vgl. drittvorst. Ref.) teilten 
mit, daß es ihnen nicht gelang, wasserfreie Echinocystsäure in A. zu lösen, u. daß der 
sich von ihr ableitende Diketomethylester unter den Bedingungen der Z e r e w i t i n o w -  
Meth. kein Methan gab. Diese Beobachtungen stehen im Gegensatz zu B e r g s t e i x s s o x  
u. N o l l e r  (C. 1934. II. 2093), die die Drehung der Echinocystsäure in 95°/0ig. A. 
in einer Konz, von 0,25 g in 50 ccm bestimmten, u. von A V h ite  u . N o l l e r  (C. 1939.
H. 851), die aus dem Diketomethylester ein Vol. CH4 erhielten, das 3,45 u. 3,50% 
Hydroxyl entsprach. Vff. haben diese Verss. wiederholt u. die früheren Beobachtungen 
bestätigt. Sie fanden für Echinocystsäure eine Löslichkeit von 1,28 g (einschließlich 
Krystallösungsm.) in 100g 95%ig. A.; die opt. Drehung wurde erneut zu [a]o2° =  
+27,7 ±  1°, [a]540a0 =  +34,7  ±  1° in 95%ig. A. bestimmt. Die Best. der akt. 
H-Atome im Diketomethylester ergab aus 0,04905, 0,05085 u. 0,04870 g 2,44, 2,28 
bzw. 2,34 ccm GH., entsprechend 3,80, 3,43 bzw. 3,67% Hydroxyl. (J. Amer. chem. 
Soe. 63. 621. Febr. 1941. California, Stanford Univ.) S c h ic k e .

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
Ej. A llgem eine Biologie und Biochem ie.

A. Pickhan, Atomumwandlung und Medizin. Kurzes Übersichtsreferat. Be
sprochen worden: Bedeutung der Neutronen für die Strahlentherapie, Dosismessuogen 
an schnellen Neutronen, Mechanismus der biol. Wrkg. schneller Neutronen, Bedeutung 
der „künstlich“ radioakt. Stoffe für die Physiologie. (Dtsch. med. Wsehr. 67. 871—73. 
8/8. 1941. Berlin, Cecilienhaus, Strahlenabt.) B r ü g g e m a n n .

Jeanneney, Wangermez und Ladignae, Der Nachweis der milogenetischen 
Strahlen mit den Liesegangschen Bingen. Aus Veränderungen der LiESEGANGsehen 
Ringe kann allein nicht auf das Vork. mitogenet. Strahlungen geschlossen werden. 
An zahlreichen Beispielen wird gezeigt, daß Ringdeformationen durch asymm. W.-Ver
dampfung in der Gelatine Vorkommen. (Presse med. 49. 456—57. 29/4. 1941. Bordeaux, 
Labor, de l ’hôpital Tastet-Girard et Labor, de Physique méd. et pharm.) Z irr .

— ', Cancerogene Substanzen. Kurze Übersicht. (Schweiz. Apotheker-Ztg. 79. 749 
bis 51. 27/12. 1941.) D a n n e n b e r g .

B. Tokin, Über den Einfluß von carcinogenen Substanzen auf den Regenerations
prozeß. Vf. findet, daß KW-stoffe der 1,2,5,6-DibenzanthracenTeihe keinen Einfl. auf 
den Regenerationsprozeß bei Hydria viridis haben; es wurde weder eine Reizung noch
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2“  ^ " « r a t i o n  beobachtet. Das gleiche Ergebnis wurde mit Holz-
von 1 S Ä "  -0 ,gaĈ r hÄ  Während dagegen Colchicin in einer Verdünnung von . 6000 in den meisten Fallen dje Eegeneration eindeutig hemmte. — Bei Axolotlen

i am putiert worden waren, wurde durch Aufträgen von Teer auf
die Schnittfläche eines Fußes in 3-tägigen Intervallen beinahe vollkommene Hemmung 

es Regenerationsprozesses erzielt. — Vf. nim m t an, daß der Regenerationsprozeß u
S r  Ä 9^ Q g-o fn tÄ Ŝ Pr0ZeSse sinfL R - [Doldady] Acad. Sei. URSS 29 
(N. S. 8). 019—21. 10/12. 1940. Tomsk, Staatl. Univ., Dep. of Development Dv-

'" 'w n r i«  Ar 11  ,  A , ■ DANNENBERG.'ir Lettré, Nachtrag zu  der Arbeit: , ,Einige Beobachtungen über das Wachstum
t Z '  n r S S f  Seln\  B . ^ lf h tsm n 0“- Vf‘ berechnete in  einer früheren Arbeit
(v gl. U  1841.1. 3ol8), daß man bei Verss. mit dem Ascitestumor mindestens 52—65Tage 
ab warten muß, um m it einer restlosen Vernichtung der Krebszellen rechnen zu können, 
ln  dieser Arbeit kommt Vf. bei Anwendung einer anderen Formel zur Berechnung 
t o n  n  g?e \ T  ? ïfx r? US,' (H ?PPO-Seyler’s Z. phvsiol. Chem. 271. 190—91. 19/11.
1 ' £  \  ? irehow-Krankenhaus, Allg. Inst, gegen die Geschwulstkrank
heiten, Chem. Abt.) 0 D annenberg.
1 r 1 H an ? ^  ^ l lr ^ r kun9. von tr y p a fla v in  a u f den Mäuseasciteslumor. Rach der 
p 'V tM i f tV n l ? '  s M’tosegiftes Colchicin auf die Entw. des Ascitestumors (vgl. 
q ’p tv  . untersucht Vf. nun die Wrkg. des Trypaflavins (Chlormethvlat des
3,6-Diamlnoacndinsß das gleichfalls die Fähigkeit besitzt, tier. Zellen, die sieh im
l.eilungsstadium befinden, an der Durchführung der Teilung zu hindern. 50 Mäuse 
wurden m it je 0,2 ccm Tumorascites geimpft u. außerdem an 5 Tagen mit je 0,125 mg 
. .rypaiiavm gespritzt. Die insgesamt gegebene Menge von 0,625 mg Trypaflavin ver
doppelt die mittlere Lebenserwartung der Mäuse m it Ascitestumor. Die Wirksamkeit 
des trypaflavins ist ungefähr */10 derjenigen des Colchicins. — Die hemmende Wrkg. 
kommt nicht allen Acridinderivv. zu, so ist Rivanol (Lactat des 7-Äthoxy-3,9-diamino- 
w \t mittäglicher Menge von 0,2 mg unwirksam. Baktericide Wrkg. u. hemmende 

ikg. aui den Ascitestumor, wie sie beim Trypaflavin vereinigt sind, brauchen nicht 
miteinander parallel zu gehen. Prontosil solubile u. Rivanol als baktericide Substanzen 

m  Lmfl. au f die Entw. des Ascitestumors. — Die im Tierexperiment fest-
gestellte Wrkg. des Trypaflavins läß t sich qualitativ gleichartig hei Wahl eines ge
eigneten Tumors auch beim Menschen nach weisen. So zeigte Trypaflavin nach intra- 
\ enöser Injektion bei 2 Fällen von myeloischer Leukäm ie, die den bösartigen Ge
schwülsten nahe verwandt ist, eindeutig ein vorübergehendes Absinken der Zahl der 
Jymkoeyten, ohne allerdings trotz weiterer Injektion auf diesem niederen Niveau zu 
bleiben. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 271. 192—99. 19/11. 1941. Berlin, Rudolf- 
\ mchow-Krankcnhaus, Allg. Inst, gegen die Geschwulstkrankheiten, Chem. Ab- 
If  £g '> t  . . . D annenberg .
*  ,. . ail.s Lettré und Marianne Albrecht, Z ur W irkung von ß-Phenyläthylaminen 
auf in  vitro gezüchtete Zellen. Vff. untersuchen Vertreter der /J-Pkenyläthylamine auf 
ihre Wrkg. aut die Zellteilung. Als Gewebekulturen wurden gezüchtete Fibroblasten 
aus embryonalen Hühnerherzen verwendet. Die Kernteilung wird nicht beeinflußt, 
dagegen tr i t t  m it 100—200 y/ccm eine starke Vakuolisierung des Zellplasmas ein 
(oO y/ccm beeinflussen das Wachstum der Fibroblasten nicht). Diese Wrkg. tritt auf 
>ci. M escalin, T yram in , Hordenin, Sym patol, Suprifen , Veritol, Ephedrin u. Histamin. 

Ausnahmen machen Adrenalin  u. Corbasil. A drenalin  läß t mit 100 y/ccm am Hühner- 
nerztibroblasten eine deutliche Mitoscgiftwrkg. erkennen, die völlig dem Zusatz von 
0,1 y Colchicin entspricht. Diese Wrkg. kommt aber nicht dem Adrenalin selbst zu, 
sondern einem Oxydationsprod. des Adrenalins: denn bei Zusatz von Oxydations- 
katalysatoren wie p-Chinon  bleibt die Mitoscgiftwrkg. erhalten, sie wird dagegen voll- 
Ivömmcn gehemmt durch Zusatz von V itam in C oder Glutathion, welche die Oxydation 
des Adrenalins verhindern. Corbasil bewirkt in  Mengen von 200—400 y/cem eine Wachs
turnshemmung u. Schädigung der Zellen, jedoch nicht m it dem Bilde der Mitosegift
wirkung. Olnvohl die Corbasillsg. wie die des Adrenalins oxydiert wird, bildet sich kein 
Mitosegift. Die Oxydation des Adrenalins muß demnach vielleicht zum Teil andere 
\\ ege gehen. Über das Oxydationsprod. des Adrenalins selbst können Vff. noch keine 
Aussagen ma,chen. Gewebekulturen von EHRLlCHschen Mäusecarcinomzellen sind gegen 
Adrenalin widerstandsfähiger als Embryonalzellen. — Vff. diskutieren diese Ergebnisse 
in bezug auf körpereigene Mitosegifte u. in bezug auf den Stoffwechsel der Krebszelle. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 271. 200—07. 19/11. 1941. Berlin, Rudolf-Virchow- 
viairkenhaus, Allg. Inst, gegen die Geschwulstkrankheiteil, Chem. Abt.) DANNENBERG. 

Richard Merten und Paul Weismüller, Über das Auftreten von Abwehrproteinasen 
ta rn  von Tieren m it Im pftum oren nach einer Röntgenbestrahlung. Unter Beachtung
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dor Größo der Röntgendosis ist es möglich, auch bei Tieren mit Impftumorcn nach einer 
Bestrahlung spezif. gegen das Tumoreiweiß gerichtete Abwehrproteinasen zu provo
zieren. (Fermentforsch. 16 (N. E. 9). 371—76. 30/6. 1941. Köln, Univ., Medizin. 
Klinik.) _ B r ü g g e m a n n .

Ernst Tetzner, Versuche zur Klärung der Ursache des negativen Ausfalles der 
Abderlialdenschen Reaktion mit dem Harn mancher Tumorkranker. Unterss. m it Hilfe 
der ABDERHALDEN-Rk. (A.-Rk.) unter Verwendung von körpereigenen Tumorsubstraten 
bei 21 Tumorkranken. Ergebnisse: Abbauformento waren in 14 Fällen selbst gegen 
Eigensubstrate (I) nicht nachweisbar; 3 Fälle verliefen nur bei Verwendung von I 
positiv. 4 Kontrollvcrss., die m it Eremdsubstraten in bekannter Weise reagierten, 
gaben mit I ebenfalls positive Reaktionen. Vf. kommt auf Grund dieser Befunde zu 
der Ansicht, daß der gelegentlich beobachtete negative Ausfall der A.-Rk. bei Tumor
trägern teils auf Substratschwiorigkeiten, teils aber auch auf einem Eehlcn oder Un- 
wirksamscin der Abbauformento im Harn beruht. (Eormentforsch. 16 (N- E. 9). 317—23. 
30/6. 1941. Hamburg, Allg. Krankenhaus Harburg, Inn. Abt.) BrüGGEMANN.
* Emil Abderhalden, Weiterer Beitrag zur Methodik der Abderlialdenschen Reaktion. 
.Mothod. Hinweise. Angeführt werden: Ersatz des Wärmeschrankes durch ein elektr. 
beheiztes W.-Bad, Verwendung hierfür geeigneter K üvetten; Ersatz des Ninhydrins 
durch o-Diacctylbenzol; Erm ittlung des N-Geh. der Organsubstrate zu deren gleich
mäßiger Dosierung im eigentlichen Vers.; Verstärkung der ABDEUHALDENschon Rk., 
z. B. für die Frühdiagnose des Carcinoms durch Behandlung der Tumoren (Organ
substrate) m it Introcid, Isaminblau, Reaktin u. Röntgenstrahlen; zur „Aktivierung“ 
der Abwehrproteinasen Zufuhr von Vitamin C, Na-Hyposulfit, Cystin, Chlorcystein, 
Adrenalin u. red. Glutathion, ferner intravenöse Zufuhr von Zuckerlsg. +  1%  Phenol 
oder 0,4%  Eormaldehydlsg.; Prüfung auf Unterschwelligkeit beim Ausbleiben der 
Earbrk. m it Ninhydrin durch Erhöhung dor Fermentkonz. (Fällung einer größeren 
Harnmonge, gründliche Extraktion des Acetonharnnd. m it relativ kleinen Mengen physiol. 
NaCl-Lsg.). Ausführungen über die Verstärkung der ABDERHALDENschen Rk. durch 
Übertragung des abwehrproteinasehaltigen Serums auf ein Vers.-Tier. Ausführungen 
über den Zusatz von Ascorbinsäure zur Ninhydrinlsg., von der man unter Umständen 
eine 2%ig. Lsg. verwenden kann. (Fermentforseh. 16 (N. F. 9). 327—34. 30/6. 1941. 
Halle a. S., Univ., Physiol. Inst.) B r ü GGEMANN.

Emil Abderhalden, Sind die als Bence-.Tonesscha Eiweißkörper bezeichnten Proteine 
einheitlich ? U n te r  A nw endung  d e r  ABDERHALDENschen R k . w urd en  m enschliches 
Serum album in u. -g lobulin  m it 8 k ry s t.  BENCE-JONESschen E iw eißkörpern  versch ied . 
H erkunft verg lichen . E s  zeig te  sich , d a ß  le tz te re  m it den  b e k an n ten  S erum pro te inen  
nicht id en t, w aren  u. d a ß  bei ihnen  zwei G ruppen  u n tersch ieden  w erden  k o n n ten , ä h n 
lich wie d ies schon  von  an d eren  U n te rsu ch e rn  m it im m unchem . M eth . fe stgoste llt 
worden w ar. (F erm en tfo rseh . 16 (N. F. 9). 324—26. 30/6. 1941. H alle  a . S., U niv .. 
Physiol. In s t .)  BRÜGGEMANN.

E,. Enzym ologie. Gärung.
Harry Sobotka und Edith Bloch, Monomolekidare Filme der Saccharase. Unter 

verschied. Bedingungen hergestellte Saecharasefilme sind mehr oder weniger lösl. u. 
zeigen dementsprechend eine höhere oder geringere A ktivität; ob aucli den ungelösten 
Anteilen eine A ktivität zuzuschreiben ist, kann unter den Vers.-Bedingungen nicht 
entschieden werden. Filme von 45 A Dicke haben dieselbe A ktivität wie das Ausgangs- 
matcrial, aus dem sie aufgebaut sind; vielleicht ist diese Tatsache so zu erklären, daß die 
in der Substratlsg. gelösten Anteile des Eermentfüms aktiver sind als das Ausgangs
material. Herst. u. Dickenmessung der Filme werden beschrieben. (J. physie. Chem. 45-
9—19. Jan . 1941. New York, Mount Sinai Hosp., Labor.) G r ü n l e r .

Leopold W eil und Robert K. Jennings, Untersuchungen über enzymatische Hislo- 
chemie. I II . Verteilung der Enzyme in der Kaninchenniere. (II. vgl. C. 1936. I. 4315.) 
llio Verss. der Vff. ergaben, daß sieh iu allen Strukturelcmcntcn der Kaninchenniere 
Kathopsin, Aminopolypeptidasen u. Esterasen nachweisen lassen; jedoch in ungleich
mäßiger Verteilung. Die Zellen des proximalen u. des distalen Teiles der Tubuli contorti 
enthalten etwa doppelt soviel Fermente wie die der auf- u. absteigenden Tubuli der 
HENLEschen Gänge u. 4-mal soviol als dio harnsammelnden Tubuli. Ähnlich ist auch 
die Dipeptidasc verteilt, nur ist dieses Ferment in den harnsammelnden Tubuli über
haupt nicht nachweisbar. Amylase fand sich in den Zellen des proximalen u. distalen 
Teils der Tubuli contorti u. in den harnsammelnden Tubuli. (J. biol. Chemistry 139- 
421—32. Mai 1941. Newark, Del., Frankliu Inst.) G e h r k e .

W. A. Wisansky, Gustav J. Martin und S. Ansbacher, p-Aminobenzoes&ure 
und Tyrosinasewirksamkeit. (Vgl. M a r t i n ,  C. 1941. II. 1291.) Die aerobe Oxydation
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von Tyrosin u. von Dopa wird durch p-Aminobenzoesilure verzögert, die von p-Kresol 
dagegen beschleunigt. Anilin besitzt qualitativ die gleiche Wrkg., quantitativ eine 
geringere. Die 3 isomeren Aminobenzoesäuren beschleunigen die Oxydation von 
p-Kresol mittels Tyrosinase stärker als andere untersuchte Stoffe. (J. Amer. ehem. 
Soc. 63. 1771—72. Jun i 1941. New York, In t. Vitamin Corp., Res Labor.) SCHWAIB.

Ermelinäo Bartolonvucci, Experimentaluntersachung über das Verhalten des 
Calciums, Phosphors und der A ktiv itä t der Phosphatase bei vollständiger Ableitung der 
Galle mich außen. Bei Hunden mit Gallenfistel findet man im Blut konstant eine 
Senkung dos Ca- u. des P-Spiegels; die des Ca-Spicgels ist zu Beginn der Vers.-Periode 
am größten u. nimm t später ab, ohne jedoch n. W erte wieder zu erreichen. Die Ab
nahme des P-Spiegels verläuft stetig fortschreitend. Die Aktivität der Plasraaphos- 
phataso ist konstant erhöht, ebenso die der Knockenphosphatasc, während der Ca-Geli. 
der Knochen abnimmt. (Sperimentale 94. 573—82. Okt./Nov. 1940. Neapel, Univ., 
Inst. f. spezif. Chirurg. Pathologie.) Ge h r k e .

F erm en tch em isch e  S tudien  zu r k lin isch en  und k o n stitu tio n e llen  Korrelationslorschung, 
speziell z u r psychiatrischen Endocrinologie. Von E rn s t K retschm er und  Gerhard Mall. 
Unter Mitarb. von . .  . Berlin: de Gmyter. 1941. (159 S.) 8°. RM. 6.—.

Es. M ikrobiologie. Bakteriologie. Im m unologie.
H. G. W illiams und T. A. Hartgraves, Keimtötende Eigenschaften der Stickoxyde. 

Durch einen elektr. Lichtbogen geleitete komprimierte Luft wirkt wachstumshemmend 
u. abtötend auf Bakterien u. Pilze. Die vegetativen Formen sind am besten beeinfluß
bar, die Sporen dagegen sehr resistent. Die baktericide Wrkg. beruht wahrscheinlich 
auf der Bldg. kleiner Mengen von Salpetersäure u. anderer noch unbekannter Bestand
teile. Das wirksame Gasgemisch läß t sieh leicht u. billig in einem eingehend be
schriebenen App. herstellen u. eignet sich möglicherweise zur Behandlung infizierter 
Wunden u. chron. Infektionsherde. (J. Lab. clin. Med. 25. 257—63. Dez. 1939. Phoenix,' 
Ariz., Lois Grunow Memorial Clinic.) Z ip f .

R. Davies, Der E ffek t des Kohlendioxyds a u f das Wachstum des Tuberkelbacillus. 
Der Effekt des CO^ auf das Wachstum des menschlichen Tuberkelbacillus, Stamm H 37, 
wurde unter streng definierten Bedingungen untersucht. Das Optimum des Wachstums 
wurde erreicht bei 2,5%  C 02, das sieh im Gleichgewicht m it 0,0125-mol. NaHG03 bei 
P h  =  7,4 befand. Der Effekt ist spezif. durch das C 02 bedingt u. nicht etwa durch 
eine spezielle Ionenreaktion. Eine mögliche Beziehung zwischen der Konz, des CO» 
in den Lungen u. gewissen Methoden, die Lungentuberkulose zu behandeln, wird er
örtert. (Brit. J . exp. Pathol. 21- 243—46. Okt. 1940. London, Chest Hosp.) Schw ab .

Alan Fisk, Die Technik des Koagulasetestcs fü r  Staphylokokken. Innerhalb weiter 
Grenzen spielt das Na-Citrat keine Rolle bei der Testbestimmung. Citratplasma 10- bis 
20-mal verd. gibt genügende Resultate. Menschliches Plasma verschied. Individuen 
zeigt keine großen Unterschiede in der Flockungszeit. Das Citratplasma bleibt brauch
bar für Testbestimmungen während mehrerer Wochen, wenn es unverd. u. steril auf
bewahrt wird. — Staphylokokken produzieren in verschied. Medien Kongulase. Hierbei 
produzieren Kulturen, die auf Bouillon gewachsen sind, ein Ferment, das die Koagula
tion am schnellsten bewirkt. Agarkulturen können auch verwandt werden. Es gibt 
ein optimales Verhältnis zwischen der Menge der Organismen u. dem Plasma, Am 
schnellsten findet die Rk. bei 37° sta tt. (Brit. J .  exp. Pathol. 21- 311-—14. Okt. 1940. 
Paddington, London, St. Mary’s Hosp.) SCHWAB.

Oscar W. Richards, Die Färbbarkeit säurefester Tuberkelbacillen. Färbeverss. an 
Mykolsüuro (I), dem wesentlichsten äthorlösl. Bestandteil des Wachses menschlicher 
Tuberkelbacillen (vgl. C. 1 9 3 9 .1. 2797). I, die selbst nur schwach im UV bläulich-weiß 
fluorescierte, zeigte nach Behandlung mitCarbol-Auramin bei gutem Haften der Färbung 
im UV eine glänzend gelbe Fluorescenz. Während die Behandlung von I mit Carbol- 
fuchsin (II) nach Z i e h l -N e e l s e n  keine haltbare Färbung (leicht mit 0,5%ig. HCl ent- 
färbbar) orgab, zeitigte die Färbung m it kochondem II etwas bessere Ergebnisse. 
(Science [New York] [N. S.] 93. 190. 21/2. 1941. Prineeton, Univ.) B rÜGGEMANN- 
* H. Thiele und K. H. Janssen, E in  Beitrag zur Diagnose des Bacterium coli im 

Zusammenhang m it stoffwechselphysiologischen Fragen. Zur Verbesserung der Möghcn- 
keit der Diagnose, ob ein „echtes“  oder oin „atyp .“ Colibakteriun vorliegt, wurden 
Unteres, über die Ernährungs- u. Wachstumsverhältnisse n. (nicht hämolysierender) 
Colibakterion durchgeführt (Anwendung einer neuen Tropfmeth. zur Beimpfung, ver
schied. Zus. der Nährmedien, verschied. pH -W erte , Zusätze einer Reihe von Elementen 
u. Vitaminen). Zusatz von V itam in C  bewirkte verstärktes Wachstum bei zum lei
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fehlender Säurebildung. Von prakt. Bedeutung erscheint, daß Colibläuung eindeutiger 
auf peptonfreien Differentialnährmedien auftritt. (Arch. Hyg. Bakteriol. 126- 121 
bis 132. 18/6. 1941. Kiel, Univ., Hyg. Inst.) Schwaibolt).

Kazuo Miyamoto, Histamintoleranz und anaphylaktische Reaktionen. Bei Meer
schweinchen. nicht dagegen bei Kaninchen, kann durch 12-tägige subeutane Injektion 
von täglich 1 mg/kg Histamin die Toleranz gegen Histamin gesteigert werden. Bei 
solchen Tieren ist auch die anaphylakt. Schock- u. Dar'mrk. in gewissem Grade ab 
geschwächt; die anaphylakt. Hauterscheinungen bleiben unbeeinflußt. Sensibilisierte 
.Meerschweinchen zeigten ohne u. mit Histaminvorbehandlung bei Auslsg. des Sehocte 
prakt. dieselbe Abnahme des Komplementtiters. In kleinen fraktionierten Dosen 
vertragen Kaninchen intravenös große Histamingaben. Sensibilisierte Tiere, welche 
einen anaphylakt. Schock überstanden haben, zeigten eine höhere Histaminverträglich
keit als n. Kaninchen. Das untere Ileum von sensibilisierten, m it Histamin vorbehan
delten Meerschweinchen ist weniger empfindlich gegen die anaphylakt. Rk. (Eier
albumin), als der Darm einfach sensibilisierter Tiere. Subeutane Injektion von Hist- 
aminase —- 1 %  Stdn. vorher — schwächt bei Meerschweinchen den Histaminschoek 
ab. Bei Kaninchen wird durch intravenöse Histaminaseinjektion — mindestens 3 Stdn. 
vorher — die Histaminwrkg. etwas abgeschwächt. Vorbehandlung m it wiederholten 
kleinen Histamindosen beeinflußt den anaphylakt. Schock des Kaninchens nicht. 
Umgekehrt ist die anaphylakt. Rk. ohne Einfl. auf eine nachfolgende Histaminvergif
tung. Injiziertes Histamin kann bei Kaninchen in der Lymphe des Ductus thoraeicus 
u. im Blut der V. cava nachgewiesen werden. Nach anaphylakt. Schock ist der Nachw. 
schwierig oder unmöglich. (Sei-i-kai med. J . 58. Kr. 3. 1—29. 1939. Tokyo. Jikeikai 
Med. Coll., Dep. of Forensic Med. [nach engl. Ausz. ref.].) Z i t f .

Beatrice Carrier Seegal, Anaphylaktischer Schock und Em pfindlichkeit gegen 
Hislaminvergiftung bei der IVollrattc Sigmodon hispidus littoralis. Die W ollratte Floridas 
ist durch Schafserum oder Eiklar ebenso schwer zu sensibilisieren, wie die gewöhnliche 
Labor.-Ratte. Die letale Dosis für Histamin liegt bei 0,Smg/100g bei intravenöser 
Injektion. Die W ollratte ist also 100-mal empfindlicher gegen Histamin als die gewöhn
liche Ratte. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 44. 62S—31. Jun i 1940. New York, Columbia 
Univ., Coll. of Physicians and Surgeons, Dep. of Bacteriol.) W a d e h n .

E4. Pflanzenchem ie und -Physiologie.
H. Uota und K . Nishida, Untersuchungen über die chemischen Bestandteile der 

Früchte von B im s semialata M urr., insbesondere die salzig schmeckenden. Der Geschmack 
der Früchte von B hus semialata M urr, beruht zum größten Teil auf den äpfel-, wein- u. 
citronensauren Salzen des K, Al, Ca, Mg u. Fe, zum kleineren Teil auf Gerbstoff u. 
Gallussäure. Ferner ist ein japanwachsähnliches Fett vorhanden m it folgenden Kon
stanten: nn26 =  1,6502, SZ. 32,17, VZ. 215,80, EZ. 183,06, JZ . 43,70. (J. agric. ehem. 
Soc. Japan, Bull. 17. 62—65. Juli 1941. Kaiserl. Kyusyu-Univ. [nach dtsch. Ausz. 
ref.].) * v. H e r re x s c h \v a n d .

Hirosi Nakamura, über die quantitativen Beziehungen zwischen der Katalase in  
Chloroplaslen und dem Chlorophyll, nebst einigen Bemerkungen über die Bolle der Katalase 
im  Assimilationsvorgang. Bei den verschiedensten Pflanzen (z. B. Grünalgen. Sedum. 
Vicia, Avena, Saxifraga) wurden quantitative Unteres, bzgl. ihrer Gehh. an Katalase 
u. Chlorophyll angestellt u. die erhaltenen Werte in Beziehung gesetzt. Die H aupt
menge der Katalase findet sich in den Chloroplasten. Auch in allen untersuchten 
Mikroorganismen, soweit sie zur Photosynth. befähigt sind, wurde Katalase gefunden. 
Chlorot., vergilbte usw. Blätter weisen eine stark verminderte Katalasewrkg. auf; sic 
geht der Chlorophvllbldg. parallel. (Jap. J . Botanv 11. 221—36. 1941. [Orig.: 
dtsch.]) ~ '  K e i l .

R. Harder und H. von Witsch, über die Bedeutung der Kohlensäure und der 
photoperiodischen Belichtung fü r  die Blütcnbildung bei Kalanchoe Bloßfddiana. Einzelne 
Blätter bzw. ein B latt von Kalanchoe B loßfddiana  wurde unter Kurztagsbedingungen 
gebracht, wodurch die Blütenbldg. beschleunigt wurde. Leitete man den „Kurz- 
tagsblättem“  jedoch gleichzeitig nur kohlensäurefreie Luft zu, so unterblieb die Blüten
bildung. Da die übrigen Blätter der Pflanzen n. assimilieren konnten, kann diese 
Erscheinung nicht auf Baustoffmangel beruhen; für das Zustandekommen beschleunigter 
Blütenbldg. ist demnach nicht nur das richtige photoperiod.Verhältnis, sondern gleich
zeitig Photosvnth. in dem im Kurztag befindlichen B latt notwendig. (Naturwiss. 29. 
770—71. 19/12- 1941. Göttingen, Univ., Botan. Anstalten.) E r x l e b e n .

D. F. Jones, Eine Untersuchung über das Wachstum von Pflanzen. Eine fort
währende Vermehrung au f dem Wege der Selbstbefruchtung durch 30 Generationen
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beim Mais erbrachte Pflanzen, deren Größe u. W achstumsrate red. waren u. die weit
gehende strukturelle Einheitlichkeit aufwiesen, so daß sie als Objekt für Vererbungs- 
verss. m it verwandten Rassen sehr geeignet sind. (Science [New York] [N. S.] 93.40. 
10/1. 1941. New Haven, G'onn., Agric. Exp. Station.) K e il .

E 6. T i e r c h e m i e  u n d  - P h y s i o l o g i e

Josef Hoffmann, Uran im  menschlichen Organismus. ■ Best. des U durch Vgl. 
der Fluorescenz der geeignet vorbehandelten Probe m it Proben bekannten U-Gehaltes. 
Ergebnisse: n. H arn 1,2-10-8 g U /l; Faeces 4 -10-1“ g U/g Substanz; Obcrschcnkel- 
gelenkböeker 1,1-10-8 g U/g Knochenaschc; Lamellen vom Röhrenanteil eines Ober
schenkelknochens 4,8• 10~9 g U/g Knochenasche; Knochenrindo 1,3—1,6-10-0 g U/g 
Knochenasche. (Wiener klin. Wschr. 54. 1055—59. 26/12. 1941. Wien, Techn. Hoch
schule, Inst. f. ehern. Technol. anorgan. Stoffe.) BRÜGGEMANN.

P. W- Danckwortt, Erhöhter Bleigehalt in  niederen Organismen und in  Haaren. 
Bandwürmer, die im Blinddarm eines Fohlens, bei dem Pb-Vergiftung vermutet wurde, 
gefunden wurden, wiesen an einem Ende schwarze Färbung auf. Pb-Best. in diesen 
Würmern ergab 17,9 mg Pb, während in der Leber dieses Fohlens 0,33 mg Pb, jeweils 
berechnet auf 100 g Substanz, gefunden wurden (Leber n. Tiere 0,1 mg Pb/100 g). Zur 
Nachprüfung dieses Pb-Anreicherungsvermögens niederer Lebewesen wurden einige 
Hefen untersucht. Es zeigte sich, daß nur „reine medizin. Hefe“ Pb-frei war, während 
Back- u. Bierhefen 0,6 mg/100 g wasserfreier Substanz, Futterhefen 1,4 u. 2,1 mg Pb, 
Holzzuckerhefe 0,4 mg Pb enthielten. Zur A.-Darst. dienende Sprithefe wies den hoben 
Geh. von 147,7 mg Pb auf. In  Pb-Sehalen gezüchtete Hefen besaßen Pb-Gehh. von 
235 mg/100 g. In  gewaschenen, entfetteten Haaren gesunder Schafe wurde pro 100 g 
Substanz 1,0—3,0 mg Pb, bei Kuhhaaren im Durchschnitt 0,6 mg Pb nachgewiesen. 
(Dtsch. tierärztl. Wschr. 50. 28. 17/1. 1942. Hannover, Tierarzt!. Hochseh., Chcm. 
Inst.) B rü g g em a n n .

E. Klenk und H. Langerbeins, Über die Verteilung der Neuraminsäure im  Gehirn. 
M it einer Mikromethode zur quantitativen Bestimm ung der Substanz im  Nervengewebe. 
U nter M itarbeit von E. Schumann. (Vgl. C. 1941.1. 3523.) Es wird eine Meth. zur 
eolorimetr. Best. der Neuraminsäure, des reduzierenden Spaltprod. des zuckerreichen, 
in großen Mengen in der Protagonfraktion der Gehirnlipoido bei infantiler amaurot. 
Idiotie vorkommenden Lipoides, mitgeteilt. Nachdem Vorverss. mit unreinen Lipoid
fraktionen u. reiner Neuraminsäure die Eignung der Oreinrk. zur quantitativen Best. 
dargetan haben, wird folgendes Vorgehen für Gehimunters. vorgesehlagen: 0,2—0,4 g 
frisches H irn auf Uhrschale ausgestrichen, im Vakuum über H 2SOj zur Gewichtskonstanz 
trocknen. 20—60 mg des Trockenpulvers (je nach erwartetem Neüramin säuregeh.) 
werden in Mikroextraktionsapp. (Soxhlet) je 15 Min. m it 95%ig. Aceton, mit A. u. 
wieder m it 95°/0ig. Aceton extrahiert (zur Entfernung der störenden Cerebroside u. 
ätherlösl. Phosphatide). Anschließend wird m it Chlf.-Methanol 1: 3 30 Min. extrahiert, 
dieser E x trak t im Vakuum cingedampft u. über H„SO, getrocknet. Der Rückstand 
v’ird 2-mal mit Ä. ausgewaschen (Zentrifuge), getrocknet u. in 1 ccm W- aufgenommen. 
Zugabe'von 1 ccm BiALschem Reagens (frisch bereitet: 40,7 ccm HCl konz., 0,1 g Orcin 
u. 1 ccm l° /0ig. FeCl.,-Lsg. werden m it W. au f 50 ccm aufgefüllt). 5 Min. in Paraffinbad 
von 142° erhitzen. Ausschütteln mit 5 ccm Amylalkohol, Kühlen in Eis, zentrifugieren 
u. colorimetrieren in 50-mm-Mikrorohr gegen reinen Amylalkohol im Stufewphotometcr. 
F ilter 53. Eine durch Galaktose verursachte grüne Oreinrk. macht sich erst bei erheb
lichem Galaktosegeh. der untersuchten Präpp. störend bemerkbar. Bei Unters, der 
grauen Substanz fiel diese Störung nicht ins Gewicht, dagegen war bei der Unters, 
der weißen Substanz eine störende Grünfärbung bisher nicht zu beseitigen. Unter 
anderem werden folgende Neuraminsäurewerte in mg-°/0 des frischen Organs mitgeteilt: 
Großhirnrinde 20, Kleinhirnrindc 19 bzw. 20, Thalamus 24, Pedunculi cerebri 5 bzw. i, 
Pons ebenso, Medulla oblongata 6 u. 8 u. Hypophyse 4 mg-°/0. Auch an formolfixiertem 
Gehimmaterial ist die Best. ausführbar. Die weiße Substanz enthält keine Neuramin
säure. Die Neuraminsäure scheint danach ein Bestandteil der Ganglienzellen zu sein- 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 270. 185—93. 29/9. 1941. Köln, Univ., Physiol.- 
cliem. Inst.) Junkm aN N .
*  K. S. Kossiakoff, D ie W irkung des F ollikidins a u f den Schwefelgehalt der Hühner- 

Jeder. Tägliche Injektion von Follikulin (I) in öliger Lsg. (2000—10000 SIE. täglich, 
60 Tage lang) führte zu einer Zunahme des Gesamt- u. Cystin-S. Außerdem nahmen 
dio Federn der Hähnchen den Charakter u. die chem. Zus. weiblicher Federn an. (Bull. 
Biol. Med. exp. URSS 9 . 480—81. M ai/Juni 1940. Moskau, Biol. Museum.) B r ÜGGEM.

Karl-Heinz Schölzke, Über die H äufigkeit menstrueller Hautveränderungen. Bet 
Einstellungsunterss. an 1000 Frauen im Durchschnittsalter von 281/., Jahren wurden
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37,8% mit dem Sexualcyclus zusammenhängende Hautveränderungen festgestellt, die 
meist einige Tage vor der Regel beginnen u. sich bei Begiim der Regel oder bald danach 
zurückbilden. Zur Erklärung wird der Ausfall des Follikelhormons herangezogen. Auch 
bestehende Dermatosen werden durch den Ablauf der Regel häufig beeinflußt. (Dtsch. 
ined. Wschr. 67. 842—44. 1/8. 1941. Essen, Kruppsche Krankenanstalten, Med. Klinik,

A. P. Voloskova, Schutzwirkungen chemischer Substanzen au f die nach FoUikulin- 
mabreichung einsetzendenFrühgeburten beim Kaninchen. Verss. an trächtigen Kaninchen, 
denen im Verlauf der Gravidität Atropin (I), KH.,C1 (II) oder (NH4)2C03 (III) u. gegen 
Ende der Trächtigkeit Follikulin (IV) injiziert wurde. W ährend die Kontrollen (IV allein 
injiziert) einen hohen % -Satz an Aborten u. patholog. Poeten aufwiesen, war dieser 
bei den mit II u. III behandelten Gruppen geringer u. am weitaus kleinsten bei den 
Tieren, die prophylakt. I erhalten hatten. Die Wrkg. des I wird durch eine Hemmung 
des am Geburtsvorgang beteiligten Acetylcholins erklärt. (Bull. Biol. Med. exp. URSS 9. 
430—31.M ai/Juni 1940. Moskau, Labor, of Physiol. a. Pathol. of Reproduet.) B r ü g g e m .

F. H. A. Marshall. E. B. Verneyund Marthe Vogt, Das Auftreten von Ovulation 
beim Kaninchen infolge Erregung des Zentralnervensystems durch Arzneimittel. In tra 
venöse Injektion von 0,9—1,1 mg/kg Pikrotoxin  führte bei läufigen Kaninchen in einer 
großen Zahl der Fällo zu Follikelwachstum, schubweiser Entw. cyst. u. hämorrhag. 
Follikel oder Ovulation. Andere zentral erregende Stoffe — Strychnin, Apomorphin, 
/J-Totrahydronaphthylamin, Ergometrin, Doryl, Coriam yrtin— waren ohne Einfluß. 
(J. Physiology 97. 128—32. 1939. Cambridge, School of Agriculture, Pharmacologieal

Hurst H. Shoemaker, Wirkung von Teslosleronpropionat a u f das Betragen von 
weiblichen Kanarienvögeln. Durch Behandlung m it täglich 0,076 mg Testosteronpro
pionat in Öl subcutan wurden in der sozialen Rangordnung der Herde hintenanstehendc 
Kanarienweibchen an eine höhere Stufe gehoben, während die vordem die ersten Plätze 
einnehmenden, nur mit Öl behandelten Kontrollen in ihrer sozialen Einordnung zurück
sanken. Nach einiger Zeit begannen die behandelten Tiere ebenso wie Mäimchen zu 
singen. Außerdem zeigten die behandelten Weibchen männliches Gebaren u. die Anal
region erlitt Veränderungen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 41. 299—302. 1939. Stanford 
Univ., Dep. of Anat.) J u n k m a n n .

L. Portes, JeanDalsace und Robert Wallich, Hemmende Wirkung von Teslo- 
steroneslern a u f die Lactation der Frau. 2—3-malige Injektion von Testosteronacetat 
(je 10 mg) vermochto die Lactation bei Frauen (9 Fälle) zu hemmen. (C. R. Seances 
Soc. Biol. Filialcs Associees 130. 1100—02. 1939.) B r ü g g e m a n n .

Robert Gaunt, John W. Remington und Abraham Edelmann, W irkung von 
Progesteron und  anderen Hormonen a u f das Leberglykogen. (Vgl. C. 1 9 3 9 .1. 3011; 1940-
I. 233.) Frettchen erhalten von der 36. bis zur 8. Stde. vor der Tötung 60 mg Pro
gesteron auf 5 Injektionen verteilt oder von der 36.—12. Stde. vor der Tötung 20 ccm 
Nebennierenrindenextrakt in Sesamöl +  30 ccm wss. Nobonnierenrindenextrakt. 
Während der lotzten 24 Stdn. waren die Tiere ohne Nahrung. Das Leberglykogen 
wurde deutlich, bes. stark an pseudograviden Tieren (nach Injektion von Stutenscrura- 
gonadotropin oder Schwangerenharngonadotropin) vermehrt, das MusUelglykogen nur 
wenig beeinflußt. Der Blutzucker war gegenüber den Kontrollen etwas erhöht. In 
ähnlichen Verss. an R atten  war Nebonnierenrindenextrakt ebenso wirksam, während 
Progesteron (35 mg), Teslosleronpropionat (50 mg) u. Stilböstrol (35 mg) unwirksam auf 
Leberglykogen u. Blutzucker waren. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 41. 429—32. 1939. 
New York, Univ., Washington Square Coll., Dep. of Biol.) J u n k m a n n .

Robert Schröder, Kritische Besprechung der Sexualhormontherapie. Nach Be
merkungen über Schädigungen durch kritiklose Anwendung von Sexualhormonen über 
lange Zeiträume wird die Symptomatologie der Störungen der Sexualfunktion erörtert u. 
schließlich die Indikation zur Behandlung mit Sexualhormonen besprochen. Beim 
Infantilismus ist die Hormontherapie aussichtslos. Bei verzögerter u. verlangsamter 
Pubertät werden große Dosen gebraucht. Mittlere Gaben erfordert die vegetative 
Insuffizienz (hypoplast. Genitale, Dysmenorrhöe, o lt Sterilität, Fluor oder Vaginitis 
bei n. Pubertätsentw. u. gut ausgebildeten Sexualcharakteren). Amenorrhoe bei n. 
Genitale erfordert nur kleine bis mittlere Gaben, auch bei Tempostörungen der Regel 
sind nur kleine Dosen erforderlich, ebenso bei zusätzlichen Blutungen. Bei anovulator. 
Cyclen Progesteron. Bes. wird die Behandlung der glanduläreyst. Hyperplasie bespro
chen. Bei Allgemeinstörungen ohne bes. Beteiligung des Genitale kleine Dosen Follikel
hormon. Mittlere Gaben sind oft nützlich bei gewissen Gelcnkerkrankungen, bei Pruritus 
vulvae, Kraurosis u. Leukoplakie sowie bei ängiospast. Gefäßerkrankungen. Die W irk
samkeit beim Magenulcus muß noch geklärt werden, fraglich ist die Wrkg. großer Gaben

ßewerbehygien. Unters.-Stelle.) J  UNKMANN.

Labor.) Z i p f .
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zur Geburtseinlcitung u. zur Hemmung der Milchsekretion. Bei verfrühter Regclblutung 
erweisen sich nicht Corpus luteum-Hormon, sondern kleine Follikelhormondosen während 
der 2. Hälfte des Cyclus günstig. Die Anwendung von Corpus luteum-Hormon heim 
habituellen Abort u. bei Follikelpersistenz wird besprochen, die Hypophysenvorder
lappenhormone, synthet. Östrogene Stoffe u. Pregneninolon (als synth. Corpus luteum- 
Hormon) sowie dio Anwendung männlicher Hormone bei der Frau werden gestreift. 
(Dtsch. med. Wschr. 67- 1167—71. 1205—08. 31/10. 1941. Leipzig.) JüNKMANE'.

E. Meller-Christensen, Ober die Behandlung von klimakteriellen Leiden mit Jlex- 
ö slro lA B , einem neuen synthetischen, Östrogenen Präparat. HexöstrolAB, hergestcllt 
von A. G. A lp k e d  B e n z o n ,  Kopenhagen, F . 184—185°, liegt in Olivenöl gelöst in 
Ampullen zu 0,5 mg u. in Tabletten zu 0,1 mg vor. Zur Behandlung wurden alle 2 Tage 
Injektionen gegeben, das Intervall zwischon den Injektionen dann nach u. nach auf
10—14 Tage ausgedehnt u. schließlich, wenn keine Symptome mehr vorhanden waren, 
mit 2 Tabletten täglich weiterbehandelt. Bei Injcktionsbehandlung trat Symptom- 
freiheit schon nach 3—4 Injektionen ein, früher als bei allen anderen Östron- oder Stilh- 
östrolpräpp., bei ausschließlicher Tablettenbehandlung nach 2—3 Wochen. Keinerlei 
Nebenwirkungen. (Münchener med. Wschr. 88. 854. 1/8. 1941. Kopenhagen, Frederiks- 
berg-Hosp., Gynäköl. A bt.) JuNKMANN.

Margarete Focken, Über ambulante Behandlung des Ulcus ventriculi und diwdeni 
in. der Allgemeinpraxis m it Sexualhormonen. Die Sexual Hormontherapie des Ulcus 
(15 Injektionen zu 1 mg Progynon in 3 Wochen rt. 4 Injektionen Tcstoviron zu 25 mg 
in weiteren 3 Wochen) erzielt schnelle Schmerz- u. Beschwerdefreiheit u. Stabilisierung 
der psych. Labilitä t bei Fortfall einer strengen u. schwächenden Ulcusdiät. (Dtsch. 
med. Wschr. 67. 1118—21. 10/10. 1941. Berlin.) W ad e h x .

A. Chamorro und R. Courrier, D ie synergistische oder antagonistische Wirkung 
gewisser Hypophysenvordcrlappenextraktc a u f das Profan. Darst. eines Hypophysen- 
vorderlappenpräp. (I) durch Behandlung .dos Aeetonextraktes mit ammoniakal. Äthyl
alkohol. W ährend alleinige Verabreichung von I selbst in hohen Dosen ohne Einfl. auf 
das Gewicht von Kaninchenovarien blieb, tr a t  nach Verabreichung von Prolan (II) + 
wenig I starke Gewichtsvermehrung der Ovarien, nach Verabfolgung der gleichen 
.Menge II +  viel I jedoch Gewichtsabnahme auf. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 
Associées 130- 1109—10. 1939.) B r ü g g e jia n n -

A. Chamorro, D ie paradoxe W irkung von Mischungen von Prolan mit ,,syner
gistischem“ E xtra k t aus dem Hypophysenvorderlappen. In Fortsetzung u. Erweiterung 
frühoror Arbeiten (vgl. vorst. Ref.) wurde der „Synergist.“ Extrakt (I) in Dosen von 30 u. 
45 mg n. u. hypophysoktomierten Kaninchen in wss. Lsg. subeutan injiziert. In beiden 
Fällen war I  allerdings nur unm ittelbar nach der Operation wirksam; das als Test be
urteilte Gewicht der Ovarien hatte  unerwartetorweiso bei den operierten Tieren mehr 
zugonoramen als bei den normalen. Zusammen m it Prolan  (0,75 mg) verabreicht trat 
bei kleinen Mengen I (0,6 mg) Gewichtszunahme der Ovarien, bei größeren Mengen I 
(9 mg) jedoch Abnahme auf. Dor mögliche Wrkg.-Mechanismus wird erörtert. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales Associées 130. 1110—12. 1939.) BrÜGGEMANN-'

Jane A. Rüssel, W irkungen von HypophysenvonUrlappen- und Nebennieren- 
rindcnexlrakten a u f den Stoffwechsel adrenalektomierter, m it Glucose gefütterter Ratten. 
Verss. an 18 Stdn. nüchternen R atten. Durch Gasweehselvcrss., Bost, von Lebcr- 
u. Muskolglykogen, Erm ittlung der im Magendarmkanal nicht resorbierten Glucoscmenge 
u. durch Blutzuckerbcstimmungen wird 4 Stdn. nach Fütterung einer bekannten 
Glucosemenge deren Verteilung unter dem Einfl. von Hypophysenvorderlappcncxtrftkten 
oder Nebennierenrindenextrakten oder einer Kombination von beiden untersucht. 
Dio Tiore kamen 3—30 Tage nach der Adrenalektomio in den Versuch. Die Hormon- 
präpp. wurden 1— l 1/» Stdn. vor der Glucosefüttorung gegeben. Vorderlappenextrakt 
war ohne Einfl. auf das Ausmaß der Glucoseoxydation, senkte deutlich die Glykogen- 
oinlagorung in dor Leber u. steigerte geringfügig den Anteil des Zuckers im Muskel
glykogen u. im Blut. Nebennierenrindenextrakt senkte das Ausmaß der Glucose
oxydation mäßig, steigerte deutlich das Leberglykogen u. geringfügig .Muskelglykogen 
u. Blutzucker. Kombinierte Anwendung beider Hormonpräpp. bewirkte sehr starke 
Einschränkung der Glucoseoxydation u. bevorzugte Ablagerung der eingesparten Glucose 
als Muskelglykogen. Die stärkere kohlenhydratsparendo Wrkg. des Hypophyseu-
ex trak tes an  n. Tieren wird durch  dio gleichzeitige A nwesenheit von Nebcnnicrenrinclen-
liormon erklärt. Eine Beeinflussung der Nebennierenrinde durch das H y p o p h y s e n p ra p . 
ist, wie die Verss. zeigen, nicht erforderlich. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 41. 626
1939. New Haven, Conn., Yale Univ., School of Med., Labor, of Physiol. Chem.) JüNKM-

Carl F. Cori u n d  Arnold De M. Welch, Drüsenphysiologie und -therapie. Z.u- 
sam m enfassende  D arst. ü b e r  d ie  Physiologie des N eben n ie ren m ark s u. des Adrenalins,
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seine Bldg.. seine physiol. u. pharmakol. Bedeutung u. seine therapeut. Anwendung. 
Die durch ehem. Abwandlung des Adrenalins erzielbaren Änderungen der Wirksamkeit 
werden gestreift. (J. Amer. med. Assoc. 116. 2590—96. 7/6. 1941. Washington, Univ.. 
School of Med., Dep. of Pharmacol.) ' JülTKMÄNN.

S. Karady, J. S. L. Browne und H. Selye, Wirkung der Nebenniereninsuffizienz 
auf die Verteilung der Chloride zwischen Plasma und Erythrocyten. In  vorangehenden 
Verss. (vgl. C. 1 9 4 0 .1. 3130) war gefunden worden, daß der Chloridgeh. der roten B lut
körperchon eine beginnende Hypochlorämie empfindlicher anzeigt als der Plasma - 
oder Gesamtblutchloridgehalt. ln  Verss. an Batten, die epinephrektomiert u. 4S Stdn. 
nach der Operation untersucht wurden (nach 24 Stdn. Nahrungskarenz), wird gezeigt, 
daß dies auch für die Hypochlorämie nach Nebennierenentfernung gilt. (Proc. Soo. 
exp. Biol. Med. 41. 640—42. 1939. Montreal, Can.i Mc Gill Univ., Clinic. Koval Victoria 
Hosp., and Dep. of Anat.) JüNKMANN.

R. A. Knouff, J. B. Brown und B. M. Schneider, Wechselseitige chemische und 
histologische Untersuchungen der Feltsubstanzen der Nebenniere. Starke Muskeltätig
keit führt beim Meerschweinchen infolge Verminderung der Cholesterinester zu einer 
bemerkenswerten Abnahme des Cholesteringeh. der Nebennieren. Die Veränderungen 
lassen sich sowohl histochem. mit Hilfe des ScHDLTZ-Testes als auch durch ehem. 
Best. nachweisen. Die Gesamtmenge der Fettsubstanzen wird durch die Abnahme 
des Cholestcringeh. nicht verändert. Bei gleichbleibendem Gesamtfettgeh. können 
die einzelnen Fraktionen Veränderungen erfahren. Eine Vermehrung der Phospho- 
lipoido u. Fettsäuren konnte trotz Zunahme der Nichtcholesterinfraktionen auf statist. 
Wege nicht nachgewiesen werden. Die sudanophile Fettsubstanz der inneren Binden
zone der Nebenniere war bei ermüdeten Tieren vermehrt; gleichzeitig tra t  jedoch eine 
Abnahme der sudanophilen Substanz in der äußeren Zone auf. Eine Veränderung der 
Gesamtwerte der sudanophilen Substanz durch ermüdende Muskeltätigkeit ist deshalb 
fraglich. Histochem. u. ehem. Unters.-Ergebnisse zeigten im großen u. ganzen Über
einstimmung. (Anatom. Bec. 79. 17—38. 1941. Columbus, Ohio S tate Univ., Dep. 
of Anatom}- and Dep. of Physiol. Chem.) Z ip p .

E. de Robertis. Proteolytische A ktivität des aus einzelnen Bläschen der Balten- 
Schilddrüse extrahierten Kolloids. In  dem durch Mikromanipulation gewonnenen Koll., 
dessen physikal. Eigg. beschrieben werden, ist ein gelatinespaltendes Ferment enthalten, 
das bei pa =  2—3 sehr akt., bei mehr alkal. Rk. bis zu pH — 8,2 weniger akt, ist. Inner
halb des physiol. pH-Bereichs nimmt die Aktivität zu, wenn die Tiere m it Injektionen 
von Hypophysenextrakt oder durch kurzzeitige Zufütterung von Kaliumjodid vor
behandelt wurden; längerdauemde K J-Fütterung setzt die A ktivität herab. Be
schreibung der Vers.-Mcthodik; zur Mikro-Aktivitätsmessung vgl. PlC K FO R D  u. D o r r i s ,  
C. 1935- I. 423. (Anatom. Rec. 80. 219—29. 25/6. 1941. Baltimore u. Buenos Aires, 
Univ.) G r ü n l e r .
*  F ranklin  C. McLean, Bestrahlte Sterine zur Behandlung der Nebenschilddrüsen
insuffizienz. Zusammenfassende Darst. unter bes. Berücksichtigung von V itam in D., 
(Calciferol) u. A . T . 10 (Dihydrotachysterin). Die Wrkg. beider Stoffe auf das Blut
calcium ist bei entsprechender Dosierung gleich. Beide sind bei Kontrolle des Blut
calciums (vereinfacht durch Kontrolle der Caleiumausscheidung im Harn nach SULKO- 
Vi'rCH) über lange Zeiträume ohne Schaden anwendbar, jedenfalls sei die Gefahr durch 
die Nebenschilddrüseninsuffizienz bedeutender als die einer eventuellen Schädigung 
durch das Medikament. Es wird auf die Trennung der antirachit. Wirksamkeit u. die 
hypercalcäm. Wirksamkeit im A. T. 10 hingewiesen u. auf die Unzweckmäßigkeit 
der Benutzung antirachit. Einheiten zur Dosierung von Vitamin D bei der Nebon- 
schilddrüseninsuffizienz, die die Gefahr einer „Hypervitaminose“  suggeriert. (J. Amer. 
med. Assoc. 117. 609—19. 23/8. 1941. Chicago, Univ., Dep. of Physiol.) Ju n k m a n n .

A. A. Abramowitz, F. L. Hisaw, E. Boettiger und D. N. Papandrea, Die  
Herkunft des diabetogenen Hormons beim Hundsfisch. Die Färbung des Unteigrundes 
u. der dam it wechselnde Geh. verschied. Tiere war bei Mustelus eanis ohne Einfl. auf 
den Nüchternblutzucker, der nach verschied, langem Hungern an Serien von Tieren 
bestimmt wurde- Vollständige Hypophysektomie (Beschreibung der Technik) be
einflußte den Nüchternblutzucker bis zu 2 Tage Hungern nicht, später war eine deut
liche Hypoglykämie gegenüber Kontrollen nachweisbar. Ausschließliche Entfernung 
des Vorderlappens wirkto analog, Entfernung des Hinter- u. Zwischenlappcns war 
ohne Einfl. auf den Blutzucker. Der durch Pankreasexstirpation hervorgerufene 
Diabetes wird durch die Färbung des Untergrundes nicht beeinflußt. (Auf den bei 
verschied. Tieren nicht konstanten Erfolg der Operation wird hingewiesen.) Komplette 
Hypophysektomie mildert den durch Pankreasexstirpation hervorgerufenen Diabetes, 
ausschließliche Entfernung des Hinter- u. Zwischenlappens läß t ihn unbeeinflußt, Ent-
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f'crnung des Vordcrlappens wirkte ähnlich wie totale Hypophysektomie. Es wird ge
schlossen, daß Interm edin  u. diabetogenes Hormon nicht ident, sind. (Biologie. Bull. 
78- 189—201. April 1940. Woods Hole, Oceanographic Inst., and Harvard Univ., Biol. 
Labor.) JUNKMANX.

Silvio Markees, Über die W irkung des Insu lins im  Fetlsäurestoffwechsel. Werden 
Kaninchen im Abstand von 2 Stdn. 2-mal m it 5 g Glucose je kg peroral belastet, so 
erhält man eine zweigipfelige Blutzuckerkurvc. Weiden nach dem Abklingen einer 
solchen Blutzuckersteigerung 1,5—2,5 g N atrium butyrat je kg gegeben, so tritt eine 
neuerliche orhebliche Blutzuckersteigerung au f („Fetteffekt“ ). Auch heim nicht, vor- 
bohandelten Tier t r i t t  eine „Fettsäurehyperglykämio“ auf. Glucosevorbehandeltc 
Tiere sterben nach Zufuhr reiner Buttersäuro (nicht des Na-Salzes) im Koma, während 
im vorbehandel to Tiere überleben. Da sich die Fettsäurehyporglykämie durch Insulin 
aufheben läßt, wird geschlossen, daß sio durch ein Versagen der Stoffwochseiregulation 
u. einen relativon Insulinmangel zustandekomme. Auch der Komatod der vorbehandeltcn 
Kaninchen nach Buttersäureamvondung konnte durch Insulin verhindert werden. Es 
wird angonommen, daß dio Ketonkörporbldg. aus Fetten durch /J-Oxydation unabhängig 
von der Höhe der Kohlenhydratdepots verlaufe, daß aber die Weiterverwertung der 
Ketonkörper an einen entsprechenden Kohlenhydratumsatz geknüpft sei. Weiter wurde 
gezeigt, daß die Leber auf Fettsäurezufuhr m it Glykogenaussehüttung antwortet, die 
entsprechend der Theorie des Vf. durch Insulin nicht verhindert wird. Der Angriffs
punkt der Insulinwrkg. wird in eine hypothet. Bk. zwischen Kohlenhydrat- u. Fcttsäurc- 
abbaustufen bei der intermediären weiteron Umsetzung der Ketonkörper verlegt. 
(Klin. Wschr. 20. 1260—65. 20/12. 1941. Basel, Univ., Medizin. Poliklinik.) JuNKMANX.

Helmut Graeber, Über die Behandlung des Asthm a bronchiale m it Lumbalpunktion 
m ul In su lin . Im Asthmaanfall h a t die Lumbalpunktion oft eine deutliche günstige 
Wrkg., im Intervall ist sic nicht anwendbar. Die ehron. Behandlung mit kleinen Insulin- 
dosen w irkt sich als allg. kräftigende Maßnahine auch im Intervall günstig auf das 
Asthma bronchiale aus. Eine eigentliche Insulinschockbehandlung sollte nur nacli Er
schöpfung aller anderen therapeut. Möglichkeiten u. möglichst selten angowendet werden. 
Es wurde die Beobachtung gemacht, daß Asthma bronchiale durch interkurrente hoch- 
fieberhafte Erkrankungen (Erysipel, Angina, Pneumonie) günstig beeinflußt wird. 
(Münchener med. Wschr. 88- 955—61. 29/8. 1941. München, Univ., II. Medizin. 
Klinik.) JUNKMANX.

Michael Somogyi, Veränderungen in  der Kelonämie und Ketonurie bei Hypoglyämie. 
Hypoglyämie, verursacht durch Hyperglykämie oder durch spontan auftretenden 
„Hyperinsulinismus“ wird häufig begleitet durch Ketosis (Ketonämio u. Ketonurie). 
Die anwachsenden Mengen an Ketosäuren, die in der Leber anzutreffen sind, treffen 
zusammen m it steigender hepat. Glykogenolyse. (Proc. Soe. exp. Biol. Med. 45- 644—47. 
Nov. 1940. St. Louis, Mo., The Jewish Hosp. Lab.) B a e r t i c h .

Michael Somogyi und Melvin B. Kirstein, Änderungen in  den Blutketosäuren 
während künstlichen Fiebers. Künstliche Hyperthermie vermehrt beim Menschen 
Ketosis, bedingt durch das Anwachsen der Ketosäuren in der Leber. Die Beobachtungen 
der Vff. decken sich m it denen früherer Unterss., die feststellten, daß eine umgekehrte 
Beziohung besteht zwischen dem Glykogengeh. der Leber u. dem Verhältnis der Bldg. 
der Ketone. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 45- 640—44. Nov. 1940. St. Louis, Mo., 
The Jewish Hosp. Lab.) BAERTICH.

John E. Davis, Das Blutvolum en bei Kobaltpolycythämie. Die K o b a l t p o l y c y t h ä m i e  
bei Hunden steht in Verb. m it einem Anwachsen des Blutvol., das sich in der Haupt
sache auf einer Vergrößerung der Zellvolumina bezieht. (Proc. Soe. exp. Biol. Med. 45- 
671—73. Nov. 1940. Burlington, Vt., Univ., Dep. of Pharmakol., Coll. of Med.) B a e r i-

Hidemoto Tachibana, Uber den E in flu ß  von Goldpräparaten und von hyper
und hypotonischen Kochsalzlösungen a u f die Senkungsgeschwindigkeit der Erythrocyten 
beim K aninichen. Intravenöse Injektion von 0 ,01, 0,015 oder 0,02 g/kg Krysolgan 
führte bei Kaninchen nach 1/.1—5 Stdn. zu Verlangsamung, nach 48 Stdn. zu maxi
maler Beschleunigung der Senkungsgeschwindigkeit. Von 9 Kaninchen zeigten 7 nach 
5 Tagen wieder n. Senkungsgeschwindigkeit; zwei Tiero starben unter Durchfällen. 
Auch durch Triphai (0,012, 0 ,024 u. 0 ,05 g/kg) wurde die Senkungsgeschwindigkeit 
nach Yi—5 Stdn. verlangsamt u. nach 24—48 Stdn. beschleunigt. Nach 5 Tageniwar 
der Normahvert wieder erreicht. Injektion von 0,1 g/kg Lopion bewirkte nach U bis 
8 Stdn. Verlangsamung u. nach 24— 48 Stdn. Beschleunigung der Blutsenkung. iSacli 
5 Tagen war auch hier die Senkung wieder normal. Steigerung der Dosen war ohne 
deutlichen Einfluß. Nach Injektion von 10 ccm 30 0/o'g- NaCl-Lsg. tra t Vorlangsamung 
nach — 10 Stdn., maximale Beschleunigung nach 48—-72 Stdn. ein. 10 ccm 10 [0ig- 
NaCi-Lsg. bewirkte nach 48 Stdn. Beschleunigung ohne vorangehende Verlangsamung.
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Nach 8 Tagen wurden wieder Xormalwerte gefunden. Durch 10 ccm 0,3%ig. NaCl - 
Lsg. wurde Verlangsamung nach % —24 Stdn. u. Beschleunigung nach 4S StdnT hervor- 
gerufen. Rückkehr zur Norm war nach 10 Tagen noch nicht erreicht. 10 ccm 0,5%ig. 
NaCl-Lsg. beschleunigten die Blutsenkungsgeschwindigkeit nach 24— 4S Stunden. 
Vorangehende Verlangsamung nach % —10 Stdn. tr a t  in 3 Verss. nur einmal auf. 
In 2 Fällen war nach 7 Tagen die n. Senkungsgeschwindigkeit noch nicht erreicht. 
In 17 Fällen tra t bei rascher Senkungsgeschwindigkeit die unscharfe Zone auf. (Oka- 
yama-Igakkai-Zasshi [Mitt. med. Ges. Okayama] 52. 2388. Okt. 1940. Okayama, 
Medizin. Fakultät, Dermato-Ureolog. Klinik [nach dtsch. Ausz. ref.].) Z ip f .

