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Geschichte der Chemie.
K o p e ck y , Dr. h. c. Hermann Claassen 85 Jahre alt. W ürdigung seiner Verdienste 

um die Zuckerindustrio. (Z. Zuekerind. Böhmen Mähren 65 (2). 84. 5/12. 
1941.) A l f o n s  W o l f .

— , Prof. Dr. August Hagenbach zum  70. Geburtstage. K urzer B ericht über das 
W irken u. die Verdienste des Schweizers A. H a g e n b a c h  anläßlich seines 70. G eburts
tages. Soine Arbeiten, bes. au f Spektroskop. Gebiet, worden eingehender gew ürdigt. 
(Helv. physica A cta 1 4 . 493—96. 2 0 /12 . 1941.) R u d o l p h .

F r. Schom erus, Otto Schott zur 90. Wiederkehr seines Geburtstages am  17 .12.1941. 
K u rz e  D a r s t .  d e r  E n tw . d es J e n a e r  G l a s w e r k s  d u rc h  d ie  E rf in d u n g e n  S c h o t t s  
u . d e r  C A R L -Z E IS Z -S tiftung , so w e it s ie  v o n  SCHOTT b e e in f lu ß t  w u rd e . (G la s h ü t te  7 1 .  
653— 55. 13/12. 1941.) W i n k l e r .

F ran z  Pabst, M artin Heinrich Klaproth. K urze W ürdigung anläßlich der 
125. W iederkehr seines Sterbetages am 1/1. 1942. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 5 6 . 616—17. 
24/12. 1941.) H o t z e l .

R ob e rt U rban , Über E . V. Klic. (Zu seinem 100. Geburtstag.) W ürdigung des 
akadem . Malers K a r l  V e n z e l  K l I ö ,  des Erfinders der Heliogravüre oder sogenannten 
„K lieotypie“ . (Chem. Obzor 1 6 .  58—60. 30/4. 1941.) R o t t e r .

A . E . K lijn h o u t,  Die Kosselsehe Theorie im  historischen Zusammenhang. Vf. be
spricht die ICosSELsche Theorie im Zusammenhang m it früheren, die A tom struk tu r 
betreffenden Vorstellungen. (Chem. W eekbl. 3 8 . 664— 67. 22/11. 1941.) S t r Ü b i n g .

K .  F . H o ffm an n , Die Bedeutung des Andreas L ibaviusfiir  M edizin und Pharmazie. 
(S ü d d ts c h . A p o th e k e r -Z tg . 8 1 . 497. 15/11. 1941.) H o t z e l .

W a lth e r  Z im m erm an n , Die Anfänge der Apotheke in  Deutschland. H istor. B e
trachtung. (Pharm az. Zentralhalle D eutschland 82. 565— 70. 27/11. 1941. A ppen
weier.) PANG RITZ.

M .B o u v e t  und H . B o n n em ain , Über einige alte provenzalische pharmazeutische 
Spezialitäten. B ericht über eine Reihe von Präpp . nach Anzeigen in Zeitungen u. 
Broschüren aus dem 18. Jah rhundert. (Bull. Pharm ac. S u d -E s t4 4 .14—22.1940.) H o t z .

Svend A a g e  Schou, A u s der Geschichte der Pille. V ortrag. Vf. bespricht V or
schriften der verschied. Ausgaben der Pharm a. Danica, ä ltere techn. H ilfsm ittel zur 
H erst. u. einige Pillenkuriosa. (Arch. Pharm ac. og Chem. 1 9 4 1 . 595— 611. 15/11. 
K openhagen, Pharm azeut. L ehranstalt.) E . M a y e r .

S iegfried  Sieber, A u s der Geschichte des Arzneipflanzenanbaues im  Erzgebirge. 
B ericht über A rzneipflanzenanbau u. V erarbeitung, bes. durch die sogenannten L abo
ranten  im 16. u. den folgenden Jahrhunderten . (Pharm az. Ind . 8 . 408— 10. 15/11. 1941. 
Aue, Sachsen.) H o t z e l .

E .  W y n d h a m  H u lm e , Prähistorisches und primitives Schmelzen von Eisen. In h a lts 
gleich m it der C. 1 9 4 1 . I I .  710 referierten Arbeit. (Foundry T rade J .  6 3 . 381—82. 
12/12.1940.) M e y e r - W i l d h a g e n .

— , Woher kommt das Wort „Zucker“ ? W iedergabe eines Teils der diesbzgl. Aus
führungen des Berliner Geographen K . R i t t e r  aus dem Jah re  1839. (Dtsch. Zuckerind. 
6 6 .  829. 24/12. 1941.) A l f o n s  W o l f .

D . S idersky, Albert Baudry und die Anwendung der Polarimetrie bei Stärke
substanzen. H istor. Betrachtungen anläßlich des Ablebens B a u d r \ ts . (Bull. Assoc. 
Chimistes 5 8 .  4 3 7 — 3 8 .  Sept./O kt. 1 9 4 1 .)  U l m a n n .

D . S idersky, Einige Wirkungen des polarisierten Lichtes bei der Untersuchung der 
Pyroxyline. Hinweis darauf, daß cs D E  CHARDONNET (1886/88) gelang, m it Hilfo 
des Polarisationsmikroskopes den N itrierungsgrad einer N itrocellulose zu bestimmen. 
(Bull. Assoc. Chimistes 5 8 . 434— 36. Sep t./O kt. 1941.) U l m a n n .
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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
B . M .K ed ro w , Der Begriff „chemisches Element“ vom Standpunkt des periodischen 

Gesetzes von Menddejew. (y e iie x u  X umuh [F o r tsc h r . C h e m .]  10. 633-—40.1941.) K l e v e r .
W . J a . A nossow , Geometrie chemischer Diagramme. (yeiiexu X h m u u  [Fortschr. 

Chem.] 10. 5 5 9 — 6 9 . 1 9 4 1 .)  K l e v e r .
N. A . T an an a jew , Die Reihenregel. (Zum Problem der festen Phasen in  der ana

lytischen Chemie.) B etrachtungen über die Gesetzmäßigkeiten bei chem. Rk.-Gleich- 
gewichten. (Ycnexu X h m u u  [Fortschr. Chem.) 10. 6 2 1 — 3 2 .  1 9 4 1 .)  K l e v e r .
*  H . Z eise , Genauere Werte der Gleichgewichtskonstanten und Dissoziationsgrade fü r  
einige wichtige Gasgleichgewichle. A uf G rund des von D w y e r  (C. 1942- I. 15) für die 
R k. H ,0  =  H  +  OH aus dem OH-Bandenspektr. bestim m ten genaueren W ertes 
A E 0° =  117,6 i  0,5 kcal/Mol werden fü r die R kk. H ./J =  1/2 H 2 +  OH u. OH =
0  +  H  die genaueren W erte A E 0° =  66,36 ±  0,5 bzw. 100,64 ±  0,1 abgeleitet u. dam it 
die vom Vf. (C. 1937. II . 2781. 1940- I . 2430) berechneten Gleichgewichtskonstanten 
u. Dissoziationsgrade korr. u . fü r Tempp. zwischen 500 u. 3000° absol. u. Drucke zwischen
1 u. 100 bzw. 0,1 u . 20 a t  tabellar. wiedergegeben. (Z. Elektrocliem. angew. physik. 
Chem. 48. 23—26. Jan . 1942. Berlin-Adlershof, DVL, Inst. f. motor. Arbeitsverff. u. 
Therm odynam ik.) R e i t z .

H . Z eise , Das Gasgleichgewicht C2H R ̂  C.JIi +  II.,. Vf. w eist d a ra u f  h in , d a ß
er be re its  v o r GuGGENHEIM (C. 1942. I .  472") eine q u a n te n s ta tis t. B erechnung  des 
g en an n ten  G leichgew ichtes d u rch g efiih rt h a t  (C. 1940. I I .  1694), d ie  v o n  de r GuGGEN- 
HEIMschen B erechnung n u r  k leine  A bw eichungen in n erh a lb  de r re la tiv  großen F eh le r
grenze d e ra rtig e r B erechnungen aufw eist. E in e  N euberechnung  a u f  G ru n d  der von 
PlTZER (C. 1941. I .  1277) verbesserten  th eo re t. A ngaben  ü b er d ie  M olekulardaten  
des C2H 0 e rg ib t vo llkom m ene Ü bereinstim m ung  m it GUGGENHEIM. (Z. E lek trochem . 
angew . physik . Chem . 48- 30—32. Ja n . 1942. B erlin-A dlershof, D V L , In s t .  f. m otor.
A rbeitsverff. u . T h erm odynam ik .) R-EITZ.

E . B a u r, Chemische K inetik und zweiter Hauptsatz. Bemerkungen über „e in 
seitige“ Gleichgewichte u. A ntikatalyse, vgl. auch die ausführlichere D arst. der vo r
liegenden Gedankengänge C. 1941. I I .  3211/3212. (Z. Elektrochem. angew. physik.
Chem. 47. 747— 49. Nov. 1941. Zürich, Eidgenöss. Teehn. Hochschule, Phys.-chem. 
Labor.) . R E IT Z .

Jo sep h  0 .  H irsch fe ld e r , Halbempirische Berechnungen von Aktivierungsenergien. 
Vf. vergleicht das halbem pir. Schema von E y r i n g  fü r die Aktivierungsenergie (AE.) 
m it den Beobachtungsdaten. Zwar is t die Ü bereinstim m ung im allg. befriedigend, 
aber dennoch erscheint das Schema bei den vorhandenen D aten noch nich t eindeutig. 
Die experimentellen A E. scheinen n u r von der Bindungsenergie, n ich t aber wesentlich 
von den Atomgrößen oder den K raftkonstan ten  abzuhängen. F ü r die exotherme R k. 
a +  b c - y  a b +  c is t die A E. 0,055 Dbc, wenn Dbc die Energie der B indung 6 c ist, 
u n te r der Annahme, daß  die Anziehung zwischen den entfernten Atomen a u . c N ull 
ist. F ü r d ie exotherm e R k. a&-f- c d  ->- a c - \ - b d  is t d ie A E. 0,28 (Dab -f- D cd), 
wobei der ohne m athem at. Beziehungen erhaltene Zahlenfaktor der R k. H f +  J 2 an 
gepaßt is t u . im allg. die richtige Größe der A E. liefert. (J . ehem. Physics 9- 645—53. 
Aug. 1941. Madison, W is., U niv., Dep. o f Chem.) H e n n e b e r g .