K. A. Drjagin, E in fluß  der Großhirnrinde a u f die Menge und Zusammensetzung des 
Harns. I. An Hunden wurde das Verh. der Harnsekretion, Chloridkonz. u. Glomerulus- 
filtratmenge (gemessen mittels der Kreatininausscheidung nach R e h b e r g ) m it u. 
ohne W.-Belastung (500 ecm) untersucht. Der Harn wurde aus den in die Bauchwand 
verpflanzten Ureteren aufgefangen. Bedingte positive Reize führten zu kurz an 
haltender Abnahme der Harnmenge. Die Chloridmenge in Plasma u. Harn u. der 
Koeff. der Chloridkonz, in der Niere wurden nicht wesentlich verändert. Bedingte 
positive Reize scheinen danach die tubuläre Rückresorption von W. u. Chlorid zu 
steigern. Der Koeff. der Kreatininkonz, im Harn gegenüber dem Glomerulusfiltrnt 
erfahrt eine entsprechende Zunahme. Bedingte negative Reize u. Ausschaltung be
dingter positiver Reize wirken in umgekehrtem Sinne. (Bull. Biol. Med. exp. URSS 
9. 48—52. Jan . 1940. Leningrad, Inst, für exp. Medizin d. UdSSR, Abt. für allg. Phy
siologie.) Z i p f .

K. A. Drjagin, E in fluß  der Großhirnrinde a u f die Menge und Zusammensetzung des 
Harns. II . In  Verss. am Hund wird gezeigt, daß nach Denervierung der Niere, ge
messen an der Kreatinkonz, im Harn, Zunahme des Glomerulusfiltrats bei gleich- 
bleibender Rückresorption in den Nierenkanälchen eintritt. Das Verhältnis der Chlorid
konz. im Glomerulusfiltrat u. im Harn u. die Chloridausscheidung werden dabei nicht 
beeinflußt. Die Abnahme der Harnmenge durch vermehrte tubuläre Rückresorption 
tritt auf positive, bedingte Nahrungsreize auch an der entnervten Niere auf. Durch 
Störung der Hypophysenfunktion (Anlegen eines Glasringes um den Hypophysen
stiel) wurde der Einfluß bedingter positiver Nahrungsreize auf die innervierte u. de- 
nervierte Niere ausgeschaltet. Die Einw. positiver bedingter Reize auf die Großhirn
rinde führt wahrscheinlich zu verstärkter Sekretion von antidiuret. Hormon. Aus
schaltung bedingter positiver Reize u. bedingte negative Reize sollen Hemmung der 
Hormonbldg. bewirken. (Bull. Biol. Med. exp. URSS 9. 53—58. Jan . 1940. Leningrad. 
Inst, fü r  exp. Med. d. UdSSR, Abt. für allg. Physiol.) Z ip f .

Wendell H. Griffith und Nelson J. Wade, Beziehung^ von M ethionin, Cystin 
und Cholin zu bei cholinarmer Ernährung vorkommenden Niereiischädigungen. (Vgl. 
C. 1 9 4 0 .1. 2191. 3950.) An jungen R atten entsteht nach 10-tägiger cholinarmer 
Ernährung eine hämorrhag. Degeneration der Nieren, die durch Cholinzufütterung ver
hindert werden kann. Diese Schäden traten leichter auf, wenn die Nahrung Fibrin 
enthielt als wenn sie Casein enthielt. Es wurde daher angenommen, daß ein hoher 
Methionin- u. geringer Cystingeh. der Nahrung einen cholinsparenden Einfl. besitze. 
Tatsächlich werden die durch Cystinzufütterung bei easeinhaltiger D iät entstehenden 
Nierensehäden durch Cholin verhindert u. andererseits schützt Zugabe von Methionin 
Ratten m it einer fibrinhaltigen, cholinarmen D iät vollständig. Die Entstehung der 
Nierenschäden durch Cholinmangel ist nicht nur abhängig von dem Verhältnis Methio
nin; Cystin, sondern auch von der absol. Menge der beiden Aminosäuren in der Nahrung. 
(Proc. Soe. exp. Biol. Med. 41. 333—34. 1939. St. Louis, Mo., Univ., School of Med.. 
Labor, of Biol. Chemistry a. Biol.) Ju n k m a n n .

Hubert Bradford Vickery, Emil L. Smith, Rebecca B. Hubbell und Laurence 
S. Nolan, Kürbissamenproteine. I. Aminosäurezusammenselzung und vorläufige P rüfung  
des Nährwertes. Aus den Samen von Cucurbita moschata, pepo, m axim a, C itrullus vu l
garis, Cucumis melo u. sativus wurden die Globuline m it Salzlsg. extrahiert u. durch 
Verdünnen der Salzlsg. bei 60° m it W. u. Abkühlen in kryst. Form erhalten. Der 
Geh. der kryst. Globuline an N, S u. Asche war sehr ähnlich: 18,4—18,6% N, 0,95 
bis 1,06% S, 0,2—0,4%  Asche. Arginin, Tyrosin u. Tryptophan waren in den Globu
linen von Cucurbita moschata, pepo u. m axim a  in gleicher Menge vorhanden: 16,2% 
Arginin, 4,36%  Tyrosin, 1,64% Tryptophan. Die anderen Globuline unterschieden sieh 
im Geh. an diesen Aminosäuren. Das aus Citrullus vulgaris enthielt 17,9% Arginin. 
Wurde das Globulin aus Cucurbita moschata jungen R atten  als einziges Protein ver
füttert, so verlief die Gewichtszunahme ebenso wie bei Fütterung von Edestin, aber 
langsamer als bei Fütterung von Casein oder Laetalbumin. Das Globulin aus Citrullus 
vulgaris war als Nahrungsprotein unzulänglicher als das aus Cucurbita moschata
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(J. biol. Chemistry 140. 613—24. Aug. 1941. New Häven, Conn,, Connecticut Agri
cultural Experim ent Station.) K iese.

Richard W. Sinunons und Earl R. Norris, Xanthopterin, der Fischanämiefakior. 
Die früher beobachtete W rkg. von Leber, Leberextrakt u. anderen Materialien gegenüber 
experimenteller Anämie bei Fischen wurde in gleicher Weise durch Xanthopterin erzielt, 
das aus H arn, Leberextrakt oder au f synthet. Wege erhalten worden war (Angaben 
über die Isolierung bzw. Darst.). Das durch UV-Bestrahlung erhaltene Photoisomere 
von X anthopterin wirkte stark  toxisch. (J. biol. Chemistry 140. 679—SO. Aug. 1941. 
Seattle, Univ., Oceanograph. Labor.) S c h w a ib o ld .
♦  L. C. Norris, D ie Ernährungsmungclkrunkheitcn der Hühner. Ubersichtsbericht : 
Durch Mangel an fottlösl. Vitaminen (A, D, E, K  u. mngenerosionvorhindernder Faktor), 
an wasscrlösl. Vitaminen (B, G, B6, Pantothensäure u. a.) u. an Mineralstoffon (Mn, J) 
verursachte Krankheiten, die Mangelkrankheiten mit prakt. Bedeutung, Ernährungs- 
mangelzustand ohno charakterist. Symptome (mit Abb.). (J. Amer. vetorin. med. 
Assoe. 98. 200—05. März 1941. Itliaca, Univ., Dop. Poultry Husbaudry.) SCHIVAIB.

H arry  W ilk inson , Pahnölcarotinoide. Vf. bestimmt ergänzend zu den Unterss. 
voir H u n t e r  u. S c o t t  (vgl. C. 1941. II. 1752) die biol. Wirksamkeiten von a- u. 
ß-Carotin, die aus „ Sherbro“-Palmöl isoliert worden waren, im Vgl. zum internationalen 
Vitamin-A-Standard. Die Resultate zeigen eindeutig, daß a-Carotin nur %  so wirksam 
ist wie /J-Carotin, ein Ergebnis, das K u h n  u . Mitarbeiter bereits C. 1934-1- 76 ver
öffentlicht hatten, das aber bis je tzt nicht bestätigt werden konnte. — Die Resultate 
der biol. u. der spektrophotoinetr. Unterss. des /3-Carotins aus Palmöl ergeben, daß 
das ^-Carotin, das den internationalen Standard bildet, nur eine Reinheit von 90% 
besitzt. (Biochemie. ,1. 35. 824. Ju li 1941. P ort Sunlight, Cheshire, Lever Brothers v. 
Unilever L td ., Food Res. Labor.) ' DANNENBERG.

Robert E. Eckardt, Paul György und Lorand V. Johnson, Die Gegenwart eines 
Faktors im  B lu t, der die fördernde W irkung des Riboflavin a u f das Bakterienwachslum 
steigert. Vergleichende Verss. m it Blut, dessen Riboflavingoh. durch geeignete Be
strahlung inaktiviert worden war, u. Lsgg. von feinem Riboflavin (getrennt u. ge
mischt) bei Lactobacillus casei e ergaben, daß B lut außer Riboflavin noch einen wachs- 
tumsfördornden Faktor (Förderung der Säurcbldg.) enthält. Bei einer derartigen Best. 
ist demnach ein entsprechender Blindvers. anzustcllen. Durch Spezialfullerorde scheint 
der fraglicho Faktor teilweise adsorbiert zu werden. (Proc. Soe. exp. Biol. Med. 46. 
405— 09. März 19.41. Cleveland, Univ., School Med., Dop. Surg.) SCHWAIBOLD.
*  D. V. Frost, Ruth C. Moore und F. Peirce Dann, Die Wirkung von Pantothen

säure allein und  in  Naturprodukten a u f die ernährungsbedingle Achromotrichie bei Ratten. 
Vergleichende Unterss. über don Geh. verschied. Prodd. an Pantothensäure u. ihre 
Heilwrkg. gegen Achromotrichie ergaben, daß die Feststellung der Hcihvrkg. hierbei 
Schwierigkeiten bietet, da offenbar mehrere Faktoren bei dieser Wrkg. beteiligt sind. 
So bewirkte z. B. ein Butanolextrakt aus autolysierter Leber in Dosen, die 40 y  Panto
thensäure täglich enthielten, vollständige Heilung, während die Wrkg. von synthet. 
Pantothensäure kaum merklich war. Durch Zusatz von Pantothensäuro zu an dieser 
Verb. armen E xtrakten  wurde deren Wrkg. gegen Ergrauen jedoch erhöht. (Proc. 
Soe. exp. Biol. Med. 46. 507—11. März 1941. North Chicago, Abbott Laborr.) Schw aib .

L. F. Meyer und P. Robinson, Über denVitamin-C-Haushalt des gesunden und kranken 
Kindes. Vff. stellten fest, daß zur Kennzeichnung des C-Haushaltes neben der lest- 
Stellung der Bedarfsdosis durch den Belastungsvers. die Tagesausscheidung im Harn u. 
der Blutspiegel bestimm t werden muß. Bei einem großen Teil der Bevölkerung ist 
die Ausscheidung im Sommer sehr gering, im W inter stark  erhöht (Verbrauch^ von 
Citrusfrüchten). Säuglinge benötigten etwa 20 mg täglich, Kleinkinder 30—45 mg 
(Differenz zwischen Einnahme u. Ausscheidung). Bei fiebernden Kindern konnte kein 
erhöhter Bedarf festgestellt werden. Bei schweren Diarrhöen kann per os zugeführte 
Ascorbinsäure ohne Wrkg. bleiben. Bei schweren Toxikosen waren bei etwa der Hälfte 
der Fälle die Körperzellen offenbar nicht mehr fähig, Ascorbinsäure aufzunehmen (weit
gehende Ausscheidung auch bei intravenöser Zufuhr). (Ann. Paedriatrici [Basel] 152- 
283—301. 1939. Tel-Aviv, Krankenhaus „H adassah“ .) SCHWAIBOLD.

Milicent L. Hathaway und Frieda L. Meyer, Untersuchungen über den Vilamn-l- 
Sloffwechsel von vier noch nicht schulpflichtigen K indern. Nach Sättigung mit Vitamin 1 
(Ausscheidung von 50°/0 einer Belastungsdosis von 200 mg) wurde bei konstan ter E r
nährung das Verh. bei einer C-Zufuhr in verschied. Höhe (zwischen 17 u. 115 mg tag- 
Beh). in 1 oder 2 Wochenperioden geprüft. Die unterste Grenze zur E r z i e l u n g  der 
Sättigung lag bei diesen Kindern bei einer täglichen Zufuhr von 31 mg. Die y%US" 
nutzung“ (Differenz zwischen Zufuhr u. Ausscheidung) war bei der Zufuhr z w isc h e n  
31 u. 50 mg ziemlich konstant (im Mittel 23 mg). Untor den vorliegenden Verhältnissen
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war der Bedarf unabhängig von Alter, Geschlecht u. Körpergewicht. (J. N utrit. 21. 
503—14. 10/5. 1941. Ithaca, Univ., State Coll. Home Economics.) S c h w a ib o l d .

E lizabeth  M urphy, E ine Untersuchung der Vitamm-O-ErnäJming bei einer Gruppe 
von Schulkindern. II . Auswertung der Nahrung. Im Zusammenhang m it länger dauern
den kliu. Beobachtungen an einor Gruppe von Kindern ergaben Unteres, der Nahrung, 
daß nur 1 von je 7 Kindern die Mindestzufuhr von einem Lebensmittel m it gutem 
Vitamin-C-Geh. erhielt. Boi den Kartoffeln als Haupt-C-Quelle wurde eine orhebliche 
Abnahme des C-Geh. vom Herbst bis zum Frühjahr festgestellt (0,17 auf 0,11 mg/g), 
starke Verluste auch beim Kochen der verschied. Produkte. Don Befunden von C-Unter- 
ernährung auf Grund von Plasma-C-Werten von <  0,40 mg-°/0 bei 45 bzw. 63%  der 
Kinder u. Entzündungen der Mundhöhle bei 32 bzw. 51% entsprachen ungenügende 
G'-Aufnahmen bei 58 bzw. 40%  der untersuchten Diäten. (J. N utrit. 21. 527—39. 
10/5.1941. Orono, Maino Agric. Exp. Stat.) S c h w a ib o l d .

Z. U. Sai, Über den Glulathiongchalt beim Naphthalinkalarakt. Bei n. Kaninchen 
wurden in der Linse 356 m g-% , im Blut 37 mg-%, im Kammerwasser 42 mg-% u. 
im Glaskörper 17 mg-% Glutathion gefunden. Bei Naphthalinkatarakt waren diese 
Werte, außer beim Blut, frühzeitig u. mit der Entw. des K atarakts zunehmend ver
ringert. Beim Hungern traten keiüe derartigen Voränderungon auf. Das Glutathion 
scheint demnach m it der Bldg. des K ataraktes in Beziehung zu stehen. (Jap. J .  med. 
Sei., Sect. N  2. 502—03. März 1940. Kioto, Univ., Augenklinik [nach engl. Ausz. 
ref.].) S c h w a ib o l d .

Y utaka Zai, Über den Vitamin-C-Gehalt bei Naphthalinkatarakt. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vergleichende Unterss. an Kaninchen ergaben, daß der C-Geh. im Kammerwasser, in 
der Linse u. im Glaskörper bei Naphthalinkatarakt vermindert ist. Die Abnahme des 
C-Geh. des Kammorwnssers scheint auf eine Störung des Stoffwechsels dieser Substanz 
zurückzuführen zu sein. Es wird angenommen, daß diese Veränderungen sowio auch 
diejenigen an Glutathion u. Vitamin C, die bei anderen Organen (Lcbor, Niere, Neben
niere, Milz) festgestellt wurden, bei der Bldg. des Naphthalinkataraktes eineRollo spielen. 
(Jap. J . med. Sei., Sect. X  2. 511—13. März 1940 [nach engl. Ausz. ref.].) S c h w a ib .

Sven M. B erggren und Leonard Goldberg, D ie Resorption von Äthylalkohol aus 
dem Magen-Darmkanal als Diffusionsvorgang. Durch fortlaufende Alkoholbest. im 
-Mageninhalt der Katze mit intaktem u. abgebundenem Pylorus u. bei gesunden u. 
kranken Personen wurde die Resorption von peroral zugefülirtem Alkohol verfolgt. 
Die Alkoholresorption im Magen folgt den Diffusionsgesetzen. Die Resorption erfolgt 
um so rascher, je höher die Alkoholkonz, im Magen ist. Der sogenannte Diffusions
faktor ist bei gleichem Blutvol. u. gleicher Blutgeschwindigkeit konstant. Von einer 
5%ig. Alkohollsg. wurden bei der K atze mit abgebundenem Pylorus in 30 Min. etwa 
38%, in 60 Min. 62% u. in 120 Min. 76% resorbiert. Eine 17%ig. Alkohollsg. wurde 
relativ wesentlich schneller resorbiert. Bei Menschen m it Pylorusverechluß wurden 
von einer 5%ig. Alkohollsg. in 30 Min. 40%, in 60 Min. 70%  u. in 120 Min. ungefähr 
100% aufgenommen. Bei leerem Magen kann die ganze Alkoholmengo in wreniger als 
30 Min. resorbiert werden. (Acta physiol. scand. 1. 246—70. 28/12. 1940. Stockholm, 
Karolinska Inst., Pharmalog. Dep.) Z i p f .

M. Stockholm , T. L. A lthausen und H . J .  Borson, D er Mechanismus der 
Resorption des Thiam ins im  Darm. (Vgl. A l t h a u s e n , C. 1939. I. 2013.) Bei hyper- 
thyreoiden R atten  m it einer Grundumsatzsteigerung von etwa 50%  erfolgt die Thi- 
aminresorption nicht rascher als bei n. Tieren (Eingabe von 0,5 oder 1 mg u. Best.. 
der im Darm verbliebenen Mengen nach verschied. Zeiten). Die Phosphorylierung 
des Thiamins spielt demnach keine entscheidende Rolle bei dessen Resorption. Da 
diese zuerst rasch u. später langsamer erfolgt, liegt wahrscheinlich ein cinfacherDiffusions- 
vorgang vor. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 46. 387—90. März 1941. San Francisco, 
Univ., Med. School, Dep. Med.) S c h w a ib o l d .

K a rl Closs und K n u t B raa ten , Weitere Untersuchungen über den Stoffwechsel des 
Phenylalanins. (Vgl. FÖLLING, C. 1939. II . 4025.) Weitere Verss. an R atten ergaben, 
daß auch nach parenteraler Zufuhr von Phenylalanin Alkaptonuric au ftritt; dabei ist 
der pH-Wert der Lsg. nicht allein entscheidend. Der pH-Wert in den Nieren (Harn) 
ist ohne Bedeutung für diese Vorgänge. Menge u. Konz, der verwendeten Lsg. sind nur 
auf die Stärke u. Dauer der Ausscheidung von Einfluß. Auch bei Zufuhr von Mengen, 
die zur Entstehung einer Phenylbrenztraubensäureausscheidung nicht ausreichen, tritt 
Alkaptonuric auf. Als Zwischenprodd. bei der Bldg. von Alkapton kommen weder 
d-Phenylalanin noeb d- bzw. 1-Phenylmilchsäurc oder Tyrosin in Betracht. Ferner 
wurden über die Racemisierung des 1-Phenylalanin in vivo Verss. durchgeführt, über 
die ausführlich berichtet wird. Es ergab sich die Wahrscheinlichkeit, daß im Körper 
die d-Form aus derl-Form  entsteht u. ein Zwischenprod. bei der Bldg. von Phenylbrenz-
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traiibensäura bildet (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 271. 221-45 2/i» 1941 
Oslo, Jc tennarhogskö le, Physiol. Inst.) SchwI iI ou)
/7« 5  7 ^  , Hutermuth, Über das Ineinandergreifen von Glykolyse und Oxv 
7 ,i v  I f  + ZuclJ rverbfennm ig  m  der tierischen Zelle. 1. Mitt. (Vgl. C. 1940.1. 570 | 
iun„„ne3j  „°Trnw !I| Stadium der bisher bekanntem anoxydativon Umwand-

Oxy- 
(Milchsäure,dationssteigernngen erm ittelt, die durch Zusatz“ e ^ r e e h M d e r  Verbb”

Glucose, Brenztraubensaure, Dioxyacetonphosphorsäure u. a.) bei roten ‘ Gänseblut.- 
korperohen verursacht werden. Aus den Ergebnissen wird gesohlossen^  ̂ daß S r  
S c h e r t  w Urd “ •1PhosPhobre^ r![ubensäure in der Zelle m it ähnlicher Geschwindigkeit:
i m  194Y f c  S T T T 1ChSilr rC; (H°PPe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 269.1-7. 

' lankfurt a. M., Univ., Inst. f. vegetat. Physiol.) S ch w a ib o ld .

v e r b r e i m u J i n d ^ t i l ^  und  Oxydation bei der Zucker-
säum w htlV  f f  , (- \TgL VOrsfc' Rof') Du'rch Zusalz vonTriosephosphor-
beträehinnh f w  m it,Br0nmo,efcat vergifteten Zellen (Gänseerythrocyten)
hvdrats bA n g H D F eii?.r WUrdo Sefundon, daß der oxydative Abbau des Kohlon-
in Ü L ! / 1Soschalte-ter Dismutation im Triosestadium kaum behindert ist, u. daß 
p i 1 vr velS lBoten Zollen i.riosephosphorsäure schneller verbrannt wird als 
rHAHf A A Vi i r - f f  -er' mu,ß daher angenommen werden, daß der oxydative Angriff 
rn • , Milehsaure, sondern vorzugsweise an der oxydationsfähigen Form der

!  w  m  ™  (d-Glycerinaldehydphosphorsäure) einsetzt. (Iloppe-Seyler’s Z.
Physiol. Chem. 269. 8 -1 6 . 15/6. 1941.) S chw aibold .

P r .ail z , Ober den E in flu ß  einiger Inkrete a u f die Traubenzuckeraufnahme des 
JU im uterm uskels. Bei Durchströmung -der hinteren Extremitäten von Esculenten 
m t  traubenzuekerhaitigor RiNGER-Lsg. nimmt der Muskel, wie J a c o b  u. M ond be- 

eststellten, Zucker auf. Nach Insulinvorbohandlung wird mehr Zucker auf- 
genommen. lnsulinfröscho zeigen gegenüber Normaltieren einen deutlich erniedrigten 
" /,uii, ß^P/Ggol- V eder bei Normal-, noch bei Insuiinfröschen wird durch Zusatz 
n f  n ( °  Eeptylalkohol, 0.05%  Fhenylurethan oder 1000-mol. KCN die Zucker
au na me beeinflußt. Insulin scheint nicht nur innerhalb der Zelle anzugreifen, sondern 
<l,u0, 1 le_f ormeabilität der Zellmembran für Traubenzucker zu steigern. Boi pankreas- 

1(1 ; :.IÜS® cn ist die Zuckeraufnahme geringer als bei Normaltieren. Adrenalin
neinmt die Zuckeraufnahme der Muskulatur. Durch Thyroxinvorbehandlung werden 

uc cerautnalune u. Blutzuekergeh. nicht merklich verändert. (Pflügers Arch, ges. 
thysio l. Menschen Tiere 244. 484—98. 6/5. 1941, Hamburg, Univ., Physiol. 
inst.) - 2 ipp.

i Kohra. Über den Stoffwechsel der Hornhaut. Der Einfl. der Salzkonz.
in, . e.r rtinger-Lsg. auf den Stoffwechsel der H ornhaut (verschied. Salzkonzz. u. ver- 
semed. ivonzz. an einzelnen Salzbestandteilon), der Einfl. von Schwermctallsalzen 
( jH , O u , Ag) u. der Einfl. von Alkaloiden (Dionin, Eserin, Atropin, Cocain, Pilocarpin) 
aut diesen Stoffwechsel wurde eingehend untersucht. Das Vera.-Material stammte von 
Kaninchen. ( Jap  J . med. Sei., Sect. X  2. 496—97. März 1940. Kanazawa, Med. Fak.. 
Augenklinik [nach dtsch. Ausz. ref.].) S c h w a i b o l d .

Takeharu Kohra, Tempefaiurabhängigkeit des Stoffwechsels der Kaninchenhomhaut. 
(\ gl. vorst. Ref.) Der 0 2-Verbrauch der H ornhaut nimmt im Bereich von 25—40° 
exronentaeU m it der Temp. zu; der Tomp.-Koeff. ist 2,3. (Jap. J. med. Sei., Sect. X 2. 
4J8. Marz 1940 [nach dtsch. Ausz. ref.].) SCHWAIBOLD.

Takeha.ru Kolira, Über den Stoffwechsel der Lederhaut. (Vgl. vorst. Ref.) Die 
I880 e[ Messung der Atmung u. der aeroben Glykolyse der vorderen u. hinteren 

Haute der Lederhaut des Kaninchens werden mitgeteilt, (jap . J . med. Sei., Sect. X 2. 
üOl. Marz 1940 [nach dtsch. Ausz. ref.].) SCHWAIBOLD.

E . E . Broda und E. Victor, D ie kataphoretische Wanderung des Sehpurpurs. Der 
Sehpurpur (I) der N etzhaut ungar. Frösche u. seine gebleichto Form (II) zeigen zwischen 
P’1 u g 5,1 verschied, kataphoret. Wanderung. Der isoelektr. Punkt von I liegt 
wahraeheinlich bei p H =  4,47, von I I  bei pH =  4,57. Die unterschiedliche Wanderungs- 
geschwmdigkeit beruht au f Veränderung der ionisierten (sauren oder alkal.) Gruppe 

es Pioteinmol. bei der Bleichung. Die Dissoziationskonstante der Gruppe ist von 
der Größenordnung 10-*. Die Ladungsdifferenz in der Mitte des Dissozionsberoiches 
c er Gruppe beträgt 7 Elementarladungen pro Chromoproteinmolekül. Die Moll, ent
halten wahraeheinlich mehrere Chromophore Gruppen. (Vgl. C. 1939. H. 4519.) 
(Biochemie. J . 34. 1501—06. 1940. London, Univ. Coll., Sir W. Ramsay and Ralph 
Foster Labor, of Chem.) ZlPF.
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E a. Pharm akologie. Therapie. Toxikologie. Hygiene.
A. G. Ferschtmann, Die Wirkung von Kalomel a u f Darmparasiten. Im  Gegensatz 

zu der angenommenen geringen Wrkg. von Kalomel auf Bakterien konnte Vf. eine 
ausgesprochene parasitotrope Wrkg. auf Darmparasiten (Spulwürmer u. bei Lam- 
bliose) beobachten. (GoneTCKiiii Bpauefiniiii iKypna.i [Sowjetruss. ärztl. Z.] 44. 865—86. 
Dez. 1940. Taschkent.) K l e v e r .

A. Peña Yañez, Über den E in fluß  von Antimonsalzen a u f das Fiinftagcfieber. Nach 
erfolglosen Behandlungsvorss. mit Chinin, Átebrin, Plasmochin, Uliron, Prontosil, 
Silbersalzen, Neosalvarsan u. Salicylaten beobachtet Vf. Günstiges bei der Behandlung 
von Fünftageficbor mit Antimon. Es wurdo Tartarus slibiatus in l% ig. Lsg. in von
5—14 ccm steigenden Mengen intravenös verabfolgt. 8 Fälle. (Dtsch. med. Wschr. 67. 
1267—68. 14/11. 1941. Valladolid, Spanien, Univ., Mod. Klinik, u. Valdemore, 
Krankenhaus.) JuNKMANN.

W. Knowlton Hall, R. B. Gibson und L. A. Weed, Untersuchungen über die 
intravenöse In jektion  von Kolloiden. II. Wirkungen von Akaziengum m i a u f gewisse 
Leberfunktionen; seine Wirkungen a u f die Bildung von Im munkörpern. (I. vgl. 
A n d e r s c h ,  C. 1935. I. 2698.) Wiederholte intravenoso Injektion von Akaziongummi- 
Isgg. führt bei Hunden zu Störungen des Kohlehydrat- u. Sorumproteinstoffwochsols 
der Leber. Das Verh. dos Blutzucker- u. Galaktosespiegels nach Glucose- u. Galaktoso- 
belastung doutot auf eine Verminderung der Toleranz durch Akaziengummi hin. Die 
Tetrajodphenolphthalein- u. Bilirubinprobo lassen auf keine deutliche Beeinflussung 
schließen. Nach Akaziengummiinjektion sinkt der Fibrinogongeh. des Blutes ab: 
dam it geht eine Verlängerung der Blutungszeit u. dio Bldg. kleiner, brüchiger B lut
gerinnsel einher. Dio Bldg. von Agglutininen, Hämolysin, Bakteriolysin u. Präcipitin 
wird durch Akaziengummi nicht beeinflußt. Ebenso konnte keine Blockade der retioulo-- 
endothelialen Systeme festgestellt werden. (J. Lab. clin. Med. 26. 330—39. Nov. 1940. 
New Orleans, Louisiana Stato Univ., School of Med., Dep. of Biochem. and Iowa City, 
State Univ. Hospitals, Pathol. Chem. Lahor.) Z ip f .

E. A. Moldavskaya, Die Wirkung von Saponinen au f den Durchtritt von Substanzen 
durch die Darmwand. Frühore Verss. (vgl. C. 1940.1. 901) hatton ergeben, daß saponln- 
haltigo Lsgg. im Kaninebendarm nicht nur resorbiert werden, sondern auch A ustritt 
von Fl. aus dem Blut in das Darmlumon hervorrufon. In  weiteren Verss. wurdo der 
Durchtritt von intravenös injizierter Glucose (5 g in 10 ccm W.) in den Darm geprüft, 
ln  ein etwa 25 cm langes, mit physiol. NaCl-Lsg. ausgespültes, an beiden Enden ab
gebundenes Dünndarmstück wurden 5 ccm einer 0,05g Digitonin enthaltenden physiol. 
Kochsalzlsg. u. in eine Kontrollschlingo 5 ccm dest. W. oder physiol. Kochsalzlsg. 
injiziert. 1%  Stdn. nach der Glucoseinjektion wurde der Zuckorgoh. im Inhalt der 
Darmschlingon untorsucht. Im Dlgitoninstück wurden 23—61 mg, in der Kontroll 
schlinge nur Mengen bis zu 2,1 mg Glucose gefunden. Dio Förderung des D urchtritts 
von Substanzen aus dem Blut in den Darminhalt durch oral zugeführtes Saponin ist 
möglicherweise von Bedeutung für die Behandlung von Vergiftungen. (Bull. Biol. 
M6d. exp. URSS 9. 93—95. JaD . 1940. Moscow, All-Union Inst, of experimental Medi
cine, Dep. of biological physieochemistry.) Z ip f .

M. H. F. Frieman, R. O. Recknagel, D. J. Sandweiss und T. L. Patterson, 
Hemmungswirkung von Hamexlrakten au f die Magensekretion, Verss. an nüchternen, 
vagotomierten Hunden in Nembutalnarkose. Sammlung des Magensaftes durch Fistel 
bei abgobundenem Pylorus u. Ösophagus. Die Präpp. aus Harn (horgestellt durch 
Benzocsäurefällung) wurden in einer Dosis von 1,0 mg je 5 kg intravenös gegeben. Die 
durch subcutane Histamininjektion (0,1 mg je kg) hervorgerufeno Magensaftsekrotion 
wird durch prophylakt. Gabe von H arnextrakt verhindert. Bei Verabreichung des Präp. 
nach E in tritt der Histaminwrkg. wird eine erhebliche Einschränkung der Magensaft
sekretion beobachtet, die 3—4 Stdn. anhielt. Auch Extrakte von Harnen von Patienten 
mit Duodenalgeschwüren waren in gleicher Weise wirksam. Das wirksame Prinzip 
wurde durch 30—60 Min. langes Erhitzen auf 99° nicht zerstört, durch 4 Stdn. langes 
Erhitzen aber vollständig inaktiviert. Die an MANN-WlLLIAMSON-Hunden gegen die 
Bldg. von Magengeschwüren wirksamen Dosen sind zu klein, um eine Sekretions
beschränkung zu bewirken. Präpp. aus Harn von Ulcuspatienten haben keine Schutz- 
wrkg. am MANN-WlLLIAMSON-Hund, beeinflussen aber trotzdem dieflistaminsekrotion 
hemmend. (Proc. Soe. exp. Biol. Med. 41. 509— 11. 1939. Detroit, Mich., Wayne Univ.. 
Coll. of Med., Dep. of Physiol.) JUNKMANN.
*  John S. Gray, Gegenwärtiger Stand des Urogastrons. (Vgl. C. 1940. II. 1751 u. 
vorst. Ref.) Die Anreicherung von Urogastron ist bis zum etwa 50 000-fachen des Harn- 
trockenrüekstandes gelungen. Dabei werden Prodd. erhalten, die mit 1 mg wirksam
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?ind u. etwa 600 ccm Harn entsprechen. Urogastron ist kein Eiweißkörper u. demnach 
' Ä W “  T^n gönadotropen Hormonen, durch die mangelnde Fettlöslichkeit 

n den Sexualhormonen. Außerdem wirken gereinigte Präpp. von Urogastron weder
vom HV^onh °C t  r gf n ' t ngel ttntiT.Tlrefc- U‘ Pressor- Wirksamkeit unterscheidet es
W t w F  P T  n  PPeti 0rm0n' Ebensowenig ist es mit Kallikrein identisch. 

Durch die weitere Reinigung konnte es von den pyrogenen Stoffen des nativen u. bes. 
des bakteriell verunreinigten Harns unterschieden werfen. Vom Enterogastron, mit dem 
es ehem. große Ähnlichkeit besitzt, unterscheidet cs sich bei gleicher sekretions
hemmender Wrkg. durch erheblich kürzere motilitätshemniende Wrkg. am Magen. 
Die motilitatshemmende Wrkg. von Enterogastron wird durch Pepsin zerstört, die des 
Urogastrons nicht, Ausschaltung des Darms führt nur zu einer teilweison Red. der Aus
scheidung von Urogastron im Harn. Eettzufuhr steigert die ürogastronausscheidung. 
fe id e  Substanzen wirken spezif. auf den Magen, die HCl-Sekretion wird gehemmt, die 
A cidität des Magensaftes herabgesetzt, auch nach Histamin. Peroral ist Urogastron 
unwirksam. Die Frage der Iden titä t m it Enterogastron wird offen golasson. Eino thera- 
peut. Brauchbarkeit zur Kontrolle der Acidität des Magensaftes wird erhofft. (Amer. J. 
digest. Diseases 8. 365—66. Okt. 1941. Chicago, Ul., Northwestern Univ., Med. School. 
Dep. of Physiol. and Pharmacol.) Ju n k m a n n

. ^ avi d I -  Sandweiss, M. H. Sugarman, M. H. F. Friedman, H. C. Saltzstein 
umi a .  A. harbman, Die Wirkung von Harnextrakt a u f das peptische Geschwür. (Vgl. 
xorst. Kot.) In  vorss. an MANN-WILLIAJJSON-Hunden kann gezeigt werden, daß 

H arn von n. Frauen ein therapeut. günstig wirkendes Prinzip ent- 
■ ^ , f ? s,' mi*i Männerharn sind noch nicht abgeschlossen, Harn von Ulcuspatientcn
ist erheblich weniger wirksam. Bei niedriger Dosiorung der Extrakte äußert sich der 

erapeut. Einfl. nicht in einer Beeinflussung der Magensaftsekretion, sondern in einer 
Anregung der Fibroblasten u. der Epithelien u. in einer Begünstigung der Ncubldg. von 
jiutgeiäßen. Große Gaben (30—40 mg intravenös oder subcutan) bewirkten aucli an 

1 en MANN-WILLIams ON-Hu nden Einschränkung der Magensekretion. Bei Duodcnal- 
ulcuspatienton bewirkten gloichhohe Gabon Einschränkung der Sekretmcnge des Magons, 
ohne die Konz, der freion HCl zu beeinträchtigen. Bei 63 Duodenalulcuspatienten 
u urdon günstige klin. Resultate erzielt, ohne daß jedoch die Häufigkeit von Rückfällen, 
wenn nach bei freier D iät, geringer war als bei der üblichen Alkalibehandlung. Der Er- 
lolg scheint besser zu sein als m it anderen parenteralen Behandlungsmethoden. Vff. 
holten, daß m it Besserung der Behandlungstechnik u. wirksameren Präpp. noch günstigere 
Ergebnisse erzielbar sind. (Amor. J . digest. Diseases 8. 371—82. Okt. 1941. Detroit, 
Mich., H arper Hosp., Labor, of Exper. Surgery, u. Wayne Univ., Coll. of Med., Dep. of 
l hysiol., u. North End Clinic, Gastro-Intestinal Dep.) JuNKMANN.
n  Helena E. Riggs, John G. Reinhold, Russell S. Boies und Paul S. Shore, 
Qualitative Kreislaufstörungen beim peptischen Geschwür. I. Mitt. Chemische Blut- 
Zusammensetzung. U nter M itarbeit von Charlotte S. Chornock und Florence Meshkov. 
Die Serumproteinwerte von Ulcuspatienten waren durchschnittlich niedriger (6,7%) 
als die von Kontrollen (7,2°/0). Eine geringere, nicht bedeutsame Differenz wurde 
im Serumalbumingell, gefunden. Auch der Unterschied im Serumglobulingeh., wenn 
auch in gleicher Richtung liegend, ist nicht signifikant. Der Hämoglobingeh. des Blutes 
ist bei nicht veränderten Hämatokritenwerten u. unbedeutend veränderten Blutkörper
chenzahlen beim Ulcuspatienten deutlich niedriger als beim Normalen. Unterschiede 
in den Serumamylasewerten waren nicht signifikant, die Beurteilung der beim Ulcus 
niedrigen Ascorbinsäurewerte war dadurch erschwert, daß auch bei der Hälfte der 11. 
Kontrollen ebenso niedrige W erte (0,24 mg-%) vorkamen, wenn auch der Durchschnitt 
Pp1.,Kontrollen 0,51 mg-°/0 aufwies. (Amer. J .  digest. Diseases 8. 383—87. Okt. 1941.
1 huadelphia, P a . ,  General Hosp., Labor, a. Med. Service.) Ju n k m a n n .

. Ivanovics, Über den Wirkungsmechanisinus des /p-Aniinobenzolsulfa/mids und 
seiner Derivate. Es w irf die Bereitung eines Nährbodens (aus gereinigtem, hydrolysiertem 
Casein unter Zusatz von Wuchsstoffen, Aminosäuren u. Salzen) beschrieben, auf dem 
Staphylokokken, Coli-, Dysenterie-, Typhus- u. Paratyphusbacillen in homogener Sus
pension wachsen. In  diesem Medium kann die bakteriostat. Wrkg. der Sulfonamide 
schon in viel niedrigerer Konz, als in Fleischbrühe nachgewiesen werden. Die verschied- 
untersuchten Sulfonamide erweisen sich in dieser Anordnung außerordentlich stark 
bakteriostat. wirksam, erheblich wirksamer als Salicylsäure, Benzoesäure oder Phenol. 
r  PTS?i sich die antagonist. Wrkg. der p-Aminobenzoesäure verfolgen u. quantitatn 
eststollen. Sie ist bei den vorschiod. Sulfonamiden verschied, stark. Vergleichsweise 

geprüfte andere Desinfektionsmittel werden durch p-Aminobonzoesäure nicht beeinflußt, 
m it Ausnahme der Sulfanilsäure. Die Wrkg. der p-Aminobenzocsäuro ist streng spe
zifisch. Weder aus Blutkörperchen noch aus Hefe hergostellte Cozymase hat eine
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analoge Hoinmungswirkung. Der Mechanismus der antagonist. p-Aminobenzoesäure- 
ivrkg. sowie der spontanen u. erworbenen Resistenz von Bakterien gegenüber Sulfon
amiden wird erörtert. (Z. Immunitätsforsch, exp. Therap. 101. 58—80. 12/1. 1942. 
Szeged, Ungarn, Kgl. ungar. N. v. Horthy-Univ., Inst. f. allg. Pathologie u. Bak
teriologie.) ‘ J u n k m a n n .

R. Völker und A. Barke, Sulfanilamide in- der Kleintierpraxis. Nach einem 
kurzen Überblick über die einschlägige Literatur werden eigene Erfahrungen besprochen. 
Sulfonamidanwendung bewährte sich zur Infektionsprophylaxe bei Operationen u. 
bes. gut bei komplizierten Frakturen (2—3-malige Anwendung von Prontosil) u. Biß
wunden. Bei infektiösen Blasenerkrankungen von Hunden bewährte sich Uliron u. 
Albucid in Tablettenform. Beginnende Staupe-Pneumonien wurden durch parenterale 
Eubasinanwendung günstig beeinflußt. Dosierung für große Hunde 5 com 5%ig. Prontosil 
suboutan, später weniger, bei kleineren Tieren entsprechend weniger, Albucid u. Uliron 
2 Tabletten je Tag u. Eubasin 3,0 ccm suboutan, im weiteren Verlauf 2 u. 1 ccm. 
(Dtsch. tierärztl. Wsehr. 49. 509—14. 18/10. 1041. Hannover, Tierärztl. Hochsehule, 
Klinik f. kleine Haustiere.) J u n k m a n n .

Jules de Canniöre, Neue Ergebnisse der Eubasinumbehandlung bei Pneumonie im 
Kindesalter. Eubasinanwondung bei 103 Pneumonien von Kindern u. Kleinkindern. 
Bes..gut war die Wirksamkeit bei kruppösen Pneumonien, aber auch bei Broncho
pneumonien war die Wrkg. beachtlich, obwohl Empyeme nicht verhindert werden. 
Bei Portussispneumonic kein Einfluß. Sek. Temp.-Anstiog relativ häufig, doch steht Vf. 
auf dem Standpunkt, man solle nach der durch Eubasin bewirkten Temp.-Senkung 
das Mittel absotzon, da sek. Temp.-Anstieg in diesem Falle kaum häufiger cintrete 
als bei Fortsetzung der Behandlung u. das Ausbleiben von Magendarmstörungen sich 
eher allg. begünstigend auswirko. Dosierung unter 2 Jahren durchschnittlich 6-mal 
V4 Tablette pro Tag, über 2 Jahren durchschnittlich 6-mal l/j Tablette. (Münchener 
med. Wschr. 88. 1015—17. 12/9. 1941. Wien, Univ., Kinderklinik.) J u n k m a n n .

Mary Weinstein und Albert H. Domm, Entwicklung einer akuten exfoliativen 
Dermatitis während Anwendung von Sidfathiazol. Bericht über einen tödlich verlaufenen 
Pall, der sich im Anschluß an die Behandlung einer atyp. Pneumonie mit im ganzen 
15 g Sidfathiazol entwickelte. (J. Amer. med. Assoc. li.7 . 607—08. 23/8. 1941. Phila
delphia, Pa., General Hosp., Commitee for the Study of Pneumonia Controll.) J u n k m .  
* Robert M. Lewis, Der gegenwärtige Staw l des gonorrhoischen Vaginilisproblems. 
Nach Erörterung der klin. Gesichtspunkte bespricht Vf. eigene u. fremde E r
fahrungen der Vaginitistherapie mit Follikelhormon, Stilböstrol, Sulfanilam id  u. 
Sulfapyridin. Vom Sidfathiazol wird eine weitere Besserung der Behandlungserfolge 
erwartet. (Amer. J. Syphilis, Gonorrhca, vener. Diseases 25 . 496— 503. Juli 1941. 
New Haven, Conn.) ' J U N K M A N N .

H. Close Hesseltine, Lucile R. Hac, Fred L. Adair und Donald K. Hibbs, 
Vorläufige M itteilung über Sulfanilam id, Sulfapyrid in  und Lokalbehandlung bei der 
Gonokokkeninfektion bei Frauen. Die Ergebnisse der Lokalbehandlung (Anwendung von 
2%ig. Mercurochrom in der Cervix u. 5°/oig. Silberproteinat in der Urethra) werden mit 
denen der Sulfanilamidbehandlung (täglich 4-mal 1 g durch 4 Tage u. anschließend 4-mal 
täglich 0,65 g durch 10—14 Tage) oder der Sulfapyridinbehandlung (2 Tage lang Tages
gaben von 3 g u. anschließend durch 4 Tage solche von 2 g) verglichen. Von 71 nur der 
Lokalbehandlung untenvorfenen Patienten heilten nur 20%. Von 17 derart erfolglos 
behandelten Fällen wurden 16 durch die Sulfonamidbehandlung geheilt. Sulfanil- 
amidbehandlung erzielte 70%,- nach Ausschluß wahrscheinlicher Reinfektionen 83%. 
Bei 63 mit Sulfapyridin behandelten Patienten waren die entsprechenden Werte 71 
bzw. 94%. Die Überlegenheit der Sulfonamidbehandlung gegenüber der Lokal
behandlung, sowie der Sulfapyridmbehandlung gegenüber der Sulfanilamidbehandlung 
wird hervorgehoben. (Amer. J .  Syphilis, Gonorrhca, vener. Diseases 25. 454—60. Juli 
1941. Chicago, Univ., Albert B. Kuppenheimer Foundntion, Dep. of Obstetrics and 
Oynecol., u. Chicago Lyihg-in Hosp.) J u n k m a n n .

Hans Klitzner, Eur Eleudronbehandlung der Gonorrhöe. Nach ailg. Bemerkungen 
über die Sulfonamidbehandlung der Gonorrhöe geht Vf. auf die Behandlung mit Eleu- 
dron, in der er ein kaum überbietbares Optimum erblickt, ein. Von 63 Patienten 
wurden 61 geheilt, 53 mit einem 2-Tagestoß (2 Tabletten stündlich durch 5 Stdn. jo Tag), 
8 durch einen 3-Tagestoß oder einen weiteren 2-Tagestoß. Anderweitige Behandlung 
wurde meist nicht angowendet, außer bei Rezidiven u. Komplikationen. Nur bei einem 
Fall ernstere Unverträglichkeitserscheinungen, die durch Gantan behoben werden 
konnten. Versager werden auf infizierte Drüsen, Lakunen, paraurethrale Gänge oder 
sonstige Komplikationen zurückgeführt. (Wiener med. Wschr. 91. 1045—46. 27/12. 
1941. Wien, Luftwaffenlazarett, Krankenabt. H I.) JU N K M A N N .

107*
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Hcjnz Stork, Cormedbehandlung der akuten Kreislaufschwäche in der Praxis, ln 
der Außenpraxis eignen sich zuverlässige Analeptica besser zur Behandlung von 
Kollapszuständen als allg. Maßnahmen. Mit Rücksicht auf die Spätfolgen ist vor 
allem die Behandlung der intrauterinen Asphyxie dringlich. Auf eigene Erfahrungen 
m it Cormed wird hingewiesen. (Med. Klin. 37. 740—41. 18/7. 1941 Witten- 
berSe-) zipf
... Norman E. Williams, Henry A. Carr, Howard G. Bruenn und Robert L. Levy,
II eitere Beobachtungen über die W irkungen gewisser Xanihinverbindungen bei Fällen von 
Coronariiisuffizienz a u f Grund des Verhaltens bei herbeigeführter Anoxämie. (Vgl. Levy, 
a • i 1^39.) • Beobachtungen bei 10 Patienten wurde durch Anwendung von
Ammophyllin, .Theophyllin oder Theobromin mit Na-Acetat eine gleich günstige Wrkg. 
erzielt; ein E inil. auf das Auftreten des Schmerzes durch die Anoxämie wurde nicht 
beobachtet im Gegensatz zu früheren Unterss., bei denen größere Dosen bei schwächerer 
Erkrankung gegeben worden waren. Bei gewissen Patienten mit Coronarseleroso werden 
die Koronararterien nach oraler Zufuhr entsprechender Mengen von Theophyllin oder 
Lheobromin erweitert, so daß syniptomat. Besserung eintritt. (Amer. Heart J. 22. j
Loh—66. Aug. 1941. New York, Columbia Univ., Dep. Med., Pliysic. Coll.) Schwaib.
*  P au l H eirm an  und Z .  M. B acq, Untersuchungen über Adrenoxin. H. Erforder
liche Bedingungen zur B ildung des A drenoxins „ in  vitro“ m it bestimmten unreinen Prä
parationen pflanzlicher Plienolasen. (I. vgl. C. 1940. I. 2001.) Pflanzliche oder tier. 
Phenolason (I) vermögen Adrenalin (II) nicht nur zum biol. unwirksamen Chinondcriv. 
(„roter Körper“ , Adrenochrom) zu oxydieren, sondern einige von ihnen bilden auch 
bei weiterer cnzymat. Oxydation einen die Horzaktion hemmenden, blutdrucksenkenden 
Körper — Adrenoxin (III). Dio Ursachen dieser Änderung in der Abbaurichtung sind 
nicht bekannt. Zur Überführung von II in III durch I in vitro müssen folgende Be
dingungen eingehalten werden: pn =  7, Konz, der Substratlsg. (W. oder schwach 
gepufferte Salzlsgg.) 1 -10—° bis 1 -10—°. Folgende Substrate gaben mit Ill-bildenden 
Präparationon von I herzhommende ti. blutdrucksonkendo Prodd., deren Wrkg. von 
dem in gleicher Weise aus II erhaltenen III biol. nicht unterschieden werden konnte: 
Epinin, Oxytyramin, Tyramin, Sympatol. Unwirksame Prodd. ergaben bei gleicher 
Behandlung folgende Substrate: Noradrenalin, Icoral (m-Oxyphenylpropanolamin), 
Hordenin, 3,4-Dioxyephedrin u. /J-Äthylnorsuprarenin. (Arch. int. Physiol. 50.100—14- 
Febr. 1940. Liège, Inst. Leon Frodericq, Physiologie.) BrÜggemaxn.

P . Heirman, Untersuchungen über Adrenoxin. IIT. Wirkungen des Adrenoxins 
a u f den B lutdruck und das Herz von Säugetieren, chemische und physikalische Eigen
schaften des Adrenoxins. (II. vgl. vorst. Ref.) Adrenoxin (I) wirkte nach intravenöser 
Injektion hoi Hund, Ivatzo u. Kaninchen blutdrucksenkend u. herzhemmend. Beim 
isolierten Kaninchenhorzen hemmte I  dessen Automatic. Während die I-Wrkg. bei 
der m it Dial betäubten oder spinalen K atze ebenso wie beim spinalen Hund oder Hund 
in Morphium-Ather-, Nuraal- oder Nembutainarkose ohne sek. Blutdruckerhöhung u. 
Herzbeschleunigung vor sich ging, war dies bei mit Chloraloso narkotisierten Katzen u. 
Hunden der Fall. Diese Sekundärfolgen erwiesen sich als reflexbcdingt; sie vorschwanden 
nach Unterbrechung der Sinusnerven. Verabfolgung von Atropin, Piperidinomethyl- 
benzodioxan oder Yohimbin blieb ohne Einfl. auf die I-Wrkg., während durch intra
venöse Gaben von Cocain diese schwach verstärkt und durch Ergotamintartrat ver
längert wurde. — Lsgg. von I  besitzen lacbsrotc Farbe; sie enthalten gelegentlich durch 
Filtration ohne Wrkg.-Verlust entfernbare, feste Partikelchen. I-Lsgg. verlieren rasch 
ihre biol. Wirkung. Währond bei kurzem Erhitzen auf 60—70° dio weitere Oxydation 
des I u. dam it der A ktivitätsverlust geringfügig ist u. die durch diese Behandlung 
erreichte Stabilisierung des I durch Aufbewahren bei 0° gesteigert werden kann (Wrkg. 
noch nach 7 Tagen erhalten), führt Kochen von I-Lsgg. zur Melaninbldg. u. damit zur 
völligen Inaktivierung. Rasches Einengen im Vakuum bei 60—70° führt zu einen) t 
weißlichen Rückstand, dor bei 0° aufbewahrt, einige Tago ohne wesentlichen Aktivitnts- 
vorlust haltbar ist; Verdünnen m it W. bedingt Abnahmo der Wirksamkeit u. allmäh
liche Oxydation. I ist lösl. in A. u. Methanol, Chlf. u. Aceton; unlösl. in A.; cs ist mit 
mäßiger Geschwindigkeit dialysierbar. (Arch. int. Physiol. 50- 115—28. Febr. 194 . 
Kiége, Inst. Leon Eredericq, Physiologie.) " B rÜGGEJIANN-

Elisabeth Loeschcke, W irkung von Adrenalinderivatcn ( Veritol und- Stryphnon) ay  
die Thrombocyten bei_ Thrombopénie und  beim Normalen. Boi n. Personen führt in- 
joktion von Veritol oder Stryphnon zu deutlicher Thrombocytenvermchrung. Boi 
Lhrombopenie war der absol. u. prozentuale Anstieg vermindert. Das Maximum er 
rhromboeytenzahl wurde meist nach 1—2 Stdn. erreicht; einige Stdn. später trat 
häufig ein zweites Maximum auf. Die beiden Maxima werden mit ¡Milzausschüttung 
bzw. Ausschwemmung aus dem Knochenmark in Verb. gebracht. Veritol wirkte stär "er
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ils Stryphnon. Nach wiederholten Injektionen erschöpfte sich dio Wirkung. (Dtsok. 
'j. Verdauungs- u. Stoffwcchselkrankh. 4. 244—49. April 1941. Göttingen, Univ., 
(inderklinik.) Z ip f .

René Hazard, Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, Keine Inversion cles 
Umungsstillstandes nach Adrenalin durch Yohimbin beim Kaninchen. Während beim 
lundc eine vorhergehende Injektion von Yohimbin die Wrkg. einer starken Dose 
Idrenalin auf die Atmung umkehrt, so daß die Adronalinzufuhr in diesem Fall nicht 
u einer Atmungshemmung, sondern zu einer Atmungsbeschleunigung führt, ist beim 
ianinchen die Yohimbinbohandlung auf den Effekt der nachfolgenden Adrenalin- 
njektion ohne Einfl. u. zwar gleichgültig, ob dio gewählte Dose Yohimbin von sieh 
us atmungshemmend oder atmungsbcschloumgend wirkte. (C. R. Séances Soc. Biol. 
'iliales Associées 128. 529—32. 1938. Paris, College de France, Labor, de biologie 
énérale; Hôpital do Trouneau, Labor, de pharmacie.) W a d e h n .

Raymond-Hamet, W irkung des Nicotins beim H und nach Cocainbehandlung. 
öcain verstärkt beim vagotomierten, künstlich beatmeten Hund in Chloralosenarkose 
ie pressor. Nicotinwrkg. u. hebt die pressor. Rk. nach Abklemmen der Carotiden auf. 
¡eim cocainisierten wie beim n. Hund kehrt Yohimbin die pressor. Nicotin- u. Adrenalin- 
rkg. um. Bei der Nicotinwrkg. sinkt der Blutdruck erst leicht ab, steigt dann etwas 
ii u. sinkt dann endgültig ab. (C. R. liebd. Séances Acad. Sei. 211. 810—12. 30/12. 
940.) Z i p f .

Leo Spiegel, William Lieîer und Heinrich Sarason, Behandlung der Neuro- 
iphilis m it einem neuen fü n f  wertigen Arsenpräparat, Aldarson. Erfolgsbericht über die 
nwendung von Aldarson an verschied. Formen der Neurosyphilis in 6702 Injektionen 
1 133 Fällen im Laufe von 5 Jahren. Nach einer Anfangsdosis von 0,5 g werden meist 
0 g, gelöst in 10 ccm dest. W., intravenös gegeben. Gute lokale ii. allg. Verträglichkeit, 
ie kßn. Resultate waren im allg. sehr gute. Die serolog. Rick, wurden günstig be- 
nflußt. Gefahr für den Sehnerven besteht nicht, bei bestehender Opticusatrophio 
urden im Gegenteil Gcsichtsfeldverbesserungen beobachtet. Die erzielten Besserungen 
istatteten öfters neuerliche Wiederaufnahme des Berufes. Die Behandlung koimte über 
hr lange Zeiträume ohne Schädigung ausgedehnt werden. (Amer. J . Syphilis, Gonor- 
ea, vener. Diseases 25- 472—85. Ju li 1941. New York, Lenox Hill Hosp., Dep. of 
srmatol. a. Syphilol., Univ., Coll. of Med., u. Bellevue Hosp., Third Med. Div.) Junkm .

P. J. Hanzlik und W. Van Winkle, Wirkungen von Sobisminollösung peroral bei 
perimenieller Syphilis. Freiwilliges Trinken 0,4°/oig. Sobisminollsg. (1 ccm =  2,8 mg 
, durchschnittliche Tagesaufnahmo 76—131 mg je kg) durch 6—63 Tage (Gesamtdosis 
74—6,27 g Sobisminol) beschleunigte bei Kaninchen die Heilung experimenteller 
iphilis. 3-mal wöchentliche Sondenfütterung m it Sobisminollsg. entsprechend 35 mg 
bewirkte Verschwinden der Spirochäten in 11—14 Tagen u. Heilung in 17—23 Tagen, 
gleicher Weise verabfolgto 70 mg Bi brachten die Spirochäten in 9—12 Tagen zum 

»schwinden u. ließen Abheilung in 33 Tagen eintreten. Analoge Behandlung mit 
mg jedoch durch 4 Wochen bis zu einer Gesamtdosis von 0,42 g ließ dio Spirochäten 
6 u. 12 Tagen verschwinden u. Heilung in 36 u. 43 Tagen eintreten. Gegenüber un- 
handelten Kontrollen also eine eindeutige Beschleunigung der durchschnittlichen 
lilüngsdauer durch perorale Sobisminolanwendung. (Amer. J .  Syphilis, Gonorrhca, 
ner. Diseases 25. 508—10. Juli 1941. San Francisco, Stanford Univ., School of Med., 
ip. of Pharmacol.) J u n k m a n n .

F. Wyss-Chodat, Beobachtungen über die Behandlung von Dermatosen m it M erfen. 
is Antiseptikum Merfen eignet sich in den üblichen Anwendungsformen zur Be- 
ndlung oberflächlicher Dermatosen. (Schweiz, med. Wschr. 71. 534—35. 19/4. 1941. 
m f.)  Z i p f .

C. Guy Laue und Irvin H. Blank, Sülfonierles Öl als W undmittel bei Hautkrank- 
ilen. Erfahrungsbericht über die Behandlung von 279 Fällen verschied. Hauterkran- 
ngen. In  den meisten Fällen tra t eine günstige Wrkg. ein. Als sulfoniortes öl wurden 
rbb. verwendet, welche durch Einw. von Schwefelsäure auf teilweise ungesätt. Fette 
tstehen. (Arch. Dermatol. ■ Syphilology 43. 435—43. März 1941. Boston, Harvard 
k1. School and Massachusetts General Hosp.) Z i p f .

A. M. Hild, Privin-Ciba. E in  neues Präparat zur Abschwellung der Nasenschleim
ut. In  538 Fällen erwies sich Privin als Mittel zur Schleimkautabschwellung dem 
.renalin hinsichtlich Wrkg.-Stärke etwa gleichwertig, hinsichtlich Dauer über- 
on. (Schweiz, med. Wschr. 71. 557—61. 26/4.1941. Bern, Univ., Klinik für Ohren-,
«en- u. Halsleiden.) Z i p f .

E. Trizzino und I. Polese, Experimentelle Anäm ie nach neutralem Bleiacetat bei 
•malen und milzlosen Tieren und der E in fluß  der Lebertherapie. Die bei n. Kaninchen 
sh neutralem Pb-Acetat auftretende Anämie wird durch eine Hemmung der Funktion
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des Knochenmarks bedingt, eine Myelotoxikose. Boi solchen Tieren bewirkt Iwer 
therapie eine schnelle Rückkehr des Blutbildes zur Norm; nur eine g e r in lrX e  
-cu kocytoso bleibt bestehen, die auf das Vorhandensein myeloider Herde in Milz u 

füsen zuruekgeführt wird. Auch bei milzlosen Kaninehen tritt nach Pb.Acetat 
7  •• 1 i f  i ?  au/ ’ d,e ebenfalls durch Lebertherapie günstig beeinflußt wird 
Aviseben Milz u. Knochenmark bestehen Beziehungen, indem die Funktion des Marks

! Ä “ !  S Ä S T " »  <s',orim“ “ c *■
C H flh ' 'iSdW Ä ’ mn*nSeJ?kt™e con U ranm im t a u f die Niere gegenüber1anderen
in di Ä  t  Kaninchen U rannitrat in 1%0 Lsg. intravenös, subcutan oder 
in die -Nieren, so zeigt sieh kein Unterschied in der Toxizität, wie er bei ändern Nieren-
wh-d BoUa u i 0t' ■ r ’ WftS m \l  oinoine roßen Selektivität des N für die Nieren erklärt
4 n £ Ä 4 ‘|X E p.i.r  **• 168“ ,°-Apri' 194‘- * * * >

wick Country Mental Hospital.) ^ipp
,ii,n,Ti'„Nn ^ c!Fgan ¿in,(L A - Gfeig Anderson, Chronische Acelanilidvergiftung. Bericht
J 1B40 U  iS?" inf? lgC°hron- Acetanilidvergiftung. (Brit. med.
■I. 1940. i r .  187—88. 10/8. 1940. Aberdeen, Woodend Hospital and Royal Infir-
m ary ') Z ipf .
... D. B iocq-R ousseu, Ober Vergiftungen durch Rhabarber. Vergiftungen durch 
Rhabarber kommen gelegentlich bei vollkommen gesunden Personen vor. Die ah-
m 1? U- 1Z|° .so*^e nur zu therapont. Zwecken verwendet werden. Die abgekochten 
Blattstiele sind in mäßiger Menge unschädlicli. Der Genuß der Blätter kann zu töd
licher Vergiftung führen. Ihre Verwendung ist deshalb in jeder Form gefährlich. (Bull. 
Acad. Med. 124 ([3] 105). 605— 11. 10.— 17/6. 1941.) Zipf.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Walter Meyer, Etymologische Bemerkungen zu verschiedenen Drogen. Für eine 

—01 .P10®?“ d '°  Etymologie des Namens gegeben. (Wiener pharmaz. Wschr.
i4. 439—43. 450—53. Dez. 1941.) . H o t z e l .

Ai P aids> Vergleichende Untersuchung des Baldrians. Der Geh, an äther.
n  • -n*i j i .iv®to“ on (II) u- Asche wurde in Drogen verschied. Herkunft bestimmt. 
Rer in Estland kultivierte Baldrian ist bes. reich an II, bei hohem Geh. an I. Dio Wurzeln 
enthalten mehr l als die Wurzolstöeke. In letzteren sind aber mehr II anzutreffen. 
(Acta Voiiiiiient. Univ. Tartuensis [Dorpatonsis], A 36. 2. 10 Selten. 1940 (nach dtsch. 
Ausz.rof.]) _  H o t z e l .

Margit Kiss, Beiträge zu  den Verfälschungen der Sarsaparillawui'zel. Es wurde 
eine als Veracruz-Sarsaparillawurzcl bezeichnete Droge untersucht, die größtenteils aus 
alten, minderwertigen Seuegawurzeln bestand. (Magyar Gyöcyszeresztudomänvi 
larsasag Ertesitöje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 17. 479—Sl. 15/9. 1941. Budapest, 
Umv., Iharm akognost. Inst. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i le r .
. , 'Eßliciajlö Sust Mir, Pharm akodynam ik und Synthese der Arzneimittel. Allg. über

sieht über die wirksamen Gruppen synthet. Arzneimittel unter bes. Berücksichtigung 
der Anasthoticn. (Afinidad 18. 227—31. Sept. 1941.) H o t z e l .

, . Hermann Otto, Herstellung von Su lfu r  dil. D . Homöopathisches Arzneibuch. Zion 
gleichnamigen A rtike l des Praktikanten Villforth. 5,0 g Schwefel werden mit 1000,0 g 
• u m -  A. /.i Side. erhitzt, 15 Stdn. erkalten gelassen u. mit der doppelten Menge 
A. verdünnt. Man kann auch direkt 0,05 g Schwefel ad 500 durch 1—U/.-stündliches 
Kochen lösen. Bemerkungen zur Arboit von V i l l f o r t h  (vgl. O. 1941.1 2282). (Süd* 
dtsch. Apotheker-Ztg. 81. 182. 29/3. 1941.) ' H o t z e l .

Imre Namedy, Neueres Verfahren zur Herstellung der durch Perkolalion bereiteten 
Im k tu r e n  des IV . Ungarischen Arzneibuches. Bei den mittels Perkolation bereiteten 
.Linkturen geht sehr viel (im Durchschnitt etwa 42%) der Extraktionsfl. dadurch ver- 
foreii, weil nach den Regeln der Perkolation während der Extraktion die Droge von 
der Extraktionsfl. bedeckt sein muß. Nach Vf. kann dieser Verlust leicht eliminiert 
werden, wenn man m it einer vorher bestimmten Menge der Extraktionsfl. arbeitet 
u. die oben genannte Vorschrift außer acht läßt, Einzelheiten im Original. (Magyar 

nl^nyi la rsasag  Ertesitöje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 17. 515—24. 
10/ J. 1J41. Budapest. Univ.. Pharm azeut, Inst, u. Univ.-Apotheke. [Orig. : \mg.; Ausz.: 
dtsch.]) 1 1 S a i le r .
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*  — , Neue Arzneim ittel, Spezialitäten und Vorschriften. Cor- Vasogen ( P e a r s o x  & Co. 
A.-G., Hamburg): Ein Vasogen m it Crataegus, Valeriana, Melissa, Arnica, Oleum 
Sinapis, Menthol, Campher, Chloroform. Bei Herzbeschwerden über der Herzgegend 
einzureiben. — Feigastrid ( O t t o  R E IC H E L , Berlin): Tabletten aus gallensaurem 
Natrium, MgO, Calciumsilicat, Extractum  Valerianae, Oleum Menthae piperitae. 
Anwendung bei Gastritis, Ulcus duodeni u. ventriculi, Flatulenz. — Praelaeton (C hf.M . 
FABRIK P r o m o x t a  G. M. B. H .. Hamburg): Zäpfchen m it je 400 Taubeneinheiten 
Prolactin. Zur Behebung von Stillschwäehe bei sonst n. Brustdrüse. — Te B e Gr 
( D r .  A. K U t i a k ,  Wien): Pettfreies, steriles Brandgelee. (Pharmaz. Zentralhalle
Deutschland 82. 547. 13/11. 1941.) H o t z e l .

— , Neue Arzneimittel. Spezialitäten und Vorschriften. Acalon (H ENSE & Co., 
F a b r ik  c h e m .-p h a r m . P r a e p p . ,  Hüls-Krefeld): Enthält Essenzen aus folgenden 
frischen Pflanzen: Aconitum, Belladonna, Bryonia. Anwendung bei fieberhaften 
Infektionskrankheiten. — A nliflam m in  ( S e r o t h e ' r a f e u t .  I n s t i t u t  W i e n  G. m. b . H.. 
Wien): Eine Salbe mit Streptokokkenantivirus, Pyocyaneusantivirus. St-aphylokokken- 
formoltoxoid, Surfen u. ZnO. Anwendung hei eitrigen Prozessen. Verbrennungen. - 
ßomai ( M e r z  & Co., C h em . F a b r ik ,  Frankfurt, Main): Antisept. Wund- u. Hell- 
salbe mit Jodomuc-Serol. — Diacrid „Siegfried“ (A.-G. VORM. B. SIEGFRIED, Zofingen): 
Tabletten m it 0,0003 g Diaminodibenzo-N-methylpyridiniumehlorid. Anwendung bei 
fnfektionen der Mund- u. Rachenhöhle. — Eleudron-Lösung ( B a y e r  1. G. F a r b e x -  
i x d i i s t r i e  A.-G., Leverkusen): Ampullen zu 5 ccm einer 20%ig. Lsg. von p-Amino- 
benzolsulfonamidothiazol. Gegen Gonokokken-, Staphylokokken- u. Pneumokokken
erkrankungen. — Helioformin ( B ik a ,  C h e m .-p h a r m ! F a b r i k ,  S tu ttgart): N o .I :  
Fórmica rufa D 5, Acidum formicicum D 6 in isoton. Lsg., Ampullen. — N o l l :  wie 
No I  u. Apis mellifica D 5, Urtica urens D 5. — No I I I : wie Ño I  u. Lachesis D 8, 
Tarántula D 5. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 8 2 . 594—95.11/12. 1941.) H o t z e l .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften. Gripcalin-Tropfen 
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A.-G., Behringwerke, Leberkusen): Enthalten aufgeschlossene. 
Proteine u. Lipoide von Pneumokokkenkulturfiltraten u. Organextrakten. Sie besitzen 
orale Antigenwirkuug. Anwendung hei beginnenden Erkältungskrankheiten. — Sangui- 
einol ( O t t o  J a n x ,  München): Is t wahrscheinlich Horba Chamnedris. Gegen zahlreiche 
Krankheiten angepriesen. — Sklerocho'iin (C hf.m . F a b r i k  u . S e r u m i n s t i t u t  B r a m .  
Berlin-Zehlendorf): Tabletten u. Ampullen mit Trimethyljodidmethylammoniumjodid. 
Anwendung bei Angina pectoris, Sclerose, Hypertonie. Gefäßleiden, Gangrän. (Pharmaz. 
Zcntralhalle Deutschland 8 3 . 9— 10. 1/1. 1942.) H o t z e l .

M. W aldhecker, Über die chemischen Desinfektionsmittel. Zusammenfassende 
krit. Besprechung, wobei Carbolsäure, Lysofonn, Lysol, Bacillol, Jodofon», Sublimat. 
Zephirol, Quartamon, Ä ., Jodtinktur, F o n m lin , Kresolseifcnlsg., Sagrotan, Bakiol, Val- 
rnnol, Alkalysol, Parmelol, T.B .-Bacillol, Baktolan, Ä tzkalk, Chlorkalk, Chloramin u. 
Rnhchloramin behandelt, ihre Anwendungsgebiete u. die Grenzen ihrer Brauchbarkeit 
erörtert werden. (Münchener med. Wschr. 88. 949—53. 29/8.1941. Wehrkreis III . 
Hvgien. Unters.-Stelle.) J u n k m a n n .

Leopold T her, D ie Methoden zur Prüfung der Desinfektionsmittel (Antiséptica). 
Übersicht. (Süddtsch. Apothekcr-Ztg. 8 1 . 519— 21. 532—3 5 . 6 /1 2 . 1941.) H o t z e l .

W . P oethke , Beiträge zur maßanalytischen Bestimmung pharmazeutischer Präparate.
1. Die Bestimmung des Formaldehyds nach dem Sulfitverfahren. S u l f i t v e r f . : Die 
Literatur wird besprochen. In  eigenen Vcrss. wurde fcstgestellt, daß das X a2S 0 3 frei 
von N aH S 03, NaOH u. Na.2C 03 sein muß. Der für die Best. notwendige Überschuß 
an N a2S 0 3 bedingt eine Korrektur durch einen Blindvers., bei dem unter den Be
dingungen des Hauptvers. die A lkalität der Xa2S 0 3-Lsg. gemessen wird. Als Indicator 
mit scharfem Umschlag bei graublau wird eine Mischung von 1 Teil a-Naphtholphthalein 
(0,1%) u. 3 Teilen Phenolphthalein (0,1%) empfohlen. (Pharmaz. Zentralhalle Deutsch
land 8 2 . 529—35. 6/11. 1941. Leipzig, Univ., Pharm. Inst.) H o t z e l .

W . P oethke . Beiträge zur maßanalytischen Bestimmung pharmazeutischer Präparate
2. Die Titration des diäthylbarbitursauren und phenyläthylbarbitursauren N atriums. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Das D. A.-B. VI gibt nur annähernde Geh.-Bestimmungen. Vf. 
erörtert theoret. die Möglichkeit, die Salze mit Säure scharf zu titrieren. Die Best. 
gelingt hei W ahl geeigneter Indieatoren u. Rk.-Bedingungen. Methoden: 1. Diälhyl- 
barbitursaures Natrium  (I), 0,2 g I, 40 ccm W., 1 Tropfen Methylorange (II) werden 
mit 0,1-n. HCl titriert. Als Vgl.-Lsg. dient eine Lsg. von 0,18 g Diäthylbarbitursäure. 
40 ccm W., 10 ccm 0,1-n. NaCl, 1 Tropfen 11 u. 0,04 ccm 0,1-n. HCl. Bei gleicher 
Farbe beider Lsgg. sind vom Verbrauch 0,04 ccm abzuziehen. — 2. Phenyläthylbarbitur- 
saures N atrium  (III), 0,25 g III , 25 ccm A.. 15 ccm W., 0,25 ccm Bromphenolblnu 
(1:2500). titrieren mit 0,1-n. HCl. Vgl.-Lsg. 0,2 g Phenyläthylbarbitursäure, 25 ccm
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A., 15 ccm W., 10 ccm 0,1-n. NaCl, 0,25 ccm Indicator u. 0,02 ccm 0,1-n. HCl. Um
schlag von Blau nach Grün. Bei Farbglcichheit sind vom Verbrauch 0,02 ccm ab
zuziehen. Die 2. Meth. eignet sieh auch für I. (Pharmaz. Zentrnlhalle Deutschland 
82. 541—46. 13/11. 1941. Leipzig, Univ., Pharm, inst.) H o tz e l .

Conrad Stich, Zähigkeitsmessungen einfacher A rt. Bericht über einfache Methoden. 
Bes. beschrieben wird die Meth., bei der man ein Gas in die Flüssigkeit einleitet u. 
die Anzahl der in der Zeiteinheit aufsteigenden Blasen ermittelt. (Dtsch. Apothekcr-Ztg. 
56. 553—54. 22/11. 1941. Leipzig, Kreuz-Apotheke.) H o tz e l .

Carl Blank K.-G., Verbandpilasterfabrik, Bonn, Monoäthunolammoniumpoly- 
stilfid. Man behandelt M onoäthanolamin (I) in der Wärme mit S. Die Gg\v. eines 
Verdünnungsmittels, z. B. W. oder einer fl. Seife, wie Triäthanolaminseife, ist zweck
mäßig. Den entstehenden Lsgg. kann man als Stabilisierungsmittel Mono- oder Tri- 
äthanolammoniumsulfid zusetzen. — Dunkelrotbraune, zähfl. M., die sich ohne jeden 
Zusatz m it W., A., Glycerin, fl. Seife usw. verdünnen läßt, ohne daß S ausfällt. Trotzdem 
sitzt der S darin zum Teil so locker gebunden, daß er sich leicht mit CS2 aus der Lsg. 
ausschütteln läßt. —  Mittel zur Einführung von echt gelöstem S in dio Oberflächen
schicht von organ. Geweben, das keine keratolyt. Wrkg. ausübt. (Schwz.P. 211598 
vom 7/4. 1938, ausg. 2/1. 1941. Zus. zu Schwz. P. 209 337; C. 1941.1. 3647.) D o n le .

Med. Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate J. Carl Pflüger, Berlin, 
Herstellung von E rdalkali enthaltenden Huminsäurelösungen. Huminsäure (I) wird in 
Alkalilauge gelöst, m it HCl auf pu == 5—6,5 gebracht u. m it Alkali- u. Erdalkalisalzen 
im Verhältnis 5 :1  versetzt. —  0,5 g I werden in 140 ccm 1/19-n. KOH gelöst, mit 
130 ccm Vio’n* HCl neutralisiert, m it 2,5 g KCl u. 0,5 g CaCl2 versetzt u. dio Lsg. auf 
1 1 verdünnt. Arzneimittel zur Behandlung des Nasen-Rnchenraums. (D. R. P. 712697 
KL 30h vom 5/-11. 1939, ausg. 23/10. 1941.) H o tz e l .

Musher Foundation Inc., übert. von: Sidney Musher, New York, N. Y., 
Y. St. A., Stabilisieren von M ineralölen. Um diese, bes. für ihre V e r w e n d u n g  
a l s  A b f ü h r m i t t e l ,  gegen Oxydationseinflüsse zu stabilisieren, setzt man ihnen 
geringe Mengen, etwa 5% , einer Paste zu, die man aus weitgehend entwässerten Oliven 
herstoUt, indem man diese einsalzt u. mazeriert. Das Öl muß dann, aber noch von 
Fasern aus den Oliven befreit werden. (A. P. 2 192 866 vom 17/6. 1939, ausg. 5/3.
1940.) J. S c h m id t.

Monsanto Chemical Co., übert. von: Michael N. Dvornikoff, St. Louis, Mo., 
V. St. A., Sulfanilamidabkömm ling. Man läß t Benzoylchlorid auf das Na-Salz des 
p-Acetylaminobonzolsulfonamids einwirkon u. spaltet die Acotylgruppo durch Kochen 
mit vord. HCl ab. Es entsteht N-fp-Amindbenzolsulfonyl)-benzamid (F. 178—179°: 
Acelylverb., E. 245—248°). Therapeuticum. (A. P. 2240496 vom 13/5.1939, ausg. 
6/5. 1941.) N o u v e l .

J. R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Verfahren zur Darstellung eitles Konden
sationsproduktes. Man kondensiert ein Salz des p-Nitrobenzolsulfonamids mit Äthyliso- 
c.yanat u. red. den entstandenen N-(p-Nitrobenzolsulfon)-N 1 -monoäthylharnstoff zum 
entsprechenden Amin der Formel: N H 2— / —S 0 2—NH—CO—NH—C2H5.
Farbloses, kryst. Pulver vom F. 160°. Therapeutikum . — Wertvolle Sulfonamid- 
deriw . derselben Struktur erhält man, wenn m an reaktionsfähige Kohlensäurcdcrivy., 
wie Halogenide, Ester, Amide oder Anhydride der Kohlensäure, z. B. Carbonylchlorid. 
Carbaminsäurechloride oder Chlorkohlensäureester etwa m it Salzen von p-Acetylamino- 
benzolsulfonamid, p-Bcnzylam ino- oder p-Nitrobenzolsulfonamid umsetzt. (Schwz.P- 
215 241 vom 23/12. 1939, ausg. 1/9. 1941.) B rö s a m le .

Remed Chemicko-Pharmaceuticka Tovarna Akc. Spol., Prag, Protektorat 
Böhmen-Mähren, Dihydrocupreinazobenzol-p-sulfonsäuredihydrochlorid (I). Man kuppelt 
dlazotierte l-Atninobenzol-4-suffonsäure  m it Dihydrocuprein  in alkal. Lsg. u. erhält nach 
dem Umkrystallisiercn des orangefarbenen Nd. aus A. u. Umlösen aus wss. Lsg. unter 
Zusatz von HCl I in Form dunkler Krystalle, die sich beim Erwärmen oberhalb 100 
zersetzen. — Chemotherapeutikum bei Kokkeninfektionen. (Schwz. P. 213 814 vom 
25/5. 1939, ausg. 3/6. 1941.) S t a r g a r d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: O t t o  Eisleb, Hof
heim im Taunus), 4-A rylp iperidyl-4-kelone. Man läß t auf 1-Alkyl-, 1-Aryl-, l-Araikn- 
oder 1 -Cyclonlkyl-4-arylpipcridin-4-carbonsäurenitrile (vgl. D. R. P. 679281; C. 1949.
II. 4647) magnesiumorgan. Verbb. einwirken u. zerlegt die entstandenen Ketimid- 
zwischenprodd. m it verd. Säuren. — Aus C H 3M gJ  u. l-M e th y l-4 -p h en y lp ip e r m n -  
4-carbonsäurenitril(l) l-M ethyl-4-phenylpiperidyl-4-methylketonhydrojodid, F. 219 2“  > 
freie Base, K p.S(5 143°. E . 54°. —  Aus C J L M g B r  u. I l-M eth y l-4 -p h en ylp ip erid y l-
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4-cUhylketon, K p ., 145°; Hydrochlorid, F. 170°; Oxitn, F. 135°; Oximhydrochlorid.
F. 227—228“. — Aus CJH^MgBr u. I I-Methyl-4-phenijlpiperidyl-4-phc.nylke.ton. 
Kp., 199“; H ydrat, F . 79—SO“; Hydrochlorid, F. 243—244“. — Aus I u. Ct H s ■ C H JIgC I
1-Meihyl-4-phenylpiperidyl-4-bcnzylketon, F. 53—55“; Hydrochlorid, F . 188—190“. — 
Aus C„HsM gB r  u. l-Benzyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäurenitril 1-B enzyl-4-phenyl- 
pipe.ridyl-4-äthylketon , V . 98“; Hydrochlorid, F . 235— 236“. — Aus GJH^MgBr u. 1-Cyclo- 
liexyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäwenilril l-CycJohexyl-4-phenylpipcridyl-4-äthyIketon.
F. 80“; Hydrochlorid, F. 245—246°. — Krampflösende n. schmerzlindernde W irkung. 
(D. R. P. 713 746 Kl. 12p vom 31/3. 1939, ausg. 18/11. 1941.) D o n l e .
*  Schering A.-G., Berlin, übert. von: Heinrich Koester, Berlin-Charlottenburg, 

Luigi Mamoli, Berlin-Steglitz, und Alberto Vercellone, Mailand, Ketosleroide. Durch 
Einw. von biochem. Dchydriorungsmitteln auf solche Steroide, die dehydrierbarc 
Hydroxylgruppen besitzen. Die Gegenstände sind mit den von Ma m o l i u . VERCELLONE 
(C. 1938. II. 1961 u. 2278—80; C. 1939. I. 433) beschriebenen identisch. (Holl. P. 
50 931 vom 1/6. 1938, ausg. 15/9. 1941. D. Priorr. 3/6. u. 30/12.1937. A.P. 2236574 
vom 28/5. 1938, ausg. 1/4. 1941. D. Prior. 3/6. 1937.) JÜRGENS.

E. R. Squibb & Sons, New York, N. Y., übert. von: Carl W. Eberlein, Highland 
Park, N. J ., V. St. A., Gewinnung öslrogener Stoffe. Körperflüssigkeiten, wie foetales 
Blut, Harn von Hengsten, trächtigen Stuten, schwangeren Frauen, werden bei opti
malem pn ( z .  B. 2,5 für Stutenharn) m it einem proteolyt. Enzym, z. B. Pepsin, T rypsin . 
behandelt; dann wird m it Mineralsäure auf pn ~  1,0 gestellt, kurz aufgekocht, schnell 
gekühlt, m it einem m it W. nicht mischbaren Lösungsm. der Östrogenen Stoffe, z. B. 
Äthylendichlorid, emulgiert, der gewonnene E xtrak t abgetrennt u. die Östrogene Sub
stanz nach Verdampfung des Lösungsm. in üblicher Weise'gereinigt. (A. P. 2196295  
vom 15/4. 1938, ausg. 9/4. 1940.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Präparaten 
des Blutzucker senkenden Hormons der Bauchspeicheldrüse. Man setzt das Hormon mit 
wasserlösl. Salzen der Chinolin- oder Acridinbasen, die hei ph  =  6,5— 9 unlösl. oder 
koll. in W. lösl. sind, um, worauf gegebenenfalls die Lsg. auf einen pn-W ert von 6,5—7 
eingestellt wird. Man kann auf diese Weise Lsgg. herstellen, die eine starke Insulin- 
wrkg. aufweisen, aber kein dem menschlichen Körper fremdes Eiweiß enthalten. - 
18 mg des Hormons werden in 0,5 ccm 1/i0-n. HCl gelöst u. 2 mg einer l% ig . Lsg. von
2-Äthoxy-6,9-diaminoacridinlactat zugefügt, worauf mit W. auf 15 ccm aufgcfüllt wird. 
Dann stellt man mit Natriumphosphat auf pH =  7 ein u. füllt auf 20 ccm auf. (Dän. P. 
58 892 vom 6/10. 1938, ausg. 28/7. 1941. D. Prior. 11/10. 1937.) J . S c h m id t .
*  U. S. Vitamin Corp., New York, übert. von: Louis Freedman, Mount Vemon, und 
Harry Ennis Dubin, New Rochelle, N. Y .,  V. St. A., Extraktionsverfahren. Bei dem 
Verf. befindet sich das fl. Extraktionsgut in einem senkrecht stehenden Gefäß im wesent 
lichen in Ruhe, während das Extraktionsmittel, das spezif. leichter ist, in kleinen Anteilen 
ähnlich wie bei der Perforation durch die El. aufsteigt. Das Gefäß besitzt eine senkrechte, 
drehbare Welle, an der versetzt wagerechte Scheiben angeordnet sind, die nur an einer 
Stelle bis zur Gefäßwand reichen. Dadurch wird der Weg des Extraktionsmittels v e r
längert u. seine Zerlegung in kleine Tropfen erreicht, ohne daß eine Emulsionsbldg. 
eintritt. Das Verf. eignet sich bes. zur Extraktion der Vitamine A  u. D  aus verseiften 
oder unversciften Fischleberölen. Als Extraktionsmittel wird Äthylendichlorid (I) 
verwendet. — Beispiel: Fischleberöl wird mit alkoh. Lauge verseift, die Seifenlsg. 
mit I gesätt. u. m it I ausgezogen, dem etwa 3%  A. zugesetzt wurde. (A. P. 2 248 619 
vom 7/6. 1937 u. 2 248 620 vom 24/1. 1939, beide ausg. 8/7. 1941.) H o t z e l .

Firma E. Merck, D arm stadt, Verbindung mit. der W irkung des V itam ins E . Man 
erwärmt l,5-Dimethyl-3,6-dioxybenzol (3,7 g) in Ggw. von Bzn. (21 ccm) u. ZnCL 
(2,1 g) m it Phthylbromid (10,5 g) unter Durchleiten von H 2 3 Stdn. auf 70“. Beim 
Aufarbeiten erhält man 2,ö,7-Trimethyl-2-(4',8',12'-trimethyllridecyl)-6-oxychroman (Allo- 
phanat, F . 149“). Therapeutikum. (Schwz. P. 214 283 vom 22/5. 1939, ausg. 10/7. 
1941. D. Prior. 25/6. 1938.) NOUVEL.

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Kondensationsprodukt. Das 
Verf. des Hauptpatents (Kondensation von Trimethylhydrocliinon m it Acctylphytol 
in Ggw. von ZnCL u. Bzl. bzw. Ä.) wird in der Weise abgeändert, daß 2-Methylnaphtho- 
hydrochinon m it Äcetylphytol kondensiert wird. Man erhält eine Verb., bei der der 
Phythylrest in den Hydrochinonring eingetreten ist. Sie zeigt, ebenso wie ihr Oxydations- 
prod., die Wrkg. des Vitam ins K .  (Schwz. P. 214 797 vom 31/8.1939, ausg. 16/8. 
1941. Zus. zu Schwz. P. 211294; C. 1941. I. 3114.) N o u v e l .

Heko-Werk Chemische Fabrik Dr. Hengstmann & Co. (Erfinder: Hans Rehm), 
Berlin, M ittel zur Vornahme zahnärztlicher Abdrucke, gek. durch einen aus thermoplast. 
Kunstharzmassc vorgepreßten starren Löffel, der vor der Abdrucknahme bei geringer
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Wärmezufuhr unter Beibehaltung seiner S tarrheit individuell verformbar ist u. nach 
der Abdrucknahme bei erhöhter W ärmezufuhr unter Aufgabe der Verformung in seine 
vorgepreßte Form zurückkehrt. — Zeichnung. (D. R. P. 715 041 Kl. 30b vom 18/2. 
1938, ausg. 12/12. 1941.) M. F. Mü l l e r !

Columbus Dental Mfg. Co., übert. von: Paul Francis Collins, Columbus, 0.,
V. St. A., Zahntechnische Einhetlungs- und  Gußformmasse, bestehend aus mehr als
50% S i0 2 u. aus einem CaSO.,-Binder u. als Zusätze 0,1—2,0% BaClz, ferner metall. 
Kupfer, Ruß oder CaC03. — Eine Mischung enthält z. B. 59,0 (%) S i02, 26,0 CaS04- 
Binder, 10,0 metall. Cu, 5,0 CaC03; — oder 64 S i0 2, 25,8 CaSO.,-Binder, 10,0 metall. 
Cu u. 0,2 Ruß. — An Stelle von BaCl2 -kann auch ZnCL benutzt werden. (A. PP- 
2247571, 2247572 vom 17/12.1935, 2247573 vom "8/4. 1941, alle ausg. 1/7. 
1941.) ' M. F. Mü l l e r .

Columbus Dental Mfg. Co., Columbus, G., übert. von: Robert Neimann, Louis- 
ville, K y., V. St. A., Zahntechnische Einhetlungs- und Gußformmasse, bestehend aus 
S i02, Gips u. 0,25—3,0% N H 4-C1 oder 0,1—2,0%  MgCl2 oder etwa 2%CdCl2 oder 
0,1—2,0%  AlClj. Die Formmasse dient bes. zum Gießen von Edelmetallen oder ihren 
Legierungen. (A.PP. 2247585 vom 16/1. 1939, 2 247 586 vom 4/11.1940, 2247587 
u. 2247 588 vom 9/4. 1941, alle ausg. 1/7. 1941.) M. F . Mü l l e r .

G. Analyse. Laboratorium.
Irvin Lavine und A. M. Cooley jr., Das neue Gebäude fü r  technische Chemie an 

der Universität von Nord-Dakota. Beschreibung m it Abbildungen. (Ind. Engng. Cliem., 
analyt. Edit. 12. 567—70. Sept. 1940. Grand Forks, K. D.) E c k s t e i n .

William J. Schiller und M. Lawrence, Ausrüstung fü r  Halbmikrochemie in Hoch
schule und Schule. Vf. beschreibt eine Labor.-Ausrüstung zur Ausführung von Halb- 
mikroanalysen. (J. ehem. Educat. 18. 543—44. Nov. 1941. Pittsburgh. Pa., Mount 
Mercy Coll.) S trÜ B IN G .

H. Milton Woodburn, Preiswerte Laboratoriumsumlauf{mmpe. Beschreibung einer 
einfachen auf dem Prinzip des Zentrifugalrührers beruhenden Umlaufpumpe aus Glas 
u. Blechteilcn. (Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 13- 356. Mai 1941. Buffalo, N. Y., 
Univ.) ' W yLFF.

S. D. Lewina, U mlaufpum pe aus Glas. Innerhalb eines Glasrohres A  von 280mm 
Länge ist ein m it Fe-Feilspänen gefülltes, an beiden Enden zugesohniolzcnes Glasrohr- 
stück durch magnet. Einw. beweglich angeordnet; die Enden von A stehen in Verb. 
mit einem m it 4 Ventilen K  versehenen Ginsrohrsystem. In K  sind geschliffene Glas
plättchen als Verschlußmittel angeordnet, sic können nur bis zu einer bestimmten, 
durch an der W andung angebrachte Zapfen begrenzten Höhe emporgehoben worden. 
Die Vorn, zur Bewegung des als Pumpelcment dienenden Solenoids wird schemat. 
erläutert. (3änoacKaa üaöopaTopita ¡Betriebs-Lab.] 9. 1048—49. Sept. 1940. Moskau, 
Karpowinst. f. physikal. Chemie.) R- K. MÜLLER.

Paul Arthur und Charles L. Nickolls, E in  zweckmäßiger K op f fü r  Deslillations- 
kolonnen. Beschreibung m it Abb. eines Dest.-Kopfes, der es gestattet, noch vor end
gültiger Einstellung des Gleichgewichtes in der Rektifikationskolonne Verunreinigungen 
an flüchtigsten Anteilen aus dem Kondensator abzuziehen. Weiterhin ist es möglich, 
während der Dest. Proben zu nehmen u. die Temp. u. den Rückfluß zu kontrollieren. 
(Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 13- 356—57. Mai 1941. Stillwater, Okla., Agri
cultural and Mechanieal College.) W u lef .

B. A. Kasanski, M. I. Rosengart und O. P. Ssolowowa, Laboratorium skolonnen  
zur genauen fraktionierten D estillation von Flüssigkeitsgemischen. Es werden die Labor.- 
Dest.-Kolonnen m it Drahtspirale, rotierenden Tellern u. m it Füllung aus Dralitspiral- 
ringen beschrieben u. die Arbeitsleistung u. Trennungsschärfe vergleichend untersucht, 
(I'l3BecTini Auaseuuu Hayn CCCP. Ouejenue XiiMiiueoKirx Hayic [Bull. Acad. Sei. Ulme, 
CI. Sei. chitn.] 1941. 97—106. Tnst, f. organ. Chem. d. Akademie d. Wissensch. <1. 
UdSSR.) v . F ü n f , r .

William Hurst, B in  empfindliches registrierendes Differentialmanometer. Das vom 
Vf. beschriebene Gerät spricht auf Druckdifferenzen von 3 M0- ° m m  H g bei Fre
quenzen bis zu 80 Hz an. Als bewegter Teil dient ein 0,025 cm dicker rec’dcckigeI 
Spiegel von etwa 0 ,15x0,24 qcm Fläche, der von einem Glasfaden von 0,018 cm 
Durchmesser gehalten wird. Die B ew egung erfo lg t durch eine Gum m im em bran 1011 
etwa 0,075 cm Dicke. Über Anwendungsbcispielc wird berichtet (vgl. C. 1941. J • 
1652). (Rev. sei. Instrum ents 12. 265—68. Mai 1941. Durham, N. C., DuKe
Univ.) H e N X K B E R G .
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Pierre Chevenard und Eugène Joumier, Registrierendes Thermodastirimder. 
Die Messung des Elastizitätsmoduls u. seines Temp.-Koeff. von Legierungen geschieht 
allg. nach dynain. Methoden. Yff. benutzen ein sta t. Verf.. das darin besteht, die 
Änderungen der elast. Durchbiegung einer metall. Probe als Punktion der Temp. zu 
messen, die mit Hilfe einer Feder durch eine konstante Last erzeugt wird. Der App. 
wird kurz beschrieben. (Génie civil 117 (61). 32—33; C. H. hebd. Séances Acad. Sei. 
211. 548—51; Métaux et Corros. 15 (16). 93—95. 18—25/1. 1941.) K u r a sc h ew sk i.

Harold K. Hughes und Richard F. Koch, Eiektronenröhrcnschalier fü r  Zteeifach- 
kaihodenstrahloscillographen, Hörfrequenzverstnrker und Mischkrcis. Yff.' beschreiben 
einpolige Doppelschalter zum abwechselnden Anlegen zweier M e ß sp a n n u n g e n  an eine 
BRAUXscbe Einstrahlröhre. Den Kathoden zweier Penthoden werden Rechteck
spannungen zugeführt, die sie in der negativen Halbwelle sperren. Die Meßspannungen 
liegen an den Steuergittern, das Ablenksyst. der B R A U N schen Röhre an dem gemein
samen Anodenkreis. Die Rechteckwellen werden bei der einen Ausführnngsfonn mittels 
zweier unterheizter u. daher Sättigungseigg. zeigender Dioden erzeugt; bei der anderen 
mittels zweier Fernsehverstärkerpenthoden. deren Gitter in der positiven Welle über
steuert u. deren Anodenstrom in der negativen unterdrückt wird. Ein einfacher Schalter 
erlaubt, die Anordnung in einen zweistufigen Hörfrequenzverstärker oder in einen 
Mischkreis zu verwandeln. (Rev. sei. Instruments 12. 1S3—87. April 1941. Newark. 
Univ.; New York, N. Y., Columbia Univ., Pupin Physics Labor.) H e n n e b e r g .

C. G. Montgomery und D. D. Montgomery, Geiger-IIüUer-Zählrohre, (Vgl, 
C. 1942.1. 234.) Aus dem Entladungsmechanismus eines Zählrohres werden die Grenzen 
der erwünschten Eigg. in einzelnen hergeleitet u. erörtert, wie ein Zählrohr am besten 
verwendet wird. Jene Eigg. sind hohe Wirksamkeit, große Impulse, keine Selbst
erregung, schnelles Ansteigen der Impulse, kurze Verzögerungszciten. Alsdann werden 
Verff. zur Prüfung der Zählrohre angegeben. Schließlich behandeln Yff. die Verwendung 
von Zählrohren bei Potentialen unterhalb des G e i g e r - M ü l l e Rschen Gebietes, sowie 
in Gestalt einer Literaturaufstellung die erforderlichen Schaltungen. (J . Franklin 
Inst. 231. 509—45. Jun i 1941. Swarthmore, Pa.. Franklin Inst.. Bartol Res. Foun
dation.) H e n n e b e r g .

H. G. Stever, Die lote Zeit eines Geiger-Zählers. Die tote Zeit eines G e i g e r -  
Zählers zwischen dem Beginn einer Zählung u. dem Augenblick, in dem der Zähler 
wieder ansprechbereit ist, wurde vom Vf. direkt gemessen. Sie ergab sich als Funktion 
der Zählerkonstanten (Durchmesser, Gasdruck, Arbeitsspannung usw.), nicht aber des 
äußeren Kreises. Bei etwa 2,5 cm Durchmesser liegt sie in der Größenordnung von
10-1 s. (Physic. Rev. [2 ] 5 9 - 219. 15/1. 1941. California. Inst, of Techn.) H e n n e b e r g .

Manfred von Ardenne und Fr. Kiemieier, D ie Herstellung von Emulsionen in 
kleinen Mengen m it dem Ohjektträgervibrator. Der früher beschriebene Objektträger
vibrator (ARDENNE, C. 1941. II. 925) läßt sich, wie Yff. zeigen, für die Herst. von 
Emulsionen in Mengen unter 2 g verwenden, auch dann, wenn die einzelnen Bestand
teile sehr viscos sind. An Hand von Beispielen wird die Darst. von Emulsionen mit 
Fetten u. Ölen veranschaulicht. (Fette u. Seifen 4S. 619—21. Okt. 1941. Lichterfelde- 
Ost; Karlsruhe, Reiehsinst. f. Lebensmittelfrischhaltung.) HENNEBERG.

Richard A. Groat, Neues Imprägnierungs- und Einbettmittel fü r  die Mikrotechnik. 
Das zur Imprägnierung u. zum Einbetten biol. Materials geeignete Mittel besteht aus 
Paraffin, F . 56—58°, u. einem wasserklaren KW-Resin, L X —291. Hiermit lassen sich 
bei gewöhnlicher Temp. Schnitte von weniger als 20 u Dicke herstellen. Die H ärte 
der Mischung wächst mit zunehmendem G eh.anR esin. Eswerden 5-, 10-, 20-u. 30% ig. 
Lsgg. benutzt. Sie schmelzen alle bei ungefähr 55°. Zum Imprägnieren werden die 
Mischungen m it geringem, zum Einheiten die m it höherem Resingeh. verwendet. 
(Science [New York] LX. S.] 9 3 . 311— 12. 28/3. 1941. Wisconsin. Univ., Dopt, of 
Anatomy.) ' StrÜBING.

. Andrea Levialdi, E in  Verfahren zum  A ufbau  von .,Globar‘‘ fü r  Ulirarotforschungs- 
zwecke. Es wird die Befestigung eines Carborundumstabes (..Globar“ ) zwischen 
Elektroden näher beschrieben it. die Umhüllung dieses Carborundumstabes mit einem 
zylindr. Kupferspiegel, der nur an einer Öffnung die Strahlung austreten läßt. Der 
Vorteil dieser Anordnung ist der, daß der Carborunduinstab an den Stromzuführungen 
viel weniger heiß wird als im Kupferzylinder, daß seine Lebensdauer erhöht ist u. die 
Strombelastung wesentlich herabgesetzt werden kann. (Rev. sei. Instruments 11. 
429. Dez. 1940. Paris, Coll. de France, Labor, de Physique Experim.) W u lf f .

William M. Murray jr., Briggs Gettys und Samuel E. Q. Ashley, Eigenschaften 
und Anwendung einer Hochfrequenzfunkenentladung fü r  die lokale M ikroanalyse. Vf. 
untersucht die Art der elektr. Entladung u. der erhaltenen Spektren bei Benutzung
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eines Gleichstromfunkens hoher Spannung (2000 V, 15 Amp.), wie er im Prinzip von 
S c h e i b e  u . anderen für die lokale Mikroanalyse benutzt wurde. Im Unterschied zu 
diesen, die auf den Spalt des Spektrographen verzichteten u. den Funken in die Spalt- 
ebene brachten, wird bei dem beschriebenen Verf. der Funke m it Hilfe einer plankonvexen 
Quarzlinse im Spalt abgebildet. Bei gleicher Apertur der Sammellinse u. des Spektro
graphen werden hierdurch keine Intcnsitätsverlusto hervorgerufen. Bei der Aufnahme 
wird die Probe mittels einer besonderen Anordnung m it einer Geschwindigkeit von 3mm, 
die P latte  in vertikaler Richtung m it einer Geschwindigkeit von 18 mm/Stde. bewegt. 
Die zu untersuchenden Flächen sind vorher vorsichtig zu polieren. Die mit Hilfe der 
eingehend beschriebenen u. abgebildeten Vorr. erhaltenen Spektren enthalten sowohl 
Linien des gewöhnlichen Bogens als auch des kondensierten Funkens. Die meisten 
der für Fo erhaltenen Linien liegen im Gebiet von 2400—3100 A. Für Al-Folie, die B 
enthielt, werden ebenfalls Linien (2067,88 u. 2066,41 A) erhalten, die hohen Encrgic- 
zuständen entsprechen. Da die wenigsten Elemente im Gebiet 2100—4000 A starke 
Funkenlinien haben, ist die beschriebene Mikrofunkenentladung für den Nachw. von 
Verunreinigungen w'enig geeignet. Eine Verbesserung würde in dieser Hinsicht durch 
Benutzung eines Vakuumspektrograplien erzielt w'erden. Die Herabsetzung der 
Spannung brächte dagegen keinen Vorteil, da sie zwrar die Empfindlichkeit erhöht, 
gleichzeitig aber die Lokalisierung des Funkens ungünstig beeinflußt. Ebenfalls ohne 
Erfolg sind andere Abänderungen der elektr. Bedingungen. Hinsichtlich der den 
Funken umgebenden Atmosphäre ergibt sich, daß in keinem Fall (He, N2, verminderter 
Druck) bessere Ergebnisse erhalten werden, als wrenn in Luft bei Atmosphärendruck 
gearbeitet wird. In Stahl konnten m it der beschriebenen Anordnung 0,3°/0 Al u. 
0,05% Mn, nicht aber 0,3%  Ni oder Cr u. 0,2%  Cu naehgew'iescn w'erden. (J. opt. 
Soc. America 31. 433—38. Juni 1941. Pittsficld, Mass., General Electric Co., Pitts- 
fields Works Labor.) S tR Ü b in g .

James J. Lingane, D ie D eutung von Polarogrammen komplexer Metallionen. Vf. 
g ibt eine Auswertung von Polarogrammen komplexer Metallionen. Es werden folgende 
Fälle besprochen: 1. Red. zum metall. Zustand: F ür das Halbstufonpotential wird 
eine Gleichung abgeleitet, die seine Beziehungen zur Dissoziationskonstanten u. zur 
Koordinationszahl aufzeigt. Am H P b 0 2-Ion wird der theoret. W ert für das Halb
stufenpotential durch die Messung bestätigt. — 2. Red. oder Oxydation von einer 
Oxydationsstufe zur anderen; die Kurvengleichung wird abgeleitet, an Ferri- u. Ferro- 
oxalatkomploxen u. an Cu-Ammoniakatcn erläutert u. durch Messungen bestätigt. —
3. Sttifemveiso Red. komplexer Metallionen: Als Beispiel werden die Komplexe 
Cu(NH3)2+, Cu(NH3)4++ betrachtet. — 4. Unvollständig dissoziierende Metallsalze. 
Als Beispiel wrird Hg(CN)2 angeführt. Die angeführten Fälle werden als umkehrbare 
Reaktionen angenommen. Bei irreversiblen Vorgängen ist die Doutung der Kurven 
schwierig. Es wrerden einige Beobachtungen anderer Autoren besprochen. (Chem. 
Reviow's 29. 1—35. Aug. 1941. Berkely, Cal., Univ., Chem. Abteilung.) EN D R A SS.

a) E lem ente und anorganische Verbindungen.
F. Cüta und K. Kamen. E ine Destillationsmethode zur direkten Bestimmung von 

Kohlendioxyd. Das C 02, das durch Zers, der Probo m it einer nicht flüchtigen Säure 
(H2S 0 4) freigemacht wird, wTird m it Dam pf aus dem Zers.-Kolben in ein mit Ba(0H)2 
oder NaOH bekannton Titers gefülltes Eudiometer übergetrieben. Das unverbrauchte 
Hydroxyd wird m it Süuro zurücktitriert [Ba(OH)„ mit Thymophthalein, NaOH mit 
SiMPSON-Indicator bis zum sauren Salz). Die Laugonlsg. im offenen Teil des Eudio
meters wird m it einer Schicht Paraffinöl geschützt. Die Fehlergrenze beträgt 
0,25%. Genaue Beschreibung des Vers.-Ganges, Zeichnung der App., tahellar. Wieder
gabe der Vers.-Ergebnisse. (Chem. Listy Vedu Prümysl 35. 113—15. 133—37. 20/:>- 
1941. Prag, Tschech. Techn. Hochseh. Inst, für analyt. Chemie.) ROTTER.

John F. Flagg und N. Howell Furman, Studien  über organische Reagenzien 
und Verfahren zu  ihrer Verwendung. Qualitative Reaktionen des Salicylaldoxmis und 
seines 5-Chlor-, 3,5-Dibrom- und 5-Nitroderivals m it anorganischen Ionen. Vn. 
untersuchten systemat. die Rkk. zw-ischen Salicylaldoxim (I), 5-Chlor-, (II), 5-lSitro- 
(III) u. 3,5-Dibromsalicylaldoxim (IV) einerseits u. 72 anorgan. Ionen anderseits. 
Von den Reagenzien ist IV für qualitative wie für quantitative Unteres, un
geeignet. II  u. I II  zeigen gegenüber I  keine wesentlichen Unterschiede; manche 1 erbt», 
m it I II  sind lebhafter gefärbt als die entsprechenden m it I (bes. die Ag-Vcrb.). Von 
den Verbb. m it I I  ist die des F e‘"  wegen ihrer blauen Färbung hervorzuheben. 
Tabcllar. Zusammenstellung der m it I  u. 14 Kationen hergestellten Ndd., deren 
Fällungsbedingungen, Farbe u. sonstigen Eigg., ferner der mit I, II, H I u. IV u - 
19 Kationen beobachteten Färbungen bzw. Ndd., u. schließlich der Erfassungsgrenzen
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der Fällungen von Cu", Pb, Ni u. Bi mit I, II u. III. (Ind. Engng. Chorn., analyt. 
Edit. 12. 529—31. Sept. 1940. Princeton, N. J., Univ.) E c k s t e i n .

John F. Flagg und N.HowellFurman, Studien über organische Reagenzien und  Ver
fahren zu  ihrer Anwendung. Die Fällung von W ismut, Z in k  und Vanadin m it Sa licyl
aldoxim. (Vgl. vorst. Ref.) 1. Wismutbestimmung. Dio Lsg., die nicht mehr als 0,1 g 
Bi/100 ccm enthalten soll, wird mit 1 g NH4N 0 3 u. für je 0,1 g Bi m it 15 ccm dor Re- 
agenslsg. versetzt (1 g Salicylaldoxim, gelöst in 5 ccm A. u. auf 100 ccm verd.) u. unter 
Rühren auf 50° erwärmt. Dann bringt man mit G-n. NH3 auf pn =  9—10, rührt weitere 
lOMin. u.filtriertdurch einen Porzellanfiltertiegel. D erN d.w ird m itm ol.NH 3gewaschen, 
bei 110° getrocknet, mit 0 ,3 g N H 4NO3 versetzt u. zunächst vorsichtig, später kräftig 
geglüht. — 2. Zinkbestimmung. In  Lsgg. von pn =  7—8 erhält man dio Verb. 
Zn(C7H 0O2)2, dio aber unbeständig ist. Erwärm t man den voluminösen Nd. lOMin. 
lang auf dom W.-Bad, so wird or dicht, nach dom Trocknen enthält er 32,50% Zn u. 
entspricht der Zus. Zn(C,H50 2N). Cd wird unter gleichen Bedingungen mitgefällt. —
3. Vanadin  wird aus schwefelsaurer Lsg. durch Salicylaldoxim teilwoise gefällt. Der 
Nd. enthält das Reagens u. V im Verhältnis 3: 2 u. entspricht annähernd dor Zus. 
C2,H 21N3O10V2. (Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 12. 663—65. 15/11. 1940. Princeton, 
N. J ., U niv .)" E c k s t e i n .

N. Kolarow, Über die Flüchtigkeit des Kaliumsulfals bzw. N atrium sulfats bei der 
gravimetrischen Bestimmung des K alium s bzw. N atrium s als K.,SO., bzw. N a2SO t. (Vgl. 
C. 1940.1. 3377.) Vf. zeigt, daß bei der gewichtsanalyt. Best. des K  u. Na als Sulfat 
das Schmelzen des Na2S 04 bzw. der Mischung von K 2S 04 u. Na2S 04 u. das Erhitzen 
des K 2S 0 4 bis zur Rotglut s ta tth a ft ist, ohne daß man Verflüchtigung zu befürchten 
hat. Das richtige Gewicht erhält man bereits nach 5— 7 Min. langem Erhitzen, doch 
schadet ein längeres Erhitzen nichts. (Z. analyt. Chem. 122. 399—404. 1941. Sofia, 
Univ.) ' E c k s t e i n .

Edna Bishop Otto und Carl E. Otto, Der qualitative M agnesium m chweis m it  
Titangelb. Eine krit. Prüfung dor auf der Rk. m it Titangelb beruhenden Mg-Nachw.- 
Methoden zeigt, daß bei der Reagenzglasprobe in der von K o l t h o f f  (vgl. Analyst 
52 [1927]. 430) angegebenen Form die Farbintensität nur bis zu einer Konz, von 1 mg 
Mg/ccm ansteigt, dann jedoch fällt u. bei einem Geh. von 50 mg/cem ein -weißer Nd. 
gebildet wird, während die Lsg. gelb gefärbt bleibt. Die rote Färbung wird bei dieser 
Konz, nur bei starkem NaOH-Zusatz erhalten, d. h. bei einem pH =  12,5. Da jedoch 
dio bei NaOH-Überschuß auftretende orängebraune Färbung mit dor für Mg spezif. 
verwechselt worden kann, ist es vorzuziehon, die Konz, der Analysonlsg. in diesen 
Fällen durch Verdünnen herabzusetzen. Bei der FElGLschen Tüpfejmeth. läß t sich 
die Nachw.-Grenzo durch Benutzung gesätt. Ba(OH)2-Lsg. an Stelle von NaOH von 
0,03 auf 0,02 mg Mg/cem erhöhen. Durch Abänderung dor Konz.-Vorhältnisse, nämlich 
durch Verwendung je eines Tropfens 0,01%ig. Titangelb u. 2-n. NaOH, erhalten Vff. 
für Konzz. von 0,01—50 mg Mg/ccm mit der Tüpfelprobo gute Ergebnisse. Als 
Reagenspapiorprobo erweist sich dieser Nachw. in Übereinstimmung mit der Erfahrung 
anderer Forscher als unbrauchbar. — Cu, Cd, Co, Mn u. Ni geben bei Konzz. von
1— 10 mg, Ca, Pb u. Li bei 10 mg/com, Ag u. Hg in neutraler oder schwach saurer Lsg. 
bei hoher Konz, dieser Ionen u. des Titangolbs dieselbe Rk. wie Mg. Die verstärkende 
Wrkg., die Ba, Ca u. Cd hervorrufen, ist wahrscheinlich auf Mitfällung dieser Ionen 
unter Bedingungen, bei denen sie allein nicht ausfnllcn, zurüekzuführen. Ebenfalls 
störend wirken Cr, Fc u. Mn04 wegen der Färbung ihrer Lsgg., bzw. dor gebildeten 
Niederschläge. Bei der abgeänderten Tiipfelmeth. wird dio Bldg. der roten Färbung 
durch Al, La u. Zn, bei der IvOLTHOFF-Meth. außerdem durch NH.„ Sb, As u. Sn 
verhindert, da sie den pH-Wert erniedrigen. Anionen sind im allg. ohne Einfl., doch 
setzen T artra t u. Forricyanid die Empfindlichkeit des Nachw. herab. Weder bei der 
abgeänderten Tüpfel- noch bei der Reagonsglasprobe stören K, Na, Ba, Sr, Bi, Acetat, 
Arsenat, Arsenit, Borat, CI', Br', J ',  C03", C103', Cr04", CN', SCN', OCN', Fe(CN)0'" ',  
N 0 3', S 04", S 0 3", S ,0 3". Gegenüber den üblichen Nachweisen (z. B. m it p-Nitro- 
benzazorcsorcinol oder p-Nitrobenzazo-a-naphthol) hat der beschriebene don Vorteil 
schnellerer Durchführbarkeit. (Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 13. 65—66. 15/1. 1941. 
Orono, Me., Univ.) S t r ü b i n g .

Takayuki Somiya, Vorrichtung zur Bestimmung von Wasserstoff in  Stahl und  
E isen durch das Erhitzungsverfahren im  Vakuum. I. Mikroanalylischer Apparat. Be
schreibung der Vorr. für mikroanalyt. Gasunterss. bei der H2-Best. durch das Er- 
hitzungsverf. im Vakuum (vgl. C. 1939. II. 3156). Die Vorr. dient zur Analyse von 
0,01 ml H 2 u .  besteht aus einer 10,1 ml Bürette, die in 0,05 ml graduiert ist, aus drei 
Absorptionspipetten, einer Explosionspipette u. einem 0 2-Generator. Der obere 
Bürettenteil ist ein Capillarrohr mit einer 1,5—2 mm starken Bohrung u. hat einen
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Inhalt von 0,1 ml, welcher in 0,01 oder 0,02 ml graduiert ist. (Tetsu to Haganc fj. 
Iran. Steel Inst. Japan] 27. 184—90. 25/3. 1941 [nach engl. Ausz. rof.].) H o c h ste in .

Robert Weihricfi und Walter Schwarz, Speklrographische Untersuchung von 
Einschlüssen in  Stahl. Vff. teilen ein Verf. mit, um nichtmetall. Einschlüsse in Stahl 
mit den Hilfsmitteln der houtigen Spektralanalyse zu bestimmen. So können Fehl
stellen an allen möglichen Werkstücken spoktralanalyt. untersucht u. artfremde 
Elemente in Einschlüssen eindeutig nachgewiesen werden. Analysengang, Ergebnisse 
u. Folgerungen wordon mitgeteilt u. in Form von Bildern dargestellt. Wegen der 
Schnelligkeit der Best. im Vgl. m it don bisherigen qualitativen Verff. ist sie für laufende 
Betriebsanalysen zu empfohlen. (AVch. Eisenhüttenwes. 15. 83—86. Aug. 1941. Kladno, 
Poldihütte.) H in n e n b e r g .

S. N. Schkotowa, Schnellmethode zur Chrombestimmung in  Stählen mit einem 
Chromgehalt bis J% . Es wird ein Vorf. zur schnellen Best. von Cr in Stählen besprochen, 
dad. gek., daß die Lsg. der Probe in einem Gemisch von H N 03, H 3PO,, u. H2SO, vor
genommen wird u. die Oxydation des Cr m it KMnO., in Ggw. von AgN03 vor sich 
goh% Die m it dieser Schnollmeth. (Dauer 11— 13 Min.) erhaltenen Ergebnisse werden 
für eine Reihe von Proben in einer Tabelle mitgeteilt; sie stimmen mit den nach dem 
bekannten Persulfatvorf. erhaltenen vorzüglich überein. (3anoaoKaa Jadopaiopim 
[Betriebs-Lab.] 9. 622. M ai/Juni 1940.) H in n e n b e r g .

A. S. Schachow, Bestim m ung von Z inkoxyd  im  Z inksu lfid  unter Anwendung dar 
polarograpliischen Methode. Es werden 2 Möglichkeiten zur polarograph. Best. des ZnO 
in ZnS beschrieben: 1. Extraktion des ZnO m it einor NH,C1-NH3-Lsg. u. nachfolgende 
polarograph. Best. des Zn in dieser annnoniakal. Lsg.; 2. Extraktion des ZnO mit 
l°/o'g- CH3COOH u. polarograph. Best. in dieser essigsauren Lösung. Das erstere Verl. 
erfordert viel weniger Zeit als die essigsauro u. die chem. Meth. u. kann daher als eine 
sehr einfache Schnollmeth. empfohlen werden. (3aE0jcicaa JaöopaTopiifi [Betriebs- 
Lab.] 9. 520—22. M ai/Juni 1940. S taatl. Inst. f. seltene Metalle.) H in n e n b e r g .

B. A. Geller und A. M. Sanko, Polarographische Bestimmung von Zink in Magne- 
xiumlegierungen. (Vgl. C. 1941. I I .  237.) Es wird eine Schnellmeth. zur polarograph. 
Best. des Zn in Mg-Verbb. vom Elektrontyp aus Lsgg. von Kaliumzinkat mitgeteilt. 
Der relative Fehler der Best. beträgt höchstens 3°/0, ihre Dauer 15—20 Minuten. 
(llaiiOÄCKaii IlaßopaTopun: [Betriebs-Lab.] 9. 513— 14. M ai/Juni 1940. Dnjepropetrowsk, 
Phys.-chem. Inst.) H in n e n b e h g .

P. A. Kolodub, Bestimmung von Z in k  in  Zinnbabbiten nach der Diihizonmethodc. 
Die Hauptschwierigkeit, das Dithizon zur Best. des Zn in Zinnbabbiten zu verwenden, 
besteht darin, daß cs nicht spezif. ist u. m it einer ganzen Reihe anderer Metalle reagiert. 
so daß deren vorherige Abtrennung erforderlich ist. Dies wird vom Vf. für Au, Ag: 
Hg, Cu, Bi, Pb, Cd z. B. dadurch erreicht, daß diese Metalle in schwaehsaurem Medium 
(Ph =  4—5) durch N a,S20 3 gebunden werden. Die Abtrennung von den anderen 
störenden Metallen wird im mitgcteilten Analysengang ausführlich beschrieben. Die 
Meth. -wird an synthet. Lsgg. u. an einigen Zinnbabbiten selbst geprüft; die Ergebnisse 
sind befriedigend. Durch Einschaltung einer Zugabe von Thiosulfat an passender 
Stelle kann die Meth. auch auf B leibabbite angewandt werden. (3aBoaoKan JlaöopaTopaa 
[Betriebs-Lab.] 9. 514—18. M ai/Juni 1940. S taatl. Inst. f. seltene Metalle.) HlNNENBG.

b) Organische Verbindungen.
E . Rauterberg und H. Benischke, Nachprüfung verschiedener Vorschriften zum 

A ufschluß organischer Substanzen bei der Stickstoffbeslimmung nach Kjeldahl. Die Wrkg. 
verschied. Zusätze beim Kochen organ. Substanzen m it H2S 04 bei der Stickstoff
best. nach K j e l d a h l  wird besprochen. Als Zusätze werden Katalysatoren, wie Hg, 
Cu, So u. Oxydationsmittel, wie KMnO,, Chlorsäure, K 2S 04, H 20 2 benutzt. Um den 
Kp. der H 2S 0 4 zu erhöben, u. um den W .-Entzug der organ. Substanz zu beschleunigen, 
wdrd K 2SÖ4 u. H 3P 0 4 zugesetzt. Die Brauchbarkeit der verschied. Zusätze wird 
besprochen, dabei werden bes. die Vorteile u. Nachteile des Se behandelt, das als Kata
lysator zum Schnollaufsebluß empfohlen wird. Die Untors.-Ergebnisse zeigen, daß 
der Aufschluß m it H 20 2 dem Aufschluß m it Hg nicht überlegen ist. Der Aufschluß 
m it So ist dagegen dem Aufschluß m it Hg überlegen. Die Zerstörung der organ. Verbb. 
bis zu farblosen Substanzen erfolgt in Ggw. von Se schneller als in Ggw. von Hg. Dei 
Aufschluß m it Se hat im Vgl. zum Aufschluß m it Hg don Vorteil, daß keine Schwefel- 
verbb. zugesotzt werden müssen u. daß dadurch dio Titration der vorgelogton Säure 
genauer erfolgen kann. (Bodenkunde u. Pflanzenernäkr. 26 (71). 97—105. 1941. Berlm- 
Lichterfelde, Landw. Vers.-Station des Deutschen Kalisyndikats.) JACOB.

Ja. T. Eiduss und T. L. Feditschkina, Über die qualitative Bestimmung von 
A itrotoluol in  Nitrobenzol und Toluol in  Benzol. I. Vff. überprüfen die von RaiKOU
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u. ÜRKEWITSCH (Chemiker-Ztg. 30 [1906]. 295) vorgeschlagcne Moth. der Unterscheidung 
von Nitrotoluol vom Nitrobenzol durch die Verfärbung von NaOH in Gelbbraun bei 
Ggw. von Nitrotoluol. Die Meth. wird als fehlerhaft angesehen, da Mononitrobenzol u. 
alle 3 isomeren Mononitrotolüolo mit NaOH keine gelbbraune Färbung liefern, dagegen 
geben m-Dinitrobenzol u. 2,4-Dinitrotoluol braune Färbung von verschied. Nuaneon 
für jedes Prod.; der Unterschied in der Färbung ist aber ungenügend, um darauf eine 
analyt. Meth. zu gründen. Da Dinitrobenzol in allen Nitrierprodd. des Bzl. anwesend 
ist, kann die von R a ik o w  u . ÜRKEWITSCH beobachtete Färbung nicht der Ggw. 
von Nitrotoluol, sondern von Dinitrobonzol zugesebrioben werdon. (lIsBeciitfl AKajCMim 
llayit CCCP. Orae.reHiie XiiMii'iecKux Hayu [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.]
1940. 275— 81.) v. F ü n e r .

Ja. T. Eiduss und T. L. Feditschkina, Über die qualitative Bestim m ung von 
Nitrotoluol in  Nitrobenzol und von Toluol in  Benzol. II. (I. vgl. vorst. Ref.) P ie  Unters, 
der Farbrkk. bei Mono- u. Dinitroderivv. von Bzl. u. Toluol unter der Einw. von ge
pulvertem KOH zeigte die Möglichkeit der Benutzung dieser Rk. zum Nachw. von 
Toluol neben Bzl.; es kann so bis 0,4%  Toluol noch sicher nachgewiesen werden. Dir 
vom Nitrotoluol stammende Färbung kommt nicht sofort, sondern nach 10—15 Min.; 
bes. scharfe Färbung tr i t t  nach 20—25 Min. auf; bei weniger als 0,5%  Toluol sollen 
mehrere Tropfen zur Analyse angewandt werden; dabei tr i t t  die Blaufärbung unter 
der von Dinitroverbb. stammenden Braunfärbung auf. (lIsBecTJin AijajeMini Hayi; 
CCCP. OTjoAeHiio XiiMiiuecKux Haya [Bull. Acad. Sei. URSS. CI. Sei. chim.] 1940.

Allgemeine Elektricitäts-Ges. (Erfinder: Hans Boersch), Berlin, Elektronen- 
optische Untersuchung von Kryslallgemischen unter Ausnutzung der in  dem KrystaU- 
gemisch erfolgenden Elektronenbeugung, dad. gek., daß aus dem Strahlengang einer das 
Krystallgemisch abbildenden Elektronenoptik am Orte des Beugungsbildes des Krystall- 
gemischcs (prim. Bild) mittels dem Beugungsbild angepaßter Blonden nur diejenigen 
Strahlen ausgesondert werden, die von den in die (sek.) Bildebene abzubildenden 
Krystallen des Krystallgemiscbes herrühren. — 10 weitere Ansprüche. — Man kann 
so Struktur- u. Gefügebilder viel wertvoller machen, da man einzelne Krystalle oder 
wenigstens Krystallgruppen gesondert photographieren bzw. unmittelbar beobachten 
kann. (D. R. P. 713 740 Kl, 21 g vom. 31/1. 1936, ausg. 14/11. 1941.) R o e d e r .

International Standard Electric Corp., New York (Erfinder: Donald Hatcli 
Andrews, Baltimore, Maryland), V. St. A., Nachioeis von Strahlungsenergie durch 
Widerstandsänderung eines Leiters, dessen Temp. durch die auf ihn gelenkte Strahlungs- 
energie geändert wird, dad. gek., daß 1. dio Leitertemp. bis zu der Sprungtemp. in 
der Nähe des absol. Nullpunktes erniedrigt wird, bei welcher der Leiter innerhalb weniger 
Tausendstel eines Grades von der n. Leitfähigkeit zur Supraleitfähigkeit übergeht; -
2. der Leiter, auf den die Strahlungscnergie gelenkt wird, auf einer Temp. unmittelbar 
unter der Sprungtemp. gehalten wird; — 3. der Leiter, auf den die Strahlungscnergie 
gelenkt wird, von einem verhältnismäßig starken Strom durchflossen wird, der die 
Temp. des Leiters im Zustand der Supraleitfähigkeit unverändert läßt, diese jedoch 
beträchtlich erhöht, sobald beim Einfall von Strahlungsenergio die Supraleitfähigkeit 
verschwunden ist, so daß sich insgesamt ein W iderstand ergibt, der bei weitem größer 
ist als der durch die Strahlungsenergio prim, hervorgerufeno W iderstand; —- bes. zum 
Nachw. modulierter Strahlungsenergio die Leitertemp. so gewählt wird, daß sie in 
die Mitte des Sprungtemp.-Bereiclis fällt; — 5. eine Vorr. benutzt wird, die eine genaue 
Einregulierung der Leitertemp. gestatten, die durch ein Kühlmittel (fl. Helium) an- 
geroichert wird, wobei sich die Temp. durch Messung des Leiterstromes beurteilen läßt. 
(D. R. P. 713 831 KL 42 i vom 14/5.1939, ausg. 17/11.1941. A. Prior. 18/5.
1938.) M. F. M ü l l e r .  