Jo h n  L . M agee und T a ik e i R i, Der Mechanismus von Reaktionen, welche angeregte 
Elektronenzustände einschließen. I I .  Einige Reaktionen der Alkalimetalle m it Wasser
stoff. (I. vgl. C. 1941. I. 3333.) U nter B etrachtung der potentiellen Energieflächen der 
beteiligten Atome u. Moll, werden einige Chemiluminescenz- u. Auslöschungsrkk. dis
ku tiert, u . zwar bes. die folgenden: 1. Die R k. 2 H  N a =  H , +  Na* (* bedeutet E lek
tronenanregung), die zu Luminescenz von N a in  atom arem  H  füh rt, erweist sich als 
a d iab a t.; nach einer halbem pir. Meth. kann für die potentielle Energie eine Modell
fläche gefunden werden, die in qualitativer Übereinstimmung m it den experimentellen 
Beobachtungen von B o n h o e f f e r  (C. 1925. I. 347. I I . 1933) u. M o h l e r  (C. 1927.
I I .  15) ist. 2. Zur Erklärung des Mechanismus der n ichtadiabat. Rk. Na* +  H 2 =  
N a +  H a'  (' bedeutet Schwingungsanregung), in welcher die Na-D-Linie ausgelöscht 
w ird, werden die niedrigsten Elektronenzustände des Syst. Na*-H 2 betrachtet, wonach
2 K reuzungspunkte auftreten  sollten, von denen einer einem polaren Z ustand en t
spricht. Die von M ANNK O PF (Z. Physik 36 [1926]. 315) u . K o n d r a t j e w  u . S lS K IN  
(C. 1936. II . 258) gemessene Geschwindigkeit der Auslöschung wird in Termen der

Schwerer W asserstoff vgl. S. 1717.
*) Gleichgewichte u. Mechanismus von R kk. organ. Verbb. s. S. 1732, 1733 u. 1734.
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Theorie der absol. Rk.-Gesehwindigkeiten diskutiert. (J . chem. Physics 9. 638— 44. 
Aug. 1941. Prm ceton, N. J . ,  Univ.) R E ITZ .

L o u is  H a r r is  und B e n ja m in  M . Siege l, Reaktionen von Stickstoffdioxyd m it 
anderen Gasen. 1. Sowohl M ethanoldam pf, als auch HCl reagieren im D unkeln hei 
Zimmertemp. u. Drucken in der Gegend von 1— 20 mm m it N 0 2. Im  1. F all w ird 
das R k.-Prod. n icht untersucht, im 2. en ts teh t NOC1. 2. C 0 2 u. C II, reagieren un ter
halb von 250 bzw. 300° weder im Dunkeln, noch im UV-Licht m it N 0 2. Oberhalb 
dieser Tempp. finden langsame R kk. s ta tt ,  die durch U V-Licht nicht beeinflußt w erden; 
bei CH, w ird NO als eines der R k.-Prodd. nachgewiesen. N ach diesen Verss. reagieren 
die bei U V-Bestrahlung nach N 0 2 +  h v =  NO +  0  entstehenden O-Atomo rascher 
nach N 0 2 0  -> NO +  0 2 weiter, als sio m it C 0 2 oder CH, in R k . tre ten  können.
з . W eder CS2, noch C2H , reagieren bei Zimmertemp. im D unkeln m it N 0 2, dagegen 
findet unter dem E infl. von UV-Licht (/. >  3100 Ä) in beiden Fällen eine R k . s ta t t ,  
die den photochem . erzeugten O-Atomen zugesehrieben werden kann (vgl. H a r t e c k
и. I C o p s c h  (C. 1931. II . 376). Aus CS2 entstehen S 0 2 u. COS, möglicherweise auch 
CO, C 0 2 u. S 0 3, wie durch Spektroskop. Unters, der R k .-P rodd . festgestellt w ird, aus 
C2H , Äthylonoxyd u. A cetaldehyd neben anderen Isomeren C2H ,0 . L icht von W ellen
längen zwischen 2700 u. 2200 A erzeugt bei C2H ,-N 0 2 ebenfalls eine R k ., die aber an 
scheinend anders als die R k. in langwelligerem L icht verläuft. (J . Amer. chem. Soc. 
63. 2520— 23. 5/9. 1941, Cambridge, Mass., M assachusetts In s t, of Technol., Res. 
Labor, of Phys. Chem.) R E IT Z .