Firma Carl Zeiss (Erfinder: Gerhard Hansen und Hans Gehne), Jena, M eß
prism a fü r  Refraktometer, gek. durch eine mit seiner Meßflächo in inniger Berührung 
stehende, z. B. verkittete, planparallele P latte aus durchsichtigem Stoff, dessen chem. u. 
mechan. Widerstandsfähigkeit größer ist als die des Stoffes, aus dem das Prisma 
besteht u. dessen Brechungsvermögen größer ist als das der Substanz, für deren Unters, 
das Refraktometer bestimmt ist. — Zeichnung. (D. R. P. 714 758 Kl. 42h vom 16/12.
1939, ausg. 6/12. 1941.) _______________  M. F. M ü l l e r . -

A. Chaplet, Formulaire du laboratoire. 954 formules poiu- la préparation des bains. Réactifs, 
mixtures, liqueurs, solutions et autres compositions employées comme absorbants, 
clarifiants, colorants, corrodants, dissolvants, fixateurs, imprégnants, indicateurs, préci
pitants, préservatifs, etc. Paris-Liége: Déranger. 1940. (285 S.) 8°. 97 fr. 50.

282—88.) v. F ü n e r .
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

K. Nesselmann, Wärme- und  Stoffaustausch an Flächen gleicher Temperatur. 
Zunächst erörtert Vf. 3 Ansätzo zur Beschroibung des Stoffaustausches. Dann wird 
eine Beziehung für die Stoffaustauschzahl abgeleitet. An ihr werden Korrekturen 
angebracht, da die bei der Rechnung gemachton Voraussetzungen sich beim prakt. 
Betrieb nicht einhaiton lassen u. schließlich werden noch zwei Gleichungen abgeleitet, 
m it denen die Austauschfläche u. die Endtemp. des Gemisches in Abhängigkeit vom 
Stoffgeh. dos beförderten Stoffes berechnot werden kann. (Z. ges. Kälte-Ind. 48.181—85. 
Dez. 1941. Wiesbaden.) WlNKLF.lt.

Soc. an. Manufacture de Machines Auxiliaires pour l’Electricité & l’In
dustrie, Frankreich, Filtrationsverfahren, bes. für öl, indem die zu filtrierende, mit 
einem Filtorhilfsmittel versetzte F l. durch rotierende, hohle, mit durchlässigen Um
hüllungen wie Filtertüchorn, Metallsieben usw. bespannte Scheiben geleitet u. durch 
die hohle, die Scheibon tragendo Wolle geklärt abgeführt wird. Zeichnung. (F. P.
865 663 vont 17/5. 1940, ausg. 30/5. 1941.) D em m lek.

Guy S. Tucker, übert. von: Rolo D. Hill, Los Angeles, Cal., Ölfilter, bestehend 
aus oinem gepreßten u. getrockneten Block, der Weizenkleie, Cellulose- u. kurze Asbest
fasern enthält, wobei der Anteil an Kleie 50—75°/0, an Cellulose wenigstens 10% u. 
an Asbest wenigstens 15%  betragt. (A. P. 2 247 377 vom 15/11. 1938, ausg. 1/7. 
1941.) D em m lek.

Haus Friedrich, Glienicke, Nord bahn, Herstellen von verflüssigten, beständigen 
Gasen. Dem zu verflüssigenden Gas, z. B. Acetylen oder Kohlensäure, wird ein anderes 
in fl. Zustande darin lösl. Gas u./oder Fl.-Dampf zugesetzt u. das Gemisch anschließend 
durch Abkühlung unter die Siedctemp., durch Kompression oder durch Druck u. Kälte 
verflüssigt. Zur Erhaltung des fl. Zustandes können lösl. Stoffe wie Aceton, Schwefel
kohlenstoff oder auch Farbstoffe zugesetzt werden, oder die Gefäße können die bekannten 
Sieherheitsmasson enthalten. Etwa sich verflüchtigende brennbare oder giftige Anteile 
können durch Absorptionsmittel zurückgehalten werden. (D. R. P. 714 552 W. 26b 
vom 23/4. 1939, ausg. 2/12. 1941.) G k a ss h o ff .

Chemische Fabrik Flora, Dübendorf, Schweiz, Extraktionsverfahren. Man extra
hiert den gewünschten Anteil aus dem Gut m it einem geeigneten Lösungsin. u. ver
wendet zur wärmeökonom. Gestaltung ein Hilfslösungsm. mit. — Das Beispiel betrifft 
die Extraktion von Birkencampher aus Birke unter Verwendung von A. u. Chloroform. 
Zeichnung. (It. P. 375131 vom 31/Í0. 1938. Schwz. Prior. 22/11. 1937.) MÖLL.

Kurt M. Oesterle, Küsnacht, Schweiz, Bestrahlung von viscosen Flüssigkeiten. 
Die Fl. wird in schraubenlinicnförmiger Bahn, z. B. in einem Mantelrohr mit ent
sprechenden Rippen an der Innenwand, um die Strahlenquelle herumgeführt. (Schwz.P. 
215 652 vom 19/9. 1939. ausg. 1/10. 1941.) H o tz e l .

III. Elektrotechnik.
Alfred Schulze, Silbcrlegierungen als Widerstandswerkstoffe. Inhaltsgleich der 

C. 1941. II . 385 referierten Arbeit. (Z. Metallkunde 33. 188—92. April 1941-
B erlin .) . KUBASCHEWSKI.

C. Drotschmann, A usw irkungen der Spannungskorrosion an Metaükappen. 1* inden 
bei der Herst. von elektr. Batterien Messingkappen Verwendung, so verursach 
leicht ein Tropfen Elektro ly tfl., der auf die ungeschützte M essingoberfläehe gelangt. 
Spannungskorrosion u. Rißbldg., die dio feste Verb. zwischen Kappe u. Kohlest/ 
aufhebt u. W ackelkontakt zur Folge hat. Die Rißbldg. tr i t t  aber nur ein, wenn in 
dem Messing innere Spannungen bestehen. Diese können durch Anlassen au f toü ms 
300° beseitigt werden. Jedoch verliert hierbei das Material seine Elastizität. (Da 
terien 10. 129—30. Dez. 1941. Berlin, Labor. Dr. C. Drotschmann.) MARKHOFF.

J. F. Heuberger, Stockholm, Dynamobürsten. Man verwendet als Dynamo
bürsten Sinterkörper, die in der Hauptmenge aus Cu bestehen, daneben aber noc 
ein härteres Metall oder eine solche Legierung enthalten. Als härtere Metalle o ei 
Legierungen kommen solche von Bo oder Al, bes. Al-Cu-Bronze, in Betracht. Z. B. 8° _ 
man von einem Gemisch aus 6 kg Graphit, 23 kg Cu-Pulver u. 1 kg Cu-Be-Legierung 
m it etwa 2,4 Be aus. Als AJ-Bronzen sind solche aus 87—89% Cu, 7—9% Ab -> \s 
3,5%  Fe u. bis 0,5%  Sn geeignet. Die neuen Dynamobürsten zeichnen sieh durc
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gute Abriebfestigkeit aus. (Schwed. P. 101 993 vom 21/12. 1937, ausg. 8/7. 
1941.) J . S c h m id t .

Ringsdorff-Werke K. G., Mehlem (Erfinder: Hans Ringsdorff, Bad Godesberg), 
Bürstenhalter aus K unststo ff fü r  elektrische Maschinen, dad. gek., daß Einzelteile des 
Halters aus geometr. einfachen Grundformen eines durch Erwärmen schweißbaren 
Kunststoffes gebildet u. in einer oder mehreren Wärmebehandlungen zusammen
geschweißt worden. Zweckmäßig wird an den Schweißstellen der Einzelteile zusätzlich 
schweißbarer Kunststoff gleicher oder anderer A rt eingelogt u. mitverschweißt. (D. R. P. 
713 084 Kl. 21 d l vom 10/10. 1940, ausg. 31/10. 1941.) STREUBER.

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Vatter), Berlin, Quecksilbcr- 
schalter. Die Gefäße worden nach Evakuierung bis zu einem Druck von 0,1 mm ver
schlossen, uachdom außer Hg Stoffe in sie eingebracht sind, deren Vorbrennen die 
Bindung dos 0 2-Anteils der eingeschlossenen Gasmenge bewirkt u. deren Oxyde bei 
Tempp. von mindestens 1500° beständig sind (z. B. Al- oder Mg-Pulver); die Ver
brennung wird durch den bei der Betätigung des Schalters entstehenden Lichtbogen 
cingeleitet. (D. R. P. 706 649 Kl. 21 c vom 7/2. 1937, ausg. 31/5.1941.) S t r e u b e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Paul Rossbach), Berlin, Aufbringung  
hochvakuumdichter und lötfähiger Mctallschichten a u f silicatfreie anorganische Isolicr- 

. stoffe. Auf den Isolierstoff wird ein m it ihm isomorphes Metall oder eine m it ihm iso
morphe Metallverb, aufgeschmolzen, wonach letztere einer reduzierenden Behandlung 
unterworfen wird. Der Isolierkörper kann vor der Metallisierung an der Oberfläche 
mit Substanzen angereichert werden, die m it dem aufzutragenden Metall isomorph 
sind. (D. R. P. 712 739 Kl. 80 b vom 12/5. 1938, ausg. 24/10. 1941.) H o e f m a n n .

Societa Anonima Ing. V. Tedeschi & Co., Turin, Italien, Isolierter elektrischer 
Leiter. Die Isolierung besteht aus einer Gummischicht, die mit mehreren Lagen 
schraubenförmig aufgewundener Bänder aus Cellulosehydrat umhüllt ist. (It. P. 356 795 
vom 24/11. 1937.) ' S t r e u b e r .

General Electric Co., New York, übert. von: Manuel H. Savage, Bridgeport, 
und Lyman H. Hitchcock, Milford, Conn., V. St. A., Isoliertes elektrisches Kabel. Die 
Isolierung besteht aus 20—35(%) einer Mischung von Kautschuk (I) u. einem Poly
isoolefin (Polyisobutylen) (II), die 1—2 Teile I u. 1 Teil II enthält, 40—65 Eaktis. 
Bis 25 Füllstoffen u. bis 3 S. Bes. geeignet ist ein Faktis, der durch Erhitzen von 40(°/0) 
Rapsöl, 40 Gilsonit, 10 Ozokerit, 8 S u. 2 Bleiglätte auf etwa 140° erhalten wird. Die 
Isolierung ist ozonbeständig. (A. P. 2 235 536 vom 8/6.1938, ausg. 18/3.1941.) S t r e u e .

Soc. des •Accumulateurs Fixes et de Traction, Romainville, Frankreich, A l
kalischer Akkum ulator großer Kapazität. Die aus einer Anzahl von in Rahmen oder dgl. 
befestigten u. mit akt. M. gefüllten Röhren, Taschen usw. bestehenden P latten sind 
in mehreren eloktr. parallel geschalteten, positiven u. negativen, senkrecht stehenden 
Paketen vereinigt. Die Plattenpaketc sind in einem Gefäß in wenigstens zwei Stufen 
getrennt übereinanderliegend angeordnet. Durch dieso Anordnung wird eine sehr 
hohe K apazität je Einheit der Grundfläche erzielt bei guter clektrochem. Ausnutzung 
der akt. M. der Elektrode u. bei leichtem Gasabzug beim Laden des Sammlers. (D. R. P. 
713144 Kl. 21 b vom 14/8. 1936, ausg. 1/11. 1941. F. Prior. 21/8. 1935.) K i r c h k a t h .

William R. Ray, Glendale, Cal., V. St. A., Thermoelektrischer Generator. Hinter- 
einandergeschaltote Thermoelemente aus Chromei- u. Copeidrähten sind um einen 
üblichen Bunsenbrenner so angeordnet, daß die Schenkel parallel zum Brenner liegen u. 
die heißen Lötstellen von der Flamme bestrichen werden. Zur Isolation der Elemente 
gegeneinander dient ein über den Brenner geschobenes keram. Bohr, das parallel zum 
Brenner Bohrungen zur Aufnahme der Elementschenkel aufweist. Die kalten u. heißen 
Lötstellen sind verdrillt. Durch eine übergeschobene Kappo aus korrosionsfestem 
Material werden die heißen Lötstellen vor dem Angriff der Flammcngase geschützt. 
Eine Erhöhung des therm. Wrkg.-Grades ist dadurch erzielt, daß die Brenneröffnung 
verschlossen ist u. unterhalb dieser radiale, gegenüber den heißen Lötstellen der Batterie 
versetzte Bohrungen im Brennerrohr angeordnet sind. Der Generator zeichnet sich 
durch einfachen, gedrungenen Aufbau bei hohem therm. Wrkg.-Grad aus. (A. P. 
2 236 609 vom 15/8. 1938, ausg. 1/4. 1941.) K i r c h r a t i i .

Siemens-Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Fritz Lieneweg), Berlin-Siemensstadt 
I n  strahlungsdurchlässigem Kolben luftdicht eingeschlossenes Thermoelement. Der Kolben 
ist mit Gas sehr hohen Mol.-Gew., z. B. Xenon, Krypton, halogensubstituierte KW-stoffe 
Si u. B, gefüllt. Das Thermoelement eignet sich bes. für Strahlungsmessungen u. liefert 
eine doppelt so hoho Spannung als ein in Argonatmosphäre befindliches Thermo
element. (D. R. P. 713145 Kl. 21 b vom 8/2. 1940, ausg. 1/11. 1941.) K i r c h r a t h .

Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin (Erfinder: Lawrence D. Miles, Ballston 
Lake, N. Y., V. St. A.,) Entladungsgefäß m it im  Betrieb flüssiger Kathode u. mit in die
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K athode eintauchender Zündelektrode (I), dad. gek.. daß unterhalb der Kathodcn- 
oberflächc u. bes. parallel zu ihr ein Schirm, der gegenüber der Tauchstelle der I eine 
Öffnung aufweist, so angeordnet ist, daß bei Bewegung des Gefäßes die Eintauchtiefe 
der I annähernd gleich bleibt. —  3 weitere Ansprüche. — Wichtig z. B. für die Ver
wendung auf Schiffen. (D. R. P. 712 902 Kl. 21g vom 16/5. 1939. ausg. 28/10.1941 
A. Prior. 25/5. 1938.) ^  Roedf.r.

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Glüheleklrodc fü r  Entladungs- 
lampen. Ein Teil der Emissionsschicht ist m it einer größeren Menge W oder Mo ver
mischt. Zwischen ihr u. ihrer Unterlage ist eine dünne Schicht von schlechter Wärme
leitfähigkeit angebracht. (Belg. P. 440175 vom 28/12. 1940, Auszug veröff. 23/8. 
1941. Holl. Prior. 22/5. 1939. Zus. zu Belg. P. 423 415; C. 1940. II. 3750.) Roeder.'

Egyestilt Izzolampa es Villamossagi R. T., Ujpest, Ungarn, Oxydkathode. 
Die emittierende Schicht setzt sich zusammen im Verhältnis von 2 Mol. BaO : 1 Mol. 
CaO, während die Menge von SrO im stöchiometr. Verhältnis zu dem einen oder dem 
anderen der beiden erstgenannten Oxyde steht. (Belg. P. 440 192 vom 31/12. 1940, 
Auszug veröff. 23/8. 1941. Ung. Prior. 21/2. 1940.) R o e d e r .

Hygrade Sylvania Corp., Salem, Mass., übert. von: Charles H. Bachman, 
St. Marys, Pa., V. St. A., Fluorcsccnzschirm. Die Lsg. eines N itrats des Mg, Al, Be, Ti 
oder Zr wird bis zum ungefähr gleichen atomaren Verhältnis von N u. Metallsalz 
hydrolysiert, worauf die Lsg. getrocknet u. dann bis zur Konsistenz eines zähen Binde
mittels in A. u. W. gelöst wird. Das Bindemittel u. der Eluorescenzstoff werden auf 
den Träger aufgetragen u. getrocknet. (A. P. 2 250189 vom 3/5.1937, ausg. 22/7. 
1941.) . . , ■ G ro te .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Herstellung eines Luminescenz- 
stoffs, der aus einem Zn-Be-Mn-Silicat besteht. (Belg. P- 440155 vom 27/12. 1940. 
Auszug veröff. 23/8. 1941. Holl. Prior. 5/6. 1939.) ROEDER.

Fides Ges. für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutz
rechten m. b. H., Berlin, Herstellung einer Photokathode, wobei auf einen Träger durch 
Verdampfen ein photoelektr. Stoff (Cs) (I) aufgebracht u. oxydiert wird, dad. gek., 
daß auf den I ein Schwermetall (Ag) (II), das auf das Oxyd des I schwach reduzierend 
w irkt, durch Dest. niedergeschlagen u. die so gebildete Schicht oxydiert wird. Hierbei. 
bilden sieh ein Oxyd des I u. ein Oxyd des II, u. es tr i t t  ein Gleichgewichtszustand ein, 
bei d,cm die Schicht AgsO, Ag, Cs20  u. auch Spuren freien Cs enthält. Nach der Oxy
dierung kann gegebenenfalls eine weitere Schicht des II niedergeschlagen werden. 
(Holl. P. 50 975 vom 27/9. 1938, ausg. 15/9. 1941. D. Prior. 27/9. 1937.) Rof.der.

V. Anorganische Industrie.
Carlo Mazzanti, Rom, Herstellung von Wasserstoff aus Methan, Mineralöl oder 

gepulverter Kohle. Das m it W--Dampf vermischte Gut wird der Einw. eines elektr. 
Lichtbogens unterworfen. Aus dem Gasgemisch werden CO u. Schwefelverbb. hcraus- 
gewaschen. Zeichnung. (It. P. 375 335 vom 18/7. 1939.) M ö lle r in g .

Thomas Brown Gowland, Widnes, und Imperial Chemical Industries Ltd., 
London, Sulfurylchlorofluorid, S 0 2CIF, wird hergestellt, indem Sulfurylchlorid mit 
Antimontrifluorid bei erhöhter Temp. (150—500°) unter Druck u. in Ggw. eines 
Katalysators, wie Antimonpentachlorid, zur Rk. gebracht wird, worauf das S02Clr 
durch fraktionierte Dest. abgetrennt wird. (E. P. 527713 vom 12/4.1939, ausg. 
14/11. 1940.) ' D em m le r.

Bela Feledi, Budapest, Beständiger Chlorkalk wird hergestellt, indem man dem 
mit Cl2 zu behandelnden Ca(OH)2 Alkali, vorzugsweise in Form einer wss., etwa j  bis 
40%ig- Lsg. von kaust. Soda zusetzt. (Schwz. P. 215654 vom 1/3. 1940, ausg. l/n t 
1941. Ung. Prior. 1 1 /3 . 1939.) DEMMLER.

Monsanto Chemical Co., Del., übert. von: Osborne Bezanson, Wobum, Mass., 
V. St. A., Chlorwasserstoff und  A lkalisu lfa t werden hergestellt, indem man im wesent
lichen wasserfreie H 2SO,, m it Alkalichlorid im molaren Verhältnis 1: 2 mischt, wobei 
HCl entwickelt wird u. ein homogenes Gemisch oder NaCl-NaHS04 entsteht, das durc-1 
Erhitzen au f etwa 300—400° in Na„SO, u. HCl zers. wird. (A.P. 2248 740 vom 18/11- 
1936, ausg. 8/7.1941.) ‘ D em m le r.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: Jacob Kiel- 
land), Porsgrunn, Norwegen, Gewinnung von K alisalzen aus Lösungen. Bei dem >°r - 
des H auptpatents wird der Umsetzungsgrad schlecht bei Verwendung von. Sehne e- 
säure, Salzsäure oder Phosphorsäure in  geringer Konzentration. Bei Zusatz einei 
kleinen Menge, vorzugsweise 25Äquivalent-°/0, einer Säure, wie Salpetersäure ociei 
Essigsäure, die an sich eine günstige Umsetzung herbeiführt, erfolgt auch bei 1 en
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eingangs genannten Säuren eine Umsetzung bis zu 97°/0. Auch bei diesem Verf. kann 
die Mutterlauge im Kreislauf geführt werden. (D. R. P. 715199 Kl. 121 vom 29/9. 
1939, ausg. 16/12. 1941. Zus. zu D. R. P. 691366; C. (940. II. 3741.) G u a s s h o f f .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: Jacob K iel
land, Porsgrunn, Norwegen, Gewinnung von Kalisalzen aus Lösungen. Die im Verf. 
des Hauptpatentes vorgesehene Umsetzung des Kaliumdiprikrylaminats m it Säure 
kann mit jeder Säure durckgeführt werden, sofern pn =  2—4 (vorzugsweise pa =  3—4) 
eingehalten wird, was gegebenenfalls durch eine Puffersubstanz erfolgen kann. Zweck
mäßig wird Salz u. Säure kontinuierlich dom Umsetzungsbehälter zugesetzt unter 
Abführung einer entsprechenden El.-Menge, die in bekannter Weise auf Kalisalze 
verarbeitet wird, unter Rückführung der dabei anfallenden Mutterlauge in die Zers, 
des Kaliumdiprikrylaminats. (D .R .P . 715200 Kl. 121 vom 17/12. 1939, ausg. 10/12. 
1941. Zus. zu D. R. P. 691366; C. 1940. II. 3741.) G r a s s h o f f .

Montecatini, Soc. Generale par l ’Industria mineraria ed agricola, Mailand, 
Zersetzen von Natriumamalgam m it Wasser, indem das Amalgam über die Kanten eines 
aus Graphitstäben hergestclltcn Rostes geleitet wird. (It. P. 358 086 vom 10/1. 
1938.) D e m m le r .

N. V. Vereenigde Nederlandscke Chamotte-Fabrieken, Geldermalsen, und 
N. V. Ankersmit’s Chemische Fabrieken, Deventer, Bronnen von weichen, carbonat- 
reichen Mineralien. Diese werden in grobstüokiger Form in einfacher Schicht auf-eineu 
Wagen geladen; u. im Tunnelofen gebrannt. (Holl. P. 51 357 vom 5/6. 1939, ausg. 15/11. 
1941.) H o f f m a n n .

VL Silicatchemie. Baustoffe.
C. A. Zapfie und C. E. Sims, Beziehungen zwischen Fehlern in  Emailiiberzügen 

und dem Wasserstoff im  Stahl. (Vgl. C. 1941. I. 822.) Nach einem Überblick über die 
Löslichkeit von H in Ee u. Stahl u. über die Ursachen der H-Aufnahme bei der Herst. 
u. Bearbeitung von Fe berichten Vff. über Verss., die das Abplatzen von Email durch 
Freiwerden von bei höheren Tempp. gelöstem oder okkludiertem H  zeigen. Die H-Auf
nahme ist von der Stahlzus. abhängig. Zur Prüfung des Einfl. von C auf Email wurde 
eino Graphitplattc emailliert, ohne daß das Email abplatztc. Verss. zeigten, daß die 
Fischschuppenbldg. ebenfalls durch Freiwerden von H unter der Emailsehicht hervor
gerufen wird. (Foundry Trade J . 63. 225—28. 305—08. 368—70.64. 11—13. 92—94.
1941. Columbia, Or., Battelle Memorial Inst.) M a r k h o f f .

K. Büttner, Gelingen und M ißlingen keramischer Farbeffekte. Farbeffekte, die 
auf Red. des Oxyds zu Oxydul von Fe, Cu usw. zurückzuführen sind. Lüsterfarben 
werden ohne färbende Stoffe erzielt durch Aufbrennen von' dünnen Häutchen, die 
Interferenzersclieinungen zeigen. Verwendet werden die m it Harzen u. Ölen vor
behandelten Chloride u. N itrate von Pb, Bi usw. (Farben-Chemiker 12. 271—72. 
Dez. 1941. Bunzlau.) SCHEIFELE.

W. Funk, Die beim Brennen von Porzellan in  der Dekorationsmuffel auflrelcnden 
Fehler. Bericht über fehlerhafte Veränderungen des Porzellans u. der farbigen Deko
rationen. (Keram. Rdsch. Kunst-Keram. 50. 1—4. 1/1. 1942. Meißen.) P l a t z m a n n .

Hans Pohl, Eigenschaften von Sintermagnesiten und Magnesitsteinen. Bei der 
Bewertung eines Magnesits ist dessen ehem. Zus. von wesentlich geringerer Bedeutung als 
seine physikal. Gütewerte, wie Vol.-Gewicht, D., Gesamtporosität, Druckfeuerbeständig
keit unter Belastung von 2 kg/qcm, Kaltdruckfestigkeit in kg/qcm u. seine Schlacken- 
beständigkeit. Diese physikal. Gütewerte sind nur zum Teil von den im Magnesit 
neben MgO noch enthaltenen Beimischungen, wie Eisenoxyd, K alk u. Kieselsäure 
abhängig. In allen Fällen müssen die Betriebsverhältnisse u. die A rt der Ofenkonstruk
tionen für die Auswahl der Steine berücksichtigt werden. (Ber. dtsch. keram. Ges. 22. 
415—18. Nov. 1941.) P l a t z m a n n .

F. Ferrari, Die Gründe fü r  die hohe chemische Widerstandsfähigkeit der Ferrari- 
Zemente. Die FERRARI-Zemente enthalten die Zementverbb. C3S, C.2S u. C4AF, aber 
kein C3A, wobei das Verhältnis Al20 3/Fe20 3 ca. 0,64 beträgt. Wie bes. durch die Unteres, 
von M a l q u o r i  u . C i r i l l i  über das Verli. von C4AF bei gleichzeitigem Überschuß 
von Ca(OH)2 u. CaS04 festgestellt wurde, zerfällt dieser Zementbestandteil bei der 
Hydrolyse in wasserhaltige Calciumaluminate u. -ferrite; Mörtel aus derartigen Zementen 
widerstehen, selbst auf die Dauer, der Einw. sulfathaltiger Wässer. Diese günstige Eig. 
beruht auf der Bldg. eines hydratisierten Ferritfilms, der die Aluminatkrystalle umhüllt , 
u. so von der schädlichen Einw. bewahrt; auch andere vorteilhafte Eigg., wie niedrige 
Hydratationswärme u. ‘geringe Sehwindung, können auf diese Weise erklärt werden;
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bei Mörteln aus solchen Zementen w irkt sich die verzögerte Hydrolyse des C4AF durch 
Ausbldg. einer widerstandsfähigen Oberfläehenschicht auf ihre Lebensdauer vorteilhaft 
aus. (Cemcnto arm ato, Ind . Cemento 38- 147—52. Okt. 1941.) H e n ts c h e l .

P. P. Budnikow und W. K. Guzew, Aktivierung saurer Hochofenschlacken und 
Darstellung klinkerlosen Zements. Die Unteres, der Vff. haben gezeigt, daß klinkerlosor 
Zement mit erhöhter mechan. Festigkeit aus sauren Hochofensehlacken (31,16(%) SiO„ 
20,25 A1,03, 1,20 Fo20 3, 33,40 CaO, 4,00 MgO, 3,95 MnO, 0,35 S03, 0,23 S) orlmltc'n 
worden kann, wenn als A ktivator CaSO, im Gemengo m it CaO u. MgO oder mit CaO 
u. Dolomit verwendet wird. Der Dolomit muß bei einer solchen Temp. gebrannt sein 
(etwas über 1000°), bei der MgC03 völlig decarbonisiert u'. C 02 aus CaC03 in wesentlicher 
Monge abgeschieden worden ist. Gips wurde bei 600° gobrannt. Die granulierte Hoch
ofenschlacke wurde mit 10— 1 5 %  Anhydrit u. 5 %  gebranntem Dolomit vermahlen, 
ln  einer Tabello wird gezeigt, daß Schlackonzemonte mit Anhydrit -f gelöschtem Kalk 
bzw. m it Anhydrit -j~ Portlandzementklinker nicht so hohe Zug- u. Druckfestigkeits- 
worto liefern als die m it A nhydrit +  gebranntem Dolomit aktivierten Zemente. 
(C. R , [Doklady] Acad. Sei. URSS 28 (N. S. 8). 711— 13. 20/9. 1940.) S k a lik s .

C. Petrescu, Technische Eigenschaften einiger Kalkzementmörtel. Aus Vgl.-Verss. 
ergibt sich, daß m it gelöschtem K alk in Pulverform hergestelltc Zementmörtel kom
pakter sind als solche, die m it pastenförmigem gelöschtem Kalk hergestellt sind. 
(Materialele de Gontrucjie 1. 102—09. .Juli 1941. (Orig.: rumän.]) R. K. MÜLLER.

Stetefeld, Isolierungen. Geschichtliche Darst. der Entw. der Isolierteelmik 
beginnend m it Korkprodd. u. übergehend zu heutigen Austauschstoffen wie Iporkn. 
Kiefornborkeplatten, Isolierbims, Schlackenbeton, Torfplatten usw. (Kälte 17. 33—35. 
83—85. N ov. 1941.) , P la tz m a n n .

K. Seiffert, D ie A usw ahl von Isolierstoffen fü r  Wärme- und Kälteschulz, ins- 
besojidere in  Anjm ssung an  die Vcnvendungstempcraluren. Überblick über die wichtigsten 
Isolierstoffe, ihre Anwendungsgebiete u. anzuwendenden Stärken. (Chern. Apparatur 28- 
273—75. 25/9. 1941. Ludwigshafen a. Rh.) S k a l i k s .

S. F. Linde, Vorschlag fü r  eine Bewertung der Kälteschutzstoffe. (Mit Diskussions
beiträgen von J. S. Cammerer und K. Seiffert.) Es wird vorgeschlagen, 0 Eigg. von 
Isolierstoffen zu messen, den Meßwerten Punkte zuzuordnen u. diese Punkte zu ad
dieren, nachdem sie zum Gewichteausgleich m it je nach der Eig. verschied. Faktoren 
multipliziert worden sind. Die Summe soll als Wertzahl für den Isolierstoff dienen. 
— C a m m e r e r  wendet sich gegen die W ertzahl, weil sich nur Größen gleicher Di
mension addieren lassen. E r sehlägt Kennzahlen vor, die aus nebeneinandergesetzten 
Maßzahlen für geeignet ausgewählte Eigg. bestehen. — S e i f e r t  will eine Wertzahl 
nur aus W h’techaftlichkeitsbctrachtungen abgeleitet wissen. (Wärme- u. Kältetechn. 
43- 156—61. Okt. 1941. Köln, Tutzing, Ludwigshafen.) WINKLER.

Norbert Samuel Garbisch, V. St. A., Herstellung von Glas unter Verwendung 
des beim Sandstrahlen u. Polieren von Glasplatten m it Sand u. Eisenpoliermittcln 
anfallenden eisenhaltigen Sandes im Gemisch m it Glasstaub. Der Sand wird in Ggw. 
von W. einer magnet. Scheidung unterworfen, wobei der größte Teil des Eisens ent
fernt wird. Das restliche Eisen wird durch Säurebehandlung entfernt. Der mit \\ • 
säurefrei gewaschene eisenfreie Sand wird m it eisenhaltigem Sand derart vermischt, 
daß ein Sandgemisch erhalten wird, das in der Hauptmenge aus Si02 besteht u. 
10— 3 0 %  Glas u. etwa 1— 2 ,5 %  Fe enthält. Dieses wird zur Herst. von G lasp la tten  
benutzt u. zu den alkal. oder erdalkal. Glasschmelzen beigegeben. (F. P. 86r81o 
vom 28/11. 1940, ausg. 29/11. 1941. A. Prior. 29/11. 1939.) M. E. MÜLLER.

CarlZeiß, Jena, Erhöhung der Haltbarkeit von polierten Oberflächen optischer Glaset. 
Um diese vor der Einw. von 0 2 oder Feuchtigkeit zu schützen, überzieht man sie mit 
einer dünnen Schicht luftunempfindlicher Stoffe, wie SiO, oder CaF2, durch Auf
dampfen der Schutzstoffo im Hochvakuum. (Dän. P. 58 874 vom 16/12. 1939, ausg. 
21/7. 1941. D. Prior. 11/1. 1939.) J- SCHMIDT.

Horbach & Schmitz, Köln, Trocknen von Stückbims, dad. gek., daß der Bims in 
Schachtöfen oder Trockentürmen m it Gasen oder Luft oder Gemischen von 6eidon> 
die bei Tempp. von 300—550° im Gleichstrom m it dem Bims durch den Schachteten 
oder Trockenturm geleitet werden, bis zur Erreichung des jeweils verlangten Feucntig- 
keitsgeh. behandelt wird. (D. R. P. 713 888 Kl. 82 a vom 21/9.1940, ausg. 17/11-
1941.) M. F. M ü l l e r .

Pietro Periani, Rom, Verwendung von künstlichem Schiefer ( Z e m e n t - A s b e s t )  in 
i o r m von Rohren, Stangen, Blechen verschied. Profils an Stelle von Eisen bei < ei
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Ilerst. von gegen Druck, Ausdehnung u. Biegung widerstandsfähigem Beton. (It. P. 
358 447 vom 14/12. 1937.) ‘ D e m m l e r .

Gipswerke Stadtoldendorf u. Ellrich Dr. Karl Wtirth (Erfinder: KarlWiirth),
Stadtoldendorf, Herstellung poriger Gipsformlinge. Eine durch Neutralisation der 
beim Aufschluß von Holz mit H„SO., anfallende Abfallauge mittels Kalksteins ge
wonnene Gipsmasse wird zunächst getrocknet, gebrannt u. fein gemahlen, worauf 
das Mahlgut m it W. angemacht u. unmittelbar danach zu Formlingen verarbeitet 
wird. (D. R. P. 712 355 Kl. 80 b vom 25/4. 1939, ausg. 17/10. 1941.) HOFFMANN.

Plaskon Co... Inc., Toledo, O., übert. von: Albert E. Marshall, New York, 
N- Y., V. St. A., Batistein m it Kunstharzüberzug. Man gießt Gipsbrei (I), der zugfeste 
Formkörper herzustellen gestattet, in Formen, bringt auf den abgebundenen Gipsstein 
eine dünne Schiebt aus härtbarer Harnstoff-GH20-Harzmassc (II) u. führt .die K unst
harzschicht durch heißes Pressen in eine wasserfeste, cmailleartigc, auf dem Stein fest
haftende Deckschicht über. Die II besteht zweckmäßig aus einem in üblicher Weise 
hergestelltcn, Cellulose als Füllstoff enthaltenden Preßpulver. Im Falle des Aufbringens 
der II auf den nicht abgebundenen I ist der II noch etwas I zuzusetzen, die Heißpressung 
findet aber erst nach Festwerden u. 'Trocknen des Steines statt. (A. P. 2193  635
vom 15/1. 1938, ausg. 12/3. 1940.) S a r r e .

VII. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
Ivar Bacher. Untersuchungen über den E in fluß  der Zeit der Anwendung a u f die 

Wirkung von Sticksloffdüngemitteln. In  Vgl. gestellt werden N aN 03, Ca(N03)2 u. Ljunga- 
Salpetor (eino Mischung von Ammonnitrat u. Kalk). Es ergab sich, daß keino allg. 
Regel aufgestellt werden kann, um für alle Eriiehte die geeignetste Zeit der Anwendung 
[ler N itrate festzusetzen. Verschied. Früchte verlangen verschied. Anwendungszeiten, 
um den höchsten Ertrag zu erzielen. Auch hinsichtlich der Nitratform u. der N itra t
monge ergaben sich keino bestimmten Beziehungen zur Zeit der Anwendung. (Lant- 
hrükshögskolan, Jordbruksförsöksanst., Mcdd. 1941. Nr. 6. 78 Seiten.) J a c o b .

Ingeburg Lehne, Untersuchungen zur Anbautechnik und Stickstoffdüngung ver
schiedener Hirseformen a u f Sandboden. Für die Körnergewinnung ist eine im Korn- 
jrtrag hochleistungsfähige Rispenhirse am geeignetsten. Logt man weniger W ert auf 
Kornertrag u. hat man die Möglichkeit der Verwertung größerer Strohmengen, so kann 
lie Kolbenhirse angebaut werden. Um hoho Eiweißerträge zu erhalten, benötigt die 
Kolbenhirse mehr Stickstoff als die Rispenhirse. (Pflanzenbau 18. 65—76. Sept. 1941. 
Breslau, Inst. f. Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung.) JACOB.

A. Kaltia, Die periodische Stickstoffversorgung des Frühfahrweizens. Bei aus
eichendem N-Angebot ist die N-Absorptionsrate des Frühjahrweizens in der 3. u.
1. Dekade seiner Entw. am größten; das Assimilationsmaximum fällt ebenfalls in diese 
feit. Mit zunehmendem Alter nimmt die Pflanze immer weniger N auf. (C. R. [Dokladv] 
Icad. Sei. URSS 29 (N. S. 8). 343—46. 10/11. 1940. USSR, Inst, of Soe. Agrie. [Orig.': 
ingl.]) ‘ K e i l .

F. van Der Pauw, Feldversuche m it Superphosphal au f Grasland. 66 in den Jahren 
1937—1939 in verschied. Gebieten der Niederlande ausgeführte Verss. mit verschied, 
iupe'rphosphatdüngung ergaben, daß Phosphatmangel, bes. auf vielen Flußlehmböden, 
ehr verbreitet ist. Die Bodenunters. lieferte gute Anzeichen für den Phosphatzustand, 
m allg. reagierte Gras auf der Weidestufe nicht stärker auf Phosphat als auf der Heu- 
tufe. Eine P20 5-Diingung von 80 kg/ha war meistens schon durch die Erhöhung 
ler Monge des 1. Schnittes wirtschaftlich. Weiter wird auch der Phosphatgeh. von 
Sras u. Heu wesentlich erhöht u. dadurch der Nährwert gesteigert. (Landbouwkund. 
Pijdschr. 53. 839—57. Nov. 1941. Groningen, Rijkslandbouwproefstation.) Gd.

S. Geriete, Die Phosphorsäuredüngung des Körnermaises. Bei Phosphorsäureverss. 
u Körnermais ergab sich, daß die Phosphorsäure die Reife beschleunigt, den Korn- 
icsatz vermehrt u. die Größenausbldg. der Maiskörner verbessert. Die Möglichkeit 
ler Ausdehnung des Körnermaisbaues auf die leichten Böden ist zu einem großen Teil 
ine Frage der ausreichenden Nährstoffversorgung. (Pflanzenbau 18. 41—62. 76—96. 
iept. 1941.) J a c o b .

Jänos Csiky, Kunstdüngungsversuche m it M ais zum  Vergleich der Wirkung von 
luperphosphat und Kalkphosphat. Freilandverss. m it Mais auf verschied. Böden. Auf 
iöden, die arm an aufnehmbaren Nährstoffen waren, wurden im Falle gemeinsamer 
mwendung der entsprechenden Kunstdünger [100 kg 17°/0ig. Caleiumammoniumnitrat 
Petersalz), 100 kg 40%ig. Kalisalz, 150 kg 17%ig- Superphosphat oder Kalkphos- 
hat per Joch) bedeutende Mehrerträge erzielt. S tatt Superphosphat wird beim Mais 
n allg. Kalkphosphat empfohlen. (Mezögazdasagi Kutatäsok 14. 117—25. 1941.



A Ü szT engl0 ande8k?m m er L andw irtschaft> In s t, für Bodenkunde [Orig.: ung.;

o fe u e r e  Arbeiten über die Anwendung von pflanzlichen Hormonen bei
i T L  Y 1 Ä ri0^  dJ e « u e s te n  A rbeiten  über d e / o e b r i Ä n  ß - S S d u r c  

. ft. bei yerschied. S aa tgu t. Alle U nteres, füh rten  zu dem Ergebnis, daß die Behänd
f ü h r t e t S  ' f '  p f TXliCihe^ Wl,!ct' sstoffen n ich t odor kaum  zu Ertragssteigerungen 
führte, so daß  sie fü r die L andw irtschaft n ich t von N utzen sein wird. (J . Ministry Agric 
4 8 .  5 1 -o 4 .  Ju n i 1941. Je a lo tts  H ill Res. S ta tion .) 1 E r x l e b e n

E rn s t  M o rg e n ro th  D ie Bedeutung der Bearbeitungsliefe für den Fruchtbarkeils-
Än H a n iv c m 0i l iv  E rfhh und * *  Dahlemer Dauerversuche.
k TUnri -f p rfahru?g en u - Bodenbearbeitungsdauervei-ss. wird die Bedeutung 
der B earbeitungstiefe fü r den F ruch tbarke itszus tand  des Bodens geprüft. Das bk 
L S  ausgefuhrte P flügen, bei dem neben dem Lockern ein Wenden des
“ , ' • 7  g£?.zen B fiugtiefe s ta ttf in d e t, erw eist sich als eine wirksame Maßnahme, 

K l /.,,a  d ° m au f  dor A uswaschung von K alk  u. Koll. beruhenden Frucht- 
ß n fk n ! rP n  E in h a lt zu gebieten. F lach k u ltu r bew irkt eine Vereauerung des 
„ J ™ ' „1 , d o“ r  WeiT8rfc lm G egensatz zur F lach k u ltu r eine größere Bakteriennom
'■ g^ichm aßigere V erteilung der B akterien  a u f  die Ober- u. Untorkrume auf;

?Ai dauornden B eistungen führende Bodenbearbeitungsmaßnahmc an- 
zusehon. (B odenkunde u. Bflnnzenernähr. 26 (71). 14— 72. 1941. Berlin, Inst, für 
Acker- u. P flanzenbau.) J.\COB

^ ■ A .  I -  G oetlew aag 'en, Ober die Möglichkeit der %n- Bestimmung des Bodens an 
ia iu l det Unkrautvcgetation. A uf einer R eihe von Vcrs.-Feldorn wurde festgestellt, 
velche U n k rau ta rten  au ftra to n  u. es w urden Beziehungen zum pH des Bodens ge- 

suen t. A ach ihrem  Frequenztypus konnten  säurefrequento A rten, deren Frequenz bei 
steigendem  p H des Bodens abnim m t, basifrequente A rton, die eine steigende Frequenz 

ei a in c  mendom Säuregrad des Bodens zeigen u. indifferente Arten unterschieden 
er en. a  d ie meisten U n k räu te r einen großen pn-Bereich umfassen, konnten aus- 

geprägte ind ica torpflanzen  fü r  den Säuregrad des Bodens nicht angegeben werden.
E rm ittlung  des Säuregrades m uß das G esam tbild der U nkräu ter in Betracht ge

zogen w erden. D azu w urde der Z usam m enhang zwischen der relativen Zahl dor Säure- 
requenzarten  u. dem pn des Bodens festgestellt. D ieser Frequenzfaktor hängt aber 

nich t nu r von dem  pn  des Vers.-Feldes selbst ab , sondern auch von dem der Umgebung. 
Gegenüber dem elektrom etr. bestim m ten  p H h a t das „U nkrau t-pH“ den Vorteil, daß 
es nu r trage au t die jahreszeitlichen Schw ankungen des Bodens reagiert u. deshalb 
c em D urchschnitts-pn  des Bodens besser en tsp rich t als das elektrometr. pn. Aller- 
< ings is t de r Fehler der nach der F requenzm eth . bestim m ten pn-W erte vor allem auf 
w asserreichen Böden größer, als der Feh ler des elektrom etr. festgestellten pn- (Versl. 
andbouw kund. Onderz., A, R ijkslandbouw proefstat. bodemkund. Inst. Groningen 

j  r ‘ y  A. 747 57. 1941. Groningen, R ijkslandbouw proefstation en Bodemkundig

  AGBIKULTUBCHEMIE. SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG. 1949 ]

J a c o b .
. j ^ - H e in r ic h .  E in  Beitrag zur Bestimm ung der „m inim alen Wasserkapazität“ dilu

vialst ¡Sandboden. Z ur Vermeidung von Fehlerm öglichkeiten bei dor Best. der mini
malen \ \  .-K ap az itä t von Sandböden nach V a g e l e k  w ird der Zusatz von 0,5% Butyl- 
alkohol zum Einw eichw asser em pfohlen; außerdem  soll die B est. des vom Boden fest
gehaltenen W. n ich t in den F iltertiegeln  selbst erfo lgen/sondern  erst nach Überführung 

!WSesU'hgten Bodens in  W ägegläschen. (Bodenkunde u. Pflanzenernähr. 26 (71). 
Jb. 1941. Ebersw alde, F o rs tl. H ochschule, B odenkundl. Inst.) JACOB.

G eza  A u ste rw e il, Vereinfachte Methode zur Bestimm ung der AuslauschkapazUäl 
f f  1°-.% ' 3 ", °*ne Form el angegeben, nach w elcher die Verminderung der Aus-
tausch tah igkeit des Perkolates in Beziehung gebrach t w ird zu der Veränderung des 
-rf- a ” gleichen Ionen im Perkolationsm itte l. (C. R . hehd. Séances Acad. Sei. 213. 
■905— 08. 13/10. 1941.)  ■ J a c o b .

t Gebr- B o rc h e rs  A k t .-G e s .  und F r ie d r ich  B o rch e rs , Goslar, Alkaloidhaltiges 
in.seicienbckampjungsmittcl, bestehend aus einer spritz- oder stäubbaren Mischung eines 
•ontaktinsekticidcn Pflanzonstoffes, au f  den die Insekten durch Lähmung reagieren, 

m it einem solchen, dessen W rkg. sich durch  K räm pfe u. lebhafte Krümmungen des 
nS'H' , orPors bem erkbar m acht. Bes. geeignet sind Gemische aus Imperatoriaextrakt

u. e eborusextrakt, aus Aloin oder D erriswurzel u. H elleborusextrakt oder Crotenöl. 
n u  / ' 'S 1100 s io h z u r  B ekäm pfung aller fressenden u. saugenden Insekten, wie Raupen, 
Kl' im U®Cr’ irw/inzcrdausc’ K üferlarven oder Pflanzenmilben. (D. R. P. 713 89< 

461 VOm 19/IL  1932, ausg. 17/11. 1941.) K a b s t .
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VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
H a r r y  MoSS, Theorie und P raxis der Probenahme. Ü berblick über die bei der 

Probenahme von Erzen oder sonstigen Mineralien üblichen Verff. u. H ilfsm ittel. (Canad. 
Min. J . 61. 719—25. Nov. 1940.) WÜRZ.

M ic h a e l K a u c h tsc h isc h w ili,  Die ltoheisenerzeugung im  elektrischen Niederschachl- 
ofen. Bei der hier beschriebenen Rohcisenherst. w ird als R ed.-K ohle zu 70%  ein reak 
tionsfälliger u. asehereicher A n th razit u. zu 30%  Gaskoks verw endet. Der v erh ü tte te  
M agnetit v e rhä lt sich wegen seines bes. hohen Mg-Geh. (7— 13% ) u. wegen seiner 
Schw erreduzierbarkeit m ctallurg. ungünstig. E s werden noch Angaben über Zus. von 
Erz, E insatzstoffen, Roheisen u. Schlacke gem acht. (Stahl u. Eisen 61. 1033—35. 
13/11. 1941. B erlii'-S ieniensstadt.) M e y e u - W i l d h a g k x .

A . R ege , Ferrital. D urch d irek te  Red. des angereiekerten M agnetits aus Fo- 
lialtigen Sanden im elcktr. Lichtbogenofen wird nach einem Verf. von A r a t a  u . V e n z i  
wird ein Ee von hohem Reinheitsgrad erhalten, wie sieh aus der Analyse u. der Best. 
der U m w andlungspunkte ergibt. Vf. g ib t eine D arst. der meclian. Eigg. u . des Mikro- 
gefiiges u . beschreibt die W arm bearbeitung u. den E infl. des Schmiedens u. Vergütens 
au f die meclian. u. Gefügecigenschaften. D ie K orrosionsbeständigkeit is t gegenüber 
NaCl-Nebeln u. verd. H 2S 0 4 größer, gegenüber HCl u. bei längerer Einw. gegenüber 
HNOa geringer als diejenige eines zum Vgl. verwendeten sehr weichen Fe. Die magnot. 
Perm eabilität reicht an  diejenige von Carbonyleisen u. dgl. heran. F . etw a 1550". 
Das Herst.-Verf. u. verschied. Verwendungszwecke werden besprochen. (Motallurgia 
ital. 33. 235—55. Ju n i 1941. Brescia.) R . K . M ü l l e r .

E d u a rd  H ou d re m on t und H a n s  Schräder, Beeinträchtigung von Dehnung und  
Einschnürung von Stahl bei Glühung in  Wasserstoff. (Vgl. C. 1941. II . 2607.) D urch 
H2-Aufnahmc im  festen Z ustand durcli eine G lühbehandlung en tsteh t eine durch 
Abnahme der Dehnung u. E inschnürung gekennzeichnete Versprödung. Diese ist meist 
m it Bldg. feiner Innenzerreißungen verknüpft, die beim Zerreißvorgang in der Nähe 
der B ruchstelle entstehen u. in der Bruchfiäche der Zugproben in Form  floekenähnlicher 
Erscheinungen sichtbar werden. Die hierzu erforderlichen H 2-Mengen sind geringer 
als die zur Flockenbldg. erforderlichen Mengen. In  abgeschwächtem Maße wird eine 
ähnliche W rkg. bei Glühungen in H 2-haltigen Gasen u. bei geringem Feuchtigkeitsgeh. 
des Glühgascs beobachtet. A ustenit. Cr-N i-Stähle sind unem pfindlicher. W ährend bei 
unlegierten u. niedrig legierten S tählen durcli Anlassen bei Tem pp. von 100— 200° 
der aufgcnoinmenc H 2 en tfern t werden kann, müssen bei höherlegierten austenit. 
Stählen Tem pp. von 500—600° zur H 2-A ustreibung angew endet werden. Bei tiefen 
Prüftem pp. bis — 80° is t das V erh. der H 2-haltigen S tähle in A bhängigkeit vom  au f
genommenem H„-Geh. verschieden. Bei geringeren Gehh. versprödet der S tah l m it 
fallender Prüftem p. stärker. Bei höheren H 2-Gehh. bew irkt die Abkühlung ein E n t
weichen des H 2, was zunächst zu einer E rholung von D ehnung u. E inschnürung fü h rt, 
die dann e rs t bei weiterem Fallen der P rüftem p. wieder zurückgeht. Bei unlegiertem 
S tahl t r i t t  diese E rholung der Zähigkeitseigg. bei tieferen Prüftem pp. leichter ein als 
bei einem C r-N i-Stahl. (Areh. Eisenhüttenw es. 15. 87— 97. Aug. 1941.) H o c h s t e i n .

A lfre d  Jünger, Die Bedeutung der Streckgrenze fü r  die Wechselfcsligkeit bei Stählen 
höherer Festigkeit. Zuschrift zu der A rbeit von F k v , K E S S N E R  u . O E T T E L  (vgl. 0 . 1941.
II. 2608). E s w ird auf die B edeutung der Bruchdehnung u. der Einschnürung h in 
gewiesen. — Durch diese Zuschrift, angeregt, ergänzen A d o lf  F r y  u. R u d o lf  Oettel 
eine Zahlentafel dor C. 1941. I I . 2608 referierten Veröffentlichung durch Hinzufügung 
der W erte fü r Bruchdehnung u. E inschnürung u. rechnen die W erte von auf <5i0 um. 
U nter B enutzung dieser W erte w ird  die Biegewechselfestigkeit nach dor Form el von 
J Ü N G E R ,  sowie von L E Q U I S ,  B u c h h o l t z  u . S C H U L Z  ergänzend errechnet u. in einer 
Zahlentafel die prozentualen Abweichungen der nach verschied. Form eln errechneten 
W erte von den Vcrs.-W erten eingetragen. In  allen Fällen ergib t die neue Formel 
W erte, die m it den Vcrs.-W erten bes. g u t übereinstim m en. Diese gu te  Ü bereinstim 
mung w ird m it einer bes. einfachen Form el erhalten, die keine willkürlichen Glieder 
en th ä lt u. die zeigt, daß  die B edeutung der Streckgrenze fü r die Biegewechselfestigkeit, 
bes. durch den in der neuen Form el enthaltenen Streckgrenzen bei w ert ß  grundsätzlich 
richtig  erfaß t is t. (Areh. E isenhüttenw es. 15. 201— 02. O kt. 1941.) H O C H S T E IN .

G u n n a r  W ä llg re n , D ie Bestimmung der Kriechgrenze von Stahl. Vergleich zwischen 
Ergebnissen von Kurzzeit- und  Langzeitversuchen. Vf. un tersucht die Temp.-Verteilung
u. die Regelung der Temp. auf den P robestäben. Die M eßeinrichtung wird verbessert. 
Als Probeform  w ird  diejenige der LOSENHAUSENWERK A.-G. verw endet. An 2 Stählen 
wird ein Vgl. der B est. der D auerstandfestigkeit in Lang- u. Kurzzeitverss. durch
geführt. Bei 450° ergeben beide Verff. gleiche W erte, m it steigender Temp. wird jedoch
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die Ü bereinstim m ung schlechter; die in Langzeitverss. e rm itte lte  Dauerstandfestigkeit 
is t bedeutend  geringer als die durch K urzzeitverss. bestim m te, was zum Teil als Folge 
einer bei höherer Tem p. u. längerer V ers.-D auer ein tretenden  Gefügeänderung (Sphäro- 
idisierung des P erlitzom entits) e rk lä rt w ird . (Ing. V etensk. A kad., H andl. 1941. Nr. 160. 
5— 31. Stockholm , Techn. H ochsch., Festigkeitslabor.) R. K . M ü l l e r .

G erh a rd  R ie d r ic h  und F ra n z  L o ib , Versprödung chromreicher Stähle im Tem- 
peraturgebiet von 300— 600°. U nters, über den E infl. des Cr-, Ti-, Nb-, Mn-, Si- u. 
C-Geh., der Tem p. u . H altezc it a u f  d ie N eigung zur Versprödung nach Halten bei 
350— 550° von S täh len  m it 0,04— 0,28 (°/0) C, 0,2— 3,2 Si, 0,2—4,1 Mn, 5—29 Cr,
0—3,8 T i u . 0—4,5 N h. D ie U nters, ergab, daß  S täh le  m it un ter ca. 15,5 Cr nicht 
verspröden, S täh le  m it ca. 15,5— 18 Cr m itte ls ta rk  verspröden u. solche mit ca. 19 Cr 
u. m ehr sehr s ta rk  verspröden. D ie genauere E rm ittlu n g  des Cr-Geh., bei dem die 
V ersprödung bei 475° einsetzt, zeigte, daß  ein  S tah l m it 15,18 Cr schon versprödete, 
w ährend ein S tah l m it 14,4 Cr noch "nicht spröde w urde. D ie Vers.-Ergebnisse bei dem 
T i-S täh len  zeigten, daß  sich die V ersprödung au f das Tem p.-G ebiet von etwa 400—500° 
erstreck t, u . daß  die V ersprödung bei 475° am  stärksten  ausgeprägt ist. Zur Ver
sprödung w ar in  diesen S täh len  ebenfalls ein  Cr-Gch. von mindestens ca. 15,5% er
forderlich. T i jedoch w irk t verstärkend  a u f  die Versprödung. Bei den Nb-kaltigen 
S täh len  t r i t t  d ie V ersprödung im Tem p.-G ebiet von 400—500° ein. Cr-Stähle mit 1,7 Nh 
verhalten  sich gleich den N b-freien C r-S tählen. E in  höherer Nb-Geh. von 2,4—4,5% 
verstärk te  dagegen die N eigung zu r V ersprödung in  geringem Maße. Bei den Mn- 
reicheren C r-Stählen t r a t  ebenfalls die stä rk ste  V ersprödung bei 475° auf. Ein Vgl. 
der M n-reicheren m it den M n-freien zeigt, daß  bei Cr-Stählen m it ca. 3 Mn die Ver
sprödung m it einem etw as höheren Cr-Geh. als bei den Mn-freien Cr-Stählen einsetzt. 
E in  Si-Gch. von ca. 3 %  w irk t sich a u f  die V ersprödung Cr-reichcr Stähle verstärkend 
aus. C r-S tähle m it S i-Zusatz sind von  ca. 13 Cr an  fe rrit., olme erhöhten Si-Zusatz 
sind sie dagegen ers t ab  17 Cr ferritisch . D ie N eigung zur Versprödung Cr-reicher 
S täh le  m it ca. 3 Si w ird auch  bei einem w eiteren Zusatz von ca. 1,5 Nb oder 1,5 Mo 
n ich t wesentlich beeinflußt. D er E infl. des C-Geh. au f  die Versprödung Cr-reichcr Stähle 
is t gering. H ieraus w ird  gefolgert, daß  die V ersprödung durch irgendeine Fe-Cr-Verb. 
hervorgerufen w ird. Bei 475° versprödete S tähle w urden bis zu 100 Stdn. bei Tempp. 
über 500° gehalten. W ährend bei 550°-G lühtem p. die Versprödung noch nicht beseitigt 
werden konnte, bei 600°-G lühtem p. w aren alle Proben m it Ausnahme des Stahles mit 
28,7 Cr nach  5-std. H alten  w ieder zäh . Bei 650° w aren bereits nach 2-std. Halten 
u. bei 800 u . 900° nach 1-std. H alten  die S tähle w ieder zäh. Bei der Unters, der Kerb
schlagzähigkeit bei R aum tem p. u . bei Tem pp. bis z u '800° des stark  zur Versprödung 
neigenden S tahles m it 23,7 Cr im zähen u . im nach  1000-std. H alten  bei 4 7 5° versprödeten 
Z ustand wurde, festgestcllt, daß  es sich bei der V ersprödung Cr-reioher Stähle bei 400 
bis 500° sowohl um eine K a lt- .a ls  auch W arm sprödigkeit handelt, da  im versprödeten 
Z ustand  ers t bei Tem pp. von 700—800° die.K erbsehlagzähigkeitsw ertc des nicht ver
sprödeten Zustandes erreich t werden. M it A usnahm e von dem Stahl m it 28,7 Cr wird 
der V ersprödungsvorgang durch d ie H ärtep rü fung  em pfindlicher angezeigt als durch 
den Biegevers., obwohl die H ärtesteigerung  n ich t die w ahre Ursache für die starke 
V ersprödung sein kann . D ie s tarke  V ersprödung w ird hauptsächlich durch Aus
scheidungen an  den K onigrenzen veru rsach t. (Areh. Eisenhüttenw es. 15- 175—82. 
O kt. 1941. K refeld, D eutsche Edelstahlw erke A .-G ., Forschungsstclle.) H o c h s t e ix .

W ilh e lm  K u n tz e , P rü f technische Erfassung der Ursachen zum  spröden Bruch des 
Baustahls. Bei den bisher üblichen A bnahm eprüfungen wurden nur Verformung u. 
V erform ungsw iderstand e rfaß t; der E in fl. innerer Lockerungen u. dam it der Trenn- 
eigg. a u f  die S icherheit des W erkstoffes blieben dagegen völlig unberücksichtigt. Ls 
is t daher als E rgänzung eine G ebrauchsw ertprüfung in der E ntw ., über die der U- 
berich tet. H ierzu werden M itteilungen über die Auswertung des Zerreißvers. für die 
R eißem pfindlichkeit des Grundwerkstoffes, die E n tw . von Prüfverff. für die Beurteilung 
der Schw eißbarkeit u . den A nrißbiegewinkel als G ütem aßstab gemacht. Die Kerb- 
schlagbiegeprobe h a t  sich fü r  die B eurteilung der Schw eißbarkeit als ungeeignet er
wiesen. (S tah lbau  14. 97— 103. 3/10. 1941. Berlin-D ahlem , S taatl. Materialprüfungs
am t.) „

H a n s  E s se r  un d  H e in r ic h  A re n d , E in flu ß  einiger Versachshedingmgen ie t j «• 
schleißversuchen nach M . Spindel. U n ters , des E in fl. des E l ä c l i e n d r u c k s ,  der Lleit- 
geschw indigkeit u. der Scheibenbreite au f  das E rgebnis von Verschleißverss. aut c ei 
M aschine nach  S P I N D E L  bei 3  n. geglühten unlegierten  S tählen S tC 3 0 , S tO  bU U- 
S t 42 bei 4 verschied. V ers.-A nordnungen. Bei 2 Vers.-Reihen bestand die Sohei e 
aus vergütetem , unlegiertem  S tah l, bei den übrigen R eihen aus naturhartein  Mn-atati . 
Die Verss. ergaben, daß  bei V erwendung b re iter Gegenscheiben eine krit. 1 erscmci
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geschwindigkeit gefunden wird, bei der der Verschleiß unabhängig von der F lächen- 
pressung is t. (Areh. Eisenhüttenw es. 15. 103—06. Aug. 1941. Aachen, Techn. H och
schule, In s t, fü r E isenhüttenkunde.) H o c h s t e i n .

P a u l B a st ie n , Die nichtrostenden Stähle in  den chemischen Industrien. Auf einer 
Besprechung der Grundregeln für die Oxydations- u . Korrosionsbeständigkeit der 
Stähle, E infl. von C-, Cr- u . N i-Gehh. au f die Ausdehnung des y-Gebietes u. den E infl. 
der Carbide folgt eine E inteilung der nichtoxydierbaren S tähle nach ihren Grundeigg. 
u. bes. Verwendungszwecken. (Métaux e t Corros. 16. 53— 58. 67— 74. Ju li/S ep t. 
1941.) P a u l .

P a u l G rü ner und W e rn e r Groh, Die optimalen Walzbedingungen einiger A lu 
minium-Magnesiumlegierungen. Bei der B est, der günstigsten Tem p., des günstigsten 
W alzdruckes sowie der günstigsten Geschwindigkeit fü r D uranalium  w urde festgestcllt, 
daß fü r Mg 3 u. Mg 5 die günstigste Temp. bei 360°, fü r Mg 7 bei 370° u. fü r Mg 9 wieder 
bei 360° lag. Bei Mg 3 kann m an bis zu prozentualen Abnahm en von 20,3°/0 m it der 
W alzgesehwindigkeit bis zu 4,86 m /Sek. heraufgehen, w ährend bei einer Abnahm e 
bis zu 28,1 °/0 die Höchstgeschwindigkeit bei 2,55 m /Sek. liegt. 4,86 m /Sek. is t bis 
zu 20,19%  Abnahm e fü r Mg 5 die H öchstgeschwindigkeit, w ährend bis zu 29,8%  A b
nahme 1,287 m /Sok. die Höchstgeschwindigkeit ist. Bei Mg 7 is t bis zu Abnahmen 
von 17,4%  die G eschwindigkeit von 4,86 m /Sek. die beste. F ü r höhere Abnahmen 
bis zu 24,59%  m uß. die Geschwindigkeit auf 2,55 m /Sek. verm indert w erden. Bei 
Mg 9 können bis zu 20,5%  Abnahme W alzgeschwindigkeitcn bis zu 4,86 m /Sek. 
zugelassen werden. (K alt-W alz-W elt 1941. 81— 84. Nov. 1941. Aachen, Techn. 
Hochsch., In s t, fü r bildsam e Form gebung.) I l O C H S T E I N .

E . v o n  R a ja k o v ic s ,  Über den E in flu ß  eines holzfaserigcn Bruchgefüges a u f die 
dynamischen Fcsligkeitscigenschaften von Blechen aus Al-Gu-Mg-Legierungen. Die 
U nters, von 11 mm dicken Duralum inblechen 681 B m it teils holzfaserartigem u. teils 
körnigem Bruchgefüge ergab, daß  bei Festigkeitsbeanspruchung längs u. quer zur Walz- 
richtung n ich t nur die s ta t. Festigkeitseigg., sondern auch die Dauerbiegewechselfestig
ke it fü r beide Gefügeausbüdungen der Bleche gleich sind. Die K erbschlagzähigkeit ist 
beim Blech m it holzfaserartigem Bruchgefüge im allg. höher. Ih re  Größe w ird durch 
die Lago der Proben im Blech s ta rk  beeinflußt. D er a lte  Scharfkerb erg ib t kleinere 
W erte als der DVM .-Kerb. (M etallwirtsch., M ctallwiss., M otallteehn. 20. 1049—51. 
24/10.1941.) H o c h s t e i n .

K .  H .  B u ssm a n n , Versuchsergebnisse bei der Dauerprüfung von ganzen Bauteilen. 
Überblick über Schrifttum sangaben, die die W echselfestigkeit von Wellen m it H ohl
kehlen, Quorbohrungen u. N aben sowie den Einfl. des W ellendurchmessers, des E n t
zunderns, des Verschmiedungsgrades sowie des N itrierens auf die W eehsclfestigkeit 
u. die D auerfestigkeit von gebohrten Laschcnköpfon (Stabköpfen), von Federn 
sowie von beruhigtem  u. nichtberuhigtem  S tahl behandeln. (M etallwirtsch., Metall- 
wiss., M etalltcchn. 20. 1035—43. 17/10. 1941. Berlin-Dahlem , S taa tl. M ateriai- 
prüfungsam t.) H o c h s t E I N .

JÖZSef V ie to risz , Herstellung und Konstruktion m it Rücksicht a u f die Dauer
haltbarkeit des Materials. E s werden die E inflüsse der Herst.-M ethoden, der Zus., 
der W arm - u. K altverform ung, der K altbearbeitung, des Beizens, der W ärm e
behandlungen, des R ichtens, der Montage usw. au f die D auerhaltbarkeit der Stähle 
u. anderen Metalle einzeln erörtert. I s t die Oberfläche des Gegenstandes beschädigt, 
en tkohlt oder m it irgendwelcher Spannungsanhäufung belastet, so sinkt die D auer
haltbarkeit. Kerbe, Querbohrungen, Reibung u. Korrosion wirken bes. schädlich. 
Gegenstände m it W alz- oder Schm iedehaut zeigen im allg. außerordentlich niedrige 
W echselfestigkeitsworte, dagegen läß t sich die D auerhaltbarkeit durch Aufkohlen, 
N itrieren oder durch p last. Verformen der äußeren Schicht bedeutend erhöhen. Es 
wird w eiter durch theoret. Betrachtungen sowie an  p rak t. Beispielen (Herst. von Federn, 
Scbraubenverbb. u . Wellen) erörtert, wie die Frage der W echselfestigkeit beim K on
struieren in B etrach t gezogen werden kann. (Anyagvizsgâlôk Közlönye [M itt. ung. 
Verb. M aterialprüf.] 19. 45— 84. M ärz/April 1941. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch. u. 
engl.]) S a i l e r .

N . F . B o lch o w it in ow , Verfahren zur Bestimm ung der D ämpfung von osciüierenden. 
Schwingungen im  Föppl-Perlz-Apparat. Beschreibung der V orr., R ichtlinien zu seiner 
H andhabe sowie Angabe der bekannten Form eln zur Berechnung der Dämpfung. 
(3auoACKaii Jlaßopaiopua [B etriebs-Lab.] 10. N r. 1. 87— 89. Jan . 1941.) H o c h s t e i n

Ja. B .  F r ie d m a n n  und S. Ja. K ire n sk a ja ,  Beurteilung der Verformungsfähigkeit 
bei spröden Gußlegierungen. (Vgl. C. 1941. II . 2532.) Bei spröden Gußlegierungen 
(Gußeisen, Mg- u. Al-Lcgierungen) w ird die V erform ungsfähigkeit durch Messung des 
Durchmessers von dem E indruck bestim m t, der durch  einen D ruekstem pel bei der Bldg.
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der ersten  Risse en ts teh t. H ierfü r werden Séheibenproben m it 12 mm Durchmesser 
u. 7 oder 3 m m  D icke benötig t. M it diesem  Verf. läß t sieh die Verformungsfähigkeit 
von spröden Gußlegierungen genauer erm itte ln  als durch  Beurteilung der Bruchdehnung 
von Z erreißversuchen. ( 3 a u o a c K a a  J la ö o p a T o p irn  [B etriebs-Lab.] 10. Nr. 1. 80—80. 
Ja n . 1941.) H o c h s t e ix .

W .  N . B u sc h in ,  Melkode zum  Nachweis von Gaseinschlüssen in  Schweißnähten mil 
dicker Umhüllung. D ie Ggw. von G ascinschlüssen in einer Schweißnaht, die mit einer 
Elektrode m it d icker U m hüllung’ erhalten  ist, lä ß t sieh aus der Schlaekenvertcilung an 
der O berfläche erkennen, w ie durcli R ön tgenunters. nachgeprüft wird. (3anojCKaa 
.laöopaTopirir [B etriebs-L ab.] 9. 1040. 1 Tafel. Sept. 1940. Jekaterinoslaw [Dncpro- 
potrowsk].) R. K. M ü l l e r .

S a m u e l G la sston e , Die Grundlagen der Elektrochemie und der Elektroplattierung. 
H L  Ionen in  Elektrolytlösungen. (II. Vgl. C. 1942. I .  973.) Kurze Beschreibung 
des Verh. von Ionen in  Lsgg., sowie dor Ionisierung von NaCl, von Salzen allg., sowie 
von Säuren u. Basen. (M onthly Rev. Amcr. E lectro-P laters’ Soc. 28. 785—88. Okt. 
1941.) ' M a r k h o f f .

E .  A rm stro n g , Elektrolytische Edclrnelallüberziige fü r  elektrische Ziveckc. Edel- 
m etallüberzüge (Ag, Au, R h , Pt-M etalle) eignen sieh bes. fü r  Kontaktflächen. Be
schreibung geeigneter galvan. B äder. (M etal T reatm en t 6 . 147— 55. 1940/41.) Mar k h .

H u g o  K ra u se ,  Fehler bei der Hartverchromung. Ü berblick. (Kalt-Walz-Welt 1941. 
65— 67. Sept.) H o c h s t e i x .

A lb e rt  F o rn y , N aß- oder Trockenverzinkung. N ach  einer kurzen Kennzeichnung 
iler N aß- u . T rockenverzinkung w orden die Vor- u. N achteile beider Verff. geschildert. 
Vf. is t dor A nsicht, daß  das Troekenverf. um  25°/0 billiger a rbe ite t u. zum Teil sogar 
bessere Zn-Ü berzüge liefert. (MSV Z. Metall - u. Schinuckw aren-Fabrikat. Verchrom. 22. 
144— 46. 10/11. .1941.) M a r k h o f f .

H e in z  B a b l ik  und  R u d o lf  Scheu, Z ur H aftfestigkeit von Zinküberzügen. Die 
Biegefähigkeit von im  Schm elzbad erzeugten V erzinkungen is t n icht nur ein Dehmmgs- 
problem , sondern auch  ein Problem  der H aftfestigkeit. Als w ahre Haftfestigkeit wird 
die K ra f t angesprochen, m it d e r die einzelnen Phasen der Zn- u. Zn-Fe-Schicht an ihren 
G renzflächen zueinander w irken. N ach den Verss. schein t es immer so zu sein, daß 
bei e iner B eanspruchung die T rennung  n ich t innerhalb  der Phase, sondern an den 
Phasengrenzflächen erfolgt. D ie Verss. erfolgten d e ra r t, daß  die Grundflächen zweier 
gleich großer Z ylinder aus A rm co-Eisen verz ink t u . im  warmen Zustande durch Auf- 
einanderpressen m iteinander verlö te t w urden. M it diesen K örpern wurden dann Zerreiß- 
verss. gem acht. D ie Verss. h a tten  dann noch folgende Ergebnisse: Werden durch 
sogenannte „N aßverzinkung“ erhaltene  Zn-Ü berzüge rasch abgekühlt, so zerspringen 
die Fe-Zn-Legierungsschichten. D ie H aft- u. B iegefähigkeit w ird stark'herabgesetzt. 
G ute H aftfestigkeit u . g u te  B iegefähigkeit gehen bei Zn-Überzügen nicht in allen Fällen 
para lle l: im  „N aßverzinkverf.“  hergestellte  g u te  Überzüge haben höhere Haftfestigkeit, 
aber niedrigere B iegefähigkeit als die im  „Trockenverzinkvcrf.“ erzeugten. Aufkohlung 
u. V erstickung setzen die H aftfestigkeit herab . (Z- M etallkunde 33. 337—40. Okt. 
1941. W ien, Techn. H ochschule.) M a r k h o f f .

B .  J . H ig g in s ,  Zinnüberzüge durch Kalllauchverfahren. Gegenstände aus Cu u. 
Cu-Legierungen w erden m it einer Sn-Schicht von etw a 0,0002 Zoll Dicke überzogen 
durch  E in tauchen  in eine Lsg. von 5 g/1 SnCQ-2 H 20 , 5,6 N aO H  u. 25 u. mehr (bis 200) 
NaCN. J e  nach dem  Geh. an  N aCN  is t die T auchdauer 10 Min. (25 g NaCN) bis 
1 Min. (50 g NaCN). (Steel 107. N r. 5. 50— 52. 29/7. 1940. Clevcland, Lindcrme 
T ube Co.) M a r k h o f f .

M a r c e l B a lla y ,  D ie Schutzüberzüge gegen die Korrosion der Metalle. Zusammen
fassende D arst. der verschied. Ü berzugsarten , einschließlich der Verff., die eine ehem. 
U m w andlung d e r O berflächenschichten bew irken, wie Oxydieren, Phosphatieren, 
sowie des Zem entierens. (M étaux e t  Corros. 16 (17). 3— 12. 19—23. März/Apru 
1941.) M a r k h o f f .

W . E ile n d e r, W .  G e lle r und W .  A u se i, Beitrag zur Korrosion von Stählen durch 
Beivitterung und  verdünnte Säuren unter Berücksichtigung von thermischer Behandlung 
und  Kaltverformung. U ntersucht w urdçn durch Schmirgeln entzunderte P rob en  von 
w arm gew alzten Blechen der Größe 1300 X 600 X 3 mm aus 10 K o h l e n s t o f f s t a m e n  

m it 0,091 (°/0) C, 0,10— 0,65 Cu, 0,39— 0,59 Mn, 0,009— 0,039 P . 0,017 S, 0,060-0,18 bi 
u. einer y-K orngröße (nach Z em entation  bei 925°) von 1010— 1740 y" u. aus je el“e[’[ 
legierten S tah l m it 0,44— 0,42 (% ) C, 0,56— 55 Cr, 0,63— 0.64 Ni, 0,34—0,32 Cu, U,bb 
bis 0,70 Mn, 0,24— 20 Mo, 0,017— 0,012 P , 0,00S S, 0,18—0,23 Si u. einer y-Korngroue 
von 970— 990 /¡2. D ie K orrosionsverss. w urden an  F re ilu ft, durch Wechseltauchen in 
Seewasser u. in verschied. Säuren (0,06-n-HCl, 0,045-n- u. 0,4 5 -n-H2SO4, 0,8'-n-
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CHjCOOH u. 0,75-n-HNO3) ausgeführt. Ferner wurde der E infl. der W ärm ebehandlung 
untersucht u. zwar 1. 1 S tde. glühen bei 850 bzw. 950°, Abschrecken in  W . u. 1 S tde. 
Anlassen bei verschied. Tem pp.; 2. 1 S tde. Glühen bei 680°; Abschrecken in W . u. 
1 Stde. Anlassen bei 300°; 3. 1 S tde. Glühen bei 850 bzw. 950°, Abkühlen in L uft 
bzw. langsames Abkühlen im Ofen bzw. Abschrecken in Öl bzw. Abschrecken in W asser. 
Die verschied. S tähle unterschieden sich bei den Bewitterungeverss. nur wenig. Die 
Lösungsverss. in  Säuren ergaben je nach A rt der Säure große U nterschiede. In  HNO.; 
verhielten sieh alle W erkstoffe gleich. In  0,45-n-H,SO4 zeigten sieh die stärksten  
U nterschiede; K altverform ung erhöht den Angriff. E in  Zusam m enhang zwischen 
Korrosion bei Bewitterung u. Säureangriff besteht nicht. Der Begriff „Säurelöslichkeit“ 
ist nur anw endbar für bestim m te Vers.-Bedingungen, jo nach A rt der Säure, K onz., 
Temp. usw. Bei manchen Korrosionsvorgängen sind ehem. Zus., technolog. V orbehand
lung u. m etallurg. V orbehandlung des Stahles von ausschlaggebendem E influß. S ta rk  
krystallgeseigerter S tahl zeigte eine durcli W ärm ospannungen ausgelösto ausgeprägte 
rißförmige Korrosion gehärteter Proben, die sich in H 2S 0 4 auslöste. (Korros. u. M etall- 
schütz 17- 314— 19. Sept. 1941. Aachen, In s t, fü r E isenhüttenkunde der Techn. H och
schule.) P a h l .

S. A .  S lepuch ina, K orrosionsbimm pfung bei Wasserkühlrohren fü r  Flugzeug - 
molore. D ie K orrosionspriifung von 2 russ. Al-Mg-Legierungen in Antifrceze (40 bis 
45%  W. -f- 55—60%  Äthylenglykol +  2 g/1 Ä thanolam in), ohne u. m it ins Vers.- 
Gefäß getauchten  C u-Platten, zeigte im  1 . F a ll A ngriff der Legierungen nach 160 S tdn., 
davon 56 S tdn. bei 70—80°. Bei Ggw. der C u-Platten lösten sicli diese nach 65 S tdn., 
davon 21 Stdn. in der W ärm e (wie oben) auf, wobei Cu au f den Legierungen nieder
geschlagen w urde u. d o rt je  nach der Legierungssorte nach 88 bzw. 112 Stdn., davon 
33 bzw. 40 Stdn. in der W ärm e, K orrosion verursachte. In  reinem  W. t r a t  nach 5 Stdn. 
in der W ärm e bzw. 304 Stdn., davon 100 Stdn. in  der W ärm e, ein D unkelwerden bzw. 
geringer O berflächenangriff ohneCu-Niederschlagung ein. N ach Zusatz von 0 ,3 % K 2Cr2O7 
zum W. w ar keine Korrosion zu beobachten. D ie A nodenoxydation der Legierungen 
in 3% ig. C r0 3 bzw. 20%ig. H 2S 0 4 erhöhte bes. im  letzten F a ll ihre Korrosionsfestigkeit, 
so daß  sic dann selbst nach 889 Stdn., davon 286 Stdn. in der W ärm e noch n icht 
angegriffen wurden. D ie Anodenoxydation is t jedoch bei R ohren p rak t. schwer durch- 
zuführen, so daß  Verff. der ehem. O xydation der M etalloberfläche oder Sehutzzusätze 
zum Antifreeze ausgearbeitet werden müßten. (ABiiauuoiniaji IIpOMi.ini.'tciiiiocTi. [Luft- 
fah rtin d .] 1. Nr. 6 . 7— 11. Febr. 1941.) P o h l .

C. H .  S. Tupho lm e, D ie Korrosion der im  Erdboden verlegten Rohrleitungen. 
Zusamm enfassende D arst. der U rsachen der Korrosion u. der verschied. Verff. zum 
Schutz der R ohrleitungen. (Min. Mag. 63. 177— 84. O kt. 1940.) M a r k h o f f .

K a r l  K o lle r  und  Z s igm o n d  G a locsy , U ngarn, Verminderung des Schwefelgehalts 
im  Hochofeneinsalz (E rz u. Koks) durch E inführung von AVasserdampf in den H och
ofen. D er W .-Dam pf wird auf etw a 400— 800° überh itz t u. an einer Stelle in den Ofen 
eingeführt, die etw a die gleiche Temp. besitz t wie der IV.-Dampf. U nter Ausschluß 
der W assergasrk. w erden hier R kk. in der Gasphase begünstigt, die darin  bestehen, 
daß ein Teil dos W .-Dampfes durch CO in H  übergeführt w ird, der zusammen m it dem 
restlichen W .-D am pf einen großen Teil des in den oberen Beschiekungsteilen vo rhan
denen S in  gasförmige S-Verbb. überführt, die m it den Gichtgasen entweichen. Auch 
wenn m it saurer Schlacke im Ofen gearbeite t w ird, b rauch t eine Entschw eflung des 
erhaltenen Roheisens n icht oder nicht, im üblichen Ausmaß durchgeführt zu werden, 
(vgl. F . P . 860989; C. 1941. n .  1445.) (F . P. 865 778 vom  22/5. 1940, ausg. 3/6. 
1941.) G e i s s l e r .

K e lse y -H a y e s  W h e e l Co., übert. von : Joseph E .  Ba tie , D etro it, Mich., V. S t. A.. 
Herstellung von schwammigem E isen. Das E isenoxyd w ird a n s ta tt  m it Holzkohle m it 
einer Mischung von 100 Teilen K oksgrus u. 8 Teilen K N 0 3 bei Tem pp. von 1800—2200°F 
reduziert. A n sta tt K N 0 3 kann gegebenenfalls auch eine andere sauerstoffabgebende 
Verb. wie MnO„ oder KC103 angew andt werden. (A . P. 2 248 735 vom  15/1. 1940, 
ausg. 8/7. 1941.) G r a s s h o f f .

W ils o n  H .  M o ria rty , Shager H eights, 0 . ,  V. 6 t .  A ., Wiederverwendung fein- 
stückiger Metallteilchen durch Sintern. E s w ird ein Gemisch aus 3— 8 %  C, 25— 15%  Fe- 
Teilchen u. R est Fe-E rz hergestellt; dieses Gemisch w ird durch Zugabe von W .  form bar 
gem acht u. dann  gesintert. (A. P. 2 248 180 vom 1/10. 1938, ausg. 8/7.1941.) H a b b e l .

D e m a g  A k t.-G e s., D uisburg (E rfinder: M a x  K o eh le r, W etter), Sinterlegierung 
fü r  Gleitkörper, insbesondere Gleitlager. D ie Verwendung einer Sinterlegierung aus 
15%  Pb, 0,2—5 %  Sb, R est Fe u. Verunreinigungen als W erkstoff fü r G leitkörper, 
bes. Gleitlager. Die Legierung kann noch geringe Gehh. an G raphit, Cu, Ni, Sn, Zn
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u./oder Si en tha lten . —  H ohe D ruckfestigkeit u. U nem pfindliehkeit gegen Kanten 
pressung. (D . R .  P. 7 1 4 3 9 6  K l. 18d vom  1/4. 1939, ausg. 28/11. 1941.) H a b b e l .

H e ra e u s-V a cu u m sch m e lz e  A k t.-G e s..  H anau , Permanenter Magnet, dessen 
W irksam keit a u f Ausscheidungsvorgängen beruht. S intertem p. u. Sinterdauer werden 
beim Sintervorgang so gew ählt, daß  Inhom ogenitäten  im magnot. Material verbleiben, 
die höhere K oerz itivk raft u ./oder R em anenz erzeugen als das gleiche magnot. Material 
bei D urchführung der S in terung bis zur E rreichung der H om ogenität aufweist. Korn- 
große u. Zus. der zu sin ternden M etallpulver werden so gew ählt, daß  maximale rnagnet. 
H ärte  erreich t w ird. Bes. geeignet is t folgende Z u s .: 35—50 (°/0) Ee, 10—25 Ni, 
20— 40 Co, 8— 15 Ti. (D. R .  P. 712 303 K l. 2 1 g  vom 18/11.1934, ausg. 10/10. 
1941.) S t r e u b e r .

M e ta llg e se llsch a ft  A k t.-G e s., F ra n k fu r t  a . M., Zinklegierung, bestehend aus 
0,3— 1 (% ) Al, 0,2— 1 Cu, R est Zn. V erwendung: H erst. von Blechen u. Drähten 
durch  W alzen oder Ziehen. (B e lg . P. 440 413 vom 29/1. 1941, Auszug veröff. 15/10. 
1941. D . P rior. 1/2. 1940.) G e i s s l e r .

M ia m i  Copper Co., New Y ork , N . Y ., übert. von: C harle s H . Curtis, Miami, 
A riz., V. S t. A ., Entfernung von K up fer aus M o-Erzen oder -Konzentraten. Einer Auf
schläm m ung aus Cu-Sulfide en thaltenden  MoS2-Erzen werden H 2SO., u . MnO, zugesetzt, 
w orauf m an d ie  M. etw a 4 S tdn . au f  etw a 95° e rh itz t. D ie von den Feststoffen getrennte 
Lsg. en th ä lt das gesam te Cu, ohne d aß  größere Mo-Mcngen in Lsg. gegangen sind. 
(A. P. 2 2 3 8  250 vom  26/5 .1939, ausg. 15/4.1941.) G e i s s l e r .

I .  G . F arb e n in d u str ie  A k t.-G e s.,  F ra n k fu r t  a. M., Thermische Herstellung von 
Aluminium-Calciumlegierungen  m it b is  zu 50%  Ca. S tückchen aus Al u. Red.-Form
linge, die durch  V erpressen eines Gemisches aus gemahlenem gebranntem Kalk u. Al- 
Gries hergestellt w urden, werden bei etw a 1500° zur R k. gebracht. Die erhaltenen 
R k.-P rodd. g ießt m an fl. ab . D ie CaO-Menge in  den Form lingen soll in solchem Über
schuß zu Al vorhanden sein, daß  die erhaltene Ca-Aluminatschlacke etwa aus gleichen 
Teilen CaO u. A120 3 besteht. (It. P . 3 58178  vom 21/1. 1938. D. Prior. 29/1. 
1937.) " G e i s s l e r .

D o w  C h e m ica l Co., übert. von : T h o m a s  G r isw o ld  jr. und Th om as H . McConica, 
M idland, Mich., Kondensation von m it CO gemischten Magnesiumdämpfen. Das heiße 
Gemisch w ird m it einem fl. M etall, z. B. P b  oder Sn oder ihren Legierungen, in innige 
B erührung gebracht. D er K p. des Aufnehm ers m uß über dem  des Mg liegen. Außer
dem  m uß er in der Lage sein, fl. Mg zu lösen. D ie B ehandlungstem p. wird so geregelt, 
daß  der M g-Dam pf kondensiert w ird , so daß  die CO-Gaso abgeschieden werden können. 
D ie hoch erh itz te  Pb-M g-Legierung w ird  in den oberen Teil der Kondensationseinrichtung 
gepum pt, in welchem ein U n terd rück  von 10—-50 m m  H g-Säule aufrecht erhalten 
w ird u. der von dem  unteren  durch einen barom etr. A bschluß von fl. Metall getrennt 
is t. D as Mg verd am p ft sofort. D ie D äm pfe gelangen über einen m it RASCHIG-Ringen 
aus K ohle oder G raphit gefüllten  R aum  in einen K ondensator. Das zurückbleibende 
Blei, das durch die V erdam pfung des Mg w eitgehend abgekühlt ist, fließt in den unteren, 
bei n. D ruck  arbeitenden  Teil der Vorr. zurück , um  erneut M g-Dampf zur Konden
sation zu bringen. An S telle des V akuum s kann auch ein S trom  eines inerten Gases, 
z.. B . H., oder H o tre ten , der d ie  M g-Däm pfe aus der Legierung auswäscht. (A. P- 
2 238 909 vom  29/6. 1940, ausg. 22/4. 1941.) G e i s s l e r .

D o w  C h e m ica l Co., übert. von: T h o m a s  H .  M cC o n ica , M idland,M ich., V. St. A., 
Kondensation von m it CO gemischten M agnesium däm pfen  durch Aufnahme des Mg 
durch ein fl. M etall, z. B . P b , welches fl. Mg zu lösen vermag. Die Temp. des Pb- 
Bades liegt höher als der K p. des Mg bei dem  betreffenden D ru ck . Die Rückoxydation 
des Mg durch CO, die bei tieferer Tem p. au f  d ie E inw . des Gases au f einen auf der Ober
fläche des P b  gebildeten M g-Film zurückgeführt w ird , soll verringert werden. Um bei 
nich t zu hohen Tem pp. arbeiten  zu müssen, fü h rt m an  die Kondensation bei einem 
D ruck  un ter 50 m m  H g-Säule durch. (A . P . 2 2 3 8  910 vom  1/8. 1940, ausg. -2/4. 
1941.) G e i s s l e r .

P e ro sa  Corp., W ilm ington, D el., V. S t. A ., übert. von: C arlo  A dam o li, Mailand, 
Italien , Herstellung von B eryllium  und seinen Legierungen. Be-Fluoridc (BeF» oder 
D oppelfluoride von Be u. A lkalim etallen), die p rak t. frei sind von W. u. Oxyden, 
werden m it zum  B e im  stöchiom etr. V erhältnis stehenden Mongen an Red.-Mitteln 
(Alkali- oder E rdalkalim etalle, Mg, Al, Si oder B) u. gegebenenfalls Halogeniden 
von zweiwertigen M etallen, bes. E rdalkalim etallen  oder Mg sowie AlkalimetaU- 
fluoriden zur Erzielung von dünnfl. Schlacken gem ischt, w orauf die Mischung zur 
R k. gebrach t w ird. Falls Be-Legierungen hergestellt w erden sollen, setzt man dei 
Mischung noch das Legierungsm etall zu. D as Be wird nahezu vollständig ausgebraent.
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(A . P P . 2 1 9 3  363 vom 24/5. 1937 u. 2 1 9 3  364 vom 17/4. 1939, beide ausg. 12/3.
1940. I t .  Prior. 6 /6 . 1936.) G e i s s l e r .

R o b e rt  B a c k a  (E rfinder: R ob e rt B acka ), N ikolai, Herstellung von hietollen und  
Metallegierungen in  Pulverform, bei welcher der zu pulverisierende W erkstoff in Form  
eines D rah tes oder schmalen Bandes in kaltem  Zustande einem H 20 2-Gebläse zu
geführt u. nach dem  Schmelzen u. Zerstäuben un ter der W rkg. des Gebläses in eine 
gegebenenfalls reduzierend wirkende K ühlfl. geführt w ird, dadurch  gek., daß  d e r 
d ra lit- oder bandförmige W erkstoff sich bis zum E in tr it t  in die Gebiäseflammo unter 
Luftabschluß in einer H 2-Atm ospliäre befindet u. unm itte lbar nach dem Schmelzen 
u. Zerstäuben von einem die Stichflam m e umschließenden Preßluftstrom  erfaß t, herab- 
gekiihlt u. un ter der zusätzlichen Blas- u. Saugwrkg. des Preßluftstrom es m it großer 
Geschwindigkeit in die K ühlfl. geführt wird. Die K ühlfl. kann z. B. aus W. besteheu, 
dem  M incralsäuren oder organ. Stoffe, wie Form nldehyd, beigem ischt sind, welche die 
O xydation der M otallteilchen verhindern bzw. bereits gebildete Oxydsohicliten auf- 
lösen. D ie K ühlfl. kann z. B. aucli aus B u ty laccta t bestehen. — E s können die ver
schiedensten Metalle, u. Metallegierungen zu reinen oxydfreien M otallpulvern ver
a rbe ite t werden. (D. R . P. 706 594 K l. 4 9 1 vom 12/11. 1937, ausg. 30/5. 1941.) H a b b e l .

H a r d y  M e ta llu rg ic a l Corp., New York, übert. von: C harle s H a rd y , Pelham  
Manor, N. Y ., V. S t. A ., Herstellung von MctaUgegenständcn durch Einfiillon von M etall
pulver in eine Form  u. Bldg. einer zusam menhängenden Masse. D as Pulver lä ß t m an 
in die Form  un ter A ufrechterhaltung eines U nterdrucks einfließen u. se tz t es dabei 
gleichzeitig Erschütterungen aus. Das Zusammenpressen des Pulvers w ird zweckmäßig 
ebenfalls bei U nterdrück ausgeführt. Infolgo des geringeren Böschungswinkels fü llt 
das Pulver besser alle Stellen der Form aus. Außerdem  finden sich im Form körper 
keine Bereiche geringerer Festigkeit. (A . P. 2 198  612 vom 15/12. 1937, ausg. 30/4.
1940.) G e i s s l e r .

R e a  A .A x lin e ,  A r th u r  P . Shepard, Fores t H ills, und H erbert S . In g h a m ,  
Jam aika , V. St. A., Herstellung von Formkörpern durcli Aufspritzen von Metall a u f  den 
abzuform enden Gegenstand (niatrix), der seinerseits aus einer Legierung besteht, die 
man nach Erreichung eines genügend dicken Überzugs von Spritzm etall durch A b
schmelzen von dem Überzug trenn t. Um eine genaue A bform ung der Einzelheiten 
durcli den Spritzm etallkörper zu erzielen, d a rf  die Legierung fü r den abzuform enden 
Gegenstand beim Übergang in den fl. Z ustand n ich t an  Vol. zunehm en u. beim E r 
starren  n icht schrumpfen. Geeignete Legierungen bestehen aus 50—60(°/o) B i, R est P b . 
bzw. 27,5— 28,5 P b , 13,5—16 Sn, 48—50 Bi u. 7— 9 Sb. (A . P . 2 250 246 vom 31/1. 
1940, ausg. 22/7.1941.) G e i s s l e r .

Heinrich Poetter, D ie W erkstoffprüfung im M aschinenbau. Leipzig: J . K linkhard t. 1941.
(184 S.) S° =  Die Fachm annbiicherei. R eihe B Bd. 4. BM. 3.80.

IX. Organische Industrie.
B o m b rin i-P a ro d i-D e lfin o , Rom , Ita lien , Cu-Oxydkatalysator zum  Dehydrieren. 

Zu Belg. P . 432 918; C. 1941. II . 2120 is t nachzutragen: Man kann auch andere M etall
oxyde, die den F . des Cu-Oxyds erniedrigen, noch zusetzen. Alkohole werden zu 
Aldehyden dehydriert. ( It . P. 359 794 vom 9/3.1938.) K r a u s z .

I .  G . Farben in du strie  A kt.-G es., F ran k fu rt a. M., Gasförmige Olefine e rhä lt m an 
aus M ethanhomologen durch E im v. von 0 2 bei erhöhter Tem p., indem m an diese im 
Gemisch m it so viel 0 2, daß bei dem herrschenden D ruck keine Flam m enbldg. s t a t t 
findet, z. B. 20—30 Vol.-Teile 0 2 au f  70—80 Vol.-Teile A than oder Propan, durch einen 
R k.-R aum  leitet, der im ersten Teil einen wesentlich kleineren freien Querschnitt 
besitzt als im folgenden Teil. 2 Vorrichtungen. Zeichnung. (E. P. 525 235 vom 
20/2. 1939, ausg. 19/9. 1940. D. Prior. 22/2. 1938.) A r n d t s .

Standard  O il D eve lopm ent Co., übert. von : A n th o n y  E .  R obe rtson , New York, 
N. Y., V. St. A., Isobutylen durch thermische Spaltung seiner Polymeren. E rfindungs
gemäß erh itz t m an die Polym eren des Isobutylens, z. B. Di- u. Triisobutylen, im  
Gemisch m it einem Inertgas au f  Tempp. von etw a 350— 700°. D urch die Mitverwendung 
des Inertgases —  geeignet sind N 2, C 0 2, CH4, C2H c, C2H 4 u. C3H 6 — werden die A us
beuten an  Isobutylen wesentlich erhöht. E s is t vorteilhaft, das Verf. in Ggw. von 
K atalysatoren  durchzuführen. Als solche kommen u. a. aktiv ierte Tonerde u. Phos
phorsäure, gegebenenfalls zusammen m it einer Trägersubstanz, in B etracht. Vorrich
tung. Zeichnung. (A . P. 2 1 9 6  363 vom 13/11. 1936, ausg. 9/4. 1940.) A r n d t s .

D o w  C h em ica l Co., V. S t. A., Gesättigte aliphatische Bromide, bes. Methylbromid 
werden nach der Formel x H 20  -f- S 0 2 -f  B r2 - f  2 ROH  =  2 R B r .+  H 2S 0 4-x H 20



durch  R ückflußerh itzung  eines kontinuierlich erzeugten Gemisches von Br, einem 
gesätt. a lipha t. Alkohol, bes. C H 3OH, S 0 2 u. soviel W. hergestollt, daß die hei der 
R k. gebildete H 2SO., (I) sow eit verd. w ird, daß  ihre V eresterung m it dem Alkohol bziv. 
eine A therbklg. verm ieden wird. A lkylbrom id u. verd. I  werden kontinuierlich abgezogen, 
x soll dem gem äß zwischen 2,34 u. 16,3. bes. bei ca. 3,6 liegen. (E. P. 530820 vom 
4/7. 1939, ausg. 16/1. 1941.) L indem ann

H e rm a n  B .  K ip p e r , A ceord, Mass., V. S t. A., Herstellung viscoser chlorierter
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z. B. durch E inleiten von 5—2 0 %  CI bei ca. 0°, chloriert. D ann wird durch Behand
lung m it wasserfreiem N H 3 vorhandene HCl neutralisiert. D ie Chlorierung kann auch 
gleichzeitig m it der K ondensation  der Olefine durchgeführt werden. Schließlich können 
die K ondensationsprodd. chloriert u. gleichzeitig oxydativ  behandelt werden, z.B. 
m ittels CI u. rauchender H N 0 3 bei 70°, m ittels CI u. H 20„ oder Na-Hypochlorit bei 40°, 
m ittels 40% ig. HCl oder HCl-Gas u. H N 0 3 oder H 20„ hei 70°.' Die Prodd. sind 
als trocknende Öle fü r  Anstrichfarben  geeignet, bes. in Ggw. von KH.,C1 als Trocken
m ittel. W ird  die K ondensation  der Olefinc u n te r Zusatz von ca. iö %  Acetylen in 
Ggw. von A ntim onpentachlorid  u. K upferchlorid , Zink- oder Stannichlorid, vorzugs
weise un ter Zusatz von 5— 10%  C hlorkautschuk als A ktivator, hei — 25 bis —30° 
w ährend einer W oche ausgeführt, so e rh ä lt man einen vulkanisierbaren Kunst- 
kautscliuk. Ähnliche Ergebnisse erzielt m an durch  R k . von Olefinen, bes. Butylenen, 
m it ca 15%  Cupren hei Tem pp. un ter — 25°. (A .P . 2236796  vom 13/9. 1938, ausg. 
1/4. 1941.) L in d e m a n n .

W il l i a m  J .  H a ie , M idland, M ich., V. S t. A., Herstellung von organischen Säuren 
aus Alkoholen oder Aldehyden  in Ggw. von W. in der D am pfphasc bei Tempp. unter
halb 350° un ter der E inw . von D ehydrierungskatalysatoren  u. Hydratationskata
lysatoren  u. von ak tin . S trahlen . Geeignete K ata ly sa to ren  sind Cu, Ag, Co, Zn, Pd 
oder P t  einesteils u. organ. bas. Salze von M etallen, z. B. Cu, Bo, Mg, Zn, Al, Ga, Zr. 
Co, Mn, Ec, Co oder N i, anderenteils. —  E in  Gemisch von 25 (g) Cu-Aeetat, 30 Mn- 
A ce ta t, 20 C r-A cetat u. 200 W . w ird m it 60 Teilen gereinigtem -Bimsstein angerührt u. 
hei 115° getrocknet. D ie M. w ird in ein B ad von geschmolzenem K-Na-Nitrat von 
2d0° gebrach t u. u n te r E inleiten  von D am pf werden die bas. Metallsalzc gebildet. 
E in  D am pfgem isch von 1 Mol (44 g) Acetaldehyd  u. 2 Mol (36 g) W. wird bei 300° über 
das K atalysatorgem isch geleitet, wobei gleichzeitig das L ieht einer H g-D am pflam pe 
oder W olfram lam pe einw irkt. D abei b ilde t sich Essigsäure. —  Aus n■ Propylalkohol 
w ird Propionsäure erhalten . (A. P. 2 1 9 2 2 8 8  vom 18/10. 1934, ausg. 5/3.
1940.) M. E. M ü l l e r .

D o w  C h em ica l Co., übert. von : W ilb u r  T . Stephenson  und E a r l L. Pelton, 
M idland, Mich., V. S t. A., Herstellung von organischen Säuren aus Alkoholen, bes. von 
N a-Propionat aus sek. Buiylalkohol, durch B ehandlung m it fein vorteiltem Alkali
hydroxyd  bei 250—320°. — N aO H  in Schuppenform  wird au f 30,0° erhitzt u. unter 
R ühren  w ird Isoamylalkohol eingeleitot. E s b ilde t sich Na-Isovalcrianat. (A. P- 
2 1 9 6  581 vom 15/9. 1938, ausg. 9/4. 194Q.) M. F. M ü l l e r .

S tan d ard  O i l D eve lop m e n t Co., D elaw are, übert. von : John  J. Owen, Baton 
Rouge, Louis., V. S t. A ., Katalytische O xydation von Ketonen in fl. Phase mit einem
0 2-haltigen Gas in Ggw. eines M n-K atalysators, der Mn als Anion u. ein Alkalimetall 
als K ation  u. eine M etallverb., bestehend aus A lkali- u. Erdalkalim etallen mit Aus
nahme von M anganaten oder Perm anganaten , en thält. D ie Metallverb. ist z. B. ein 
A lkalisalz einer F e ttsäu re . —  In  422 (g) Eisessig w erden 13 Methyläthylketon gelöst. 
D azu werden 2 NaMnO,, gegeben, w orauf stündlich  15 1 0 2 bei 102— 103° durcbgelcitet 
w erden. Die O xydation d au e rt 8 1/., S tdn ., wobei im ganzen 123 g des Ketons zugeführt 
werden. D abei w erden 86 (% ) Säuren, 1,4 Zwischenprodd. u. 8,1 W., C 0 2 u. CO u.
4,5 andere P rodd . gebildet. (A. P. 2 240 714 vom 24/12.1938, ausg. 6/5.1941.) M- F. Mu.

Jesse M .  C oah ran , S m ethport, P a ., V. S t. A ., Gewinnung von Essigsäure aus 
Holzessig durch Destillation, wobei die abziehenden D äm pfe in indirektem Wärme
austausch  m it einer Essigsäurelsg. teilweise kondensiert werden, während bes. das 
M ethanol in dem  restlichen D am pfgem isch übergeht. D as zuerst erhaltene K ondensat 
w ird frak tion iert destilliert. (A . P. 2 1 9 7  069 vom 29/6.1935, ausg. 16/4.1940.) M. I . Mu.

H ercu le s  Pow de r Co., W ilm ington, D el., übert. von: W a lte r  E . G l o o r ,  South 
R iver, N . -T., V. S t. A., Herstellung von Polyglykobnischeslern der Essig- und Buttei
säure durch  stufenweise V eresterung von Polyglykol zunächst m it Buttersäure u. a n 

schließend m it Essigsäure un ter R ückfluß  in Ggw. eines Lösungsm., z .B . Toluol oder 
X ylol, zweckmäßig in Ggw. von V eresterungskatalysatoren, z. B. p-Toluolsulion-
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säure (I), Benzolsulfonsäuro, H 2S 0 4, H 3P 0 4 oderZnCl2. — 106 (Gewichtsteile) Diäthylen- 
glykol, 100 Toluol, 90 Buttersäure, (100°/oig) u. 5 I werden un ter R ückfluß e rh itz t, 
Iris 19 Teile W . überdest. sind. D as etwas gekühlte Rk.-Gemisch w ird m it G2 Eisessig  
versetzt u. dann so lange erhitzt, bis 19 Teile W. übergegangen sind. Beim F ra k 
tionieren geh t der M ischester bei 5 mm D ruck zwischen 140 u. 165° über. D as D i- 
ätliylenglykolacelatbutyrat h a t die Form el CH3■ COO • C2H 4 ■ O ■ C2H 4 • OOC • C3H 7. Ebenso 
wird m it Triäthylenglykol der Mischestcr hergestellt werden. —  Die M ischester werden 
zusammen m it film bildendem M aterial zur H erst. von Überzügen u. p last. Massen 
benutzt. (A . P. 2 1 9 8  665 vom 4/6. 1937, ausg. 30/4. 1940.) M. F . M ü l l e r .

B e st  Foods, In c ., New York', übert. von: Chester M .  G ood in g, Jersey  City, 
und  H a n s  W .  V ah lte ich , Edgew ater, N. J . ,  V. S t. A ., Herstellung von Fettsäureestern 
von mehrwertigen Alkoholen. Zur A btrennung der fettsauren Seifen wird eine ä q u i
valente Menge eines M ineralsäureesters, bes. von halogenierten organ. Verbb., zugesetzt. 
—  450 (Teile) hydriertes E rdnußöl werden m it 300 Glycerin au f 170—205" e rh itz t, 
bis alles W . aus der Rk.-M. abdest. ist. D ann werden 16,2 N aH C 0 3 zugesotzt u. 1 S tde . 
lang v e rrü h rt u. dabei erh itz t. Das R k.-P rod. en th ä lt etw a 7°/0 Na-Söifen u. 45%  
freies u. gebundenes Glycerin. D avon werden 500 Teile m it 15 G lycerinchlorhydrin 
etwa 1/2 S tde. au f 150° erh itz t u. absitzen gelassen. Die obero Schicht en th ä lt F e t t 
säuren m it der VZ. 157 u. 27,2%  Glycerin. Die F ettsch ich t en thä lt 1,24— 1,26 höhere 
Aeylgruppen pro Mol gebundenen Glycerins. — Ebenso ist der 2,2!-D ichloräthyl- 
ä th e r (I) ein sehr geeigneter hydrolysierbarer M inoralsäurccster einer organ. H alogen
verbindung. —  300 (Teile) hydriertes E rdnußöl u. 200 Glycerin werden m it 10,8 N aH C 0 3 
etw a %  Stde. e rh itz t u. dabei verrührt. Das R k.-P rod. wird m it 11 I %  S tdn. bei 
160— 175° v e rrüh rt. N ach dem Absitzenlasson wird eine Fottsäureesterschicht a b 
getrenn t, die 0 ,25%  Aschengoh. u. eine A lkalität von 0 ,0 2 % N aH C 0 3 besitzt. (A. P .  
2 1 9 7  339 vom 16/12. 1936, ausg. 16/4. 1940.) M. F . M ü l l e r .

B e st  Foods, In c ., New York, übert. von : Chester M .  G ood ing, Jersey  City, 
und H a n s  W . V ah lte ich , Edgew ater, N. J .,  V. S t. A., Abtrennung von Fcttsiiureestem  
von mehrwertigen Alkoholen aus dom Rk.-Gemisch unter Befreiung von fe ttsau ren  
Seifen durch Zusatz eines Gemisches eines mehrwertigen Alkohols u. einer Säure, 
die s tä rk er ist als die Fettsäu re  der Seife, u. durch E rhitzen au f 100— 175°. — 275 (Teile) 
eines vollständig hydrierten E rdnußöls u. 60 Glycerin werden bei 170—205° v e rrü h rt, 
bis kein W. m ehr übergeht. D anach werden 3 %  Teile N aH C 0 3 zugegeben u. 1 S tde. 
e rh itz t u. gerührt. D ie Temp. wird au f 150— 160° gesenkt u. dann w ird das Um- 
setzungsprod. von 3 %  (Teilen) konz. H 2S 0 4 (94% ig) u. 6 %  Glycerin cingerührt. 
Beim Stehen bilden sich zwei Schichten. Die obere E sterschicht en th ä lt etwa 21,5%  
Glycerin in freier oder gebundener Form . Sie en thält etwa 1,4 höhere Acyljjruppen 
je .Mol gebundenes Glycerin u. einen Aschengeh. von nur etw a 0,04% . Ä ndere ge
eignete Zusatzm ittcl sind z. B. Ä thylenglykolsulfat, D iäthylenglykolsulfat, P o ly
glycerinsulfat, Polyglykolsulfat, Ä thylenglykolm onom cthyläthcrsulfat, D iäthylon- 
glykolm onoäthyläthersulfat oder die entsprechenden Schwefclsäureester. (Ä. P. 
2 1 9 7  3 4 0  vom 19/6. 1937, ausg. 16/4. 1940.) M .  F . M ü l l e r .

R o h m  &  H a a s  Co., übert. von: H e rm a n  A .  B ru so n , Philadelphia, Pa., V. St. A., 
Herstellung von Crotonsäureeslern von mehrwertigen Alkoholen, wie Glycerin, P e n ta 
ery th rit, Äthylenglykol; Polyäthylenglykolen u. ihren Äthern. Die mehrwertigen a lip h n t. 
Alkohole können bis zu 6 Kohlenstoffatom e enthalten . —  D er Dicrotonsäureglykolester 
(K p .3 120°), Dicrotonsäurecster des Diäthylenglykols (K p.x 146— 154"), Dicrotonsäure- 
ester des Triäthylenglykols (K p .4 168— 178°), Tricotonsäureester des Glycerins (K p .[_ 2 
210°) u. der Crotonsäureester des Pentaerythrits (K p .4_2 197—230°) dienen als Weich
machungsmittel fü r organ. p last. Massen u. harzartiges M aterial, bes. fü r Cellulose
derivate. (A . P. 2 1 9 8  373 vom 23/8. 1933, ausg. 23/4. 1940.) M. F . M ü l l e r .

H e n ry  B .  G a n s jr., U niontow n, P a ., und A rth u r  B .  H o lto n , Olmsted Falls, O.. 
V. S t. A ., Herstellung von Estern von der allg. Form el B O O C -R ', worin R ' ein A ralkyl- 
rcst u. R . ein Alkyl-, Aryl- oder A ralkylrest ist. Man geht z. B. aus vom ß,ß'-D iphenyl- 
älhyläth'er u. se tz t diesen um m it Acetylchlorid un ter der Einw. von ZnCl„. D abei b ildet 
sich der Essigsäureester des Phenylälhylalkohols CH 3-COO-CH2'C H 2-CuH 5 un ter A b 
spaltung von CcH j-C 2H,-C1. M it Bcnzoylchlorid, B utyrylchforid, Propionylchlorid 
oder Phenylacetylchlorid entstehen dio entsprechenden Carbonsäureester. D ie U m 
setzung des Phenylalkyläthers m it dem Acylhalogenid kann auch in Ggw. von H 2SO., 
oder H 3P 0 4 durchgeführt werden, wobei das Phenylalkvlchlorid  abgespalten w ird. 
(A. P. 2 1 9 7 7 9 8  vom 4/9. 1935, ausg. 23/4. 1940.) ' " M. F . M ü l l e r .

N a t io n a l A n ilin e  and C h em ica l Co., In c ., New Y ork, übert. von: K e n n e th  
W . Coons, Tusealoosa, A la., V. S t. A ., Hydrierung von Maleinsäureanhydrid, das 
erhalten w urde durch ka ta ly t. O xydation von Bzl., in geschmolzenem Zustande in
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A lb e rt  M .  A io n o w , Los A ngeles, und  C A  M ik p tta  Rr»vf»rlv prnio p 0i v  o*. t 
' S Ä ' v°n  M ip m a a n re  durch O xydation ‘ von Gyclohexanol m it H2f03 in G f r  

eines K ata ly sa to rs . —  M an g eh t aus von einer konz. HNO., von 40 ii mehr «/ ,'

Katalysator""zT B V gH  P  b~ M  ^  ° n th ä lt- D abei verwcndet man W ~  Ä  
S s Ä “ § * ! $ ”  ihTO' « * * 0 d e r r . 2191786

V  B ro w n 6 jf in aT c i % ° y ' ’ v ^ t ' von ; R ic h a rd  P a s te rn a c k , Brooklyn" und M s
5 -,S t‘ A Z H er Stellung von d-Weinsäure durch Oxydation

0 1 - 1 4 r n Salze? “ 2  °=-!>a l«gen Gasen bei einem pH von 
N . . i 4 *n eines K a ta ly sa to rs  von der Gruppe V, Co, Mn, Ti, Mo, Cr Fe Ce
w erden °zu den enT n ° ° 3 ¿ V ,2V'd 1 2 n -K ° H  u - 3 34  g 5-Keto-d-Ca-Gluconat
fd n  verte  Item ®n tsPrechf " d °n K-Gluconat um gesetzt. Bei 40» wird ein Strom von 
O xvdat nn tn  2- c?  durchge1cite t. Es b ildet sieh K-Tarlrat, Die
?3 H 2 938 Ä ™  V»°» du r°kgeführt werden. (A. P. 2197 021 vom id /iz . iudö, ausg. 16/4. 1940.) j j  p  F ü l l e r

C oroSa1’iCain i VF ^ t  ’it, G r° w e^  E x ck a n ge, Los .Angeies, übert. von: H om er H . Holton, 
w » rT = V  ™  w n - , ’, Herstellu”g ™n Na-Cüratpenlahydrat durch Eindampfen einer 
u 3®;, S?- ° '! Ha-C’ilral u n te r verm indertem  D ruck bei Tempp. unterhalb 46». Dabei 
S  l S  S f  au s ' 2 (C 6H s0 7N a 3) . l l H 20 . (A . P. 2 1 9 3 9 0 4  vom 10/4.1939,

o* -iyj y  F ü l l e r

„nri i n c ;v R a il/ va,y > ü b e rt- von: R a n d o lp h  T . M a jo r, Plainfield, N .J.,
¿ ? t a e r  W .  C ook  New Y ork, N . Y., V. S t. A ., Herstellung von Nitrilen von voll- 
sa itd ig  acetylierlen 2-Ketozuckersäuren, z. B. Pentaacetyl-2-keto-d-glucoheptonitril 
te lraa ce ty l^ -k^-d ,l-g u lo n sd u rem lr il. Man g eh t aus von dem acetyliertcn Säure- 

• w; / K • (? eS T  -^gCN. —  Trockene, vollständig acetylierte Zuckersäure
n  “SS V>5Lm das ^äurechlorid  verw andelt. Dieses w ird m it AgCN in einem ge-

vr,m°^q7ion io °q / a e rh itz t- D abei bi-ldo t sich das N itril. (A. P. 2194476
v o m  2 3 /1 2 . 1936, a u s g . 2 6 /3 . 1940 .) M. F . MÜLLER.

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
K a r l  O tten sch läger, D as Färben von Zellwolle und Zellwollmischgespinsten unter 

besonderer Berücksichtigung der Benzoechtkupferfarbsloffc. Angaben über Vorbehandeln, 
aroon in A pp„ in losem Z ustande, als K am m zug, Krouzspulen, von Kettbäumen u. 
tucken. D ie B enzoecbtkupferfarbstoffo geben hei einfacher substantiver Färboweise 

< uren M etam alznachbehandlung Dicht n u r sehr g u t lichtechte, sondern auch sehr gut 
naUeehto Färbungen , sie eignen sich n ich t nu r fü r Baumwollo u. Zellwolle, sondern 
auch lu r  M ischungen dieser Fasern  auch m it W olle. M uster. (Mschr. Text.-Ind. 50. 
Fachh. H I . 6 2 -6 5 .  Nov. 1941.) 1 SÜVERN.
,. H as Färben der Gaseinkunstfaser. Schon beim Schmälzen der Wolle-Casein-
taserm ischungen is t a u f  das spätere  Auswaschen R ücksicht zu nehmen. Gefärbt wird 
i le Oaseiniaser auch  m it Farbstoffen , d ie fü r W olle n ich t in  B etracht kommen; prakt. 
komm en die w alkechten Säure-, die Supranol-, Palatineelit-, Metaehrom-, Nacii- 
enrom ier-, H elindon-, Im m edial- u. Im m edialleukofarbstoffc in Frage. Hinweise für 
das F arben  der einzelnen Faserform en u. Farbstoffnrten . (Dtsch. Färber-Ztg. 77- 
-1 4 1 -4 3 .1 6 /1 1 .1 9 4 1 .) 1 . SÜVERN.

i Gelanese L td ., H e n ry  C h a r le s  O lp in  und Jo h n  W righ t, Spondon
. U eioy, E ngland , Färben und  Drucken von Gellulosccstem und -äthem. Man ver

w endet ~>o-Dihalogen-4-nitrobenzolazoarylainine, z. B. 2fi-D khlor-4-nilro-i'-amino-lf'■ 
azobenzol, goldorange, oder 2,6,2 '-Trichlor-4-nitro-4'-amino-1 ,1 '-azobenzol, goldorange, 
oder 2,b-Dichlor-4-nitro-2'-melhyl-4'-amino-5'-methoxy-1 ,1 '-azobenzol, goldbraun, aus wss. 
Aufschwemmung. Die Färbungen  a u f  Acetatkunstseide sind ausgezeichnet lichtecht, 
Im  , Z  C u - mit Z n-Form aldohydsiilfoxylat weiß ätzbar. (E. P. 530516 vom 
7/G. 1939, ausg. 9/1.1941.) J S c h m a l z .
jr R b b m  &  H a a s  G. m . b. H .,  D a rm sta d t (E rfinder: H a n n s  Gerber, Düsseldorf), 

er ictcungsmittel f ü r  alkalische Zeugdruckpasten  aus wasserlösl. polymeren Äthylen- 
carbonsauren, deren wasserlösl. A bköm m lingen oder wasserlösl. Mischpolymerisaten(I) 

d l° noch andere gebräuchliche, in W . lösl. oder quellbare Verdickungsniittcl u. 
üruckereihdfsm ittc1 en thalten  können, gek. durch einen Geh. an wasserlösl. Silicaten, 
vorzugsweise II asserglas. Diese ermöglichen die E instellunc eines ganz bestimmten
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D urchdringungsverm ögens (II) der D ruckverdickungen bei gegebener V iscosität, z. B. 
eine H erabsetzung des II , ferner bessere Farbstoffausnutzung u. bessere F ixierung. — 
Baumwolle w ird m it einer D ruckpaste aus 2 g Indanthrenbrillanlgriin B  (S c h u l t z , 
Farbstofftabcllcn, 7. Auflage, H r. 1269), 3 g X a-Form aldehydsulfoxylat, 8 g P o t t 
asche, 5 g G lycerin, 20 g der 10°/oig. wss. Lsg. eines I  aus 65°/0 Acrylsäurenitril u. 
3 5 °/0 acrylsaurem N a, 10 g N a-Silicat u. 52 g W. bedruckt. Man erhält einen farbtiefen, 
klaren D ruck bei geringer D urckdruektiefe. (D. R .  P. 713 903 K l. 8n vom 28/1. 
1938, ausg. 18/11. 1941.) S c h m a l z .

E a s tm a n  K o d a k  Co.. iibert. von : Joseph  B . D ic k e y  und Jam es G. M c N a lly ,  
Rochcster, H . Y., V. S t. A., Äthylsulfonsäuren von aromatischen Diaminen. Man be
handelt P henyltaurin  oder P henylalkyltaurin  m it H 2S 0 4 u. K aH O , u. red. die Nitroso- 
gruppe oder m an setzt p-Phonylendiam in m it /J-Bromäthansulfonsäurc um. A uf diese 
Weise sind z. B. p-Am inophenyltaurin, p-Aminophenylmethyllaurin, p :Aminophenyl- 
äthyltaurin  u. p-Aviinophcnylbutyltaurin  erhältlich. Färbst o ff Zwischenprodukte.. (A . P. 
2 241769  vom 29/3. 1939, ausg. 13/5. 1941.) N o u v e l .

E a s tm a n  K o d a k  Co., übert. von: Joseph B . D ick e y , R ochcster, H. Y., V. S t. A., 
Monoazofarbstoffe. M an kuppelt arom at. D iazoverbb. m it Azokomponenten Z  (R j =  
OCOx, OCO-Ox, OSO-Ox, OSO,x, OSO, - Ox oder saure Phosphorsäureestergruppe, 
x =  H , Alkyl, Cycloalkyl, Phenyl oder F u ry l; R , u. R a =  Alkyl, Cycloalkyl, Phenyl 
oder F ury l, R s auch =  H  oder R j). Unsulfoniertc Farbstoffe färben Gellulosederivv., 
bas. Acetalkunstseide (E), in  einigen Fällen auch Wolle (B ) u. Seide (C), kernsulfoniertc 
Farbstoffe B  u . C gu t licht- u. w aschech t.— Die H erst. der folgenden Farbstoffe un ter

Angabe des F arb tons au f E  ist beschrieben: Essigsäureester des 1-N-M etliyl-N-äthyl- 
amino- oder l-Monophehylphosphaloäthylamino-3-oxybenzols, des l-o -, -m- oder -p-Gyclo- 
hexanolamino-3-ß-sulfoäthoxybenzols, 3-Äthylkohlensäureester des 1-Dioxäthylamino- 
3-oxybenzols, Phenylsulfonsäureester des l-Propylamino-3-oxybenzols, Monomethyl- 
phosphorsüurcester des l-Butylamino-3-methyl-G-ß-oxyäthoxybenzols, Schwofclsäureestcr 
des l-ß-Oxypropylamino-3-oxybenzols, Phenylscnwefligsäureester des 1 -a-M ethyltetra- 
hydrofurylamino-3-methyl-G-oxybenzols, Kohlensäureestcr des l-Cyclohexylamino-2-meth- 
oxy-6-oxybenzols, Cyclohexylschwefligsäureester des l-Allylamino-2-äthoxy-G-oxybenzols 
oder Propionsäureester des l-Carboxymethylamino-3-methyl-G-oxybenzols -<- 1-Am ino- 
2-chlor-, -brom-, -jod- oder -fluorbenzol, gelb oder -<- l-Amino-2,4-tlichlorbenzol, 1-Amino- 
2-chlor-‘l-brvmhcnzol, l-Amino-2,5-dibrombenzol, l-Amino-2-chlor-5-brombenzol oder
1-Amino-2-phenoxy-4-chlorbenzol, orangegelb oder -<- l-Amino-2-nitrobenzol, orangerot 
o d e r -<- l-Amino-3-nitrobenzol, l-Amino-4-acetylbenzol (I) oder l-Amino-4-benzoylbenzol, 
orange oder -<- l-Amino-4-nitrobenzol (II), l-Amino-2-nitro-4-chlorbenzol oder 1-Amino-
2-methoxy-4-nitrobenzol oder l-Amino-2-phenoxy-4-nitrobenzol, ro t, oder -<- 1-Amino-
2-chlor-4-nitrobenzol, l-Amino-4-nitrobenzol-2-methylsulfon (V) oder l-Am ino-4-nitro- 
benzol-2-carbonsäuremethylester, rub inro t oder -<- l-Amino-2,4-dinitro-G-chlorbenzol (III) 
oder l-Amino-2,4-dinitrobenzol-G-carbonsäureainid, purpurro t oder A- l-Am ino-2,4-di- 
nilronaphthalin  (IY), blaustichig pu rpu rro t; l-Amino-2-chlorbenzol -y  Essigsäureestcr 
des l-Dimethylamiflo-3-oxybenzols, gelb; I  ->- M ilchsäureester des 1-Dioxäthylamino-
3-oxybenzols, orange; I I  ->- Essigsäureester des l-N-Äthyl-N-oxäthyl-2-m ethoxy-G-oxy- 
benzols, ro t oder -y  Benzoesäureester des l-Gyclohexanolamino-2-ß-sulfoäthoxy-G-oxy- 
benzols, ro t; l-Amino-2-br<ym-4-nitrobenzol ->- B uttersäureester des 1-N-ß-Sulfoäihyl- 
N-butylamino-3-methyl-G-oxybenzols, rub in ro t; l-Amino-2,4-dinilro-6-brombenzol, IV.
l-Amino-2,4,6-trinitrobenzol oder l-Amino-4-methylaminoantlirachinon -> V I,  violett:
l-Am ino-2,6 dinilro-4-benzoylbenzol -y  l-N-Cetyl-N-y-sulfatopropylamino-2,G-dimethoxy- 
ö-oxybenzol, verestert m it p-Tohiolsidfonsäurechlorid; I I I  -> l-Dioxäthylamino-2-acct- 
oxy-5-acetylaminobenzol (V I I) ,  blau ; l-Amino-2,4-dinitrobenzol - y  I  I I ,  grünstichig 
b lau; V ->- l-D ioxnthylamino-3 -methyl-G-acetoxybenzol, violett. (A. P . 2  241 247 
vom 30/4. 1940, ausg. 6/5. 1941.) S c h m a l z .

J . R .  Geigy, A k t.-Ges., Basel, Schweiz, Disazofarbstoffe. M an kuppelt diazotierte 
Aminodiarylsulfone m it einem p-ständig  kuppelnden Amin der H aphthalinreihe, diazo- 
tie rt die Aminoazoverb. u. kuppelt m it einer 1-Alkylamino- oder 1-Arylaminonaphthalin- 
8-sidfonsäure u. w ählt die ersten beiden K om ponenten so, daß  in der Aminoazoverb. 
nu r eine S 0 3H-G ruppe vorhanden ist. —  Die Farbstoffe färben Wolle in  g u t walk-, 
seewasser- u. lichtechten Tönen. —  4-M ethyl-3-aminodiphenylsulfon -y  1-Amino- 
naphthalin-6¡7-sulfonsäure -y  1 -Phenylamincmaphthalin-S-sulfonsäure. Der F arbstoff

•O-CO—CH-—OCH.

XXIV. 1. 109
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fä rb t Wolle aus schwach saurem  E ad e  hervorragend walk-, seewasser u. lichtecht blau- 
schw arz. (S c h w z .P . 214 613 vom 1 1 / 1 2 . 1939, ausg. 1/8.1911.) S chm alz .