L o u is  D .R a m p in o  und F . F . Nord, Herstellung von Katalysatoren, die aus 
Palladium oder P latin und einem Hochpolymeren bestehen, und die Beziehung zwischen 
Teilchengröße und  Hydrierungsgeschwindigkeit. Bei ka ta ly t. Hydrierungsverss. is t ein 
neuer Typ eines koll. K atalysators entwickelt worden. E r  besteh t aus Pd  oder P t  m it 
syn thet. Hochpolymeren als Schutzkolloiden. Die H erst. wird hier beschrieben. U nteres, 
m it Polyvinylalkohol (PVA.) in verschied. Polym erisationsgraden als Schutzkoll. e r
geben einen Zusammenhang zwischen der Teilchongröße des Schutzkoll. u. der H ydrie
rungsgeschwindigkeit. Ferner wird in Anlehnung an H o l z a p f e l  u . N o r d  (C. 1938.
II. 3219) der E infl. einer durch Einfrieren der PVA.-Lsgg. angestrebten Teilchen
größenänderung au f die A k tiv itä t solcher K atalysatoren un tersucht u. jeweils die 
Au-Zahl der. P räpara te  bestim m t. Die Verwendung von PVA. u. Polyacrylsäure als 
Schutzkoll. is t au f W. u. W..-A-Gemische beschränkt. F ü r H ydrierungen in organ. 
Lösungsm itteln w ird daher das Polym ere von M ethylm etacrylat u. des M ethylesters 
von Polyacrylsäure verwendet. — Die Pd-PVA.- u. P t-PV A .-K atalysatoren besitzen 
den p rak t. Vorteil einer gleich guten W irksam keit in sauren, neutralen u. alkal. Medien. 
E rsterer is t z. B. dem Pd-Gumm i arabicum -K atalysator bzgl. der H ,-Erzeugung durch 
die R k . CO +  H 20  ->-C02 +  H , an A k tiv itä t w eit überlegen; obwohl der Pd-G um m i 
arabicum -K atalysator 30-mal so viel P d  wie der Pd-PVA -K atalysator en thält, b e träg t 
die A k tiv itä t des ersteren weniger als 1/5 von der des letzteren. Sowohl bei P d  als auch 
bei P t  zeigt der PVA. den maximalen E ffek t bei einer bestim m ten Konz. (250 mg PVA. 
au f 10 mg Pd  bzw. 100 mg PVA. au f 10 mg P t). Derselbe K onz.-Effekt w ird auch an 
P d  in organ. Lösungsm itteln beobachtet. —  E in  hoher Polym erisationsgrad scheint 
w irksam er als ein niedriger zu sein. Das E infrieren u. W iederauftauen zweier wss. 
PVA.-Lsgg. m it 2 bzw. 0 ,1%  PVA. zeigt aber keinen außerhalb der Fehlergrenzen 
liegenden Einfl. au f die HydrierungsaktiviCät. Dagegen w ird m it einem PV A .-Präp. 
von DU P o n t  (R H — 623) durch Einfrieren einer 2% ig. Lsg. eine A ggregation beob
ach te t, die zu einer Koagulation des K atalysators bei der R ed. führt, die n icht gefunden 
wird, wenn die nichteingefroreno koll. Lsg. zur H erst. des K atalysators d ient. — D er 
Pd-PV A .-K atalysator enveist sich auch bei der H ydrierung von ölen  als wirksam 
(Castoröl u. Fischöl). Die H ydrierungprodd. sind in beiden Fällen fes t; das P rod . des 
Fischöls h a t seinen Fischgeruch bei dem Red.-Prozeß verloren. — Die gewöhnlich 
benutzte Pd- oder Pt-Menge betrug 10 mg. Verss. m it 20 mg u. voreohied. Mengen des 
Schutzkoll. ergaben keine erheblich größeren Geschwindigkeiten der H 2-Absorption. 
Verss. m it noch größeren Metallmengen zeigten, daß die Hydrierungsgeschwindigkeit 
durch solche Faktoren, wie Vol., G estalt u. Bewegung des Gefäßes, bedingt ist. —  Die 
beschriebenen neuen K atalysatoren  werden gegenwärtig bei K atalysen un ter hohen 
D rucken u. Tempp. angewendet. (J . Amer. chem. See. 63. 2745— 49. 6/10. 1941. 
New York, Fordham  U niv., Dep. of organ. Chem.) Z e i s e .

I .  K .  S s iw kow  und B . Ju. M ig u lin ,  Regenerierung des Raneyschen Katalysators 
in  der organischen Synthese. E ine vollständige W iederbelebung des abgearbeiteten 
RANEYschen K atalysators kann durch unm ittelbares Zusammenschmelzen desselben 
m it Aluminium erreicht worden. Die erhaltene Legierung en thält ca. 27%  Nickel, 
was der Verbindung N iA l3 entspricht. Der aus dieser Legierung erhaltene R a n e Y -
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sehe K ata ly sa to r ist fü r Hydrierungszwecke geeignet. Als bestes Verf. zur W ieder
belebung des K atalysators erscheint die A btrennung des Nickelpulvors u. die Aus
führung wiederholter Operationen un ter Zugabe geringer Mengen frischen K atalysators. 
D ie W iederbelebung des K atalysators h a t nur einen zeitweiligen C harakter u. erm öglicht 
bloß eine Verminderung dos K atalysatorverbrauchs, ohne jedoch das Problem der 
Regenerierung in vollom Maße zu lösen. (IKypuaA HpiiKJiaauoü Numuu [J . Chim. appl.] 
1 4 .  4 0 0 — 0 4 .  1 9 4 1 .)  T r o f i m o w .