E a s tm a n  K o d a k  Co., üb ert. v on : Jam e s H . M c N a l l y  und Joseph B.Dickey. 
R ochester, N . Y ., V. S t. A ., Mono- und  Disazofarbstoffe. Man kuppelt Diazoverbb!
der Bzl.- oder N aphthalin reihe m it Tetrahydrochinolinen  Z (R4 =  H , Alkyl, kurzer

ungesättig ter a liphat. K W -stoffrest, Cycloalkyl, Phenyl oder 
F u ry l, R 2, R 3 u . R 4 =  H , A lkyl, Alkoxy oder OH; y =  H oder 
A cylam ino; x  u . z =  H , Halogen, OH, Alkyl, Alkoxy oder NH,, 
auch  su b s titu ie rt; y  oder z m uß eine Acylaminogruppe sein). — 
U nsulfonierte Farbsto ffe  färben Cellulosederiw ., bes. Acetal- 
kunstseide (E ), ausgezeichnet licht- u. waschecht, u. a. in gut 
lich t- u . w aschechten sowie ä tzbaren  blauen Tönen u. besitzen 
ausgezeichnete A ffin itä t zu E ,  in einigen Fällen auch Wolle (B) 

u. Seide  (C), kem sulfonierte F arbstoffe  Baumwolle (A), regenerierte Celhdose (D), B  u. C- — 
D ie H erst. der folgenden Farbsto ffe  u n te r A ngabe des Farb tons au f E , sofern nichts 
anderes angegeben, is t beschrieben: l-Am ino-4-acctylbenzpl-y 7-Acetylamino-, 7-Acctyl- 
am ino-l-allyl-, 7-Acetylamino-3-methoxy  oder 5-Acelylamino-l-tetrahydrofurfnryltetra- 

■hydrochinolin, orange; l-Am ino-4-nitrobenzol ->- 7-Formylamino-l-oxäthyl-, 7-Acetyl- 
am ino-l-phenyl-, 7-Acctylamiiw-3-metliyl-, oder 7-Acetylamino-5-cMortetrahydrochinolin, 
ru b in ro t; l-Am ino-2-fluor-4-nilrobenzol - y  f>-Propionylamino-l-ß,y-dioxypropyl-, 5-Pro- 
pionylam ino-3-oxy-, S-Formylamino-3-methoxy- oder 5 -Acetylamino-S-chlortetrahydro- 
chinolin, ru b in ro t; l-Amino-2-chlor-4-nitrobenzol -y  7-Laclylamino-l-methyl-, 7-Acetyl- 
am ino-l-m etliyl - S - äthoxy- oder 7 - Acelylam ino  - 4 - älhyltetrahydrochinolin, rubinrot; 
l-Amino-2'-brom-4-nitrobenzol~y 7-M ethyl-5-butyrylamino-l-ß-sulfoäthyl-, 5-Acetylamino- 
7-acetylamino-, 7Acetylamino-4-oxy- oder 7-Acelylamino-5-mcthoxytelrahydroclnnolin, E. 
B  u. C ru b in ro t; l-Am ino-2-oxy-4-nitrobenzol-y 7-Telrahydrofuroyla7nino-l-ß-oxypropyl-, 
7-Acetylamino-5-oxy-, 5-Acetylamino-S-amino- oder 7-AcelylamiiU)-5-aminotetmhydro- 
chinolin, E ,  B  u. C ru b in ro t; l-Am ino-2,4-dinilrobenzol -y  l-ß,y-Dioxypropyl-3-oxy-
4-methyl-7-carbamoylamino- oder 1 -M  ethyl-5 -carbamoylamino-8-oxytetrahydrochinolin. 
E ,  B  u. C ro tstich ig  v io le tt; l-Amino-2,4-dinitro-6-cldorbenzol ->- 1 -y-Svlfatopvpyl- 
7-carbamoylaminoletraJiydrochinolin (1), E ,  B  u. C b lau ; l-Amino-2,4-dinilro-6-fluor-, 
-brom- oder -jodbenzol, l-Am ino-2,4-dinitro-6-oxy- oder -meihoxybenzol, l-Amino-2,4- 
dinitrobenzol-G-methylkclon, -m elhylsvlfon, -carbonsäure oder deren E ster oder Amide ->- 1, 
E ,  B  u. C b lau ; l-Amino-2,4-dinilrobenzol-6-sulfonsäureäthylamid -y  l-Oxäthyl-5-acetyl- 
am ino- oder l-ß-Oxypropyl-3-oxy-7-acetylaminotetraliydrocliinolin, grünstichig blau;
1-Amino-2,4-dinitro-6-chlorbenzol, l-Am ino-2-methyl-4-nitrobenzol, l-Amino-4-nitrobenzol-
2-sulfonsäureamid oder -2-äthylsulfon  oder l-Aniino-2-carboxyäthyl-4-nUrobenzol -y
1-ß,y-Dioxypropyl-5-acetylaminotetra]iydrochinolin, b la u ; 4-Amino-l,l'-azobenzol -y
2-Dimethyl-4-meihyl-7-io-dimethylaminoacetylaminotetrahydrochinolin, ro t; l-Amino-4- 
nitrobenzol-2-sulfonsäure ->- l-Äthyl-5,S-dimethyl-7-äthoxycarbomjlaminotctrahydrochim- 
lin , B  u. C v io le tt; D ianisidindisidfonsäura ~y l - ( 4'-Sulfophenyl)-5-acetylaminotetra- 
hydrochinolin, A , B ,  C u. D  ro t; l-Amino-2y4-dinitrobenzol-ü-sulfonsäure-y 1 -Cyclohexyl- 
7-co-sulfoacelylaminotetrahydronapJithalin, A , B ,  C u . D  b lau ; 1  -Amino-ö-oxyuaphthmn- 
7-sulfonsäure -y  l-Sidfatoä(hyl-5-acetylaminotelrahydrocliinolin, B  u. C blau. (A- P- 
2 249 774 vom  24/7. 1940, ausg. 22/7. 1941.) S c h m a l z .

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen,
F . L .  B ro w n e , Zweischichlensystcm beim Außenanstrich von Holzbauten. Beim 

A ußenanstrich von Holz werden folgende A nstrichsystem e unterschieden: a) zwei
facher A nstrich m it gleichem F arbm ateria l im G rund- u . D eckanstrich, b) zweifach« 
A nstrich m it Spezialgrundicrung u . einer d ick  aufzutragenden Deckfarbe, c) zwei
facher A nstrich  m it Spezialgrundierung u. m it gewöhnlicher Ölfarbe im Deckanstiich. 
Die H a ltb a rk e it h än g t jeweils von der G esam tfilm dicke ab. Bei hochdeckenden Farben 
is t d ie  fü r eine ausreichende H altb a rk e it erforderliche Schichtdicke wesentlich grouei 
als die zur E rzielung ausreichender Deckung nötige Film dicke. Bei den Systemen 
a) u . c) w ird häufig  n ich t au f  die erforderliche F ilm dicke geachtet, während oyst, >/ 
kaum  eine ungenügende Schichtdicke erg ib t. A uf manchen Holzarten ( " .  f  ‘ 
F ich te  usw.) verdienen Spezialgrundierungen den Vorzug, wobei Grund- u . D ecktaic 
aufeinander abgestim m t sein m üssen. (Ind . Engng. Chem., ind. E d it. 33. ■'ÜU 
J u l i 1941. M adison, W is., F o rest P roducts Labor.) S c h e i t e l e -

—-, über bunte Bleifarben. Zus. u . H erst. von A ntim ongelb, Neapelgelb; Bleioxji 
(B leiglätte, Massikot). (Techn. B l., IVschr. d tsch . Bergwerks-Ztg. 31. 559—b0. lb /n . 
1941.) S c h e i f e l e .
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W a lte r  Scheele und Leonore Ste inke, Die Bildung von Kunstharzen aus Schiff- 
sclien Basen. 1. M itt. Harze aus aromatischen Sulfosäurcamiden und  Formaldehyd. 
(Vgl. auch C. 1941. I. 2184.) Im  Anschluß an eine Ü bersicht der A m inoplaste w erden 
von den Vff. H arze vom M ethylcnanilin- u. M cthylen-p-toluolsulfosäuream idtyp e in
gehend besprochen. W ährend die B ldg. von H arzen vom M ethylenanilintyp auf der 
K ettenpolym erisation des durch Einw. von Säuren aus dem M ethylenanilin durch 
U mlagerung entstandenen p-Aminoanliydrobenzylalkohols zurückzufiiliron is t, b le ib t 
eine solche boi der Verwendung von SCHiFFsehen Basen vom Typus des M otbylcn-p- 
toluolsulfosüureamids aus, da die Gruppe —N = C H 2 n icht am  King gebunden is t u. 
daher eine Umlagerung n ich t s ta ttfinden  kann. D ie U m setzung von p - l ’oluolsulfo- 
säureamid (I) m it HCHO oberhalb d e s 'F . von I liefert ein P ro d ., das im  wesentlichen 
aus einer k ry s t. Verb. vom  F. 168° (aus A.) besteh t u. m it dem von M c M a s t e r  (C. 1934. 
I. 2760) beschriebenen l , 3,5 -Tri-p-toluolsulfo7iJicxahydro-sym-triazin oder M ethylcn-p- 
toluolsulfosäureamid ( I I )  vom F . 169,5° ident, is t; analog liefern Benzolsulfosäiireanjid 
u. o-Toluolsulfosäurcamid- k ry s t. Vcrbb. vom F . 212—214° aus A. bzw. vom F . 234 
bis 236° (Zers.) aus Eisessig. D aß dennoch H arze vorliogen, liegt, wie Vff. fanden, 
in' der T atsache begründet, daß  Gemische von I  u. I I  große Neigung zur U nterkühlung 
zeigen, so daß  sie beim E rk a lten  in den G laszustand übergehen können; diese Eig. is t 
am  wenigsten ausgeprägt, wenn eine der beiden K om ponenten in großem Ü berschuß 
vorhanden ist, jedoch gelingt es durcli Abschrecken I I  als Glas zu erhalten. H arze, 
die bes. reich an  I I  sind, zeigen bei langsamem Erweichen die Neigung zu rekrystalli- 
sieren. Die stab ilsten  H arze enthalten  I  u. I I  in gleichen M ol.-Anteilen; sie sind g las
k lar u. p rak t. farblos. — Die A bhängigkeit zwischen Fließgeschw indigkeit u. Schub
spannung der H arze is t geradlin ig ; alle Geraden gehen durch den N ullpunkt; die hieraus 
berechneten Viscositäten sind unabhängig von der Schubspannung. W ährend die 
V iscosität bei Polykondensaten u. Polym erisaten durch den Polym erisationsgrad 
charak terisiert w ird, is t sie bei den p-Toluolsulfonamidbarzen eine F unktion  des 
Mischungsverhältnisses von I  u. I I ;  das E u tek tikum  lieg t bei dem M olverhältnis 7: 3, 
darüber hinaus zeigen sich krystallisierende Schmelzen. (Kolloid-Z. 97. 176—89. 
Nov. 1941. Celle, Reichsforschungsanstnlt für Seidenbau.) G o l d .

R .  E .  V oge l, Z ur Chemie der Harnstoff-Fonnaldehydkondensate. N ach kurzem 
Abriß der techn. E ntw . w ird der A ufbau u. die A rt der M ol.-Verkettung bei der H arn- 
stoffharzbldg. näher behandelt. Aus Viscositätsmessungen wird geschlossen, daß  keine 
kurzgliedrigen R ingketten, sondern dreidim ensionale verästelte Moll, vorliegen, die 
annähernd kugelförmig sind. (K unststoffe 31. 309—13. Sept. 1941.) U e b e r r e i t e r .

A . F o u lo a ,  Kunstharzhaltige Anstriche. I I . ,  I I I . ,  Schluß. (I. vgl. C. 1 9 4 2 .1. 
933.) L ufttrockene A lkydharze, H arnstoff harze; E ste r als Lösungsm ittel; neuere H erst.- 
V erff.; Patentauszüge. Ü bersicht über die verschied. Typen von K unstharzlacken 
u. ihre Anwendung. (Farbe u. L ack 1941. 368. 377. 390. 396. 26/11. 1941.) S c h e ie .

J. R in se , Kunstharze. K urzer Überblick über die K unstharze fü r Lacke, K leb 
stoffe, Proßstoffe u. organ. Glas. (Chim. Peintures 4. 317— 18. O kt. 1941. H a a r
lem.) SC H E IF E L E .

G. I .  Schachow zew , Äsbovinyl, ein Konstruktionsmaierial fü r  de7i chemischen 
Maschinenbau. Ä sbovinyl is t eine p last. M. aus 40%  Polymeron von Divinylacetylen 
u. 60%  geringwertigen Asbestfasern. D as Prod. zeigt gu te  mechan. D auerfestigkeit 
(Biegefestigkeit 250—270, Zerreißfestigkeit 150—200, K om pressionsfestigkeit 270 bis 
290 kg/qcm , B rinellhärto 19—28,5 kg/qm m), es kann fü r Rohre, als Auskleidung für 
oiserne A pp., fü r  A rm aturon u. dgl. verw endet werden. ( X umuhockoc MaiuHnocipoeuiie 
[Chem. A pparatebau] 9. N r. 11/12. 26— 27. Nov./Dez. 1940.) R . K . M ü l l e r .

A lb e rt  Brend ler, Gewebe und Lochplalten aus Polyvinylchloriden. B ericht über 
den A ufbau u. das B etriebsverh. von Filtergeweben aus Pe-Ce-Faser u. von Lochplatten 
aus Igelit POU, die wegen ih rer guten B eständigkeit bes. in der chem. Technik Eingang 
gefunden haben. (K unststoffe 31. 353— 54. O kt. 1941. Dresden.) D o n l e .

M o n sa n to  C h em ica l Co., St. Louis, übert. von: Charle s A . Thom as, D ayton, O., 
V. S t. A ., Herstellung trochiender öle, die fü r sich oder in Verb. m it natürlichen, vege
tab il. trocknenden Ölen Anwendung finden. Man e rh itz t in Ggw. einer Phosphorsäure 
zwischen 100 u. 300° einen polym erisierten K W -stoff, der durch Polym erisation un- 
g esä tt. K W -stoffe z. B. nach dem  Thomas-Hochwalt-Verf. m ittels A1C13 gem äß A. P. 
1 836 629; C. 1932. I. 3353 erhalten  ist, u. tren n t dann ein fl. D estillat m it einer JZ . 
von wenigstens 100 ab . Beispiel: 200 g eines viscosen, polym erisierten KW -stoffes, 
der durch  B ehandlung ungesätt. KW -stoffe m ittels Ton  erhalten ist, vverden m it 
200 g 85%ig. Phosphorsäure behandelt. D urch D est. w ird — nach milder alkal.

1 0 9 *



m it ° iner J Z ‘ V0"  156 e rh a lten - (A p - 2240  081 vom 19/3.1938,

S c h u t z r f c £ e m C ba H iÜ R (d r  VeIl w a .lt^ n g  u n d  V e rw e rtu n g  von  Gewerblichen
f f h  S l S  1 1 ’ , Vorrichtung zur Polymerisation von Ölen mittels
elekfcr. Im tladungen , dad . gek., daß  zur S tabilisierung der durch das Öl hindurch- 
gehenden elektr. E n tladung  O xydschichten (I) au f  den aus Lciehtmetall e S l  
.Elektroden verw endet sind; gegebenenfalls sind zur Verbesserung der Stabilisierunes-

s f r o l s 'e t r ä n k  ^  P h e“° ls oder P o ly n lr is a tb n s p m d d .Z
1938 ) ( 3 2 1  v om 22/9. 1939, ausg. 15/10. 1941. D. Prior. 29/19.

c a  • B ö t t c h e r
an , • ZV B ordeaux, F rank re ich , Verbesserung von Teeren, bes auch in
Tn Gau v o i  ̂  S‘ ^ n,% handelt die Teere (1 ), die P h o n o l k ö r p o r  enthalten,
so d fß  .X u fn , ? fu K ata ly sa to ren  (II) m it A ldehyden, bes. mitFormaldchyd,
B e s ta n d ^ !  1 t  1  P h f nolha/ ^  W e n .  D abei dost, m an die I I  sowie die flüchtigen 

A g , eb,enenfalls anschließend ab ; auch kann man eine Veresterung 
v  artigen Alkoholen oder M etalloxyden oder -salzen anschließen sowie Weich- 

p£m »n+ ’ °r K u /ni,t ^ rzo- trocknende oder halbtrocknende öle, Celluloseäther.
1 « m e n te  usw. zufugen (F. P  867 705 vom 1 5 /11 . 1940, ausg. 25 /1 1 .1 9 4 1 .)  B ö t t c h e r !
1- K a r l  D ree s un d  G e o rg  K o w a ls k i,  O dertal, Herstellung von pech- bzw. harzartigen 

v  a!lS P ^ k o M e n te e r  (1), indem  I  oder dessen Fraktionen oder
, (z.  B. Benzol-, N aphthalin-, Acenaphthen-,Fluoren-,Änthracen- 
p.»«.; j ’6n' r> ‘" w v  , yclcyperdadien, Phenole, Gwnaron, Diphenylenoxud , Thiophen, 
wnvA lUe> °t> i  ] m1  ̂ A cetylen ( II) in Ggw. von Borhalogeniden kondensiert
\ei en. —  /  B w ird bei n. Temp. in 300  g einer Teerfraktion  von 140— 185° sd.

w  cw 1 ch t 0,895) I I  m it 1 %  BOlz eingeleitet. Nach Aufnahme von 87 g II wird 
y t V"n m i  «  wo ,' 287 g Harz (lösl. in P yrid in , zum Teil in Bzl., Aceton,

in A-) Zurückbleiben. Verwendung fü r Lackzwecke. 
(D . R  P . 712 067 K l. 39c  vom 10/4. 1934, ausg. 11/10. 1941.) N i e m e y e r .

w ;o Sw S SC?;e .M 6 s t i e r t ,  M ainz-K astel (E rfinder: A lfons v. Putzer-Reiybegg, 
i i . erfahren zur  I  erbesserung der trocknenden Eigenschaften ölhaltiger Alkyd-

’ cbc 1 m it ungesatt. K W -stoffen, deren Doppelbindungen nicht 
en ständ ig  sind z .B .  B uty len , H exen, H exadion-2,4, Cyclopentadien (II) u. bes. 
Alloocimen (I II)  (2 ,6-D im ethyloktatrien-2,4,6) polym erisiert werden. Die KW-stoffe 

onnen auch w ahrend der H erst. der I  zugegoben werden. Vor allem Ricinenölalkyd- 
larze oder m it H olzöl m odifizierte I ,  die die N eigung haben, beim Trocknen leicht trübe 

u. oberf lächlich rauhe Film e zu bilden, ergaben im Gemisch m it den ungesätt. KW-stoffen 
echte M ischpolym erisationsharze, die als Lacke g la tte  F ilm e von erhöhter IV.-, Alkali- 
n. säurefestjgkeit ergeben. Beispiele: 1 . E in  ca. 50%  Riem enöl enthaltendes I wird 
m it 10 /„ 11 gem ischt u. u n te r R üh ren  a u f  265° erh itz t. 2. 2 (Teile) Phthalsitureanhydrid.
3 Ricm usol, 1 Glycerin u. 1 I I I  3 S tdn . a u f  275° erh itz t. (D. R .P .  713 697 Kl. 22 li 
v o m  1/3. 1939, a u s g .  13/11. 1941.) B ö t t c h e r .

B y k -G u ld e n w e rk e  C hem ische  F a b r ik  A .-G . .  B erlin  (E rfinder: P a u l Kümmel. 
Uranien bürg), Verhinderung der Hautbildung von Öl- und  Kunstharzlacken. Das Haut- 
■\ er Linderungsm ittel bestellt aus Nachläufen der Holzterpentinölgewinnung (I), welche 
'/wischen 1/0 bis -00° sieden; es s te llt ein billiges A bfallprod. von gelblicher Farbe 
dar u. w ird in Mengen von 15% , fü r m agere L acke von etw a 8 %  (berechnet auf Vcr- 
dunnungsm ittel) angew endet. D as neue M ittel zeigt dieselbe ka ta ly t., trocknung- 
jegunstigende E ig ., die m an den Balsam - oder H olztcrpentinölen im Gegensatz zu 

den aus der C am phersynth. stam m enden M itteln  („D ipenten . M ittel L 30“ ) zusehreibt. 
Beispiel: 54 (Teile) A lkydharz („A lkydal T “ ) u. 20 M aleinatharz werden in 20 Xylol.
* . , anga/ °  ' M u - 20 T erpentinöl gelöst. Diese Mischung w ird auf dem Walzen-

stuh le  m it 10 Zinkweiß, 10 T itanoxyd , 98% ig, sowie 0,8 M ittel 29 (Crotonsäure)
u - m it 20 II , 6 I u. 3 M ilchsäureäthylester ve rd .; siceativicrt wird mit 

■1 'T o iT ü 'i'V B lei-K o b altex trak t 1 : 1 . (D . R .  P. 714 604 K l. 22 b vom 20/8. 1938, ausg. 
o Y v  • B ö t t c h e r .
S ta n d ard  O il D e ve lop m e n t Co., übert. von: H a r o ld  C. R eyn o ld s jr., Elizabeth, 

und  H e n ry  B K e llo g ,  Union C ity, N . J . ,  V. S t. A ., Hautverhinderungsmittel (I) für 
Hacke, D ruckfarben usw. sind Aldoxim e  u. Ketoxime, die durch R k. von Hydroxyl

am in m it A ldehyden oder K etonen en tstehen : bes. n-Heptaldoxim  (II) in einer Menge 
von U,01— 0,0%  (berechnet a u f  die n ich t flüchtigen Lackbestandteile) ist geeignet, 
m01S ™  ®egensatz zu dem  bisher verw andten I, dem Guajacol (Zusatz-

n iVTi /oI  u ‘ )n“ch t die Lacke n ich t dunkler, im Gegensatz zu Brenzcatccbin 
an (°r-‘ 751bs- modifiziertes Phenolharz (III) u. 30 Gallonen Hotzol

m. au f _80 e rh itz t, 25 lbs. I I I  werden zugesetzt, der Laek auf 230° ge-
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k ü h lt u. m it 50 Gallonen Petroleum -K W -stoffen verd. u. 5,5 lbs. Troekenstoffm isehung 
(au f ö l berechnet: 0 ,4%  Blei, 0 ,03%  M angan, 0 ,01%  K obalt) werden zugesetzt. Zu 
100 g L ack werden 0,2 I I  zugefügt u. au f H autbldg. in schm alen Flaschen geprüft : 
ebenso wurden die Lacke in einer W etterkurzprüfung geprüft. I I  verh indert n icht 
nur die H autbldg. der L acke in Lackgefäßen, es un terb rich t auch die Induk tions
periode (oberflächliche Peroxydbldg.) bis die Oxydation zur gewünschten Trocken- 
stufe  vorgeschritten ist, es verh indert eine w eitergehende Oxydation u. verlängert so 
das Lehen des Anstrichfilm es. (A . P. 2 228 487 vom 22/10. 1938, ausg. 14/1. 
1941.) B ö t t c h e r .

I .  G . F arb en in du strie  A k t.-G e s., F ra n k fu rt a. M., Herstellung eines Konden- 
salionsproduktes. Man kondensiert 3-Oxyphenijlharnstoff m it Formaldehyd zu einem 
schwach gefärbten, in orgän. Lösungsm itteln unlösl. H arz. (Schw z. P. 214338  vom 
6/3. 1939, ausg. 1/7. 1941. H. Prior. 22/3. 1938. Zus. zu Schwz. P. 210613; C. 1941. 
I- 3649.) B r ö s a m l e .

I .  G . F arb en in du strie  A kt.-G es., F ran k fu rt a. M., Herstellung eines Konden
sationsproduktes. Man erw ärm t 20 g o-Phenylendiharnstöff m it 75 g einer 30% ig. wss. 
Formaldchydhg. bei 90— 95°, läß t die klare Lsg. bei derselben Temp. in oine Mischung 
von 40 g Butanol u. 20 g 'l'oluol einlaufen. Nachdem ein Teil des W. azeotrop abdest. ist, 
g ib t m an 0,3 g Phthalsäureanhydrid zu u. se tz t die D est. fort. Man e rhä lt eine klare, 
viseosc Butanollsg. des B k .-P rod ., die durchsiohtige, wasserabstoßende Überzüge 
liefert. (Schw z. P. 215 081 vom 26/9. 1938, ausg. 1/9. 1941. D. P rior. 7/10. 1937. 
Zus. zu Schwz. P. 210 613; C. 1941. i. 3649.) B r ö s a m l e .

B r it is h  T h o m so n -H o u sto n  Co. Ltd.. London, Phenolformaldehydharze.. Man 
kondensiert die Komponenten m it Holzöl in Ggw. einer Säure. Z. B. erh itzt man 
120 g Pheiwl-Kresol-,Gemisch, 200 g 37,5% ig. C H J)  u. 180 g Holzöl in Ggw. von 7 g 
konz. H 2SO., 2 Stdn. unter R ückfluß, dest. im Vakuum, neutralisiert m it 5,9 g  85% ig. 
Ca(OH)„ u. fü h rt die Entw ässerung im Vakuum zu Ende. Man erhält ein n ich thärt
bares Harz, das nach Zusatz von H exam ethylentetram in gehärtet werden kann. (E . P. 
529 690 vom 6/ 6 . 1939, ausg. 26/12. 1940. A. Prior. 8 /6. 1938.) N o u v e l .

G enera l A n ilin e  & F ilm  Corp., New York, N. Y. V. St. A., übert. von: G eorg  
Sp ie lberger und  Otto B aye r, Leverkusen-I. G. W erk, und W ilh e lm  B u n ge , Lever- 
kusen-W iesdorf, Phenolaldehydkondensalionsprodukla. Gemische von Phenolcarbon- 
säuren u. arom at. KW -stoffen werden m it CH.,0 kondensiert. Z. B. e rh itz t man 
136 g Salicylsäurc, 64 g Naphthalin  u . 200 g 23% ig. ( J H . / )  in Ggw. von 200 g konz. 
HCl 3 S tdn. un ter R ückfluß. Das entstandene Harz w ird gereinigt u. getrocknet; 
es is t lösl. in  N a2C 02- u. N a2B ,0 7-Lösung. Andere geeignete arom at. KW -stoffe sind 
Äthyl-, Isopropyl- u . 'j.-Ghlornaphthnlin, Cymol u. Phenanihren. Schellackersatz. (A . P. 
2 2 4 7  735 vom 18/4. 1939, ausg. 1/7. 1941. D. Prior. 14/5. 1938.) N o u v e l .

B r it ish  In d u s tr ia l P la s t ic s  Ltd., England, Harnstoff-Formaldehyd-Kondensations- 
produkte. Aus H arnstoff u. Form aldehyd nach bekannten Verff. liergestelltcn P reß 
pulvern oder leim artigen P rodd. w ird als Härtungsbcschleuniger M elamin, z. B. in einer 
Menge von 10—20% . zugefiigt. S ta t t  Melamin können auch dessen Salze, wie das 
H ydrochlorid, Sulfat, A ce ta t oder O xalat verw endet werden, ferner Gemische aus 
M elamin, Melam, Melem, Mellon usw., schließlich auch Diazine oder l)3,5-2Viaziiie, 
die wenigstens 2 Aminogruppen enthalten . Die genannten Beschleuniger können auch 
gleichzeitig m it den bekannten sauren K atalysatoren  zur Anwendung gelangen. (E. P. 
524 350 vom 27/1. 1939, ausg. 29/8. 1940.) B r ö s a m l e .

So co n y -V a cu u m  O il Co. In c ., New York, N. Y., übert. von: A lexan de r  
N. Sach an en  und P harez  G. W a ld o , W oodbury, N. J .,  V. St. A., Harzmasse. Das 
Verf. des A. P. 2220290; C. 1941. I. 2597 (Umsetzung von M ineralölteer m it C H ,0  
in Ggw. von H 2SO.,) w ird in der Weise abgeändert, daß  unter Zusatz von Phenol ge
a rbe ite t w ird. Z. B. versetzt m an gleiche Teilo Mineralölteer u. Phenol m it 30%ig. 
( J I I / J  u. wenig 90% ig. H 2SO., u. e rh itz t 15 M inuten. Das entstehende Harz ist unlösl. 
in fe tten  Ölen u. kann unter Druck u. H itze gehärte t werden. (A . P . 2 198 318 vom 
12/1. 1938, ausg. 23/4. 1940.) N o u v e l .

C ellom old  L td . und D ru ry  N o rm a n  D av ie s, Feltham , England, Kallformbare 
K unslharzim sse. Man verknetet 20— 50%  fl. härtbares Phcnol-Aldehydharz, z. B. 
150 kg, m it 20—-50% feingepulvertem mineral. Füllstoff, z. B. 150 kg B entonit u. 
150 kg Lithopone, 15— 60%  faserigem Füllstoff, z. B. 150 kg H olzm ehl u. einigen 
Prozenten Schm ierm ittel, z. B. 15 kg Olein, p reß t die mörtelähnliche M. in Form en u. 
h ä rte t die Form körper bei 100— 120°. (E. P. 530 372 vom 9/3.1939, ausg. 9/1. 
1941.) S a r r e .

B r it ish  T h o m so n -H o u sto n  Co., Ltd., London, Kunstharzpreßmasse. Man v e r
m engt hydrolysiertes Holz .mit mindestens 10 G ewichts-%  härtbarem  Phenol-Aldehyd-
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harz, gegebenenfalls un ter Zusatz von einem Phenol, einem Aldehyd, einem aromat. 
Amin oder einer Mischung dieser Substanzen u. fü h rt die M. unter Zusatz von Füll-, 
H ärtungs- u. anderen Z usatzm itteln  in eine Preßm asse über. —  Z. B. werden 100 (Gc- 
w ichtsteile) Holzmehl (I) m it 1,2 H 2SO., von 06° Be u. 250 W. in einem Autoklaven 
w ährend 2 S tdn. au f  145— 150° erh itz t, alsdann  gewaschen u. au f 10—20%  Feuchtig
keit getrocknet. F erner werden 600 Phenol, 480 37,5% ig. CH20-Lsg. u. 4,0 H,S0., 
in üblicher W eise kondensiert, das gebildete H arz  vorentwässqrt, m it 0,7 Ca(OH)., 
neu tralisiert u. a lsdann völlig en tw ässert, w orauf 85,8 dieses Harzes m it 3,2 eines in 
gleicher Weise, aber aus Kresoi hergcstellten Xovolakes, 7 ,2 Hexamethylentetramin,
1,6 Ca(OH)2, 0,5 C a-S teara t u. 1,7 Talkum  verm ischt w ird. 50 dieser .Harzmasso 
w erden nunm ehr 200 hydrolysiertes I ,  100 gewöhnliches 1, 16 Anilin, 16 Furfurol u. 
8 Nigrosin zugesetzt, die 51. heiß gewalzt, zerkleinert u. schließlich in üblicher Weise 
he iß ' gepreßt, (E . P. 530 007 vom 8/6 .1939, ausg. 26/12.1940. A. Prior. 8/G. 

,1938.) S a r r e .
R e ic h h o ld  C h e m ica ls  In c .,  D etro it, 5Iich., übert. von: A lm o n  G .H ove y, Plea- 

san t R idge, und T heod or S. H o d g in s ,  R oyal O ak, 5iicb., V. St. A., Kunsthanprcß- 
■massc. 5Ian kondensiert Phenole oder H arnstoffe m it A ldehyden in Ggw. von hydro
lysierter Lignocellulosc, z. B. H olzm ehl (I) oder Bagasse. Z. B. erh itzt man 3,3 (Pfund) 
Phenol u. 3,8 wss. C H 20  in Ggw. von 0,18 NH.,OH. 0,092 Ba(OH)2, 3 W. u. 10 I, das
m it Säure gem äß A. P . 1932255 (C. 1934. I I . 522) vorbchandelt ist, in einem geheizten
K neter au f  etwa 80° w ährend 1 S tde., en tfern t dann  das W. durch Vakuum, pulvert 
die trockne 51. u. v erp reß t sie in üblicher W eise heiß. (A. P. 2 1 9 7  724 vom 26/7. 1939, 
ausg. 16/4. 1940.) S a r r e .

R ic h a rd so n  Co., Lockland, O., übert. von : E d w ard  R .  D ille h ay , Gien Ellyn,
111., V. S t. A ., Künsthai'zschicJUkörper. Easerstoffbahnen, z .B . Gewebe oder Papier, 
werden zunächst m it der wss. Lsg. eines Anfangskondensationsprod. getränkt, getrocknet, 
alsdann  m it der aikoh. Lsg. eines K ondensationsprod. getränk t, wieder getrocknet, 
aufeinander gestapelt u . heiß gepreßt, wobei die T ränkungen so geleitet werden, daß 
bei jeder T ränkung ungefähr die gleichen H arzm engen aufgenommen werden, ins
gesam t ungefähr 50-—60%  der B ahn. Die so hergestellten Schichtkörper besitzen 
bessere mechan. Eigg. als die m it der einen oder anderen Lsg. gewonnenen. (A. P- 
2 1 9 8  805 vom 12/i. 1937, ausg. 30/4. 1940.) S a r r e .

R ö h m  &  H a a s  Co., Philadelphia, Pa ., übert. von : Otto R o h m  und W alte r Bauer, 
D arm stad t, Glasersatz fü r  optische lin se n ,  bestehend aus polymerisierten niederen 
A lkylcstem  d e r Methacrylsäure. — 5Ionom erer oder teilweise polymerisierter 5Ieth- 
acry lsäu reäthy lcster w ird  au f  etwa 70° erh itz t, bis die Polym erisation beendet ist. 
Gegebenenfalls w ird eine geringe 5Ienge eines K ata ly sa to rs, z. B. Benzoylsupcroxyd, 
etw a 0 ,03%  dabei benu tz t. D as erhaltene P rod . kann  verw endet werden als Gias- 
ersatz, z .B . fü r op t. Linsen. Vgl. Schwz. P . 150533: C. 1932. II . 1667. (A. P. 
2 1 9 3  742 vom  2/7. 1934, ausg. 12/3. 1940. D. P rior. 26/10. 1928.) 51. F . 5IÜLLER.

R ö h m  &  H a a s  G. m . b. H ., D arm stad t (E rfinder: W illard  Fran cis Bartoe, 
Hulmesvillo, P a ., V. S t. A .,), Herstellung von Spiegeln  durch Überziehen von Gebilden 
aus A crylharzen m it dünnen 5Iotallsehichten, d ad . gek., daß  die zu überziehende Ober- 
flächo vor Erzeugung der 51etallselncht m it einer A lkalihydroxydlsg., z. B. einer Natrium- 
hydroxydlsg. von 30—50% , behandelt w ird. D ie B ehandlungsdauer beträgt 12 bis 
48 S tdn . bei Z im m ertem peratur. Die M etallschicht w ird durch Behandeln mit einer 
Mischung einer Silberlsg. m it einer Reduzierlsg. hergestellt. Die Silbcrlsg. besteht 
aus einer 5Iisehung einer Lsg. von 100 (Teilen) A g N 0 3 in 1000 H 20 , einer Lsg. von 
100 N aO H  in 1000 H „0  u. einer Lsg. von 400 N H ,O H -Lsg. (28% ) in 600 H ,0 . Die 
Reduzierlsg. besteht aus 90 g R ohrzucker, 4 ccm Salpetersäure, 175 ccm C2H5OH, 
aufgefüllt m it W . au f  11. D ie B ehandlung m it der 5IetaUisierungslsg. wird gegebenen
falls m ehrfach w iederholt. (D. R .  P. 710 696 K l. 48 b vom 31/12. 1939, ausg. 19/9. 
1941. A. Prior. 17/9. 1939.) . V ie r .

Sch e rin g  A k t.-G e s., B erlin , Verfahren zum  Verhüten des Einreißens der Kanten 
ron geschnittenen flächenfönmigen Gebilden aus film biidenden plastischen Massen. Man 
schm , die G ebilde (Film streifen, Folienbändchen) an oder lö s t oder quillt m it Lösungs
m itte ln  an  u. verfestig t sie vor oder nach der B ehandlung. (It. P . 368 263 vom 
17/11. 1938. D. P rio r. 8/11. 1937.) S c h l i t t .

K ö ln is c h e  G u m m ifä d e n fa b rik  vo rm . Ferd. K o h ls ta d t  &  Co., Köln-Deutz, und 
F ir m a  F r ie d r ich  E ilfe ld ,  Sp in n dü se n fab rik , Gröbzig, A nhalt, Verfahren und Du sc 
zur Herstellung von langgestreckten Erzeugnissen m it scharfen Kanten aus plastischen 
M assen. D ie p las t. 51. wird durch eine D üse in ein 5 Iedium hineingespritzt, in d e m  sie 
erhärte t, u. zw ar w ird sie aus einer eckigen D üse d e ra r t ausgespritzt, daß für jeden 
Q uerschnitt des Stranges die scharfen K an ten  des zu spritzenden Erzeugnisses die
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Diise eher Verlassen als die Seitenflächen. M an verw endet zur D urchführung dos Verf. 
eine D üse m it nach außen vorspringender W ölbung, so daß  der ausgopreßto Strung 
von eckigem Q uerschnitt die Oberfläche der Düsonwölbung in einer Öffnung durcli- 
dringt, deren die K an ten  des Stranges bildende Ecken in der R ichtung des A ustrittes 
gegenüber den Seitenkanten der Üffriung'zurüekliegen. Die M antelflächen der D üsen
öffnung gehen nach außen auseinander. (Schwz. P. 213 096 vom 1 /6 . 1939, ausg. 
1/4 . 1941. D . Prior. 9/7 . 1938.) PR O B ST.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Stärke.
H . C olin, Nitrat- oder Amm oniaksticksloff fü r  die Zuckerrübe? E s is t wahrscheinlich, 

daß die zweckmäßige Auswahl der Stiekstofform  vom Boden, vom K lim a u. der von 
der Pflanze verlangten Leistung abhängt. (Bull. Assoc. Chimistes 58. 3—11. Jan ./M ärz 
1941.) J a c o b .

K .  W eschke, Verwertung erfrorener und J’itr die Zuckererzeugung schlecht brauchbarer 
Rüben. E rfrorene R üben lassen sich am zweckmäßigsten au f R übensaft (Speisosirup) 
verarbeiten. E ine.kurze Anregung bzgl. der p rak t. Arbeitsweise w ird gegeben. (Cbl. 
Zuckorind. 50. 5. 2 /1 . 1942.) A l f o n s  W o l f .

H .  C laassen , Schlechte Saturation und schlechte Beschaffenheit des Salurations- 
■schlammcs. Dio schlechte F iltrierbarkeit des Saturationsschlam m es is t nicht au f den 
verschiedenartig ausgofiillten kohlensauren K alk , sondern hauptsächlich au f dio A n
wesenheit von K oll. oder Schloimteilcheu zurückzuführen. Diese K oll. sind zum größten 
Teil Poktinstoffe, dio in n. oder gesunden R üben fas t unlösl. sind u. bei der Saftroinigung 
keine Schwierigkeiten bereiten. In  erfrorenen R üben werden dio großen Poktinmoli. 
dagegen durch Enzym e zu leichter lösl. Zwischonprodd. abgebaut, dio zur Vorscheidung, 
Sehoidung u. Saturation  gelangen. Die dann durch die übermäßigo Quellung der 
Schleimteilchcn hervorgerufeno schlochto F iltra tion  des Scheideschlammes lä ß t sieh 
durch  eine w eit getriebene Saturation  oder sogar Ü bersaturation wesentlich verbessern, 
da  durch dio Senkung des p H -W erte s  eine starke Schrum pfung der Schleimteilchcn 
herbeigeführt w ird. Die Ü bersättigung muß dann nach erfolgter W rkg. durch Zulauf 
geringer Mengen geschiedenen Saftes w ieder aufgehoben u. der pH-Wert au f dio n. Zahl 
eingestellt werden. Als weitere M aßnahm en bei der V erarbeitung durch  F ro s t be
schädigter R üben sind folgende zu em pfehlen: Bei der Saftgewinnung sind die Tcmpp. 
möglichst niedrig zu halten u. es muß schnoll, eventuell m it verkürzten  B atterion ge
arb e ite t worden. E in  erhöhter Abzug, also eine V erdünnung des Saftes, w irk t auch 
günstig. E s is t zweckmäßig, dio Verdünnung dös Saftes in der Vorsehoidung vorzunehm en, 
indom m an hier dem R ohsaft größere Mengen des möglichst weitgehond aussaturierten  
Schlam m saftes zusetzt. Alle anderen M aßnahm en, m it denon m an sich vielfach zu 
helfen sucht, wie Erhöhung des K alkzusatzcs, Erhöhung der Tompp. bei der Scheidung 
u. Saturation  übor 75— 85°, sind entw eder nutzlos oder schädlich. (Cbl. Zuckerind. 50. 4 ; 
D tsch. Zuckerind. 67. 10— 11. 3/1. 1942.) A l f o n s  W o l f .

P . P a v la s  und J. V o tava , Prüfung der Einwirkung der Feite a u f das Niederschlagen 
des Schaumes bei der Scheidung und Saturation. (Vgl. hierzu S p e n g l e r ,  B ö t t g e r  
u. W e r n e r ,  C. 1936. I .  665 .) V ff. arbeiteten  eino einfache u. rasche M eth. zur F e s t
stellung der W irksam keit von E ntschäum ungsm itteln  bei der Saturation  aus. D ie 
Unterss. wurdon in der H itze in m it K alk  geschiedenem D iffusionssaft ausgeführt, 
wobei dio durch L uftdurchloitung gebildete Schaum säule gemessen w urde. E s wurden 
neuo Rohstoffe geprüft u. ihre W rkg. m it der des Rapsöles verglichen. E s w urde ge
funden, daß  F ettsäu ren  u. Mineralöle den Zwecken der Zuckerfabrikation durchaus 
nicht entsprechen. Als sehr geeignet erwiesen sicli F ischfotte u. T rane, dio roh oder 
vorschied, p räpariert sein können. E s w urde beobachtet, daß  das Mischen zweier F e tte  
sehr verschied. W irksam keit ein Gemisch ergibt, dessen W rkg. ungefähr dem D urch
schn itt der W irkungen der beiden K om ponenten gleichkomm t. D ie W rkg. der Handels- 
p räpp ., dio in  der letzten  K am pagno zur Anwendung gelangten, w urde verglichen u. 
die Eigg-, die eine guto Entschäum ungsw rkg. bedingen, abgegrenzt. (Z. Zuckerind. 
Böhmen M ähren 65 (2). 73— 83. 5 /1 2 . 1941.) A lfO N S  W O LF.

G. M a la g u z z i V a le r i, Kryslallzuckerausbeule aus der ersten Füllmasse. A usführ
liches Ref. der C. 1940. I I .  567 referierten A rbeit. (Dtsch. Zuckerind. 66. 787— 88. 
799. 813— 14. 13/12..1941.)    A l f o n s  W o l f .

Chem ische F a b r ik  Löw enberg D r .  W a r t h  &  Co. ( E r f in d e r :  C arl W arth ),
Löwen borg, Schics., Hydrolyse cellulosehaltiger Rohstoffe m itte ls HCl in einem Schwebc- 
m ittol, d ad . gek., daß  1. m an den Rohstoff zunächst, etw a 1 Stde. lang, m it wss. HCl 
von 0,2— 1%  HCl unter D ruck bei m indestens 2 a t  behandelt, dann nach Entfernung
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der geb ildeten  Lsg trocknet, ihn in das Sehw ebem ittel e in träg t u. in der Kälte der 
Iknw  von HCl-haltigern Gas un te rw irft; —  2 . m an die Behandlung m it HCl solange 
fo rtse tz t, bis der R ohstoff etw a 5 0 %  H Cl aufgenom men h a t; -  3. der Abbau der 
Cellulose bei erhöhter Tem p. ohne w eitere Z uführung von HCl beendet wird; — 4 man 
ohne-A nw endung von äußerem  D ruck  a rb e ite t. —  Das neue Verf. h a t den Vorteil

qo a,'b e ltT r; , , :D̂  geling t e3’ dio E k ‘ in 25 M in- KU beenden. (D. R. P.’ /1 4 1 4 4  K l. 89  i v o m  3 0 /3 . 1939, a u s g . 2 2 /1 1 . 1 9 4 1 .) M. F . M ü l l e r .

. .. C hem ische  F a b r ik  Lö w e n b erg  D r .  W a r t h  &  Co. (E r f in d e r :  Carl Warth).
Lowenberg Schlesien, I . S t. A ., H ydrolyse cellulosehaUiger Stoffe m it HCl in einem 
Schw ebem itte], d ad . gek., daß  1 . m an in das D ruckgefäß, in welchem dio Hydrolyse 
vor sich gehen soll, R ohgas aus einer der üblichen HCl-Gcwinnungsanlage einleitet; -  
-  das R ohgas zunächst drucklos h indurch leite t u. erst dann die Abgäsleituny 
schließt, wenn die festen  Stoffe sieh m it HCl gesiitt. haben bzw. der Teildruck der HCl 
im Abgas zu steigen beginnt. E rs t  w enn sich die Stoffteilehen m it HCl gesätt. haben.
o ^ i n a n  « o « ? 0 !!? . d °n A bgascn zu steigen. (D. R .  P. 714 402 Kl. 89i vom
23/3. 1939, ausg. 28/11. 1941.) M. F . M ü l l e r .

7 7, ^ duSn r*ä C h im ic a  D o tt,  S a ro n io , M ailand, Verzuckerung von Cellulose ent
haltenden Sto ffen  fü r  Gärzwecke. Mais- oder H anfstengel, R ohr, Sagemehl usw. werden 
im A utoklaven kurze Z eit bei 170— 185° (etwa S a tü ) m it 2—20%ig. H„S0, hydro- 
ysierfc. H ierboi können M ethylalkohol, A ceton, Ameisen- u. Essigsäure in erhehliclien 

Mengen en tstehen. (It. P. 376 966 vom 30/5. 1939.) S c h i n d l e r .

XV. Gärungsindustrie.
L a m p e  und E . R o e h r ich , D ie Verwendung der Verzuckerungsmittel ,,Diaslan“ 

und ,,Ne.odiastan in  stärkemelilhaltigc Rohstoffe verarbeitenden Brennereien. Die Ver
zuckerungsstoffe ,,D iastan“ u . ,,N eodiastan“, d ie als E rsa tz  für Grünmalz dienen sollen, 
w urden analy t. un tersucht. M it einem Zusatz von 10%  D iastan  konnte die Maximai
ausbeute , wie sie durch V erwendung von 8%  Brennereidarrm alz erzielt wurde, nicht 
erreich t werden, so daß  also D iastan  als alleiniger E rsa tz  fü r Grünmalz nicht in Frage 
kom m t, u . auch im V erschnitt m it G rünm alz n ich t empfohlen werden kann. Für 
A codiastan  konnte  u n te r günstigen Bedingungen ein Zusatz von 6%  hei Kartoffel- 
tlocken, entsprechend 1 ,5%  bei F rischkartoffeln , als Minimum angesehen werden, 
das jedoch aus G ründen der B etriebssicherheit überschritten werden soll. Vff. be
rechnen, daß  das A rbeiten m it D iastan  u. N eodiastan erheblich teurer wird als mit 
G rünm alz. (Z. Spiritusind . 64. 208—09. 20/11. 1941. Berlin, Inst. f. Gärungs- 
gewerbe.) Ju sx .

C u r tL u c k o w ,  Was versteht m an unter „Esterzald“ beim Originalrum? (Z. Spiritus
ind. 64. 210. 20/11.1941. B erlin, In s t. f. Gärungsgewerbe, ATL. — C. 1942.1 .549.) J u s t .

F .  P . S iebe i, sr., Geschichte des Fortschrittes während der letzten 25 Jahre in der 
Brauereikiihlung. (Brewers D igest .16. N r. 10. 43— 45. Sept. 1941.) JUST.

A - K u r z ,  Ausbessern und  Sterilisieren der alten Pechbeläge in  Großgefäßen mit 
H ilfe  von H eißluft. D er H eiß luftflam bierapp . des Vf. u. seine Handhabung sowie 
d f„Y ol;Yoilc dl eses V erf- werden beschrieben. (Allg. Brauer- u . Hopfen-Ztg. 81. 718-19. 
21/11. 1941. P rag , V ers.-A nstnlt f. B rauerei.) J u s t .

W . M .  R e id ,  R eis  —  eine wertvolle Beimischung fü r  Bier. Die Vorteile der Bei
m ischung von R eis zum Malz bei der B ierherstellung werden kurz besprochen. (Brewers 
D igest 16. N r. 10. 40— 41. Sept. 1941.) J u s t .

J. A x e l  Serensen, über die Anwendung des Zeiss-Refraktometers fü r  die Bier
analyse. D ie Best. von A.- u . E x trak tgeh . m it H ilfe des Z E IS Z -R e f ra k to m e te rs  ergibt 
g u te  Übereinstim m ung m it den nach  der Dest,-M eth. erhaltenen Werten. (Svenska 
B ryggarefören. M anadsbl. 56. 405— 08. Dez. 1941.) J . S c h m id t .

F r a n k  R a b a k ,  Probenahme bei in  Ballen verpacktem Handelshopfen. Vf. weist 
o T3 iiC A ̂ W endigkeit sehr sorgfältiger P robenahm e hin. 10 verschied. Proben aus 
-  Ballen erwiesen sich un tere inander u. im Vgl. m it einer H auptprobe als gut über
einstim m end. Bei großen Posten  is t die übliche Probenahm e aus jedem 10. Ballen 
ausreichend. (Brewers D igest 16. N r. 10. 29— 32. 41. Sept. 1941.) JUST.

Sab in o  J an n u zz i, N eapel, Gärtechnische Glycei'ingewinnung aus Reis. Gemahlener 
ßA (“ V erh ä ltn is  1: 2,55 m it W- von 80— 100° behandelt, nach Abkühlen auf
M bz m it G rünm alz oder M alzex trak t verzuckert u . dann  bei 30—35° vergoren, 
ii ic rau t w ird das Feste  durch Zentrifugieren von der Gärlsg. getrennt, diese zum Ab-
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treiben des A. u. Aldehyds dest. u. aus der Schlempe das Glycerin durch D est. gewonnen. 
Aus den R ückständen kann  noch das vegetabil. Eiw eiß gewonnen werden. ( It -  P. 
360 332 vom 16/12.1936.) S c h i n d l e r .

N . F . N ie lsen , Oslo, Entbitlern von Bierhefe durch  Aufschlämmen in W . u. V er
gären in Ggw. von M alzextrakt, der dem W. zugefügt w urde. Die B itterstoffe gohon 
in dio F l. iibor. (Be lg . P- 440 499 vom 7/2. 1941, Auszug veröff. 29/11. 1941. N . P rior. 
31/5. 1940.) S c h i n d l e r .
*  B a n k  fü r  B ra u - In d u str ie , D eutschland, Vitaminisieren von B ier  m it zucker- 
plasm olysiortor H efe (I). D as Plnsmolysieren kann  m it Zucker oder Bierwürze ge
schehen, nachdem die 1 en tb itte rt w urde, u. wird zweckmäßig durch Zentrifugieren 
von den Zellhäuten befreit. D er Zusatz erfolgt am besten nach der H auptgärung. D ie 
W rkg. kann ferner durch A scorbinsäurozusatz erhöbt werden. (F. P. 868 008 vom 
9/12. 1940, ausg. 12/12.1941. D. Prior. 4/11. 1938.) ' S c h i n d l e r .

XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel.
P . N o tt in  und  J. Lacro ix , I n  Frankreich seil September 1939 hergeslelllc Backm chh. 

Die durch Gesetz verfügte Horaufsetzung des Ausmahlungsgrades der Mehle veränderte 
deren chem. Zus., worüber A nalysentabellen gegeben werden. Das resultierende B rot 
is t etw as feuchter u. kom pakter als das bisher übliche, d . h. es is t heim gleichen Gewicht 
weniger nahrhaft. (Bull. Assoc. Chimistes 58. 442—52. S ep t./O k t. 1941. In s t. N ational 
Ägronomi que.) H a e v e c k e r  .

C harle s A . G labau , Wie ist die Backfähigkeil der südivestamerikanischcn Mehle 
der E nde  1941? (Vgl. C. 1941. I. 295.) E s w ird im Vgl. zum E rn te jah r 1940 eine 
Ü bersieht über folgende Eigg. gegeben: Asche, P rotein , Teigausbeute, Ivnottolcranz, 
G ärtolcranz, Verbesserungsmöglichkeit durch oxydierende M ittel, G asentw ., d ias ta t. 
K raft, Gashaitevormögen, Farbe u. Gebäckausbildung. (Bakers W eekly 111. N r. 10. 
38—4 0 .6 /9 .1 9 4 1 .)  H a e v e c k e r .
*  M .  v a n  Eeke len  und P . R .  A . M a lth a ,  Über den E in flu ß  von Bleichmitteln au f 
den Gehall an Carotinoiden und Carotin von Weizen-, Roggen- und Gerslenmchl. Verss. 
m it NC13 ergaben, daß die Carotinoide der Mehle hauptsächlich aus X anthophyll be
stehen; daneben wurden in  100 g Mehl nu r 2,0—5,3 y  C arotin erm itte lt. Diese Menge 
is t als V itam in A-Quelle vernachlässigbar. Durch die Bleichung w ird vor allem das 
X anthophyll vernichtet. Der E infl. au f  das Carötin is t belanglos. In  techn. H insicht 
entsprachen die Carotinoidabnahm ewerte gu t der Farbaufhellung. Auch Roggenmehle 
lassen sich g u t bleichen, Gerstenmehle weniger. Bei K riegsmehl gelang die Bleichung 
g u t, u . der Carotinoidrückgang verlief entsprechend. (Chem. Weekb). 38. 741—44. 27/12. 
1941. U trecht, Centraal Inst. v. Voedingsonderzoek u. Deventer, L ab. „N ovadcl“ .) G d.
*  I .  Ja. S so lo w e itsch ik  und P . A . W a s s i lju k ,  E in fluß  der kulinarischen Behand
lung von Gemüse a u f den Vitamin-C-Gehalt von Borschtsch. Bei der üblichen Borschtsch- 
herst. u. -lagcrung gehen bis zu 70,8%  des V itam ins C verloren. Diese V erluste lassen 
sieh verringern, wenn der K ochkcsselinhalt möglichst vollständig .ausgenutzt u. in 
geschlossenen Kesseln bei schwacher Siedehitze, un ter einer F ettsch ich t gekocht w ird . 
D er Sauerkohl sollte nur abgepreßt (nicht vorgeweicht), das übrige Gemüse höchstens 
30— 40 Min. gekocht (dies ergab eine Verringerung der V itam inverlustc von 46 au f  
23,7% ) u. s ta t t  Essig der Sauerkohlsaft b en u tz t werden. Beim W aschen des Roli- 
gemiises in kaltem  W. gingen selbst bei seiner anschließenden längeren Lagerung in 
W . nur 3 %  Vitam in verloren. Dio Lagerung des fertigen Borschtsch soll in kleinen 
Gefäßen un ter der F ettsch ich t w ährend höchstens 2 S tdn . erfolgen, wobei die V itam in
verluste nur 9— 11%  (gegenüber 13— 17%  bei 5-std. Lagerung) betragen. (Bonpocu 
IIuTamm [Problems N u trit.]  10. N r. 2. 81-—S6. 1941. Charkow. U krain. F o rsch .-In st. 
d . E rnährung , Labor, f. V ers.-K ochkunst.) PoiIL .
*  W e rn e r  Schu phan , Gemiisepaprika, eines unserer wertvollsten Gemüse. Hinweis 
a u f  die neuo Z üchtungsvarietät PO PO FFs Zuckerpaprika m it so hohem Zuckergeh., 
d aß  sie reif ungekocht als O bst genossen werden kann. D er ty p . Paprikageschm ack 
feh lt fa s t völlig. D er Vitamin-C-Goh. wurdo zu 133 m g-%  gefunden. A ngabe von 
Kochanleitungen fü r Gemüsopaprika. (Z. Volksernähr. 16. 380— 81. 5/12. 1941. 
Berlin.) G r o s z f e l d .

N ico la isen , Sachgemäße Überwinterung von Kopfkohl. P ra k t. Angaben fü r B e
handlung bei E rn te  u. E inkühlung, Anlage von E rdm ieten u. E inrichtung von L ager
räum en. (M itt. Landw irtsch. 56 . 841. 864—65. 1/11. 1941. H alle a. d . S.) G r o s z f e l d .

O. P a sch ke w itsch , Hygienische Betcertung der käuflichen Teesorten. Verschied, 
handelsübliche Teesorten w erden quan tita tiv  au f den Geh. an  Coffein, Extraktivstoffe, 
lösl. Tannin , N-Verbb., Celhdose, Feuchtigkeit u. Asche un tersucht u. gezeigt, daß die
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inländ. Teesorton aus Georgien im Coffein u. Gesamt-N-Geh. den importierten Tccsorten 
n ich t nnehstehen, sie en thalten  aber etw as w eniger lösl. Tannin. Zur Best. von Coffein 
h a t sich am besten  die M eth. von B e r t k a n , zur B est. des lös!. Tannins die Meth. 
von L ö w e n t a l  bew ährt. (Bonpocni R uraiiua [Problems Nutrit.'J 1 0 .  Nr. 1. 77 
bis 81. 1941.) v. FÜNER.

H e in r ic h  F in c k e , Z u r Begriffsbestimmung und Untersuchung von Kakaogm. 
(Vgl. C. 1941- II- 1221.) E ine U nters, von K akaogrusproben durch 6 verschied. Unters.- 
Stellen ergab folgende Schw ankungen der M ittelw erte: Asclie 4,0—5,8, Sand in der 
Asche 0,14-—0,84, sandfreie Asche 3,9—5,0, F e tt  in der sandfreien Trockenmasse nach 
dem Einheitsverf.- 38,7— 45,5, F e t t  als PAc.-Auszug 38,3—45,0%- Zur Erhöhung 
eines unzureichenden ' F ettgeh . kleinkörniger K akaoreinigungsanteile durch Mischen 
m it K akaobruch zwecks E rre ichung  von 40%  F e tt  in  der Trockenmasse wird eine 
H ilfstabclle angegeben. Folgende neue B cgriffsbest. wird vorgeschlagcn. Kakaogrus 
sind beim Brechen u. R einigen der K akaobohnen anfallende Kakaokornteilchen, die 
durch  Siebe' von  etw a 2,5 mm M asehenweitc hindurchgehen u. in mäßiger, jedoch 
den bei K akaobruch  zulässigen Geh. überschreitender Menge Samenschalen, Sanien- 
häutchcn u. K akaokeim o en thalten  können. K akaogrus darf, bezogen auf die Trocken- 
m aile , n ich t m ehr als 0 ,75%  S and u. n ich t weniger als 40%  F e tt  (Petrolätheraufschluß 
gem äß dem Einheitsverf.) en thalten . K akaogrus d a rf  dem K akaobruch in einer zwei 
H undertteile n ich t überschreitenden Menge beigem iseht werden. (Kazett. 30- 335—38. 
350— 53. 1941. K öln. Sep.) ’ G r o s z f e l d .

T heod or N iedoba, Ober Konservierung von Fleisch durch Kälte. Vf. bespricht 
verschied, beobachtete  Fehler in  der B ehandlung des Fleisches u. der techn. Anlage. 
(Z. E is- u . K ü lte-Ind . 3 4 .  109— 13. N ov. 1941. W ien.) G r o s z f e l d .

G e ro lf  Ste iner, Untersuchungen über die Kältewiderstandsfähigkeit der Eier und 
iMrven von Fleischflicgen. A uf rohom Fleisch befindliche, logefrische u. angebrütete 
E ier von Phormia regina bleiben bei + 4 ,5  u. + 2 ,5 °  bis zu 12 Tagen, bei 0 bis —3,5° 
bis 8 Tagen, bei — 6 bis 2° u. bei — 18 bis — 24° bis 3 S tdn . entwicklungsfähig; junge, 
etw a 24 S tdn . boi -1-30° gewachsene L arven  zoigen ungefähr gleiche Uberlebensdauer 
wie die E ie r; nu r gegen tiefo F rosttem p . scheinen sie empfindlicher zu sein. Fast er- 
wachsene L arven  überdauern  au f  Z ellstoffw atte die entsprechenden Tompp. wie folgt: 
+ 5 ° , äußerste  Ü berlebenszeit: 70 (50%  abgestorben: 50) Tage; + 2 ° : 55 (30) Tuge; 
—0,5°: 35 (20) T age; — 2": 10— 20 (5— 10) T age; — 8,5°: 4— 10 (2—5) Stdn.; —15° u. 
tiefer: höchstons 2 S td n .; äußerlich trockene L arven  besitzen gute Unterkühlnngs- 
fähigkeit, dio das A bsterben boi F ro s t verzögert. F ü r  Lucilia caesar liegen die Uber- 
lebenszoiten etw as kürzer als bei Phorm ia. H iernach w ird durch Kühlraumtempp. 
innerhalb der üblichen F leischlagerzeiten die A btö tung  der Fliegenbrut n i c h t  s i che r  
gew ährleistet, wohl aber du rch  1-tätiges E infrieren un ter den heute geforderten Ein- 
friorbedingungen (— 15°, L uftum w älzung). (Anz. Schädlingskunde 17. 133—39. 19U- 
K arlsruhe, R eieksinst. f. L ebensm ittelfrischhaltung.) G R O S Z F E L D .

I .  A .  A rt ju c h , Z u r Frage des Wesens der Fleischfäulnis. Die ehem., physika 1., 
histolog. u. geruchlich-geschm acklichen K ennzeichen von Fleisch bleiben bei 2-tägiger 
Lagerung bei 19° unveränderlich. Ih re  Änderung erfolgt e rs t am 3. Tag, so daß dann 
zur B eurteilung der F leischgenießbarkeit eine bakteriolog. Zusatzunters. erforderlich 
ist. N ach 5 Tagen is t ein A nstieg im Geh. an  F ettsäu ren , Seifen, N H 3 (uni 13,-3/„) 
u. Phosphatiden  (die e rs t am  2. T ag au ftre ten ), eine Teilhydrolyse der Eiweiße u. vor 
allem eine Störuiig  der D ispersitä t zu beobachten. D ie Verringerung des wasscrlosi. 
bzw. G lobulin-N 2 is t gering (in 5 Tagen von  3,49 bzw. 2,86  au f 3,1 bzw. 2,66%). Per 
Popton-N 2 n im m t gleichzeitig von 0,29 au f  0 ,4 %  u. der R est-N 2 von 1,25 auf l , 8o /0 zu. 
Das pu  erhöh t sieh von  5,7 au f  6,5. (Bonpocw Ilirramia [Problems N utrit.] 1 0 .  Ar- -• 
54— 57. 1941. Charkow, U krain . In s t. f. Vers.-Tierheilkunde.) POHL.

M . M .  D a n ilo w , Kennzeichen der Reifung von Büffelfleisch. N ach der Schlachtung 
gesunder Tiere h a t der Biiffelfleisehauszug ein pn  von 6,9— 7. Dieses verringert sic 1 
w ährend der Roifung au f  5,8, wozu 4— 5 Tage bzw. 36 S tdn. bei 1—4 bzw. 1- 1 
genügen, wobei das Fleisch saftig, rech t z a r t u. wohlriechend wird. Bei müden 01 er 
kranken  Tieren b e träg t das pH des Auszugs nach dem Schlachten 6,82—6,8S u. verringer 
sich au f  nu r 6,5, wobei dieser W ert nach 24 S tdn . erreicht u. selbst nach 10-tagigei 
L agerung bei 1— 4° n ich t un tersch ritten  w ird  u. das Fleisch hart, unsaftig u. nie 1 
arom at. b leib t. Bei höherer Tem p. w ächst das ph  am 3. Tag au f 6,8 an u. das I  cisc 
w eist bakterielle Zers.-Erscheinungen auf. D ie pH-Best. is t daher ein gutes Ken 
Zeichen der Fleischeig., wobei im Falle eines p h  == 6,3 zusätzliche Unteres, aut e • 
an  Peroxydase, Chloriden, N H , u. B akterien  durchgeführt werden müssen, botern 
erste  negativ ausfällt, kann  die F leischgüte als b e f r ie d ig e n d  angesehn werden. ( otIP
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c h  Ilirraiiirn [Problems N u trit.]  1 0 .  N r. 2. 46— -49. 1941. Leningrad, In s t. z. Q uali
fikationssteig. d. Arzte, L ehrstuhl f. tierärztlich-gesundh. B egutachtung.) P o h l .

M a x  W in c k e l,  D ie Leber und ihre Präparate. Sam m elberieht über Zus. der 
Schlachttierlebern u. Fisehlebcrn u. ihren Geh. an  W irkstoffen. (Z. V olkscrnähr. 1 6 .  

395— 96. 20/12. 1941. Berlin-W ilmersdorf.) G r o s z f e l d .
*  M a x  Schu lz . Vorstoß in milchwirtschaftliches N euland  —  Forschungen über die 
Molkenverwertung. Hinweis au f ein neues Verf. zur Gewinnung von V itam in B„ aus 
Molke durch Adsorption an Bleicherde, R ed. m it H yposulfit zu LeukolactofJavin, 
dessen H erauslsg. m it IV. u. R eoxydation m it L uft, nuf Adsorption von Lactoflavin 
in M ilchzucker zu F lavolaetose u. au f  Gewinnung von H eilm itteln . D urch G ärung 
entzückerte Molke h a t noch 3.1—3,5%  Trockenm asse u. liefert bereits beim Rindam pfen 
au f 20%  Trockenm asse halbfeste P rodukte. Aus eingedickter entzückerter Molko 
erhält man 5— 10%  der Trockenm asse in Form  kugelförmiger K rystallkörner (Molken - 
kalkkörnor), die größtenteils aus organ. Ca-Salzen bestehen. (D tsch. Molkerei-Ztg. 63 .
3— 4. 2/1. 1942. N ürnberg. Bayer. Milchversorgung.) G u o s z f e l d .

M a x  Schu lz, Die Gewinnung von K efirpilzen  aus Molke. Beschreibung eines 
Arbcitsverf. zur Erzeugung von K efirpilzen. Als G ärbehälter sind verzinnte Cu-Bchälter 
ungeeignet, brauchbar solche aus nichtrostendem  S tah l, S tahlem aille, Al u. notfalls 
Holz. Von verschied. A rten Restm ileh eignen sich Molke m it 5—10%  B utterm ilch  
u. B utterm ilchm olko selbst sehr gut, Labmolke gu t, Quargmolke genügend. Die Gär- 
tem p. muß 20°, der Durchm esser der Pilze 0,5—2 cm betragen. Mit N H 3 neutralisierte 
HjSO.,-Molke is t brauchbar, auch Molke, deren Eiweiß durch H itze ausgefällt wurde, 
sowie Molke, bei der das Eiweiß durch N H 3 bis zur alkal. R k . ausgefällt wurde. Zusatz 
von N H j-Phosphaten  beeinflußt das K efirw achstum  n ich t, N a2S 0 3 hem m t die G ärung, 
gelöstes Eiweiß beschleunigt sie. (D tsch. Molkerei-Ztg. 6 2 .  1145— 46. 18/12.1941. 
N ürnberg, Labor, der Bayer. Milchvorsorgung.) G rÖ SZFE LD .

F e lix  M u n in ,  Technische M ittel zur Verbesserung der Buttcrko/isislenz. ( ]Vie man  
zugleich Butterfehler verhindert und den Fetlnährwert erhöht.) (Vgl. C. 1 9 4 0 .  I I .  1225; 
1 9 4 1 .  I I .  1457. 2630. 2748.) D arst. im Zusamm enhänge m it p rak t. W inken über Be- 
urteilungstem p. bei der Gesehmacksprobe, B utterbldg. u . B uttergefüge, N achhärten  
der B u tte r , Abkühlung des R ahm s u. Festigkeit der B u tter. Säuerungstem p. u . Ab- 
kühlen nach dem Säuern, E infl. des K netens u . Aufbewahrungstempi. der B u tter. 
(Milchwirtsoh. Ztg. Alpen-, Sudeten- u . D onauraum  4 9 -  647—49. 5/12. 1941. K open
hagen.) G r o s z f e l d .

F e lix  M u n in ,  E in fluß  der Säuerung au f die Haltbarkeit der Kühlhausbuttcr. (W ie  
erhöht m an Haltbarkeit und vermeidet Butterfehler bei Lagerhalter'!) H inweis au f eine 
A rbeit von A a s  u .  B o r g e n  (Meieriposten 1 9 4 1 .  357) m it gekürzter Inhaltsangabe: 
Proben ungesäuerter u . gesäuerter B u tte r wiesen boi der E inlagerung (4 Monate 
bei — 15°) keine pn-Änderungen über 0,08 im  Serum auf. Zwischen dem pn u. der 
H altbarke it sowie dem pn u. der Peroxydzahl bestanden deutliche Beziehungen. 
Niedriges ph bedeute t erhöhte Peroxydbldg. u . Q ualitätsverm inderung. B u tte r m it 
einem pn un ter 6 soll n ich t eingelagert werden. B u tte r m it einem pn <  6 neig t bes. 
zu Öligkeit. Bei der Geschmacksprüfung zu Öligkeit neigende B u tte r is t von der E in- 
kühlung auszuschließen. B edingt durch die Saison h a t  sich gezeigt, daß  sich von 
W in terbu tter ein größerer H undertsatz  nls vom Sommer- u. H erbstbu tte r h ä lt. E in 
Zusatz von 0,1 mg Cu/1 R ahm  ( =  0,1 mg/kg B utter) reicht nach Verss. der diin. S taa ts
meierei aus, um die H altbarkeit der K üh lhausbu tter herabzusetzen; um das bereits 
in 14 Tagen zu erreichen, is t allerdings eine 10-mal so große Menge nötig. Die W rkg. von 
Fe w ar nur 1/10 so s ta rk  wie die von Cu. (M ilchwirtsch. Ztg. Alpen-, Sudeten- u. D onau
raum  4 9 .  679—82. 25/12. 1941. Syngby-Koperihagen.) G r o s z f e l d .

F e lix  M u n in , Was sagen führende Fachleute über die Herstellung bester Lagerbutler? 
S am m elberich t'über neueste L iteraturangaben. (M ilchwirtsch. Ztg. A lpen-, Sudeten- 
u . D onauraum  4 9 .  667— 69. 15/12. 1941. Kopenhagen, D änem ark.) G r o s z f e l d .

J. M u g g li ,  Bemerkungen zur Viertelfett- m ul Magerkäsefabrikalion. P ra k t. A n
gaben, so fü r die E instellung des Fettgeh . der Käsereim ilch, die Labungstem p., die 
Dauer des Ausdickens u. des Vorkäsens, d ie N aehw ärm tcm p. u. das A usrühren. (Schweiz. 
Milchztg. 67. 437—38. 16/12. 1941. F law il, M ilchw irtschaftliche Zentralstelle.) G d.

K .  Teichert, Gasbildung in  Käsen. Vf. behandelt die verschied. A rten  der Gas- 
bldg. u. ihre Bekäm pfung in der Praxis. (Molkerei-Ztg. 5 5 .  1296— 98. 31/12. 1941. 
W angen im  Allgäu.) GROSZFELD.

H .  E .  W o o d m an . Bemerkungen über Fütterung. D er E u tte rw e rt von Haushalls
ubfällen (swill), die reichlich Kartoffelschalen, B rot ü .  K ohlb lätter enthalten , w ird
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durch  H itzeaufsehluß verbessert. Das P rod . en th ielt an verdaulichen Nährstoffen 
in lu fttrockener Substanz m it 13%  W .: P rotein  7,81, F e tt 7,91, Kohlehydrate 
48,26, R ohfaser 2 ,82% . —  Kakaobohnen w irken in  etw as größeren Mengen "schäd
lich a u f  das Vieh. —  F ü tterungsverss. m it Roßkastanien  an Schweinen verliefen 
nach  Verss. von B r o o k e s  u . von C r o w t h e r  ungünstig, solche mit Eicheln bei 
kleinen G aben erfolgreich. (J . M in istry  Agric. 48. 42— 47. Ju n i 19.41. Cambridge, 
U niv.) G r o sz fe l d .

Jözse f M a re k . O sz k a r  W e llr a a n n  und L ä sz lö  U rb an y i, Untersuchungen übet 
den Mineralst.offWechsel des tierischen Organismus. I. Beeinflussung des Stoffwechsel' 
im  Ferkelkörper durch ein F utter von verschiedener mineralstofflicher Zusammcnsclzunt) 
bei verschiedener Kalkergänzung. Stoffw echsclverss. in 3 Perioden je 6 Tage lang mit 
0 W urfgeschwistern der M angalicarasse, bei denen die T iere paarweise einerseits mit 
viel, andererseits m it m äßige Mengen bzw. wenig P  enthaltendem , in je einer Gruppe u, 
Periode a u f  einen E .-A .-W ert von +  5, +  15 bzw. -j- 25 mg-Äquivalcnten eingestelltem 
F u tte r  e rn ä h r t w urden. W ich tigste  E rgebnisse: 1. P - u . rohfaserannes Futter gewähr, 
le iste t im  allg. eine bessere N ährstoffausnutzung  als P- u . rohfaserreiche Ernährung 
Eine Steigerung der K alkergänzung bzw. eine E rhöhung des E.-A.-Wertes vermindert 
bei P-reiclicm  F u tte r  u. e rh ö h t etw as bei solchem m it n u r mäßigem oder gar ungenügen
dem  P-G eh. die G ew ichtszunahm e, die A usnutzung u. Z urückhaltung der Nährstoffe 
Die günstigste G ew ichtszunahm e lä ß t sich erzielen m it einer nu r mäßigen Kalkergänzunj 
bzw. m it einem  solchen E .-A .-W ert in  der N ahrung. 2. Die Nährstoffauischcidunf 
w ird d u rch  P -reiches F u tte r  im  allg. n a c h  d c m D a r  111 z u  gefördert, u. zwar um 
so m ehr, je  niedriger der verhältn ism äßige K alkgeh . des F u tte rs  ist. Mit Ausnahnn 
des W. u. des P  w ird  d u rch  eine K alkergänzung des F u tte rs  bzw. durch Erhöhung 
seines E .-A .-W ertes die A usscheidung der übrigen N ährstoffe n a c h  d e m  Ha r n  
z u verschoben u. gleichzeitig auch  die A usscheidung des W. u. bes. des P  durch den 
D arm  gefördert. 3. D as eine bessere F u ttc rausnu tzung  sichernde Salzverhältnis bzw, 
die günstigste  H öhe des E .-A .-W ertes h än g t außer von dem  Lebensalter des Tieres 
auch  von der Menge der T rockenm asse u. dem  P-G eh. im  F u tte r  ab. Es muß durch 
w eitere U nterss. festgestc llt w erden, du rch  welchen E .-A .-W ert einer gegebenen Füt
terung  die günstigste  A usnutzung des F u tte rs  gew ährleistet werden kann. (Mezßgazda- 
sagi K u ta ta so k  14. 167— 79. 1941. B udapest, T ierärztl. Hochschule, Zootechn. u. 
vctcrinär-m edizin . In s t.  [O rig.: u n g .; A usz.: d tsch .]) S a i l e r .

W a lte r  Sco tt  Jo sephson  sen. und jun ., Cardiff, KäUekoitseroierung. Die Lebens
m itte l (I), z. B . Fische, w erden in einem B ehälter fl. C 0 2 ausgesetzt, deren Überschuß 
abgefüh rt u. zum  V orkühlen der fl. C 0 2 b en u tz t w ird. Die I können vorher in Vf., 
Sole oder dgl. ge tauch t werden. V orrichtung. (E . P. 521715  vom 22/11. 1938, ausg. 
27/6. 1940.) S c h i n d l e r .

G rö n la n d  E is k r e m  G . m . b. H .,  D üsseldorf, Kältekonservierung von Früchten, 
Gemüsen usw. durch  Gefrieren in von 0., befreiten Behältern. Dies kann durch Ein
lagerung von C 0 2-Eis geschehen. (B e lg ' P. 440 698 vom 27/2. 1941, Auszug veröff- 
29/11. 1941. D . P rio r. 2/2. 1940.) SCHINDLER.

F r ie d r ic h  Schne ider, B erlin , Trocknen von festen Nahrungsmitteln, wie Fleisch, 
Gemüse, O bst u. dgl. bei einer Tem p. n ich t über 60° un ter Stärkezusatz, dad. gek., 
d aß  dem  durch Z erkleinerung breiig gem achten Lebensm ittel etwa 8—12 Gew. - , 0 
S tärk e  bzw. stärkehaltiges Mehl, wie W eizenm ehl, zugesetzt werden. Die E rz eu g n iK C  
auf W alzen trockner ge trocknet, sind p rak t. unhvgroskopisch. (D. R - P- 714 425 
K l. 53c vom  14/3. 1936, ausg. 28/11. 1941.) S c h i n d l e r .

U m b e rto  B e rto zz i, P arm a , Konzentrierte Kaffeelösung• Gemahlener Kaffee (1) 
w ird durch Perko lation  m it 70° heißem dest. W. in einer B atterie mehrerer Extraktions- 
beliälter, d ie nacheinander durchflossen w erden, extrah iert. Um während dieses Vor
ganges eine G eschm acksverändorung des I  zu verhindern, werden Stoffe zugesetz . 
die eine A utooxydation  oder H ydrolyse verhindern, z. B. Mono- oder Polysaccharide 
wie M annit, Glucose, Alkohole, G elatine usw. (It. P. 3 75134  vom 7/12.1938.) L u t t g e x .

G eorges P a u l,  F ran k re ich , Flüssiger K affeexlrakt. Auf beliebige Weise werden 
wss. Auszüge aus K affeo oder K affeersatzm itteln  hergestellt u. diese mit Zucker >c 
liebiger H erkun ft u. A rt versetzt. (F . P . 867 475 vom 14/10. 1940, ausg. o/J • 
1941.) L u t t g e n .

K a r l  P a e c h  und  E rw in  L o e s e r ,  D ie G efrierkonservierung von Gem üse, Obst und 1 
Säften. H ä lfte  1. D ie bio log ischen  Grundlagen und.die Herstellung der Gefrierko . 
in de r P rax is. B erlin : Parey . 1941. (176 8.) gr. 8°. RM. 12.—•
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XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

A . W en de nb urg, Die Ölpflanze, eine wertvolle Stütze unserer Fettversorgung. D arst. 
der diesbzgl. Problem e im Zusamm enhänge. (M itt. Landw irtsch. 56- 1020—22. 27/12. 
1941. K reischau b. Torgau, Sachsen-Anhalt.) P a n g k i t z .

G h. N icu le scu , E .  C io n ga  und  E u g .  C. Constantinescu , Untersuchungen über 
das fette Öl der Früchte von Avena elalior L . Aus den zerquetschten F rüch ten  von Avena  
elatior L . (hoher G latthafer, französ. R aygras) w urden m it PAe. (K p. 35—50°) 4 ,4%  
eines grünen Öles ex trah iert, das m it der Z eit eine weißliche Substanz abse tz t. E s h a tte  
folgende K ennzahlen: [ a ] i r 0 = + 5 ,4 0 “; n,y‘° =  1,4666; D. ■-% 0,9194; SZ. 43,3; EZ. 142,3; 
VZ. 185,6; ,JZ. 101,2. M it 10% ig. Nft2C 0 3-Lsg. ließen sich 22—24%  f r e i e  F e t t 
s ä u r e n  extrahieren als ölige grüne F l. m it folgenden K o n stan ten : nj)1“ =  1,4642, 
SZ. 119,9; JZ . 49. D arin ließen sich nachwcisen: Essigsäure (nach DUCLAUX), Ölsäure 
u. Linolsäure (als B rom verbb. u. als O xysäuren), Das gereinigte n e u t r a l e  F e t t  
war cino golblichgriinc F l. nn 10 =  1,4729; SZ. (gem eint is t wohl VZ., d .R eferen t) 182,3; 
JZ . 99,5. D araus wurden die g e b u n d e n e n  S ä u r e n  m it n D10 =  1,-4661; SZ. 199,8; 
JZ . 58,1 isoliert, die zu 19%  aus festen u. 74,8%  aus fl. F e ttsäuren  bestanden. D arin 
wurden nachgewiesen: IAnolsäurc, Ölsäure u. Palm itinsäure. D as U n v e r  s e i f  b a r e  
w urde in Mengen von 4,3 bzw. 6 ,9% erhalten . AZ. 70,7; JZ . 38,7, R k . n ach L i e b E B j i a n n  
auf S terine positiv. D arin verm utlich ein K W -stoff F . 70— 71° u. ein Sterin , Benzoyl- 
doriv., F . 158—161°, nach XJmkryst. aus M ethanol u. Aceton F . 180— 181°. D ie E r 
gebnisse werden m it denen von anderen Vff. bei Avena sativa  gefundenen verglichen 
u. große Ä hnlichkeiten der beiden Öle festgestellt. (Arch. Pharm az. Bcr. dtsch. pliar- 
maz. Ges. 279. 295—305. Sept. 1941. B ukarest, Labor, fü r Pharm akognosie u. Pharm a- 
kodynam ie an  der pharm az. F a k u ltä t.)  O. B a u e r .

Curt F u ch s, Neue Riechstoffe fü r  die Seifenindustrie. A ngabe einiger Acetale, 
Ketale sowie cycl. Äther, welche als seifenbeständige R iechstoffe Verwendung finden 
können, nach dem neueren Schrifttum . (Fette  u . Seifen 48- 403—06. Ju n i 1941.) E l lm .

— , Oberflächenaktive Produkte, die in  Amerika hergestellt und gehandelt werden. 
A lphabet. Aufzählung m it Angabe des H andelsnam ens, der ehem. Zugehörigkeit 
der V erwendungsart, der daran  interessierten Industriezweige u. des Herstellers. 
(Ind. Engng. Chem., ind. E d it. 33. 16—22. 3/1. 1941.) F r i e d e m a n n .

H erbert Schou, Juclsm inde, D änem ark, Herstellung von Dispergierungsmitteln. 
•Trocknende oder halbtrocknendc Fettsäureglyceride werden zunächst einer P o ly 
m erisation in Abwesenheit von 0 2 oder L uft, bes. bei etw a 2 5 0 —3 0 0 ° ,  u. anschließend 
einer O xydation gegebenenfalls in Form  einer Lsg. in eßbaren Fettsäureglyceriden, bei 
Tem pp. un ter 1 5 0 ° ,  bes. bei etw a 1 0 0 — 1 3 0 °  unterworfen. Die P rodd . finden bei der 
Margarineherai. oder in der Bäckerei Verwendung. (Dän. P. 58 923 vom 9 / 1 2 .  1 9 3 9 ,  
ausg. 1 1 / 8 .  1 9 4 1 .  E .  Priorr. 1 / 2 .  u. 2 7 / 6 .  1 9 3 9 . )  J . S c h m i d t .

G ird le r  Corp., Louisville, Del., V. St. A ., Herstellung von Emulsionen, besonders 
von Margarine. Das Öl wird m it etwa 30%  der Sollmenge El. (Milch) em ulgiert u. 
dann im un terkühlten  Z ustand m it Restm enge F l. verarbeite t bzw. verknete t, wobei 
die Emulsion e rs ta rrt. Das Verf. soll kontinuierlich u. un ter Luftabschluß nach nb- 
geblldetem  Schema durchgeführt werden. (E . P . 528 123 vom 21/4.1939, ausg. 
21/11. 1940.) ' M ü l l e r i n g .

Su n  O il Co., Philadelphia, iibert. von : M ild re d  M .  H ic k s -B ru u n ,  Sw arthm orc, 
Pa., V. St. A ., Katalytische Oxydation von Paraffinkohlenivassersloffen zu  Fettsäuren in 
Ggw. von 0,4—5,0%  eines Co-Salzes einer organ. Säure m it O» bei etwa 150°, bis die 
SZ. au f etw a 18 u. die VZ. au f  etwa 30 gestiegen ist. D anach wird die O xydationstem p. 
au f 110° gesenkt u. w eiter oxydiert, bis das V erhältnis der VZ. zur SZ. etw a 1,9 be träg t. 
Geeignete Co-Salze sind z. B. Co Stearal, Co-Palmitat, -Oleat, -TAnoleat, -Naphthenat. 
(A. P. 2 2 4 9  708 vom 18/1. 1939, ausg. 15/7. 1941.) IM. F . M ü l l e r .

Noblee &  T h ö r l G .m . b . H .  (E rfinder: H e rm a n n  Pardun), H am burg-H arburg, 
Fortlaufende Herstellung und  Gewinnung von Fettsäuren durch Oxydation von Kohlen
wasserstoffen der a liphat. oder cycloaliphat. Reihe unter A btrennung der O xydations- 
orzeugnisse von den nicht umgesetzten A nteilen u. W eiteroxydation dieser Anteile, 
dad . gek., daß  1. man die Ausgangsstoffe u. die zur Oxydation zurückgeführten, nicht 
umgesetzten A nteile nur so lange der O xydation unterw irft, bis das zu trennende Um- 
setzungsgemisch eine SZ. von höchstens 10, bes. von 0,5— 5,0, h a t; —  2. man auch  
die öligen Anteile des bei der O xydation erhaltenen D estillats wieder in das O xydations
gefäß zurückführt; — 3. man die Trennung des Oxydationsgemisches in saure u. neutrale 
Anteile nach einer an sieh bekannten Behandlung des zu trennenden Gemisches m it W.
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vornim m t. —  5390 (Teile) Paraffingatsoh  (F. 31°) wurden 5 Stdn L0; 1 r.n0 ■* t t° ä :  jsrsr k s  5ä s :  a s aa.™ d, „*207» ».aHtakudi t . " S „
, /  entsprechend einer A usbeute von 85%  erhalten. Die FetM.„r

u,

!?k:fÄ z,ssiS:sS'ÄÄ,£rirasdiorender M ittel erhallen i,„: t ,™...........L j . . , ,  .nA P ™ ! “ • " kosJ
1. *vv/»iv/iiii/u0uioot, mco. buiciic, die au ren  Jciii^orp liiinw stn-rl* r»Y\i
a il f ie h 'b e k a n ^ te n 1'! ^ ! 1011 W^ df n> ' T c»’PP- oberhalb 100», bes.' 200-250°, eine 
X f t  iedneE • A  gerc?  B o land lm iS u n te r D ruck m it größeren Mengen W. unter 
Ä S w Ä -  w irkender M ittel oder in Ggw. höchstens solche:
ausreiAhrr 9  T  zui:N eu trah sa tio n  der in Lsg. gehenden Oxysäurengerad.
2 S  “ , ¡ !° d er B ehandlung m it IV. ungelöst gebliebenen Anteile, ge
O x n h  ,,, - fl®™ v 6rT C1hon mÍ Í  friscI,en Ausgangsstoffen, von neuem de.
140 Tfiiln , d>e erhaltenen Erzeugnisse wie vorher erwähnt aufarbeitet, -
bei fin' e hnU Cn  1 /■ Oxydation  von Paraffingatsoh vom F. 35—36° mit Lufi 
d er i l L b e n  M ^ y d a t io n s p ro d . (SZ. 95 u. VZ. 225) werden 5 Stdn. bei 250° mil
ÍA n d  V7  ano 'cn bchandelfc- Beim Eindam pfen bleibt ein Rück
s ta n ^ V Z . 400. (D. R .P .  7 1 4 3 5 6 K l. 1 2 o v o m 5/10. 1937,ausg. 27/11. 1941.) M.F.Mü
ru-,vi ,+-r ,  R e ifen -In d u strie , W itten , Herstellung hochmolekularer Fettsäuren Amé 
O xydation entsprechender K W -stoffe in Ggw. von Oxydatiorisbeschleunigern mit mol. 0. 
Z n  l n -Hn r0r &enkuns  der O xydationstem p. in der zweiten Stufe, dad. gek.:
daJJ m an vo rte ilhaft un ter V erwendung entsprechender, durch CO-Hvdricrung erhai- 
tener K W -stoffe die erste S tufe in an sich bekann ter Weise bei Tcmpp. um 115°, da- 
f  le .zwei^® &tufe bei Le 111 pp. um 100° durch füh rt u. im übrigen als Oxydations- 
iesc eumgei fü r diesen Zweck an sich bekann te  0 2-abgebende Verbb. von der Art 

etes K M n 0 4 verw endet. A ndere 0 2-abspaltende Verbb. sind z. B. Superoxyde, Per
son ren u . aeren  Salze. D abei is t die Bldg. von unerwünschten Oxysäuren gehemmt. 
(D. R . P . 714 775 K J .  1 2 o  vom 1 0 /3 .  1 9 3 7 ,  ausg. 6 / 1 2 .  1 9 4 1 .)  M . F .  M Ü L LEK .
I J o r g e s  P o s n ia k  und Soe. Pere tm ere  &  Po lon ceau , Frankreich, Kerzen. Statt 

n u  , en iangl'chen K erzenform  verw endet m an kurze, dicke Kerzen, die in einem 
CeUophanm antel m it niedriger schm . F e ttan sa tz  wie z. B . aus 50%  Stearin, 25% Olein 
"• ■j0 h „ “ W °d d - der synthet.,T reibstoffgew innung ausgefüllt sind. (F . P. 864 825 
vom  23/12. 1939, ausg. 6/5. 1941.) b ^  M o l l e r i x g .

XVIII. Faser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

^ S<Á¿et, D ie E in führung  fettfreier Textilschmälzen. Kurze Besprechung der 
ri v f ’ einzuführenden S tandardschm älzon, die vollkommen frei von tier. u. 

p tlanzlichen F e tten  sind, näm lich „Standardschmälze Griinton“ als Rcißschmälzc u. 
„Stmumrdschmälze Rotlon“ als Spinnschmiilze. (KJepzigs Text.-Z. 44. 1343-44; 
M elhand T extilber. 22. 632— 33. 1941.) F r i e d e m a n n .
... Beitrag zur Walke von Lieferungsluchen mittels fetthaltigen oder fettfreien
II alk/nlfsm ilteln. B esprechung der Theorie der W alke u. der Arbeiten von SPEAKMAX. 

K l o d  u. a ., bes. auch im H inblick  a u f  den S-Geh. der Wolle ( S c h ö b e r l , J u s t ix - 
jM ULLER u. a.). P rak t. is t eine gu te  u. w irtschaftliche W alke m it den gegenwärtig 
zugänglichen W alkm ittcln  erw ünscht, wobei s ta rk  saure, die Maschinen angreifende 
M ittel m öglichst verm ieden w erden sollen. D ie fertigen S tücke sollen leicht auswaschbar 
t> 'ZV1 7 u*:c,n p ech an . Eigg. sein. D ie W alke kann  m it fetthaltigen oder fettfreien 
1 roda, du rchgeführt w erden. U n te r den le tz teren 'nehm en  solche auf Basis von Ra- 
H ex am etap h o sp h a t (Galgon) eine bes. S tellung ein. D ie oben erwähnten prakt. For
derungen werden im einzelnen besprochen, wobei m an an  fettgünstigen Prodd. STOKO- 
H aschmUtcl, Ceropon u. Aggrasol verw enden w ird, an  fettfreien Galgon. (Wollon- u. 
L einen-Ind. 61. 371— 72. 385— 86. 6/12. 1941.) FRIEDEMANN.

Enzymatische Textilhilfsm ittel. Allg. über Enzym e, nam entlich über Amylasen. 
(Wollen- u. L einen-Ind. 61. 3 7 2 .  2 2 / 1 1 .  1 9 4 1 . )  F r i e d e m a n n .
. . . Eigenschaften und  Anwendungsniethoden von E nzym en in  der textilen f  eredlungs-
industrie Allg. Ü bersicht, ß-E nzym e  vom  T yp der M alzamylase u. a -Enzyme aus
ra n krea tin  oder aus baktericiden A m ylasen. D ie W ahl des Enzyms richtet sich nach
d er A rt der zu entschlichtenden Gewebe u. nach dem p H. bei dem gearbeitet werden 
sou. z u r  Entbastung von Naturseide kann man Protease aus Pankreatin verwenden,
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wobei bei über 50° in alkal. Lsg. gearbeite t w ird. D ie Seide u. etw a m itverw ebte A ce ta t
seide werden m ehr geschont, wenn in neutraler oder schwach saurer Lsg. m it P apain , 
der aus M elonensaft gewonnenen pflanzlichen P rotease en tb as te t w ird. H ierbei m uß 
allerdings als A k tivato r H ydrosulfit, N a-H ypophosphat oder N a-Thiosulfat zugesetzt 
werden. (D tsch. W ollen-Ceworbe 73. 1175— 76. 20/11. 1941.) F r i e d e m a n n .

H e n ry  A .  R u th e r fo rd  und M ilt o n  H a r r is ,  Photocheriiische Zersetzung des in 
Wolle enthaltenen Gystins. Inhaltlich  ident, m it der C. 1940. I . 2412 referierten Arbeit. 
(Amer. D yestuff Reporter 28- 655—56. 678. 13/11. 1939. N at. B ureau o f  S tan 
dards.) " B e h r l e .

W a lto n  B . Geiger, W . I .  Pa tte rso n  und M ilt o n  H a r r is ,  D ie Rolle des Gystins 
in der Struktur der Faserproteinwollc. Die S— S-Gruppcn der Wolle konnten  in einem 
weiten pu-Bereich durch Tliioglykolsiiure red . werden. Bei B ed . in neutraler oder 
saurer Lsg. erfolgte die Spaltung der S— S-Gruppo ohne Zerstörung der F aserstruk tu r. 
Die red. S—H -G ruppcn reagierten leicht m it A lkylhalogeniden. Die physikal. Eigg. 
solcher Fasern  waren von denen der ursprünglichen Fasern sehr verschieden. W urden 
die SK -G ruppen m it A lkyldlhalogeniden um gesotzt, so en ts tanden  KW -stoffbriicken 
zwischen den S— S u. d am it Fasern, die den ursprünglichen Fasern w ieder ähnlich 
waren. U nbehandelte W ollfasern wurden von K ry st. Pepsin, Trypsin, Chym otrypsin 
oder P apain  n icht angegriffen. R ed . W olle u. nach R ed . m ethyliprtc W olle w urde 
schnell von Pepsin u. T rypsin  angegriffen. Nach R eoxvdation  oder R k . m it A lkyl- 
dihalogeniden w urde Wolle von diesen Ferm enten  n ich t m ehr angegriffen. (J . biol. 
Chem istry 140. Proc. 44— 45. Ju li 1941. W ashington, D. S ., N at. Bur. of S tand .) K i e s e .

J. I.  H a r d y  und  T h o ra  M .  P lit t,  „Partikel" und ihre Beziehung zur Struktur 
tierischer Fasern. D ie von Vff. untersuchten „P artik e l“  w erden aus verschied, ticr. 
Fasern durch ehem. Abbau, durch Ü berführung in ein feines Pu lver verm ittels der biol. 
M eth. v o d  M o h l e r  (Verdauung durch Anthrenus vorax u. Atlagenus piceus) u. durch 
Mahlung in einer speziellen Feinm ühle gewonnen. Sie bestehen augenscheinlich aus 
K eratin , sind kugelförmig von gleichem Aussehen u. messen ca, 0,6 /t. In  polarisiertem  
L ich t zeigen die Partikel D oppelbrechung, zuweilen tragen sio P igm ente. Sie sind, 
wie auch durch photograph. Aufnahm en unter dem M ikroskop belogt w ird, ln K etten  
ungeordnet, die in R ichtung der Längsachse der Fasern liegen. (J. agrie. Res. 63. 
295—303. 1/9. 1941. U . S. Dep. au f  Agric., B ureau of Animal Ind .) Ü L M A N N .

— , Fasereigenschaften als F unktion des Faserbaues. Allg. gehaltene Ü bersicht. 
(Spinner u . W eber 59. N r. 50. 25—30. 19/12.1941.) U lm a n n .

N . W .  A rz ich o w sk a ja , Vergleich der Methoden zur Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes von Holz. Die U m rechnung des spezif. Gewichts von Holz au f einen F euchtig 
keitsgeh. von 15%  wird au f G rund von Tabellen durchgeführt, wobei je  nach A rt des 
Holzes ein Raumtrocknungskooff. von 0,5 oder 0 ,6%  anzuw enden ist. Boi Proben 
unbekannter Q ualitä t muß der R aum trocknungskoeff. nach der steroom etr. M eth. un ter 
Messung m it dem M ikrom eter erm itte lt werden. Bei Proben von nich t rechtwinkliger 
Form  is t das Vol. m it dem Hg-Volumenometer zu bestim m en. Die B est. des spezif. 
Gewichts m uß an  einer anderen Probe vorgenommen werden, um einen E infl. von H g 
zu vermeiden. (3aisoacKaa JlaöopaTopua [Betriebs - L ab .] 9. 1014— 19. Sept.
1940.) R . K . M ü l l e r .

K a r l  R ie th , Volumgewichtsbestimmungen von Holz. Berichtigung. (Vgl. C. 1942.
I . 557.) D er App. zur Vol.-Gewichtsbest. von Holz w ird n ich t von der F a. L e y b o l b  
N a c h f ., K öln a. R h ., sondern von F r a n z  H u g e r s h o f f  G. m . b . H ., Leipzig C 1 , 
hergestellt. (Papierfabrikan t 3 9 .263. 8/11. 1941.) F r i e d e m a n n .

George A .  R ich te r, Cellulose aus Harthölzern. U nters, von H arthölzern , die als 
R ohm aterialien fü r Zollstoff in F rage kommen, vor allem von Birke, Ahorn u. Buche. 
Vf. h a t die genannten H ölzer au f  D ichtigkeit, R indenanteil, Lignin, Pentosan u. in A. 
lö s t B estandteile un tersuch t D urch natürliche oder künstliche A lterung gellt, nament - 
lieh bei Birke, der Geh. an  in A. lösl. Bestandteilen s ta rk  zurück, w ährend die in A. 
lösl. wenig verändert werden. Vf. schlägt die E x trak tion  der in frischem Birkenholz 
enthaltenen, verseifbaren Olcoresinc vor. Dies kann durch W .-D am pfextraktion. 
L ösungsm ittelextraktion, alkal. E x trak tio n  oder alkal. Kochung geschehen. (Ind. 
Engng. Chem., ind. E d it. 33. 75— 83. 3/1. 1941. Berlin, N . H ., Brown Co.) F r i e d e .

George Ä .  R ich te r, Cellulose aus Har/hölzern. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. über den 
sauren Aufschluß von Buche, Birke, gelber B irke u. Ahorn. B enu tz t wurde eine Na- 
bisulfitlauge m it 5 %  freier u. 1%  gebundener S 0 2. A uf das trockene Holz gerechnet, 
waren 6%  gebundene SO, in der K ochlauge vorhanden. E s w urde in 5 S tdn. au f 140° 
geheizt u. 3 S tdn. bei dieser Temp. erhalten. Ca-bisulfitlaugen sind ungeeignet, weil 
sie, nam entlich in die dichteren Hölzer, wie Ahorn, schwerer eindringen als die N a- 
bisulfitlauge. In  der A usbeute kam en die H arthölzer nicht ganz an T anne u. F ichte
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heran. H ackspäne gleichm äßiger Größe w aren der A usbeute förderlich. Die Aufschließ
barkeit w ar in absteigender Reihenfolge: F ich te , T anne, B irke, Ahorn, Buche. In  allen 
Fällen w ar das Splintholz leichter b leichbar u. h a tte  höhere Einreißfestigkeit als das 
Kernholz. (Ind. Engng. Chcm., ind. E d it. 33. 532—38. 2/4. 1941.) F r i e d e m a n n .

F ra n z  S ch ü tz  und M a x  Schm id t, Zellstoff aus Adlcrfarnkraid, Adlerfamkraul 
(P teridium  aquilim tm) lä ß t sich wie S troh  oder K iefer nach dem S u l f a t v e r f .  
aufschließen. Je  kg wasser- u . aschefreien F arn s w urden 132 g NaOH u. 48 g N a2S 
verw andt. G ekocht w urde, nach 1. S tde. Anheizzeit, 7 S tdn . bei 160°. Die Ausbeute 
w ar 47,1%  m it 1%  Splittern . D er S toff b a tte  ungebleicht 91,9%  a-Cellulose, docli 
.zeigt der Pentosangeh. von 14,5% , daß  die fü r  F ich te  entw ickelten Best.-Methoden 
hier unb rauchbar sind. D er Holzgumm igeli. betrug 9% , Asche u. Harz 0,5—0,6% .. 
Die Faserfestigkeiten entsprachen etw a denen von S trohstoff. Nach dem S u l f i t -  
v e r f .  w urde der F a rn  m it einer sauren Ca-Bisulfitlauge aufgeschlossen, die 2,51% 
G esam t-S 0 2 u. 0 ,67%  CaO en th ielt. Gekocht w urde 18 S tdn. bis 125°. Der Stoff 
h a tte  nach  dieser Zeit noch 4 ,7%  Splitter. D er S toff h a tte  86,4%  a-Cellulose, aber 
n u r  6 ,9%  Pentosan, 1,1%  H arz u. 3 ,2%  Asche. D ie Festigkeit des Sulfitstoffs ist- nicht 
ganz so hoch wie die des Sulfatstoffs. Die Faserlänge betrug  bis zu 1,7 mm, zu 60% 
un ter 1  mm. U n ter dem M ikroskop zeigte der F arn sto ff eine große Anzahl verschiedener 
Faserelem ente. (Zellstoff u . Pap ier 21. 331—33. Nov. 1941. Berlin, Feld- 
rnühle A.-G.) F r i e d e m a n n .

K u r t  B rem er, Rohstoff Kartoffelkraut, Allgemeines über Erfassung u. Verwertung 
von Kartoffelkraut fü r die Zwecke der Cellulosegewinnung. (Papier-Ztg. 6 6 . 1261—62. 
15/11. 1941.) ’ F r i e d e m a n n .

J .L e b o n , Wie kann die Entschwefelung von Viscosekunstseide verfolgt werden? 
An H and der L ite ra tu r w erden em pfehlenswerte M ethoden zur qualitativen u. quanti
ta tiven  S-B cst. bei der fabrikationsm äßigen Entschw efelung von Viscosekunstscide 
wiedergegeben. (Ind . tex tile  5 8 . 419— 21. 466— 67. Sept./O kt. 1941.) W u l k o w .

L . I .  W la s so w  und N . G. G la sa to w , Anwendung von Kupfer-Amvwniakstapelfasern  
bei der Herstellung von grobem Tuch. (Honouiji AKaneMn Hayn YPCP [Rep. Acad. 
Sei. U kr. SSR ] 1940. Nr. 3. 31—33. A kadem ie der W issenschaften der Ukr. SSR. •—
C. 1940. I I .  2559.) F r i e d e m a n n .

G e se llsch a ft  fü r  chem ische  In d u s tr ie  in  B a se l.  Basel, Schweiz, Verfahrest 
zur Herstellung neuer Kondensationsprodukte. M an lä ß t N-Oxymethylsleannsäureamid 
in Ggw. einer Säure auf Diäthylthioharnstoff oder GetylcMonnethyläthcr, den a -Chlor- 
methylthioäther, der m it einer M ischung von Octadecyl- u. Hexadecylalkohol verestorten 
Thioglykolsäure oder das Gemisch der a-Chlormethyläther aus einer Mischung derselben 
Alkohole jo auf Thioharnstoff einwirken. —  Eine handelsübliche Mischung aus O cta
decyl- u. H exadecylalkohol w ird  in  üblicher Weise in den a-Chlorm ethyläthcr über
geführt. 25 g dieses Ä thers (K p .3 185— 188°) Werden in  77 g trockenem Bzl. gelöst; 
un ter raschem  R ühren w erden 6,4 g Thioharnstoff zugegeben, sodann 1 Stde. auf 75® 
erh itz t. Beim A bkühlen fä llt ein farbloses P u lver nachstoh. Form el aus.

CnH2 „ + 1- 0  CH2 S— C < | g , H C l  u =  16 bzw. 18

'T extilh ilfsm ittel. (Schw z. P P . 213 553— 213 556 vom 22/ 1 . 1938, ausg. 16/5. 1941 
bzw. 3/6. 1941. Zuss. zu Schw. P. 211655; C. 1941. 11. 1348.) B r ö s a m l e .

G e se llsch a ft  fü r  chem ische  In d u s tr ie  in  B a se l,  Basel, Schweiz, Verfahren 
zur Herstellung eines neuen Kondensationsproduktes. M an behandelt 1 Mol des Amids 
aus gehärteter Tranfettsäure  m it m indestens 2 Mol a ,a '-Dichlordimethyläther u . setzt 
darauf das erhaltene R k .-P rod . m it Thioharnstoff um. — Verwendung zum waschechten 
W asserabstoßend- u. W eichm achen von  Textilien. (Schw z. P. 213 557 vom 19/11. 
1938, ausg. 16/5. 1941. Zus. zu Schwz. P. 211657; C. 1941. II. 1349.) B r ö s a m l e .

G e se llsch a ft  fü r  chem ische  In d u s tr ie  in  B a se l,  Basel, Schweiz, Verfahren 
z u r  Herstellung neuer Kondensationsprodukte. M an se tz t den S te a r in s ä u r e c h lo r m e th y l-  
ester,- das Ölsäuremethylolamid (in Ggw. einer Säure), das N-M ethylolamid  aus ge
h ärte te r 'Tranfettsäure (in Ggw. einer Säure), das N-Chlorinelhyl-N-mdhylslearinsäure- 
am id, das in Ggw. eines indifferenten Lösungsm . aus 1 Mol Stearinsäurcam id, 2 Mol 
l’onnaldehyd  u. durch B ehandlung m it Chlorwasserstoff erhältliche R k.-P rod., das 
Laurinsäuremethylolamid (in Ggw. von Halogen Wasserstoff), den C h lo m ie lh y ld o d e c y l-  
th io ä th e r  u. schließlich das Benzoesäuremethylolamid  (in Ggw. einer Säure) jo m it Ih io -  
h a r n s to f f  um. —  In  600 ccm A. absoi. w erden bei 40— 50° nacheinander 20Q g Methylol- 
benzam id, 105 g T hioharnstoff u. eine konz. Lsg. von 50 g HCl in  absol. A. eingetragen. 
Die Lsg. w ird l l /2 S tde. bei 40—50°, über N ach t bei Zim m ertem p. u. noch 2 Stdn. 
unter E iskühlung gerührt. Beim Absaugen erhält m an ein in W. lösl., farbloses, k ryst.
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Pulver. —  Textilhilfsm ittel, (Schw z. PP . 214 541 u. 214 770— 214776  vom 12/8. 
1938 bzw. 22/1.1938, ausg. 16/7.1941 bzw. 1/8.1941 u. 16/8.1941. Zuss. zu Schwz. P.
211 655; C. 1941. U. 1348.) B r ö s a m l e .

G ese llschaft fü r  chem ische In d u str ie  in  B a se l,  Basel, Schweiz, Verfahren 
zur Herstellung neuer Kondcnsationsproduktc. M an se tz t Acetanilid  (I), p-Acetamido- 
dimethylanilin, Acetylcyclohexylamin  oder Stcarinsäureanilid  m it a ,« '-Dichlordimethyl
äther ( I I )  um u. lä ß t die erhaltenen P rodd ., gegebenenfalls in  Ggw. eines Lösungsm. 
m it Thioharnstoff reagieren. —  135 g I  worden m it 345 g I I  un ter B ühren  auf 100 bis 
105° etw a 20 S tdn. lang erh itz t. Nach dom Abdestillieren des überschüssigen I I  (im 
Vakuum) w erden 210 g des B k ,-P rod . in 500 eeni A. gelöst u. eine Lsg. von 91 g T hio
harnstoff in 800 ccm heißem A. zugefiigt. Aus dom auf 50° gehaltenen Bk.-G em isch 
scheidet sich bald eine harzige M. ab . Beim E indam pfen zur Trockne e rhä lt m an ein 
helles Pulver. —  Textilhilfsm ittel, (Schw z. PP . 2 1 4779— 214 782 vom  12/1. 1930, 
ausg. 16/8. 1941. Zuss. zu Schwz. P. 212 403; C. 1941. II. 3264.) B r ö s a m l e .

G ese llschaft fü r  chem ische In d u str ie  in  B a se l,  Basel, Schweiz, Verfahren 
zur Herstellung neuer Kondensalionsproduktc. Man so tzt o,o'-Dimethylol-p-kresol (in 
Ggw. von Salzsäure u. in A nwesenheit eines Lösungsm.) bzw. 2,4-Dimethyl-6-chlor- 
methylphenol je  m it Thioharnstoff um. Textilhilfsm ittel. (Schw z. PP . 2 i 5  0 3 5  u. 
215 0 3 6  vom  10/7. 1930, ausg. 16/8. 1941. Zuss. zu Schwz. P. 213 419; C. 1941.
11. 3264.) B r ö s a m l e .

R u d o lf  D it t r ic h , R agulm , Verfahren zur ununterbrochenen Gewinnung von Lang
fasern aus grünem Bastfaserstcngeln. D as Verf. is t dad . gek., daß  die in L ängsrichtung 
aufgelegten Stengel zwischen einer R eihe h intereinandergeschalteter R iffolwalzenpaare 
geknickt w erden u. das G ut anschließend durch aufeinanderfolgende, m it zunehm ender 
Geschwindigkeit umlaufende N adeltrom m eln entholzt w ird, w orauf das Easerband 
zwischen endlosen Siebbändern zuckzackförmig laufend in Laugenbehältern m it 
zwischengeschalteten W aschvorr. gekocht u. nach dem Trockenen u. Reiben gehechelt 
w ir d . (D. R .  P . 714 750 K L  29 a vom 30/7. 1939, ausg. 5/12. 1941.) P r o b s t .

R u d o lf  D ittr ic h , R agulm , Verfahren zur ununterbrochenen Gewinnung von kurzem  
Bastfaserwerg aus grünen Bastfaserstcngeln. D as Verf. is t dad . gek., daß  die in L ängs
richtung aufgelegten Stengel zwischen einer Reihe hintereinander geschalteter R iffel
w alzenpaare geknickt werden u. daß  das G ut anschließend durch aufeinanderfolgende, 
m it zunehm ender Geschwindigkeit oder im P ilgerschritt um laufende N adeltrom m eln 
entholzt w ird, w orauf das F aserband zwischen endlosen Siebbändern zickzackförm ig 
laufend in LaugonbelnUtorn m it zwischengeschalteten W aschvorr. gekocht w ird u. 
anschließend im nassen . Z ustand eine Stapclziehvorr. durchläuft, deren gleichgroße, 
m it zunehm ender Geschwindigkeit umlaufende W alzenpaare im A bstand der ge
w ünschten Faserlänge stehen. (D. R .  P . 714 752 K l. 29 a vom 30/7. 1939, ausg. 5/12. 
1941.) P r o b s t .

R u d o lf  D ittr ic h , R agulm , Verfahren zur ununterbrochenen Gewinnung verspinnbaren 
Flockenbastes aus grünen Baslfaserstengeln. D as Verf. is t dad. gek., daß  die in L ängs
richtung aufgelegten Stengel zwischen einer Reihe hintoreinandergcscha ltc ter R iffel- 
w alzenpaarc geknickt werden u. daß  das Gut anschließend durch aufeinanderfolgende, 
m it zunehm ender Geschwindigkeit oder im P iigerschritt um laufende N adcltrom m cln 
entholt w ird, w orauf das Faserband zwischen endlosen Siebbändern zickzackförm ig 
laufend in, Laugenbehältorn m it zwischengeschalteten W aschvorr. gekocht w ird u. 
anschließend im nassen Z ustand  eine Stapelziehvorr. durchläuft, die aus aufeinander
folgenden, m it zunehm ender Geschwindigkeit um laufenden W alzenpaaren besteht, 
deren A bstand sich in der A rbeitsrichtung verringert u. von der aus das nasse G ut 
einer Stapelvorr. in Form  einer m it einem sägezahnartigen R ost zusam m enarbeitenden, 
schnell um laufenden Sägezahnwalze zugeführt wird, w orauf das G ut gewaschen, 
getrocknet u. geöffnet w ird. (D. R .  P. 714 753 Kl. 29 a vom 30/7. 1939, ausg. 5/12. 
1941.) P r o b s t .

Charle s R .  Outterson , Syracuse, N. Y ., V. S t. A ., Leim en von Papierstoff u n te r 
Verwendung von Harzleim, der ein Schutzkoll. en thält, u. un ter Zusatz von Alaun. 
Nachdem diese Stoffe in den Stoffbrei gegeben worden waren, w ird eine kleine Menge 
Phenol u. Formaldehyd, z. B. weniger als 1 °/0 der Leimmenge zugesetzt. (A. P . 2 197 383 
vom 1 6 /7 .  1 9 3 6 ,  ausg. 1 6 /4 .  1 9 4 0 . )  M . F .  M Ü L L E R .

Benne tt In c ., Cam bridge, Mass., übert. von: O sca r F . N e itzke. B elm ont, Mass., 
V. S t. A., Papierleim  fü r  die Papierherstcllung. E in  Gemisch aus KJV-Moffwachs u. 
Kolophonium, das 2 0 —5 0 ° / o W achs en thält, w ird  auf Tem pp. über dem  F . des Gemisches 
erh itz t u. in  \V. gegeben, das ein Stnbilisierungsm ittel fü r D ispersionen, z. B . A12(S 0 4)3, 
AlClj, N a-A lum inat, FeCl3 oder Fe2(SO ,)3, en thält. (A . P. 2 198 289 vom  2 4 / 2 .  1 9 3 6 ,  
a u s g .  2 3 /4 .  1 9 4 0 .)  M . F. M Ü L L E R .

X X IV . i .  . n 0
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H e rc u le s  Pow der Co., ü bert. von : I r v in  W .  H u m p h re y , W ilm ington, Del 
V. S t. A ., Wasserfreie Alkalimetallsalze hydrierter Harzsäuren (Rosin). Kolophoniw  
(Harzsäuren, Abietin-, P im ar-, Sapinsäurcn) wird weitgehend m it H 2 hydriert, auch ii 
Schmelzfluß, so daß  m ehr als 50°/0 der beiden D oppelbindungen durch H 2 abgesät 
werden (D ruck 200— 15000 lbs/Q uadra tzo ll, Tem p. 125— 225°, Zeit % — 5 Stdn.) i 
Ggw. von N i-, C o-K atalysatoren oder deren M ischungen, auch  au f T rägern. Vorodi 
nach der H ydrierung kann eine H itzebehandlung (275—325°) erfolgen. Das hydrierl 
H arz w ird dann in üblicher Weise in die A lkalim etallsalze übergeführt. Verwendun 
zum L  c i m e  n v o n  P a p  i c r .  (A . P . 2 249 766 vom 4/3.1938, ausg. 22/' 
1941.) K r a u s z .

S n ia -V isc o sa  (Soc ietä  N a z io n a le  In d u s t r ia  A p p lic a z io n i V isc o sa ) und Gi; 
c iu to  D io tt i,  Ita lien , Gewinnung von Cellulose fü r die K unstseidenherst. aus Schil 
rohr (Arundo donax) u. ähnlichem A usgangsm aterial. Die Stengel werden zunächs 
in S tücke geschnitten u. dann  kräftig  durchgerührt, wobei gleichzeitig eine Zerkleincrun 
s ta ttf in d e t. Die dabei auftre tenden  staubförm igen Verunreinigungen werden z. I  
durch Sieben u. Ventilation en tfern t. —  Zeichnung. (F . P . 863 335 vom 9/2. 1941 
ausg. 29/3. 1941. I t .  Prior. 22/9. 1939.) M . F .  M ü l l e r .

S n ia  V isc o sa  Socie tä  N a z ion a le  In d u s t r ia  A p p lica z io n i V isco sa , Mailanc 
übert. von: P ie ro  D o n a g e m m a  und G iuseppe D o n age m m a, Varedo, Mailanc 
Cellulosehcrsfellung. M an ste llt in üb licherw eise  Cellulose her aus Phytolacca decandr 
P inn., auch bekannt unter dom N am en span. W einstock, A m aranth, w ilder oder tiirl 
W ein, einer hohen, im m ergrünen Pflanze, die selbst au f  arm em Boden gu t gedeih 
u. die je  ha eine A usbeute von 300— 400 Z entnern Stengel liefert. ( It .  P. 359 586 vor 
26/1. 1938.) S t a r g a r d .

. Leon ie ro  F u s i,  R e n a to  P isto re s i und  R ob e rto  N encin i, Florenz, Cellulosi 
Herstellung. Bananenblätter oder -zweige e rh itz t m an in wss. Lsg. zweckmäßig untc 
Zusatz von gelöschtem  K a lk  e tw a 5 S tdn . au f  120— 150°, w äscht u. bleicht gegebenen 
falls m it Na-H ypochlorit oder anderen B leichm itteln. An Stelle der Kalklsg. kan 
m an auch 15— 20°/oig. NaOH -Lsg. verw enden, erh itz t hierbei aber au f etw a 1651 
Man erhält einen hochprozentigen Cellulosebrei, der zur Herst. von Papier oder Textil 
fasern  Verwendung finden kann . ( It .  P. 358 686 vom  14/1. 1938.) S t a r g a r d .

L io n e llo  L e sk o v ic h  und B o n a v e n tu ra  V a len te , U dine, Herstellung von Cellulcn 
und anderen Stoffen aus Algen und  anderen M eerespflanzen. Zur Entfernung der wasser 
lösl., m ineral, u. organ. B estandteile kocht m an die Pflanzen zunächst 1—3 Stdn. mi 
W . aus. D anach e rh itz t m an sie zur E ntfernung  von Alginsäure, A lginaten, Pektin 
stoffen u. Gummen 1 —3 S tdn . m it 1— 3% ig. Lsgg. von Iv2C 0 3 oder N a2C 0 3, behände! 
die Pflanzen anschließend m it 1— 2% ig. HCl-Lsgg., um  etw a noch enthaltenes Pektii 
zu hydrolysieren, en tfe rn t die hydrolysierten  A nteile durch W aschen m it 0,5— l n/0>g 
a lkal. Lsgg., wobei gleichzeitig d ie R este  der Säure neutralisiert werden. Nach kurzen 
W aschen m it W . w ird  in üblicher Weise gebleicht. Man e rhä lt Cellulose in einer Aus 
heu te  von 9— 10°/„ des Trockengew ichtes der Algen. D urch A nsäuern der zum Aus 
kochen verw endeten a lkal. Lsgg. e rhä lt m an die Alginsäure, die pharm azeut. Vor 
w endung finden kann. ( It . P. 359 644 vom  23/12. 1937.) S t a r g a r d .

C o n tin e n ta l R e se a rc h  Corp., Chicago H eights, übert. von: Frede rick  H .  Gaye  
und  C harle s E .  F a w k e s, Chicago, 111., V. S t. A ., Trennung von Oxyharzsäuren um  
Phytosterin aus Tallölschlamm  (der d u rch  B ehandeln von Tallöl m it Schwefelsäure bc
0—35° erhalten  w ird). Man fü h r t die O xyharzsäuren des Schlammes in die E rdalkali 
m etallsalze über u. ex trah ie rt dann das P hy tosterin  m it einem Lösungsm. (niedrigmol 
a liphät. Alkohole, Isopropanol), das d ie  Erdalkalim etallsalze n icht löst. Vgl. aucl 
A. P . 2166812; C. 1939. 11. 4406. (A . P . 2 248 346 vom 17/7.1939, ausg. 8/7
1941.) Iv r a u s z .

C h em ica l F o u n d a t io n , In c .. D el., übert. von : A r t h u r  W .  H ix so n ,  Leonia 
N . J-, und R a lp h  M ille r ,  New Y ork, N. Y ., V. S t. A ., Reinigen und Fraktionieren vot 
Tallöl. Man lö s t Tallöl in einem bei üblicher Tem p. gasförmigen KW-Stoff wie z. B 
P ropan, tren n t unlösl. Anteile ab  u. e rw ärm t die Lsg. un ter D ruck, bis die H arzsäurer 
abgeschieden sind. Man tre n n t die H arzphase ab u. gew innt aus dem R ückstand  die 
F ettsäuren  un ter R ückgew innung des K W -stoffs. (A . P . 2 247 496 vom  2 9 /3 .  1 9 3 9 , 
ausg. 1 /7 .  1 9 4 1 . )  M Ö L L K R IN G .

R .  P a to n  G . m . b . H .  (E rfinder: R o b e rt  P a ton ), H ervest-D orsten , Verfahren 
zur Erzeugung von spinnfähigen Fasern. Anwendung der Vorr. nach P a ten t 699 441 
zur' Erzeugung spinnfähiger Fasern aus H artfaserw irrstroh beliebiger H erkunft, sowie 
aus verklebten K unstfadenbündeln, wie Zellwolle. (D . R .  P- 713 256 K l. 29 b vom 
23/11. 1939, ausg. 4/11. 1941. Zus. zu D. R. P. 699 441; C. 1941. I. 983.) P r o b s t .



1 9 4 2 .  1. H IIX. B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M i n e r a l ö l e . 1 7 0 3

C ou rtau ld s Ltd ., London, E ngland, B ei der Herstellung von künstlichen Fäden, 
die durch Verspinnen auf nassem oder trockenem  W ege erfolgt, zweigt m an in der 
die Spinnlsg. führenden, un ter D ruck stehenden Leitung zwischen der den Spinndüsen 
vorgeschalteten Pum pe u. der Filtorkerze T -stückartig  ein Seitenrohr ab  u. verschließt 
diese Leitung m it einem H alm . D urch Öffnen, dieses H ahns u. gegebenenfalls Abstellen 
der Pum pe kann m an Druckausgleich in der Leitung bew irken u. dann die D üsenplatte 
ohne Schwierigkeiten auswechseln oder reinigen. — Zeichnung. (It. P. 359 945 vom 
15/2. 1938. E . P rior. 23/2. 1937.) S t a r g a r d .

I .  G. F arb en in du strie  A k t.-G e s., F ran k fu rt a . M., Behandeln, besonders Härten 
von Cellulosefasern, -geweben oder dergleichen, dad . gek., daß  m an das G ut m it ver
flüssigten, bei üblicher Temp. gasförmigen N-Verbb. unter D ruck behandelt. —  Ein 
Cu-Kunstseidegewebc wird 3 Stdn. in verflüssigtes N H 3 oder D im ethylam ing e tau c h t.— 
Ein Vlscose-Kunstseidegewebo w ird 3 Stdn. bei -—15° m it verflüssigtem M ethylam in  
behandelt. ( It . P. 357710  vom 31/12.1937. D. Prior. 2/1. 1937.) M ö l l e r i n g .

I .  G. F arb en in du strie  A kt.-G es., F ra n k fu r ta .  M. (E rfinder: P a u l E sse lm a n n ,  
W olfen, K reis B itterfeld , K a r l  K ö ß lin g e r  und Josef D ü s in g ,  Dessau), Anim alisieren  
von K unstfasern aus Cellulose. Man se tz t Ä thylenim in  (I), Homologe dieser Base oder 
andere cycl., eine Im inogruppe en thaltende Basen, z. B. N -M ethyl- oder N -Phenyl- 
äthylenim in, oder Polym ere derselben u. CS2 in oder auf der Faser um u. däm pft oder
w äscht m it kochendem W. oder m it kochenden Salz- oder Säurelsgg. aus. Die U m 
setzung zwischen I  u. CS2 erfolgt zweckmäßig in wss. M ittel. E s können auch CS2 e n t
haltende, frisch gesponnene Fasern m it I zur U m setzung gebracht werden. —  Beim 
Färben  m it sauren Farbstoffen erhält m an g u t wasch- u. reibechte Färbungen. —  1 kg 
Zellwolle ( I I )  w ird in 8 kg einer 14%ig. I  enthaltenden Lsg. bei Z im m ertem p. ge tränk t, 
abgequetscht u. m it CS2 in  Lsg., Em ulsion oder D am pfform  um gesetzt. I I  nim m t 
an  der L u ft ein gelbes Aussehen an. D ann w ird m it heißem W. oder in v erd ., schwacher 
Säui;e ausgekocht, bis die Faser w ieder vollkommen wreiß geworden is t. (D . R .  P. 
714 790 K l. 8m vom 6 / 1 . 1937, ausg. 6/12. 1941.) S c h m a l z .

XIX. Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
A . S. E ig e n sso n  und S. A .  Je fim ow a, Graphische Darstellung von Laboratoriums

ergebnissen der selektiven Reinigung. A uf der Abscisse werden die „V iscositäts-Dichte- 
Ivonstanten“ (VD.) nach H i l l  u. C o a t s  (C. 1928. I I .  725), au f dcrO rdinate  die R a ffin a t
ausbeuten in Vol.-°/0 (auf das R ohm aterial bezogen) aufgetragen. F ü r  jedes D estilla t 
e rhä lt man K urven, die die A bhängigkeit von VD. zur A usbeute veranschaulichen. 
M it H ilfe dieser K urven läß t sich dio R affinatausbeute  von beliebiger VD. fü r eine 
gegebene E xtrak tionstcm p. ablesen. D urch Verb. von P unkten  gleich hohen E x trak tio n s
m ittelverbrauchs entstehen Kurvon, m it deren H ilfe der V erbrauch an E xtraktions- 
m ittcl fü r ein R affina t von bestim m ten Eigg. ablesbar w ird. Dio M eth. is t auch bei 
m ehrfacher E x trak tion  anw endbar, aber n icht fü r eine E x trak tion  im G egenstrom 
prinzip. Die, beschriebene M eth. is t nachgeprüft fü r Öle au f N ichtparaffinbasis von 
E /50 — 6,60— 15,54, D — 0,820-0,888 u. T  =  80— 100°. (A3ep6aira5KancKoe He*Tfluoo 
Xo3JiiicTno [Petrol.-Ind. A serbaidshan] 20. Nr. 10/11. 62— 63. O kt./N ov. 1940.) K i r .

S. M .  W o lo c h , Bestimmung der Zusammensetzung der oberen und unteren Produkte 
bei der Stabilisierung von Gasbenzin. E s w ird der Vers. gem acht, die U nzulänglichkeit 
der bekannten  Berechnung durch die Voraussetzung zu beheben oder zu verringern, 
daß die oberen P rodd. aus Propan u. niedriger sd. K om ponenten, die unteren aus 
Propan u. höher sd. K om ponenten bestehen. A uf G rund dieser A nnahm e w ird eine 
Berechnung entw ickelt. (ABepöaüflacaiicKoe HexMiioe Xo3nftcTBo [Petrol.-Ind. A ser
baidshan] 20. Nr. 10/11. 64— 66. O kt./N ov. 1940.) K i r s c h t e n .

A le ssa n d ro  S irto r i, Die Verwendung von in  flüssigen Treibstoffen gelöstem N aph
thalin in  Explosionsmotoren. Die Verwendung von reinem N aphthalin  (I) als Treibstoff 
für Explosionsm otoren em pfiehlt sich, bes. fü r italien. V erhältnisse, nicht. Auch der 
Zusatz einer kleinen Menge (bis zu 0,5— 1 °/0) I zu gewöhnlichem Bzn. s ta llt eine p rak t. 
Verbesserung n ich t dar. Die W irksam keit vieler H andelsprodd., die I enthalten , is t 
daher zweifelhaft. Das Verf., die V erbrennungsluft durch ein F ilte r von I anzusaugen, 
h a t gleichfalls keine nennenswerte W irkung. Konz. Lsgg. von I  in Bzn. können ohne 
bes. Ausbldg. des Vergasers n icht als Treibstoff benu tz t werden. (Energia term . 9 . 
152— 56. Juli/A ug. 1941. Alfa Romeo, Servizio Esperienze Antoveieoli, L abor. Com- 
bustibili e L ubrificanti.) L i n d e m a n n .

S. S. H an se n , Reines Dieselschmieröl kann länger gebraucht werden. Im  w esent
lichen ident, m it der C. 1941. I .  482 referierten A rbeit, (Power 85. N r. 1. 70—73. Jan . 
1941. General P etro l. Corp.) J .  S c h m i d t ,

HO*



1 7 0 4 H X[X. B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M i n e r a l ö l e . 1 9 4 2 .  I .