E . M o llw o , über die Ausscheidung von Gasen in  Alkalihalogenidkrystallen. Vf. 
untersuchte  m it H ilfe der R k. 2K N 0 2 -j- B r =  K B r +  K N 0 3 +  NO die Ausscheidung 
eines Gases in einem A ß r-E in k ry sta li bei 690°. _ Zu diesem Zwecke wurde ein K Br- 
Ivrystall m it einem Zusatz von K N 0 2 in einer B r2-Atmospliäre erh itz t. D er K rysta ll 
zeigt nach dieser B ehandlung eine Unmenge winziger Hohlbläschen. Säm tliche Bläschen 
oder Löcher haben dem K rystallbau  des K B r entsprechend kub. E orm  u. sind m it ihren 
Flächen den Spaltflächen des K rystalls parallel angeordnet. L öst m an einen K rystall 
m it Löchern in W. auf, so erkennt m an u n te r dem  Mikroskop, daß  aus jedem Loch 
eine Gasblase aufsteigt. N ach etw a 20-std. E rhitzung wurde beobachtet, daß  das Vol. 
eines H ohlkrystalls nahezu unabhängig von der Lochgröße 4,2 u. größer is t als das 
Lochvolumen. D er G asdruck innerhalb des H ohlkrystalls b e träg t also 4,2 A tm osphären. 
D eutlich größere Voll.-Verhältnisse von Gasblase u. H ohlkrystall ergeben sich bei 
kurzen Erhitzungsdauern u. hohem B r2-Druck. E s w urde hierauf der E infl. von B rom 
druck u. E rhitzungsdauer au f Größe u. H äufigkeitsverteilung der Löcher untersucht. 
H ierbei zeigte sich zunächst, daß  bereits nach wenigen Min. eine nahezu gleichförmige 
Verteilung der Löcher über das gesam te K rystall vol. erreicht w ar. Bei w eiterer E r
hitzung wuchs zunächst Anzahl u. Vol., später nur das Vol. der Löcher. Ganz allg. 
ergab sich, daß  bei kurzen Erhitzungsdauern das Maximalvol. klein u. unabhängig vom 
B r2-Druck ist. Bei längeren Erhitzungsdauern w ächst das Maximalvol. bei säm tlichen 
Drucken an, aber n ich t gleichmäßig s ta rk  bei hohen u. niedrigen D rucken. D ie großen 
M aximalvoll, ergeben sich bei kleinen Drucken. Die Anzahl der Löcher is t um gekehrt 
bei kleinen D rucken klein u. bei großen D rucken groß. H ierauf w urde untersucht, 
welcher A rt die Vol.-Änderung durch die E ntstehung  der Löcher ist. R ückstrah l
aufnahm en von unbehandelten u. behandelten K rystallen  m it verschied. K N 0 2-Geh. 
zeigten keinerlei m eßbare Verschiebung noch Verbreiterung der Interferenzlinien. 
E ine eventuell auftretende Änderung der G itterkonstanten  is t sicher kleiner als 5-10-5. 
H ierau f wurde pyknom etrlsoh von einem K rysta ll, dessen Schmelzfluß 1 M ol-%  K NO s 
zugesetzt war, das Vol. gemessen u. zwar zunächst ohne vorherige B ehandlung, u . 
h ierau f nach 17-std. E rhitzung au f 690° im Bromdam pf. E s ergab sich, daß  der K rysta ll 
sein Vol. durch die Behandlung um  4,7%  vergrößert h a tte . Ganz allg. ergab sieh 
demnach, daß das ausgeschiedene Gas den gesam ten K ry sta ll so w eit aufblähen kann, 
daß  es einen R aum  erfü llt, der etw a 100 m al größer is t als sein Eigenvolumen. — E s 
werden Aufnahmen der Lichtspiegelung u. -brechung an den H ohlkrystallen m itgeteilt. 
(Naclir. Akad. W iss. G öttingen, m ath.-physik. K l. 1 9 4 1 .  51— 58. G öttingen, U niv.,
I . Physikal. In s t.) ___________________  G O T T F R IE D .
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Em m a Pilgrim, Chemie, überall Chemie. 2. veränd. Aufl. Leipzig u. Berlin: Teubner. 1942.

(IV, 313 S.) gr. 8°. RM. 7.50.
Herm ann Thoms, Curso de Química general y  aplicada. Versión de Casimiro Brugues. Segunda 

edición. M adrid: E dito rial Labor, S. A. 1041. (682 S.) 4°.
K arl Lothar Wolf, Theoretische Chemie. E ine E inführung vom S tandpunk t einer g e s ta lt

haften  Atom lehre. T. 2. Das Molekül. Leipzig: J .  A. B arth . 1942. (V III  S., S. 205 
bis 455) gr. 8°. RM. 13.50.

Aj. A ufbau  der M aterie,
G. B re it , Streumatrix von radioaktiven Zuständen. Vf. verallgem einert die M eth. 

der komplexen Eigenw erte au f  mehrdim ensionale Problem e m ittels der S treum atrix . 
D er rad ioak t. Z ustand (im wesentlichen der Z ustand m it komplexer Energie) bestim m t 
die D äm pfungskonstanten der Resonanzformeln. Ferner werden Phasenkonstante, 
die fü r die Verdrängung von beobachtbaren Resonanzspitzen verantw ortlich sind, 
auch durch den radioakt. Z ustand bestim m t. D ie abgeleiteten Gleichungen schließen 
n icht den Fall der kontinuierlichen Energieverteilung un ter den Zerfallsprodd. m it ein. 
(Physic. Rev. [ 2 ]  5 8 -  1068— 74. 15/12.1940. M adison, W is., U niv. Wisconsin.) U r b a n .

'  J. W .  M .  D u  M o n d , H .  H .  B a ile y , W .  K .  H .  P a n o fsk y  u n d  A . E .  S. G reen, 
Vorläufiger Bericht über eine Neubestimmung von h/e aus der kurzwelligen Grenze des 
kontinuierlichen Röntgenspektrums. M it e in e r  30-kW -W A T T E R S-R Ö N T G E N -R ökre w ir d  
h/e a u s  d e r  k u rz w e llig e n  G ren ze  d e s  R ö n tg e n s p e k t r .  n e u  b e s t im m t.  D ie h o h e  v e r fü g b a re
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In ten s itä t erm öglicht Intcnsitäts-Spannungskurven bei konstan ter Wellenlänge fü r 
ein höheres Auflsg.-Vermögen des Zweikrystall-M onochromators als bisher u . verkleinert 
a u f  diese Weise erheblich den Schwanz der Isochrom aten. Bes. Spannungsstabili- 
sierungs- u. Meßmethoden wurden entwickelt. Vorläufige /t/e-W erte stim men m it den 
ind irek t erhaltenen W erten überein. (Physic. Rev. [2] 59. 219—20. 15/1. 1941: Cali
fornia, In s t, o f Teelm.) HENNEBERG.

J. W .  M .  D u  M o n d , W .  K .  H .  P a n o fsk y  und A . E .  S. Green, Weitere E x 
perimente zur Bestimmung von hie aus der kurzwelligen Grenze des kontinuierlichen 
Röntgenspektrums. (Vgl. vo rtt. Ref.) Neuere Verss. von B E A R D E N  u . S c h w a r z  u . 
von O h l i n  ergeben abweichende W erte von h/e nach der Meth. des Röntgenspektrum s. 
Vff. untersuchen deshalb den Einfl. von Gestalt u . Lage der Isochrom aten der kurz
welligen Grenze u. zeigen, daß  sie den W ert von h/e wesentlich verändern können. 
(Physie. Rev. [2] 60. 163. 15/7. 1941. California, In s t, o f Techn.) H E N N E B E R G .

M . G. W h ite , E .  C. Creutz, L . A .  D e lsa sso  und R . R . W ilso n , Positronen aus 
leichten Kernen. Von Vff. wurden vier K erne des von W i g n e r  (C. 1940. I. 333) 
diskutierten, ein P roton im Überschuß enthaltenden Typs hergestellt u. näher u n te r
sucht. N achstehend diese Kerne, ihre H albwertszeiten u. die obere Energiegrenze 
ihres Positronenspektr.: 29P, 4,6 Sek., 3,63 MeV; 31S, 3,2 Sek., 3,85 MeV; 33C1, 2,4 Sek., 
4,13 M eV; 35Ar, 2,2 Sek., 4,38MeV. Diese experimentellen W erte sind in ausgezeichneter 
Übereinstim mung m it den theoretischen E rw artungen u. zeigen, daß 1. die P roton- 
P ro ton-K raft gleich der N eutron-Proton-K raft plus der CouLOMBsehen A bstoßungs
k ra f t ist, 2. die Kernvolum ina den Atomgewichten proportional sind, 3. die K ern
ladung gleichmäßig über das Kernvolumen verte ilt ist. Die gefundenen H albw erts
zeiten stim m en g u t zur F e r m  Ischen Theorie. Die vorhandenen Abweichungen liegen 
im Sinne der G a m o w -T e l l e r  sehen Modifikation dieser Theorie. (Physie. Rev. [2] 59. 
63—68. 1/1. 1941. Princeton, USA., Univ.) B o m k e .