0 . M .  R e iff ,  Schmierölzusäize. D urch K ondensation von chloriertem  Paraffin  m it 
Phenolen in  Ggw. von A1C13 e rhä lt m an von hochalkylierten Phenolen, die sieh durch 
gleichzeitig günstige W rkg. als S tockpunktserniedrigerer, Verbesserer des Viseositäts- 
index u. als A ntioxydationsm ittel fü r Schm ieröl zeigen. D urch Ü berführung in dio 
entsprechenden M etallverbb. w ird  die W rkg. bes. als A ntioxydationsm ittel noch ge
steigert. E ine ähnliche W rkg.-Steigerung erzielt m an, wenn m an nach K o l b e  eine 
C arboxylgruppo e in fübrt u . dann entw eder die freien Säuren oder besser deren Salze 
verw endet. Bes. gu te  W rkgg. zeitigen Zusätze, dio A lkali-, E rdalkalim etalle  oder Al 
en thalten . (Ind. Engng. Cheni., ind. E d it. 33. 351— 57. 3/3. 1941. Paulsboro, N. •]., 
Socony V acuum  Oil Co. Inc.) J . S c h m i d t .

D . N . B u c h  und  L .  G. Sach are n k o , Verbesserung der Qualität von Straßenbau
bitumen. Zu untersuchen w ar die F rage, au f  welche W eise das gebräuchliche B itum en 
von P /2 5  =  40— 70 u. E rw eichungspunkt (nach der M eth. R i n g  u. K u g e l ) nicht 
unter 50° um zuwandeln is t in ein B itum en von P /25  =  50 u. E rw eichungspunkt n icht 
unter 55°. D urch Änderung der K onz, des R ohm aterials lassen sich B itum ina gewinnen 
von gleicher Penetration  (P /25 — 50) u. verschied. Erw eichungsgraden. E ine V er
ringerung der Konz, des R ohm aterials bew irk t bei gleicher P -Z ahl eine E rhöhung des 
E rw eichungspunktes u. um gekehrt. D ie E rhöhung des Erw eichungspunktes h a t 
nächst. Q .ualitätsänderungen zur Folge: die Penetrationskurve w ird flacher, die 
D uk tilitä t/25  fä llt zwar, aber der V erlauf der D uk tilitä tsku rve  w ird besser, vor allem 
wird die D u k tilitä t bei 0° günstiger, der F lam m punk t erniedrigt sich um wenig, gleich
falls die D ., die V erdunstung wird n ich t nachteilig beeinflußt. An Stelle der Verarbeitung 
eines weniger konz. R ohm aterials lassen sich auch s ta rk  konz. R ückstände unter Zusatz 
von M asut u. anderer N aph thaprodd . vor der Säuerung m it gleichem Ergebnis v e r
arbeiten. D ie Zusatzhöhe m uß experim entell e rm itte lt werden. D er V erdünnungs
zusatz an  Ü1 zu dem zu säuernden Goudron verlängert die A rbeitsdauer um so m ehr, 
je  höher der E rw eichungspunkt getrieben werden soll. Gegenm ittel sind Erhöhung 
der Säuerungstom p, u. Steigerung der Luftm enge. E s gelingt nicht, die geforderte 
Ä nderung in  der Q ualitä t durch E rhöhung der Säuerungstem p. u. durch Steigerung 
der Luftgesehwindigkeit zu erlangen. (AaepöaiiajKancKoe Hcwanoe X o 3 i i u c t e o  [Petro l.- 
Ind . A sorbaidshan] 20. N r. 10/11. 57— Gl. O kt./N ov. 1940.) K i r s c h t e n .

B .R e n t s c h ,  Bodenvermörtelung. Vers. einer E rläu te ru n g  des im deutschen 
S traßenbau sich einbürgernden Begriffs u. E rörterung  der verschied, am erikan. u. 
deutschen Verff. sowie der dazu benötigton M aschinen (24 Abb.). W iedergabe des 
„vorläufigen M erkblatts fü r den Bau von zomontverfestigten E rdstraßen“ , das die 
F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  f ü r  d a s  S t r a s s e n w e s e n  f.. V., U ntergruppe B oden - 
Verfestigung, .ausgearbeitet h a t. Anwendungsbereich. Ausblick (vgl. auch C. 1941.
I I . 523). (Teer u. B itum en 39. Gl— 66 . 73—75. 81— 84. 1/5. 1941. Berlin.) P a n g r i t z .

v o n  Sk o p n ik , Studien über Fugenvergußmassen. Schrifttum sschau Zus.; E igg .; 
neueste A nforderungen. A naly t. u n te r Angabe eigener Analysenergebnisse. (Teer u. 
B itum en 39. 213— 17. 232— 34. 5/12. 1941.) v L i n d e m a n n .

P . S. L ebedew . Schnellmethode zur Bestimm ung des Plaslizitätsgebietes und der 
aktiven Teile der flüchtigen Substanzen von Kokereikohlen und ihren Gemischen. (3a- 
noacKaa .laßoparopiia [B etriebs-Lab.] 9. 322— 25. M ärz 1940. — C. 1 9 4 1 .1. 987 .)T o lkm .

P . S. Lebedew , Schnelle mikroskopische Methode zur Bestimmung der Schmelz
temperatur und Verkokungseigenschaften von Steinkohlen. Zur Erleichterung der Zu
sam m enstellung von günstigen K ohlenchargen is t e3 von W ichtigkeit, die P lastiz itä ts- 
gebiete von K ohlen genau zu kennen. D ie vom Vf. ausgearbeitete Schnellmeth. eignet 
sieh bes. g u t zur U nters, des P lastiz itä tszustaudes von Kohlen, da  man das Verb. der 
Kohle w ährend des Schmelzous eingehend beobachten kann. Die K ohle w ird dabei 
in einem Mikroofen m it einem P t-R d- oder E t-Ir-T herm oelcm ent zum Schmelzen 
gebracht. (3 aB0ACKaa ilaöopaiopiia [B etriebs-Lab.] 9. 326— 32. März 1940. A kademie 
der W issenschaften d. U dSS R , M ineral-Brennstoffinst.) T o l k m i t t .

W . H o ffm a n n , Humusstoffe, H uminsäure und ihre Bestimmung. R ichtigstellung 
zu der C. 1941. I .  482 referierten A rbeit des Verfassers. (Chemiker-Ztg. 65. 49. 29/1. 
1941.) P a n g r i t z .

M a r ie -L o u ise  C ap itan  und Georges F ay o l,  F rankre ich , Holzkohlenbriketts. Man 
m ischt H olzkohlenpulver m it solchen neutralen B indem itteln , die bei der Verbrennung 
nur einen geringen Aschegeh. hinterlassen u. verform t anschließend; z. B. 1000 (g) H olz
kohlenpulver (30-Masehen-Siob), 200 fl. B indem ittel u. 100 H ,0 . Die M. w ird nach 
dem  Verformen 15 Min. bei 150° getrocknet. Als B indem ittel sind geeignet: Cellulosc- 
derivv. oder Celluloseverbb. (z. B. Abfälle bei der Papierfabrikation), sulfitfreie Lignin-
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extrak te , die K ohlenhydrate der Hexose-, Pentoae- u. X ylosereihe enthalten . (F. P. 
865 556 vom  30/1. 1940, ausg. 27/5. 1941.) K r a u s e .

In s t itu t io n  o f G a s  E n g in e e rs  und  F rede rick  Jam e s D en t, London, Herstellung 
von Brenngas. W enn es bei der H erst. solchen Gases aus festen  Brennstoffen erw ünscht 
ist, eine hohe K oksausbeute zu erzielen, w ird  der fü r das Verf. erforderliche W asser
stoff (vgl. E . P . 503183; C. 1939. I I .  2736) dad . erzeugt, daß  m ethanreiches, im  Verf. 
selbst anfallendes Gas m it D am pf um gesetzt w ird, wobei durch Sauerstoffzusatz eine 
Teilverbrennung erfolgt, die die erforderliche hohe Tem p. ergibt. (E .  P . 522 640 
vom 16/12.1938, ausg, 18/7. 1940.) G r a s s h o f f .

In s t itu t io n  o f G a s  E n g in e e rs, F rede rick  Jam es D e n t  un d  E d w a rd  V ic to r  
A pp le  ton, London, Herslcllmig von Stadtgas. F ester B rennstoff w ird u n te r D ruck m it 
Dampf u. Sauerstoff vergast, so daß  ein Gas en ts teh t, das im w esentlichen aus W asserstoff 
u. zum  geringen Teil aus K ohlenoxyd besteh t. W ährend sich dieses Gas noch un ter 
D ruck befindet, w ird  cs bei Tem pp. über 500°, vorzugsweise bei 700—1000°, k a ta ly t. 
m ethanisiert u. die dabei freiw erdende R k.-W ärm e d ien t dazu, den fü r die Vergasung 
erforderlichen D am pf zu erhitzen. (E . P. 528 338 vom  4/5.1939, ausg. 21/11. 
1940.) G r a s s h o f f .

B r it ish  O xygen  Co. Ltd ., London, und P a u l M a u ric e  S ch u ftan , Surrey , 
England, Zerlegung von Gas- und Dampfgemischen durch Ticftemperaturbehandlung. D as 
zu zerlegende Gemisch wird durch einen K ältegenerator geleitet u. dabei so w eit ab- 
gokühlt, bis anfangs p rak t. säm tliche liöhersd. B estandteile zusammen m it einem 
wesentlichen Teil der .niedrigersd. B estandteile kondensieren. L etztere w erden dann 
beim D urchleiten w eiterer Mengen Ausgangsgemisch infolge des dadurch  bowirkten 
Temp.-Anstiegs w ieder verdam pft u. so von den liöhersd. B estandteilen, die zunächst 
im R egenerator verbleiben, getrennt. M it H ilfe des Verf. kann m an z. B. Sauerstoff- 
Stickstoffgemische, W .-Ammoniakgemische u. Dampfgomische von W. u. Alkohol 
zerlegen. Auch is t es bei der A b t r e n n u n g  v o n  Ä t h y l e n  a u s  G a s g e 
m i s c h e n  m it höhersd. B estandteilen, z. B. Koksofengas, anw endbar. (E. P. 526 653 
vom  24/3. 1939, ausg. 17/10. 1940.) A r n d t s .

S a m u e l H a r r y  W h ite , London, Herstellung einer hochwertigen Gasmischung. 
U m  Kohlengas u. ähnliche Gase fü r Zwecke, fü r die gewöhnlich Acetylen verw endet 
w ird, z. B. zum Schweißen verw enden zu können, w ird sein Caloriongeli. um  m indestens 
20°/o erhöht, indem  in entsprechender Menge auf je 1 Teil P ropan  oder B u tan  oder 
P ropan  u. B utan  0,375 Teile Ä ther zugesetzt werden. (E . P . 525296 vom  17/2. 1939, 
ausg. 19/9. 1940.) G r a s s h o f f .

Petro lite  Corp., Ltd., Delaw are, übert. von : M e lv in  D e  Groote, U niversity  City- 
Mo., V. S t. A., Herstellung von Estern  von höhermol. O xyfettsäuren, z. B. Ricinusöl- 
fe ttsäu re , durch V eresterung m it T riäthanolam in, Polyäthanolam in oder m it zweibas. 
Säuren, z. B. m it Maleinsäure, C itronensäure oder Phthalsäure. — Mol. Mengen Ricinusöl 
u. T riäthanolam in werden zusam men au f  150— 180° etw a 2 S tdn . lang erh itz t. D er 
E ste r h a t die allg. Form el (O H -R-CO O -C 2H l):)l\T. —  2 Mol Ricinusöl (Tririeinolein) 
werden m it 3 Mol D iäthanoiam in etw a 12 S tdn . au f 120— 140° erh itz t. D abei w ird 
alles Ä thanolam in verestert. —  2 Mol D ioxystearinsäure werden m it einem Mol P h th a l
säureanhydrid  erh itz t u. dabei die O H -G ruppe der D ioxystearinsäure verestert. 2 Mol 
des O xystcariusäurcm onophthalsäureesters u. 1 Mol des U m setzungsprod. von Ricinusöl 
m it D iäthanoiam in werden zusam men erh itz t u. dabei verestert. —  2 Mol D ioxy
stearinsäure worden m it 1 Mol Phthalsäureanhydrid  zusammen erh itz t u. dabei ver- 

C O O H  r ' ^ ' N - C O O H  r t ^ V - C O O H

>— C O O - R - C O O - C H ,  ' \ ^ > - C O O - R - C O O - C H ä C O O - R - C O O - C H .

O H - K - C O O - C H  H O - R - C O O - C H

O H - R - C O O - C H ,  f  C O O - R - C O O - C H ,
H O O C - C  y —C O O - R - C O O - C H

„ - C O O H  — C O O - R - C O O - C H ,

- C O O H

' i - C O O H  estert. Von dem Umsetzungsprod. w erden 2 Mol m it
1 Mol des V eresterungsprod. von Ricinusöl m it 
D iäthanoiam in um gesetzt. —  E s können auch ge
blasene öle, geblasene F ettsäuren , polym erisierte Öle 
u. F ettsäu ren  m it den mehrbas. Säuren, z. B. Ph tbal- 

- C O O - R - C O O - C H ,  säureanhydrid , verestert werden. Bei der U msetzung
von Ricinusöl m it Phthalsäureanhydrid  entstehen Um setzungsprodd. von der nebenst. 
Form el. D ie danach erhaltenen P rodd . dienen als Entemulgierungsmittel fü r Rohöl- 
emulsionen. (A . P. 2 1 9 4  643 vom 19/3. 1939, ausg. 2G/3. 1940.) ' M. F .  M Ü L L E R ,

C O O - R - C O O - C H .

C O O - R - C O O - C H  I
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Pe tro lite  Corp., Ltd ., D elaw are, übert. von: M e lv in  D e  Groote, U niversity  City, 
Mo., V. S t. A., Herstellung von Estern  durch U m setzung von höhermol. O xyfettsäuren 
bzw. ihren Glyceriden, wie R icinusöl, m it A lkylolam inen, z. B. Mono-, Di- oder T ri
äthanolam in, M ethyl- u. Ä thyläthanolam in, Propanolam in, D ipropanolam in, P ropyl
propanolam in, Cyclohexylolam in,Cyclohexylolpropanolam in, B enzyläthanolam in, Penta- 
nolamin, H exanolam in, O ctyläthanolam in, O ctadeeyläthanolam in, Cyclohcxanol- 
äthanolam in, ferner te r t. Amine, z. B. D iäthanoläthy lam in , D iäthanoipropylam in, 
D ieyclohexanoläthylam in. —  1 Mol Ricinusöl u. 3 Mol T riäthanolam in werden 2 Stdn. 
lang au f  150— 180° erh itz t. D as U m setzungsprod. h a t die nebenst. Form el. Des 
OH T t . C n o . C H  weiteren w ird R icinusöl (Tririeinolein) m it P h thalsäure-

(OH-C H  anhydrid  verestert, wobei je  eine Carboxylgruppc der P h thal-
’ 2 4 s säuro ein-, zwei- oder dreim al m it je  einem R icinusfettsäurc-

rest an der O H -G ruppe oder auch beide C arboxylgruppen der P h tha lsäu re  in dieser
Weise V erestert worden. —  1 Mol des U m setzungsprod. von R icinusöl m it T riäthanol
am in w ird m it 3 Mol Triricinoloindiphthalsäureester hei 120— 160° verrüh rt, bis alle 
H ydroxylgruppen in R k . getreten  sind. — An Stelle von R icinusöl kann  auch Cocosöl 
oder Olivenöl m it T riäthanolam in  veres te rt werden. D ie w eitere U m setzung kann 
sta ttfin d en , z. B. m it Triricinoleindimaleinsäureester, Triricinoleindicilronensäureester, 
Triricinoleintriphthalsäureester. D ie P rodd. dienen als E ntem ulgierungsm ittel für 
Rohölem ulsionen. (A . P. 2 1 9 4  644 vom 10/3. 1939, ausg. 26/3 .1940.) M. F . MÜ.

Pe tro lite  Corp., Ltd ., D elaw are, übert. von : M e lv in  D e  Groote, U niversity  City, 
Mo., V. S t. A., Herstellung von Estern. A liphat. Oxysäuren werden m it Oxyamincn 
veres te rt u. m it den E stern  von zweibas. Säuren m it veresterbaren höheren F ettsäuren 
gebunden. Zu letzteren gehören z. B. der D iphthalsäureester des Diricinoleins oder 
des Monooleins, ferner der D im aleinsäureester des M onostearins, der D ioxalsäureester 
des M onoabietins, der C itroncnsäureester des M ononaphthenins. —  F ü r  die erste 
G ruppe der A usgangsester geeignete O xyam ine sind Mono- u. D iäthanoiam ine, M ethyl- 
u. Ä thyläthanolam in, Mono- u. D ipropanolam in, Propylpropanolam in, Cyclohexylol- 
nmin, D icyclohexylolam in, Cyclohoxyläthanolam in, B enzyläthanolam in; T riäthanol
am in, D iäthanoim ethylam in, Tripropanolam in, D ieyclohexanoläthylam in. —  1 Mol 
R icinusöl u. 1 Mol Triäthanolam in  w erden 2 S tdn . lang  au f  150— 180° erhitzt. D er 
erhaltene E ste r (IM ol) w ird  m it dem U m setzungsprod. von Diricinolein  m it 2 Mol 
Phthalsäureanhydrid  bei 120— 160“ verestert. D as E ndprod. besitz t eine freie Carb- 
oxylgruppe u. eine freie H ydroxylgruppe. —  Dioxystearinsäureäthylester (3 Mol) wird 
m it 1 Mol Triäthanolamin  um geestert u. dann m it dem Diphthalsäureester des M ono
oleins kondensiert. —  Die erhaltenen E sterprodd . dienen als Entemulgiemngsmittel fü r 
Roherdöle. (A . P. 2 1 9 4  645 vom 10/3. 1939, ausg. 26/3. 1940.) M. F . M ü l l e r .

Pe tro lite  Corp., Ltd ., D elaw are, übert. von: M e lv in  D e  Groote, U niversity  City, 
Mo., V. S t. A., Herstellung von Esterderivaten. E inbas. höhermol. Fettsäu ren  oder 
A bictinsäuro odor N aphthensäure werden m it Aininoalkoholcn von der A rt des Mono-. 
Di- u. Triäthanolam ins, Cyclohexyl- u. D icyclohoxyläthanolam ins, verestert. Zur 
V eresterung geeignete Säuren sind Ölsäure, S tearinsäure, Linolsäure, Linolensäure, 
Ricinolsäure, Palm itinsäure u. andere seifenbildende Säuren. Diese E ste r werden 
kondensiert m it den Phthalsäureestern vom Monoricinolein, Diricinolein, Monoolein, 
D iolcin, M ononaphthenin, M onoabietin. —  1 oder 2 Mol Ricinusöl werden m it 3 Mol 
Triäthanolamin  2 S tdn . lang au f  150— 180° erh itz t. D abei bilden sieh die entsprechen
den Triäthanolam inester. Ebenso w ird der N aphthensäurem ethylester u. Abietinsäurc- 
m ethylester m it Di- oder T riäthanolam in um geestert. —  D as E sterprod. aus 1 Mol 
Ricinusöl u. 3 Mol T riäthanolam in w ird w eiterhin um gesetzt m it dem E sterprod. aus 
2 Mol Phthalsäureanhydrid u. 1 Mol D iricinolein  oder 1 Mol Olein. —  A ndere zur U m 
setzung geeignete m ehrbas. Säureester sind z. B. der D im aleinsäureester vom Mono- 
stcarin  oder der D ioxalsäureester vom  M onoahietin oder der D ieitronensäureester vom 
M ononaphthenin. Die erhaltenen E ndprodd. sind Entemulgierungsmittel, hcs. für 
Mincralölemulsionon. (A. P. 2 1 9 4 6 4 6  vom 10/3. 1939, ausg. 26/3. 1940.) M. F . MÜ.

D e. F lo re z  E n g in ie r in g  Co., In c . ,  H artfo rd , Conn., übert. von : L u is  de F lorez, 
Pom fret Conn., und F r a n k  L .  H erie , W arren , P a ., und  Joe l H .  H ir sc h , New York, 
N. Y ., V. S t. A., Spaltverfahren. Schwere Mineralöle, bes. R ückstandöle aus Rohölen, 
werden nach indirekter Vorwärmung in eine 1. Fraktionskolonne aufgegeben u. hier 
hei etw a 8 a t  zusam men m it Spaltprodd. aus leichtem Gasöl in schweren R ückstand, 
schweres Zwischenkondensat u. leichtere D äm pfe (einschließlich Gasöl) fraktioniert. 
Die D äm pfe w erden in einer 2. Kolonne hei etw a 7 a t  in Gasöl u. Bzn. fraktioniert. 
D as Gasöl w ird in einer 1. Erhitzerschlange bei etw a 35 a t  u. 525°, bei einem D urchsatz 
von etw a 200 B arrel je S tde. gespalten u. dann  zum größeren Teil (etwa 130 Barrel) 
der 1 . F raktionierkolonnc zugeführt. D er kleinere Teil der Spaltprodd, wird einer Ver-
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kokungszonc zugeführt. D as schwere Zwischenkondonsat der 1. Kolonne w ird in einer
з. Kolonne zusam men m it Spaltdäm pfen aus einer 2. Erhitzerschlange au f  schweres 
Gasöl, leichteres Zwischenkondensat u. Bzn. fraktioniert. D as leichtere Zwischen
kondensat w ird der 2. Fraktionierkolonno zugeführt. D as schwere Gasöl w ird in einer
2. Erhitzorschlango hei etw a 35 a t  u. 480° bei einem D urchsatz von otwa 100 B arrel 
jo Stde. gespalten. D ie Spaltprodd. werden un ter teilweiser E n tspannung  in einem 
als Kolonne ausgebildcten Abscheider in D äm pfe u. fl. schwere P rodd. zerlegt, w orauf 
die D äm pfe der 3. K olonne zugeführt werden. Die schweren R ückstände aus der
1. Kolonne u. dem A bscheider werden gemeinsam einer N achverdam pfung unter weiterer 
E ntspannung unterworfen u. dann der .Verkokungszone zugcleitet. Die D äm pfe aus 
dom N achverdam pfer u. der Verkokungszone werden in einer 4. Kolonne au f  Bzn. u. 
R ücklauföl frak tion iert, das der 3. Kolonne zugeführt w ird. (A. P. 2 198 557 vom 
13/9. 1938, ausg. 23/4. 1940.) J .  S c h m i d t .

P o ly m e riz a t io n  P roce ss Corp., Jersey  City, N. J .,  übert. von: L o u is  C. R u b in ,  
W est Caldwell, N. J . ,  V. S t, A., Polymerisieren von gasförmigen Olefinen. Die Olefine 
(Propylene, B utylene) werden kom prim iert (49 a t  oder mehr), au f 350— 400° F  erh itz t
и. durch ein m it aktiv iertem  Cu-, Zn-, Mg-, Fe-, A l- oder Co-Pyrophosphal gefülltes 
R k.-G efäß geleitet. D ie R k .-P rodd. werden in Polym ere u. n icht umgewandclte Gase 
fraktioniert. I s t  der K ata ly sa to r durch Ablagerung von C-haltigcn R ückständen 
erschöpft, w ird das Ausgangsgas durch U m schalten in ein zweites m it frischem K a ta ly 
sa to r beschicktes R k.-G efäß geleitet. W ährenddessen erfolgt die R eaktivierung des 
K atalysators im ersten Rk.-G efäß durch Ü berleiten eines Teils der n icht umgowandclten 
Gase, die vorher au f 300—600° F  erh itz t worden, über den K ata ly sa to r, wobei eine 
Red. des M etallpyrophosphats in die niedrigerwertige Form  erfolgt. I s t  der K ata ly sa to r 
im zweiten R k.-G efäß ebenfalls erschöpft, so w ird das Ausgangsgas w ieder durcii das 
erste R k.-G efäß geleitet usw. (A . P. 2 198180 vom 1/6.1939, ausg. 23/4. 1 9 4 0 . ) B e i e r s d .

S tand ard  O i l Co., übert. von : C ar l M a x  H u l l,  Chicago, 111., V. S t. A., Her
stellung von Motorbenzin aus gasförmigen Kohlenwasserstoffen. E in  aus Crackgasen ge
wonnenes Gemisch von Butanen  u. Butenen  w ird nach E rhitzen au f  250—350° F  einer 
katalyt. (H 3P 0 4 au f silicium haltigen Trägerstoffen) Polymerisation un ter solchen B e
dingungen unterworfen, daß  das B u ten -1 unverändert bleibt. D as Rk.-Gemisch wird 
in Polym ere (Dibutene) u. gasförmige C.,-KW-stoffe getrennt, w orauf letztere frak tio 
n iert werden, u. zw ar in ein Gemisch von Isobutan  u. Buten-1, in n-B utan, dem etwas 
Buton-1 beigem ischt ist, u. in höhersd. K W -stoffc. D as n -B u tan  w ird bei Tem pp. 
von 100—300° katalyt. (A1C13, AlBr.,) isomerisiert u. das en tstandene Isobutan  in die 
Fraktionierkolonne zurückgeleitet. D as Gemisch von Isobutan  u. Buten-1 w ird au f 
800— 1000° erh itz t u. katalyt. (Cr20 3) dehydriert. Das entstandene Isobuten w ird nach 
A btrennung des H 2 in die Zuführungslcitung fü r das Ausgangsgas zurüekgeleitet, um 
dessen Geh. an  Isobuten zu erhöhen. Die Dibutene aus der Polym erisationsstufc worden 
a u f  300—500° erh itz t u. katalyt. (Ni oder N i20 3) hydriert, wobei Octane entstehen, 
die das gewünschte Endprod. darstellen. D as Verf. kann in der Weise m odifiziert 
werden, daß  die in der Polym erisationsstufe nicht umgewandelten C4-K W -stoffe 
(größtenteils Buten-1) katalyt. (H 3P 0 4 au f Silicat) in Ggw. von W .-D am pfboi 500— 600° F  
isomerisiert werden, das dabei erhalteno Isobuten  k a ta ly t. (H 3P 0 4) bei 250—350° F  
polymerisiert wird u. die Polym eren in die Fraktionierkolonne geleitet werden, aus der 
sie als Bodenfraktion abgezogen u. m it den Polym eren aus der ersten Polym erisations
stufc vereinigt werden. Endlich können aueli aus den in der ersten Polym erisations
stufe n icht umgewandelten C4-KW -stoffen die Olefinc m ittels H„SO4 en tfern t worden, 
w orauf das verbleibende n-B utan  isomerisiert u. in die oben erw ähnte D ehydrierungs
stufe geleitet w ird. (A. P. 2 199 132 vom 31/12. 1937, ausg. 30/4. 1940.) B e i e r s d o r f .

S tand ard  O i l  Co., übert. von: R o b e rt  F . M a rsch n e r, Chicago, 111., V. St. A., 
Umwandlung von gasförmigen Kohlenwasserstoffen in Motorbenzin. E ine aus Crackgasen 
oder bei der Stabilisierung von Crackbenzin gewonnene Mischung von Butanen  u. 
Butenen w ird au f 250—350° F  erh itz t u. bei D rucken bis zu 70 a t  einer katalyt. (H 3P 0 4. 
HjSO.,, ZnCl2, Fullererdc) Polymerisation u. zum Teil Alkylierung  unterworfen. Die 
R k.-P rodd. werden kondensiert u. nach A btrennung der nicht verflüssigten Anteile 
(Butano u. geringe Mengen von n-Butenen) in eine Fraktionierkolonno geleitet, aus 
der als K opffraktion n icht umgcwandelte C4-KW -stoffe, als m ittlere F rak tion  Oclene 
abgezogen w erden. L etztere werden au f 500— 700° F  erh itz t u. bei D rucken von 
7— 140 a t  katalyt. [MoS3, ZnCrO.,, Cu(CrO ■ 0 )2, N i, P t]  hydriert. Die dabei gebildeten 
Octane stellen das gewünschte E ndprod. dar. Die in der Polym erisationsstufe nicht 
umgewandelten Gase (im wesentlichen B utane) werden nach Reduzierung des Druckes 
au f 850— 1000° F  e rh itz t u. unter Verwendung von ähnlichen K atalysatoren  wie in 
d er H ydrierungsstufe zu Butenen dehydriert. N ach A btrennung von abgespaltenem H„
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werden sie entw eder unm itte lbar m it dem Ausgangsgas vereinigt oder aber einer ka ta ly t. 
(A120 3, au f porösen Trägerstoffen aufgebrachte H 3P 0 4) Isom erisierung unterworfen, 
wobei Buten-1 in ein Gemisch von B uten-2 u. Isobuten  übergeführt w ird, das dann 
ebenfalls dem Ausgangsgas zugem ischt w ird. (A. P. 2 199 133 vom 6/1. 1938, ausg. 
30/4. 1940.) B e i e r s d o r f .

P h ill ip s  P e tro le u m  Co., übert. von : L o u  S. G regory, T ulsa, Okla., V. S t. A., 
Katalytische Behandlung von Kohlenwasserstoffölen. Diese, bes. Spaltdestillatc, werden 
zunächst über Bleicherden in fl. Phase behandelt, in einer 1. E rhitzerschlange erh itz t 
u. dann  in  einer 2. oder 3. Zone k a ta ly t., bes. über Bleicherden oder B auxit, entschwefclt 
bzw. klopffest gem acht. H ierbei bestehen die 2. u. 3. Zone aus parallel geschalteten 
R ohren, von denen jo eine Serie au f  Betrieb u. eine au f  oxydative Regenerierung ge
schalte t ist. Alle 3 Erhitzerzonen sind in einem Ofen angeordnet, u. zwar die 1. in der 
M itte u. die beiden anderen seitlich sym m . dazu. Dio 1. Zone w ird unm itte lbar beheizt, 
w ährend die anderen nur durch die A bgabe der 1. Zone beheizt werden. (A. P. 2 1 9 7  799 
vom 11/10.1937, ausg. 23/4.1940.) J .  S c h m i d t .

P ow e r P a te n ts  Co., H illside, übert. von : D a v id  G. B ra n d t, W estfield, N .J . ,  
V. S t. A ., Stabilisieren von Spaltbenzinen. L eichte Spaltdäm pfe w erden zunächst in 
W ärm eaustauschern im Gegenstrom zu bereits erhaltenen K ondensaten  bei etwa 
20 a t  gekühlt, sodaß alle K W -stoffc außer M ethan u. Ä than kondensiert werden, 
worauf m an die K ondensate  aus W aschöl fü r die Spaltgase verw endet u. dann nach 
Vorwärmung in den genannten  W ärm eaustauschern hei noch etw as höheren D ruck 
der 1. Stabilisierkolonne, die bei etw a 28 a t  betrieben w ird , zuleite t. H ier tre ib t m an 
bei einer B odentem p. von höchstens 150° u. einer K opftem p. von etw a 20° alle leichten 
K W -stoffe einschließlich eines Teils der P ropanfrak tion  ab . D as B odenkondensat 
w ird in  einer 2. K olonne bei etw a 15 a t, 150° B odentem p. u. 43° K opftem p. von Propan 
befreit, u. schließlich in einer 3. K olonne bei etw a 8,5 a t  durch Befreiung von B utan 
auf den gew ünschten E nddruck  eingestellt. Zur Z urückdrängung von Polym erisations- 
rk k . w ird  der 1. K olonne D estilla t der 2. K olonne u. der 2. Kolonne D estilla t der
3. K olonne aufgegeben. (A . P . 2  198 263 vom  3/6. 1939, ausg. 23/4. 1940.) J . S c h m i .

D a n c ig e r  O i l &  R e fin e rie s  In c ., Tulsa, O kla., übert. von : M o rr is  Lev ine , 
Pam pa, T ex ., V. S t. A ., Reformieren von Benzinen. Diese w erden in  der Dam pfphase 
über Cr20 3 oder anderen O xyden der 6 . G ruppe des period. Syst., gegebenenfalls au f 
T rägern, wie Holzkolüe, Silicagel, B im sstein, Infusorienerde, Tonerde, Eisenschwamm 
oder B rucit, bei etw a 510° behandelt, wobei der K ontak tzone je Stdo. u. K ubikfuß 
K o n tak trau m  etw a 20 Gallonen Bzn. zugeleitet w erden. (A . P. 2 198 545 vom

Georges E y ssa rt ie r , A rcachon, F rankre ich , Reinigen und Filtrieren von Flüssig
keiten, bes. von B rennstoffen fü r Verbrennungsm aschinen, indem  die F l. gezwungen 
w ird, durch einen leicht auswechselbaren, hohlen, die A bflußöffnung fü r die filtrierte  
Fl. abschließenden F ilterkörper zu fließen. Zeichnung. (E . P. 526 736 vom 27/3. 
1939, ausg. 24/10. 1940. F . Prior. 29/3. 1938.) D e m m l e r .

S ta n d a rd - I.  G. Co., D elaw are, übert. von: W il l i a m  J. Sw eeney und  Jo sh u a  
A . T ilto n , B aton  Rouge, Louis., V. S t. A ., Reinigungsmittel zu r E n tfernung  der H arze, 
A sphalte u. K oksrüekstände von den Z3-linderwandungen von B rennkraftm aschinen, 
bestehend aus den Spalthydrierungsprodd. von K erosin u. Gasöl, bezeichnet als 
..hydroformod n ap h th as“ , u. einem liöhersd. Mineralöl. Das verw endete Spaltprod. 
h a t den K p. 419—460° F  u. einen K auribu tano lw ert von etw a 85,7. An Stelle des 
Mineralöls kann  m an auch ein t-ier. oder pflanzliches Öl als Z usatzm itte l verwenden. 
(A . P. 2 1 9 5  843 vom  20/11. 1934, ausg. 2/4. 1940.) M. F . M ü l l e r ,

So co n y -V a cu u m  O il Co., In c ., übert. von : E d w a rd  L . H o ffm a n , New York, 
N. Y., V. S t. A., Verhinderung von Korrosionen in  BenzinleAtungen. B znn. lösen bei 
21° etwa 0,008%  W ., bei 5° etw a nur 0,004% . Bznn., die also nur gelöstes W . e n t
halten, können infolge Tem p.-Schw ankungcn daher in B zn.-Leitungen W. abscheiden. 
Dies w ird verm ieden, indem m an einen Toilstrom das Bzn. über ein T rockcnm ittcl, 
wie Silicagel le ite t u. ihn dann  w ieder m it der Restm enge verm ischt. H ierbei w ird dio 
Teilmenge so bemessen, daß  der Gesamtgeh. des gesam ten Bzn. an gelöstem W. 0,002 
bis 0,004%  nich t übersteigt. (A . P. 2 195 989 vom 3/9.1937, ausg. 2/4.1940.) J .  S c h m i .

P a u l G. B ird , W estern  Springs, und  R o la n d  M .  W ate rs, Chicago, H l., V. S t. A.. 
Verhinderung der Korrosion von IFasser a u f Metallbehälter, z. B. in  A utom obilkühlem , 
K ältebehältem  u . dgl., durch Zusatz von Mercaplobcnzotliiazolen oder ihren  Salzen u. 
einem Phosphit oder Hypophospliit. M an se tz t dem W . z. B. 0 ,13%  des Na-Salzes 
von M ercaptobenzothiazol u. etw a 0,26%  N a2H P 0 3- 5 H 20  zu. {A. P . 2 194 491

27/11. 1936, ausg. 23/4. 1940.) J .  S c h m i d t .

vom 30/3. 1939, ausg. 26/3. 1940.) M. F . M ü l l e r .



1 9 4 2 .  I . H IIX. B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M i n e r a l ö l e . 1 7 0 9

S o co n y -V a c u u m  O il Co., Inc., übert. von: P a u l  V ic to r  K e y se r  jr., New York. 
N. Y ., V. S t. A ., Reinigungsmittel fü r  die K ühler von Brennkraftmaschinen, bestehend 
aus 25 (Gewichtsteilen) K erosin, 25 o-Dichlorbenzol, 5 B orax, 5 ölsäurediglykolester 
u . 40 W asser. An Stelle von K erosin können auch chlorierte KW -stoffe, z. B. Trichlor- 
äthylen , T etrachloräthylen , o-Dichlorbenzol, oder chloriertes D iphenvl benu tz t werden. 
(A . 'P . 2 196 264 vom 15/10. 1935, ausg. 9/4. 1940.) M. F . M ü l l e r .

Stand ard  O i l D eve lopm ent Co., D elaw are, übert. von : George L .  M a th e son ,  
Union, N . J .,  V. S t. A ., Voltolisierung von Kohlenivasserstoffölen. U m  höhere E nergie
aufnahm en zuv ermöglichen, verw endet m an eine App. m it 2 senkrechten konzentr. 
H ohlelektroden, deren äußere m it einem K ühlm antel umgeben ist, D urch diesen u. dio 
Inncnelektrode kreist ein K ühlm ittel, z. B . Gasöl. D as Ausgangsgut w ird m ittels 
schwingender Düsen un ter Vakuum, gegebenenfalls un ter Zusatz von Gasen, bes. H , 
oben in die App. gesprüht, fließ t durch den Zwischenraum zwischen beiden E lektroden 
u. keh rt über ein Zwischengefäß zu den Sprühdüsen zurück. (A. P. 2 1 9 1 7 9 7  vom 
19/4. 1935, ausg. 27/2.1940.) L i n d e m a n n .

S tan d ard  O il Co., Chicago, 111., übert. von: B e rn a rd  H .  Shoem aker, H am m ond, 
Ind.', V. S t. A., Herstellung von Transformalorenölen. M an un terw irft M ineralöle zunächst 
einer außerordentlich strengen R affination m it konz. H 2S 0 4, so daß  überraffiniertc 
Üle, die sehr zur Schlam m bldg. neigen, erhalten  w erden, u. versetzt dann diese m it
1— 10%  bes. etw a 2— 5 %  M inerajö lextrakten , die m it H ilfe von N itrobenzol, Chlor- 
d iä th y lä th e r oder gleichartig w irkenden Lösungsm itteln erhalten wurden. Die Neigung 
zur Schlam m bldg. w ird w esentlich herabgesetzt-. In  analoger W eise können auch 
schlam m bestäudige Schmieröle erhalten  werden. (A. P. 2 1 9 5  659 vom 6/2. 1937, 
ausg. 2/4. 1940.) J . S c h m i d t .

Cecilio  L . Ocön, Y onkers, N . Y ., V. S t. A., Herstellung wertvoller, Schmieröle aus 
Rückstandsölen. Diese werden zunächst, z. B. m itte ls  fl. S 0 2, en tasphaltie rt u . dann 
entparaffin iert. D as F il tr a t  dieser Stufe w ird  m it einem selektiven Lösungsm ., wie 
Anilin, ex trah iert. D as Paraffin  w ird bei etw a 450° u. 15 a t  gespalten. Aus den S p a lt
prodd . frak tion iert m an eine zwischen etw a 200 u. 315° sd . F rak tio n  heraus, behandelt 
diese in der D am pfphase raffinierend m it 0 2 u. H 3P 0 4-B im ssteinkatalysatoren, worauf 
m an sic m it dem  E x tra k t un ter Zugabe von C‘C14 oder ähnlichen Lösungsm itteln b e 
handelt, vom  Unlöslichen ab tren n t u. dann un ter Zusatz von A1C13 a lky lio rt. Das so 
erhaltene Schmieröl w ird  m it dom Selek tivex trak t verm ischt. (A . P . 2 1 9 1  972 
vom  1 / 1 1 . 1937, ausg. 27/2. 1940.) J .  S c h m i d t .

S tand ard  O il Co. ( In d ian a ), Chicago, III., übert. von: B e rn a rd  H .  Sh o e m ak e r  
und Clarence M .  Loan e, H am m ond, L id ., V. S t. A., M ineralschmieröl m it einem 
antikorrodierenden Zusatz von bis zu 2% , bes. 0,05—0,75 % , Alkyl- oder Arylmono-, 
-di- oder -tritliiophosphiten, bes. m it A lkylgruppen m it 3— 6 C-Ätomen. D ie organ. 
R este können m it OH-, M ercapto-, Halogen-, Alkoxy-, Aroxy-, Thiocyan-, Isothiooyan-, 
N H 2- oder A lkylam inogruppen substitu iert sein. Beispiele: Mono-, D i-, Tripropyl-, 
-butyl-, -am yl-, -hexyl-, -phenyl-, -kresyl-, D ibutylphenyl- u. Amyldikresylthiophos- 
pkite, Mono-, Di- u . Tri-(chlorplienyl)- sowie Mono-, Di- u . T ri-(chlorbutyl)-trithio- 
phosphit, bes. Triam yl- u. Triphenyltrithiophosphit. (A . P. 2  191 996 vom 23/11. 1936, 
ausg. 27/2. 1940.) L i n d e m a n n .

E .  I .  du  P o n t  de N e m ou rs &  Co.. W ilm ington, D el., übert. von : M e lv in  
A . D ie tr ich , C laym ont, Del., V. St. A ., Mineralschmieröle m it verm inderter Neigung 
zur Bldg. von Schlam m u. Ivorrosionsprodd. erhält m an durch Zusatz von 0,02— 10% . 
bes. 0,1— 2% . von Verbb. der allg. Form el R (X )v. H ierin is t R  der Pyrid in- oder 
Chinolinrest, X  ein ein tert., über 1— 3 C-Atome an den Pyridinring von R  gebundenes 
N-Atom enthaltendes R adikal aus der Gruppe der te r t. A lkylam ine, der N-Alkyl- 
pyrrole u. bes. der N-Alkylpiperidino u. Pyridine, y  is t der F ak to r 1— 3. Ferner können 
K ernsubstituenten  zugegen sein (Alkyl-, A ryl-.' A lkoxy-, Aroxy-, Aminogruppen). 
Beispiele: a ,a '-D ipyridyl, Gemische von D ipyridylen, Gemisch von 4-(Di- u. Tri- 
piperidylm ethyl)-m ethylchinolin, 4-(/?-Piperidyläthyl)-6-methoxychinolin u. 4-(/S-Pi- 
peridyläthyl)-chinolin, 2-N-Dim ethylam inom ethylchinolin, y ,/-D iisopropy l-a ,a '-d ipy ri- 
dy], a-P iperidylm ethylpyridin, a ,a '-D ipyridylm cthan, a .a '-D ipyridy läthan  u. 2-/?-N-Di- 
butylam inoäthylchinolin. (A. P. 2 1 9 8  961 vom 5/4. 1938, ausg. 3Ö/4. 1940.) L i n d e m .

G u lf  O il Corp., P ittsbu rgh , Pa., übert, von : T ro y  Lee C an tre il, Lansdowne, Pa., 
V. St. A ., Mineralschmieröle, bes. durch den Zusatz von z. B. 1%  o-Nitro- oder o-Amino- 
thiophenolam yläther, a-A nthrachinonthioam yläther, Vanillin, Isoeugenol, D iamyl- 
polysulfiden oder sulfochloriertcm Spermöl korrosionsfeste H ochdruckschm ierm ittel, 
verlieren ihre Neigung zur Schlammbldg. durch Zusatz von 0,01—0,5% , bes. 0,02—0,25%  
Diisobutylphenol. (A . P. 2 1 9 5  510 vom 2/9. 1936, ausg. 2/4. 1940.) L i n d e m a n n .



R ic h a rd s  C h e m ica l W o rk s ,  In c . ,  übert. von: A r m in  Joseph K r a u s ,  Je rsey  City, 
N- J . ,  V. S t. A ., Schmiermittel, bes. fü r Textilm aschinen. M an löst 3 (kg) Kautschuk 
in  jo -25 Terpentinöl u . Naphthensäure, e rh itz t 4750 raffiniertes asphaltbas. Mineralöl 
m it 12 der erhaltenen Lsg. un ter R ühren  w ährend 4 S tdn . au f  115— 120°, h ä lt 1 Stde. 
bei dieser Temp. u. lä ß t abkühlcn. D as P rod . sp ritz t n ich t u . gefährdet die Textilien 
n icht durch  Fleckenbildung. D urch Zusatz von z. B. 11%  Glycerinnaphlhcnat oder 
A m m onium naphthenat bei ca. 105° w ird  das M ittel in W . löslich. (A . P . 2  192 976 
vom 29/11. 1937, ausg. 12/3. 1940.) L i n d e m a n n .

T exaco  D eve lop m ent Corp., N ew  Y ork, N. Y ., übert. von : O ney P .P u ry e a r ,  
Fishkill, N. Y ., V. St. A ., Schneideöle oder Hochdruckschmiermittel. Man schwefelt 
Gemische von Fischöl m it Lanolin , z. B. durch E rh itzen  von 1,80 (kg) S, 1,75 Spermöl 
u . 1,75 Lanolin au f  ca. 160— 165° w ährend 2 S tdn ., u. verarbeite t die hierbei erhaltenen 
P rodd ., die 10—35%  S en thalten , m it Mineralschmierölen in  solcher Menge, daß  das 
E ndprod. 1—3 %  S en thä lt, z. B . durch % — % -std . E rh itzen  von 94,7 Schmieröl m it 
5,3 des Schwefclungsproduktes. (A . P . 2 1 9 3  771 vom 6/10. 1937, ausg. 12/3.
1940.) L i n d e m a n n .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
N . A . A lja w d in ,  E xtraktion in  kontinuierlich arbeitenden Drehdiffusoren. Die 

E x trak tio n  von gom ahlener E ichenrinde in einem D rehdiffusor fü h r t zu einer A usbeute 
von 80—85%  bei einem A rbeitscyclus von 2,7 S tunden. Als bes. Vorzug des Verf. 
w ird  die au tom at. G estaltung der A rbeitsvorgänge horvorgehoben. (Ko/Kenennn- 
Oöymiau IIpoMi,im.ieuuocTi> CCOP [Leder- u. Schuhw arenind. U dS S R ] 19. N r. 11/12. 
25— 27. N ov./D ez. 1940.) R . K . M ü l l e r .

N . D . S a k a to w a u n d  A . D . K u k a rk in , Über den Verschleiß von Leder. Überblick 
über dio Ergebnisse einiger neuerer A rbeiten au f G rund der L ite ra tu r. (Ko/Kei!eimo- 
Ooymiaa IIpoMtim.ioHHOCTB CGCP [Leder- u. Schuhw arenind. U dSS R ] 19- N r. 11/12.
17— 19. N ov./D ez. 1940.) ' R . K . M Ü L L E R .

N . I .  Je go rk in , D ie Bestimmung der Plastizitätsnormen von Chromleder. I.  Vf. 
e rläu te rt die Verff. zur Best. der bleibenden D ehnung von Cr-gegerbten Oberledern 
bei einer B elastung m it 1 u. 1,5 kg/qm m  u. bes. dio U nters, der Änderung der D ehnung 
m it der Feuchtigkeit des Leders bzw. im Verlaufe des Trocknungsprozesses. (Ko;kcbchho- 
Oöyimaa IIpoMuiii.ieiiuocTt CCCP [Leder- u. Schuhw arenind. U dS S R ] 19. N r. 11/12.
3 3 — 3 6 .  N ov./D ez. 1940.) ____ ______________  R .  K .  M ü l l e r .

É ta b lis se m e n ts  Lam b io tte  F rères, F rankreich , Entkalkungsmittel und Pickel 
fü r  die Lederherstellung. An Stelle von Milch- oder B uttersäure verw endet m an aus 
Kreosotölen des Holzes gew innbare A nteile. D er aus H olzkreosot zwischen 150—230° 
abdest. A nteil w ird m it W- gewaschen u. das W aschwasser zur Gewinnung des E n t
kalkungsm ittels m it kaltem  Bzn. ex trah iert. D as erhaltene P rod . en th ä lt niedrige 
Säuren, deren in terne u. externe E ster u . P yrid in- u . Chinolinsalze. N ur zur H älfte 
en th ä lt das freie Gemisch Säuren, der andere Teil w ird erst durch  Kochen m it Alkalien 
freigem acht, K eim zahlen des Gemisches sind : D . 1,05— 1,13 u. VZ. zwischen 350 
bis 500. (F , P. 868244  vom 21/12. 1940, ausg. 24/12. 1941.) M Ö L L E R IN G .

Jean  M a u ric e  E v ra rd , A lg ie r , Gerbstoffgeivinnung. M a n  g e w in n t  so lc h e n  a u s  
a lg e r .  Korkeiche in  F o rm  v o n  E x t r a k t e n  v o n  6— 10° B é . (F . P. 8 6 2  750 v o m  5 /1 . 
1940, a u sg . 1 3 /3 .1 9 4 1 .)  M ÖLLERING.

I .  Se ide l K o m .-G e s .,  D eutschland, Künstlicher Gerbstoff. Sulfitablauge wird in 
Ggw. von Säuren, die m it Ca in W- lösl. Salze bilden, wie Ameisen-, Milch-, Glykol- 
oder Salzsäure, m it organ. Verbb., die eiweißaffine G ruppen enthalten , w ie Oxyaryle, 
Thioarylc, H arnsto ff oder Thioharnstoff, un ter V erm ittlung von Aldehyden oder 
Ketonen kondensiert. S tärke oder deren lösl. P rodd . können m itkondensiert werden. 
— 100 (Teile) Sulfitablauge werden in  Ggw. von 5 Ameisensäure bei 80— 90° m it einem 
Gemisch aus 10 HCHO u. 10 Resorcin kondensiert. D er in  W. voll lösl. Gerbstoff 
soll weiße Leder ergeben. (F. P. 868 464 vom 27/12. 1940, ausg. 31/12. 1941. D . Prior. 
25/3. 1939.) M Ö L L E R IN G .

XXÜ. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
I .  G . F arb e n in d u str ie  A k t.-G e s.,  F ra n k fu rt a. M .,  Klebmittel bes. zum Ver- 

leimen von Holz. Verbb. der A rt R 1N H C O -N = (C 2H 4)— u. — (C2H 4)= N C O N H — 
R 2N H C O -N = (C 2H 4)— werden vollkommen polym erisiert. (Be lg P- 440 651 vom 

■22/2. 1941, Auszug veröff. 29/11. 1941. D. Prior. 22/2. 1940.) M Ö L L E R IN G .
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I .  G . F arb e n in d u str ie  A k t.-G e s.,  F ran k fu rt a. M., Klebmittel, bestehend aus 
einer Poly vinylverb. in  einem organ. M ittel u. einem im bezug au f die Poly vinylverb. 
unlösl. M ittel, wobei letzteres nur in  solcher Menge vorhanden is t, daß die Po lyvinyl
verb. n ich t ausgefällt w ird. (B e lg -P -  440 462 vom 3/2. 1941, Auszug veröff. 29/11. 
1941. D. P rior. 2/2. 1940.) 'M ö l l e r in g .

I .  G . F arb en in d u str ie  A k t.-G e s., F ra n k fu rt a. M. (E rfinder: K a r l  Craem er. 
M annheim , und  R u d o lf  B a c h m a n n , Ludwigshafen a. R h.), Klebmittel m it Selbsi- 
klebeeffekt, bestehend aus Polym erisaten des N-Vinylcarbasols u. Plastifizierungsm itteln . 
— 12 (Teile) polymeres N-Vinylcarbazol (I) werden in 88 Bzl. u. 13,5 Trikresylphos- 
p h a t ( I I )  gelöst. N ach dem Trocknen der z. B. au f Pap ier aufgestrichenen M. erhält, 
man einen glänzenden, sonst nicht, jedoch m it sich selbst bzw. gleichen Überzügen 
klebenden Film . Verwendung fü r Sdbstklebekarten, Kartondoublierungen. —  10 (Teile) 
eines M ischpolymerisates aus 75 1 u. 25 P olyacrylsäureäthylester werden in 60 Bzl.. 
30 M ethylenchlorid u. 10— 15 I I  gelöst. Verwendung in der Schuhindustrie. (D. R .  P .
715 215 K l. 22i vom 27/6. 1940, ausg. 16/12. 1941.) M Ö LLER IN G .

K a l le  &  Co. A .-G . ,  W iesbaden-B iebrich  (E rfinder: K u r t  Sponse l, W iesbaden, 
und  U lr ic h  O stw a ld , W iesbaden-B iebrich), Herstellung von Kolloiden , Man löst 
Celluloseäthermischungen, die neben einem überwiegenden A nteil von in W. lösl. 
Celluloseäthem (I) noch in W- unlösl. 1  en thalten  u. in etw a 5°/0ig. N atronlauge lösl. 
sind , in Laugen oder te ig t sie d am it zu einer homogenen M. an, en tfern t die Lauge u. 
trocknet gegebenenfalls. Z. B. löst m an M ethylcellulose, die einen in  W- lösl. A nteil 
von 50— 70%  besitzt, in 2% ig. NaOH-Lsg. un ter Verkneten, neutralisiert m it CO, 
u. erhält einen Klebstoff. — Die alkalifreien Koll. sind nunm ehr in W . löslich. (D . R .  P. 
714818  K I. 39 b vom 1/5. 1938, ausg. 8/12. 1941.) F a b e l .

G eorg  H au e rw aas, Bam berg, Wasscrglaskitt, gek. durch  den Zusatz von Trical- 
ciumphosphat (I)- oder A l-Triform ial oder Gemischen beider. —  Einem  K ittm ehl aus 
Feldspat u. Tonerde g ib t m an 10— 15%  I zu u. bereite t daraus einen K itt , der durch 
den I-Zusatz n ich t ausb lüh t. (D . R .  P . 713 983 K l. 22i vom 16/8. 1940, ausg. 19/11.
1941.) M ÖLLERING.

XXIV. Photographie.
H e rth a  W am b a ch e r, Zusammenfassender Bericht über die Wirkung des P ina- 

kryptolgelb a u f die photographische Schicht. Vf. berichtet über die Anwendung des 
Pinakryptolgelbs bei der R egistrierung von K orpuskularstrahlen. Die Ergebnisse der 
bisher bekannt gewordenen U nteres, über die W rkg. P inakryptolgelbs au f  photograph. 
Schichten bei B estrahlung m it L ich t, a-, ß- u. /-S trah len  (bei An- oder Abwesenheit von 
0») werden zusam m engefaßt. D ie Erkennung von H -Spuren bei gleichzeitiger Einw . von 
/-S trah len  is t durch den entstehenden -/-Schleier häufig  erschwert. E in  Pina- 
k ryp to lbad  nach der Belichtung se tz t die /-Schw ärzung  etw as herab, w ährend die 
B ahnspuren der H -S trahlen  noch deutlich  bleiben. Die nähere U nters, dieser E r 
scheinung ergibt, daß  K orngrößenänderungen d ie  U rsache sind. (Photogr. K orresp. 77- 
52— 61. O kt./D ez. 1941. W ien, U niv., 2. physikal. In st.) K u r t  M e y e r .

W . Ja. M ic h a ilo w  und A . N . U ssp e n sk i, Der E in fluß  von Quecksilber a u f licht
empfindliche Schichten. Es w ird der E infl. von H g-D am pf au f Aviafilme (Isopanchrom , 
Panchrom T-4) unter den Bedingungen der Hypersensibilisierung u . der V erstärkung 
des la ten ten  Bildes untersucht. In  beiden Fällen  wird ein E infl. der Temp. festgestellt,, 
der sich in der Beschleunigung der W irkungen bei Zunahm e der Tem p. von 40 au f 60“ 
ausw irkt. D er E infl. von H g-D am pf is t in feuchter A tm osphäre größer als in trockener, 
bes. w ird die V erstärkung des la ten ten  Bildes durch W .-D am pf gefördert. Als stab ili
sierend wirkende M ittel werden in orientierenden Vcrss. HCl, N H 4J  u. N H 4C1 fest
gestellt. (K im ow roxiiM . lIpoMbun.ieimociL [Kinophotochem. In d .]  6 . N r. 11/12. 2 9 —33. 
Dez. 1940. Moskau, In s t. f. Geodäsie, Luftaufnahm e u. K artographie.) R . K . M Ü LL E R .

C. E .  B a r th e l jr., Vergleich von Empfindlichkeit und Körnigkeit verschiedener 
F ilm typen. Vf. un tersucht 1 1  K leinbildfilm e a u f  ih r  Verb. bzgl. E m pfindlichkeit u. 
K örnigkeit m it den Entw icklern K odak  D  76, D K  20, C ham plin 16 u. H arvey  777. 
Die belichteten Sensitom eterstreifen werden alle zu dem /  von 0,60 entw ickelt. Als 
Maß der E m pfindlichkeit g ilt d ie Belichtung, bei der die K urve die Neigung von 0,3 
aufw eist; die K örnigkeit w ird nach dem Verf. von JoN E S  u. D e i s c h  (vgl. J .  E ranklin  
In s t. 190 [1920]. 657) bestim m t. E s ergibt sich, daß  die durch  die Entw ickler erreich
baren K örnigkeitsuntersehiede gering sind im Vgl. zu den durch den A ufbau der 
Em ulsion bedingten. Verschied. Feinkornentw ickler sind im stande, das K om  grob
körniger Emulsionen zu verfeinern — allerdings au f K osten der Em pfindlichkeit. D a
gegen zeigen sie bei an u. fü r sich feinkörnig arbeitenden Emulsionen kaum  einen koni-



verfeinernden E influß . (J . opt. Soc. America 31. 513—20. Aug. 1941. Ames, Io., 
S ta te  C oll., D ept. o f  Pliysics.) K u r t  M e y e r .

M a x im i l ia n  P lo tn ik o w , Infrarotphotographie farbiger Gegenstände. Vf. berichtet 
über die Ergebnisse von Infraro taufnahm en von Farbpigm enten, L ichtfiltern , Metall- 
salzlsgg. u. zahlreichen O bjekten aus T ier- u. Pflanzenreich. (Photogr. K orresp. 77. 
49—53. O kt./D ez. 1941. B crlin-C hnrlottcnburg, Techn. Hochschule, In s t, fü r angew. 
Photochem ie.) K u r t  M e y e r .

A . S. C he in m an n , Bestimm ung des Alkaligehaltes im  Entwickler Agfa 12. Als ein
fachstes u. genauestes Verf. zur B est. von K a2C 0 3 u. N aH C 0 3 im Gemisch m it Metol u. 
starkem  Überschuß an  N a 2S 0 3 ergibt sich die O xydation von N a ,S 0 3 u. .Metol m it 
H 20 2 u .  anschließende T itra tion . 0,5 ccm Pcrhydrol in 100 ccm W. werden m it 
15 Tropfen M ischindicator (0 ,l l)/o>g. Lsg- von T hym olblau u. K resolro t 3 :1 )  versetzt, 
m it 0,1-n. N aO H  etw as iiberneutralisiort u. m it 0,1-n. HCl au f  rosa F ärbung  zurück
ti tr ie r t ; diese Lsg. w ird zu 10 ccm E ntw ickler gegeben u. nach Durchm ischung sofort 
m it 0,1-n. HCl au f rosa Färbung  titr ie r t ;  der U m schlagpunkt (pH =  8,2— 8,4) en t
sprich t dem Übergang von N a 2C 0 3 in KaHCO.,. In  gleicher Weise, jedoch m it M ethyl
orange, w ird die Sum m e von K a 2C 0 3 u. KaHCÖ., bestim m t. F ü r  H ydrochinonentw ickler 
wie D 76 is t das Verf. n ich t ohne w eiteres anw endbar, da  bei O xydation von H ydro
chinon in Ggw. von N a2S 0 3 A lkali frei w ird, jedoch kann  diese Alkalimenge durch 
einen K orrek tu rfak to r berücksichtig t w erden. (K iubm otoxhm  HpoMHiu-ieniiocit [Kino- 
photoohem . I n d . ] ß .  K r. 9. 58— 61. Sept. 1940. M oskau.) R. K. M ü l l e r .

1 7 1 2  H XIJV. P h o t o g r a p h ie . 1 9 4 2 .  I .

Jam es M a n t le  Greenw ood, Asliton-on-M ersey, E ngland, Fluorescenzpholographie. 
Um reine Fluorcscenzlichtbilder zu erhalten, w ird  der aufzunehm ende Gegenstand in 
einer D unkelkam m er der die Fluoresccnz erregenden L ichtquelle ausgesetzt, wobei 
zwischen dieser u. dem Gegenstand sowie zwischen diesem u. der lichtem pfindlichen 
Schicht L ich tfilter angebrach t worden, die alle S trahlen  bis au f das Fluorescenzlicht 
abfangen, so daß  nur dieses b ildaufbauend w irken kann . (E . P . 527 073 vom 17/12. 
1938, ausg. 31/10. 1940.) K a l i x .

E a s tm a n  K o d a k  Co., ftbert. von; B u r t  H .  C arro ll, R ochester, K. Y ., V. St. A., 
Photographisches M aterial. A uf einem Träger befinden sich übereinander 2 AgBr- 
Emulsionsschichtcn, von denen die eine grünem pfindlich, die andere blauem pfindlich 
is t u . einen F a rbs to ff en thä lt, der von dem H alogensilber adsorbiert w ird u. die spek
trale E m pfindlichkeit dieser Schicht n ich t erw eitert. Die blau em pfindliche Schicht 
en th ä lt z. B. a u f  800 mg Halogensilbcr 400 mg 2,2'-Diälhyl-ö,6,5',6'-dibenzothiäcyanin- 
jodid  oder 5-(l-Methyl-2{l)-ß-naphthoxazolyliden-'3-äthylrhodanid. D ie grünem pfindliche 
Schicht is t z. B. m it 2,l'-D iäthyl-3,4-benzothia-2'-cyaninjodid sensibilisiert. (A. P- 
2 239  098 vom 20/2. 1940, ausg. 29/4. 1941. E . P rior. 9/3. 1939.) Gr o t e .

I .  G . F arb e n in d u str ie  A kt.-G es., (E rfinder: A d o lf  S ie g litz  und  H e rm a n n  
Boedeker), F ra n k fu rt a . M., Sensibilisierung photographischer Halogensilberenndsionen 
m it H ilfe von Oxocarbocyaninen, dad . gek., daß  Benzoxocarbocyaninc verw endet werden, 
die in der 6 ,6 '-S tellung durch  den A lkylrest, Form el I, substitu ie rt sind. —  Diese

CH, H ,C  ,-/ " N --------- ,0  0|-------- CH,
C,H ,—C— C:Trs— CTI =CH— c —C, H;

I CH, CH, X  X CH,

H,C. J" II C,H,
Farbstoffe dienen zur G rünsensibilisierung im Bereich von 500.—540 m/< m it einem 
M aximum bei 530 m /c  z. B. kom m t ein Farbstoff, der Zus. I I  in B etrach t. (D. R .  P. 
709 873 K l. 57b vom  10/6. 1939, ausg. 28/8. 1941.) G r o t e .

Joh an n es R z y m k o w sk i,  Jen a , Chemische Kornveränderung, wie Bleichen, Ab- 
schivächen, Tönen und Verstärken entwickelter photographischer Silberschichten, dad . 
gek., daß  dio au f das Ag-Korn einwirkenden Stoffe im B ehandlungsbad aus an  sieh 
nich t w irkenden Zwischenstoffen durch  E lektrolyse, zweckmäßig entsprechend ihrem 
Verbrauch, gebildet werden, u. die S trom zuführung so geregelt w ird, daß  das Po ten tia l 
der betreffenden B äder den jeweils erforderlichen W ert erreicht. —  Dem E lektrolyten 
kann zur Stabilisierung des pH-Wertes ein P uffer zugesetzt werden. D ie elektrolytische 
K ornveränderung w ird zweckmäßig durch lichtöÄ pfjödlicbe Organe überw acht. (D. R .P .  
705 214 K l. 57b vom  17/12. 1935, a u s g ^ A /fl .. G r o t e .
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