Otto M e rh au t, Kernspektren leichter Metalle au f der photographischen Platte. M it 
einer Anordnung, bei der die nachzuweisenden Umwandlungsprotonen un ter höchstens 
7 ° 'streifend au f die photograph. P la tte  einfiolen, wurden die Reichweitengruppen 
der p  mehrerer Umwandlungsprozesse bestim m t. E s ergaben sich für 27A1 (a, p) 30Si 
Resonanzen bei 3,6, 3,3, 2,8 u. 2,4 cm a-Reichweite u. Energietönungen Q =  — 1,15, 
0,01 u. 2,25 eMV; fü r 23N a (a, p) 26Mg <2= + 1 ,6 4  u. — 0,15eM V; fü r 3,P  (a, p) 34S 
Q =  — 1,2 u. + 0 ,4  eMV, außerdem scheint eine weitere p-G ruppe m it Q =  + 1 ,3  eMV 
angedeutot zu sein. F ü r 10B (a, p) 13C erhält man fü r die längste starke  p-Gruppc 
Q =  3,1 eMV; daneben w ird  noch eine schwache Gruppe m it Q =  3,85 eMV gefunden 
in Übereinstim mung m it einem früheren Befund von M a i e r -L e i b n i t z  u . M a u r e r  
(C. 193 8 .1. 3428). (Physik. Z. 41. 528—32. 15/12. 1940; Z. techn. Physik  21. 280— 84. 
W ien, Univ.) FL E ISC H M A N N .

A .  Berger, Lithiumumwandlung durch langsame Neutronen. Bei der B estrahlung 
von Li m it therm . N eutronen tr i t t  die R k. 6Li +  n +  4H c +  3H  ein. Vf. untersuchte 
die Reichweite der 4He- u. der 3H-Teilchen m it Hilfe eines Proportionalzählrohrs m it 
netzförmigem Zählrohrm antel, das sich im Innern  eines größeren, koaxialen Zylinders 
befand. An der Innenseite dieses Zylinders w ar L iF  aufgestäubt. Neben dem Zylinder 
lag ein Be-Rn-Ncutronenpräp. von 30 mC Stärke. Die Anordnung w ar von 12 om 
dicken Paraffinblöcken umgeben. Die K em trüm m er des L i durchsetzten den Raum  
zwischen der Li-Schicht u. dem Zählrohr sowie den netzförmigen Zählrohrm antel 
u. brachten das Zählrohr zum Ansprechen. D urch V ariation des Gasdruckes im Innern 
des Zylinders konnte die Reichweite u. dam it die Energie der Trüm m erteilchen erm itte lt 
werden. E ine d irekte Energiebestimmung der 4He-Tcilchen wurde m it einem P ro 
portionalzählrohr durchgeführt, dessen Innenw and m it L iF  bestrichen w ar; die Eichung 
der Ausschlagsgrößcn des Zählrohrs erfolgte m it ThC'-a-Teilchen. Aus den Energien 
der Trüm m erteilchen ergab sich die M. des 3H  zu 3,01683 +  0,00009. (Z. ges. N atu r - 
wiss. 7. 297— 304. Sept./O kt. 1941. Berlin, Teehn. Hochschule.) STUHLINGER.

G. J. S izoo und C. E ijk m a n , Resonanzneutroneneinfang in  A lum inium . Im  Al 
w ird durch Bestrahlung m it therm . N eutronen eine starke A k tiv itä t von 2,3 Min. 
H albw ertszeit angeregt, die von 28Al aus der Rk. 27Al (n, y) 28Al herrührt. Vff. be
strah lten  eine in Paraffin  eingepackte Al-Eolic m it den N eutronen eines P h i l ip s -  
Neutronongenerators u. erm ittelten die A bsorption der w irksamen N eutronen in  Cd, 
das die Al-Eolie umgab. 0,2 g/qcm Cd red. die S tärke der A l-A ktivität au f 2,4°/0, 
0,95 g/qcm au f  1,5% . Dies zeigt, daß ein geringer Teil der 2,3-M in.-A ktivität n icht 
durch therm ., sondern durch Resonanzneutronen verursacht w ird. Dieses Ergebnis 
s teh t im W iderspruch zu den R esultaten von W a n g  (C. 1940. II . 1985), der (ver
m utlich wegen zu geringer In ten sitä t der Neutronenquelle) keinen Resonanzeinfang 
des Al feststellen konnte. — Die Verteilung der Resonanzneutronen in  Paraffin , die
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mit einer von Cd umwickelten Al-Eolie vermessen wurde, is t der V erteilung der Jod- 
Resonanzneutronen ähnlich (vgl. A m a l d i  u . F f.R M I, C. 1937- I . 4062). Die Al- 
R esonanzneutronen besitzen also etw a dieselbe Energie wie die Jod-Rbsonanzneutroncn. 
(Physica 8 .  868—70. Sept. 1941. A m sterdam , U niv., N aturkundl. Labor.) S t u h l .

A . R oberts, J. R .  D o w n in g  und M . D eu tsch , Untersuchung der beim Zerfall von 
S2B r auftretenden Strahlungen. Vf. berichtet über ß- u. a-Strahlenkoinzidenzm essungen 
an  dem durch Beschießung m it langsamen N eutronen aktiv ierten  82Br. Vf. beschreibt 
ausführlich die benutzte Vers.-Anordnung, wobei der y-S trahlzähler m it dem ß-Strahlcn- 
spektrom oter u . dessen Zähler verbunden w ar u. so Koinzidenzen zwischen einer y- 
u. einer ^-Emission ermöglichte. Die obere Grenzenergie des /?-Strahlenspektr., das 
n ich t zusam m engesetzt erscheint, liegt bei 0,465 ±  0,01 MeV. Jede /^-Emission is t 
m it einer dreifachen K askade von y -Strahlen  verknüpft; die-/-Strahlen besitzen Energien 
von 0,547, 0,787 u. 1,35 MeV. M it H ilfe des hieraus abgeleiteten W ertes fü r das K em - 
niveau des 3582Br-K erns kann ein Encrgieniveausckem a fü r den 36 82-K em  aufgestellt 
werden. E ine ausführliche Diskussion über K ernübergänge u. K ernniveaus schließt 
sieh an. (Physie. Rev. [2] 60. 544—50. 15/10. 1941. Cambridge, Mass., In s t, o f Tech
nology.) N i t k a .

R .  E .  S iday, Der y-Strahlenübergang des Radiobroms. Nebelkam m erverss. an  m it 
aktiviertem  Brom präparierten  dünnen Folien bzw. m it radioakt. Ä thylbrom idzusatz 
zum Kam m ergas ergeben fü r die Energie des vom 4,4*-K örper em ittierten y- Q uants 
den W ert 47 kV. D er innere Umwandlungskoeff. fü r die A -Schale ergibt sieh zu 0,43, 
der fü r die L-Schale zu etwa 0,04. E ine schwache /-S trah lung  liegt bei 37 kV. (Proc. 
R oy. Soe. [London], Ser. A 178.189— 200.12/6. 1941. London, Birkbeck-Coll.) K r e b s .

“ O tto H a h n  und F r itz  S tra ssm an n , Über die bei der Uranspaltung auftretenden 
Molybdänisotope. Ausführliche D arst. der C. 1941. H . 1479 referierten Arbeit. (Z. 
Physik  117. 789—800. 15/8. 1941.) B o m k e .

H a n s  Götte, Neue bei der Uranspaltung auftretende Strontium- und Yttriumisotope. 
Vf. konnte feststellen, daß ein von L i e b e r  (C. 1939. H .  2020) u. seitdem auch von 
anderen Forschem  gefundenes 6-Stdn.-Sr komplex is t u. aus einem m it 2,7 S tdn. u. 
einem m it 8,5 S tdn. abnehm enden Sr-Isotop besteht. Aus dem 2,7-Stdn.-Sr bildet sich 
das von L i e b e r  als Tochtersubstanz des 6-S tdn.-Sr angegebene 3,5-Stdn.-Y ttrium  
nach. Aus dem 8,5-Stdn.-Sr entstehen das von H a h n  u . STRASSM ANN (vgl. C . 1940.
I I . 2269) beschriebene 57-Tage-Yttrium u. ein bisher unbekanntes Y ttrium  von 50 Min. 
Halbwertszeit. Möglicherweise sind diese beiden Y ttrium aktiv itä ten  demselben Y -Isotop 
zuzuordnen, so daß dann hier ein neuer Fall von Kemisomerie bei der U ranspaltung 
vorläge. Anderenfalls g ib t es zwei 8,5-Stdn.-Sr-Isotope, von denen das eine das 
57-Tage-Y, das andere das 50-Min.-Y nachbildet. D as von H a h n  u . S t r a s s m a n n  (vgl. 
C. 1940. H . 453) im Gasstrom gefundene 26-Tage-Zirkon kann aus keinem der drei er
w ähnten Y-Isotope entstehen. (Naturwiss. 29. 496—500. 8/8 . 1941.) B o m k e .

C la rk  G oodm an  und D e a n  C. P ieton , Autoradiographie von Erzen. Nachdem  
bereits seit langem d 'e  Meth. der A utoradiographie zur Sichtbarm achung der Ver
teilung natürlich  rad ioak t. Substanzen in  ausgedehnten Objekten m it Erfolg angew andt 
w ird (s. z. B. O. MÜGGE, Zbl. Mineral. 71 [1909]. 144), w ird von Vff. nunm ehr dasselbe 
Verf. auch au f künstlich radioakt. Stoffe angew andt. M angankaltige Erze, die zwischen 
1 u. 10%  Mn in Form von Einschlüssen enthalten , wurden m it im Cyclotron erzeugten 
langsamen N eutronen ca. 60 Min. lang bestrah lt u . danach durch Auflegen au f photo- 
graph. P la tten  autoradiographiert. Aus den Bildern is t das Gefüge der E rze u. die 
Verteilung der stark  M n-haltigen M ineralbestandteile gu t zu erkennen. E ine K ontroll- 
unters. m it dem Zählrohr zeigte, daß  vor allem das 2,6-Stdn.-M n wirksam war. (Physie. 
Rev. [2] 60- 688 . 1/11. 1941. Cambridge, USA, Mass. In s t. Techn.) B o m k e .

R .  A .  M i ll ik a n ,  H .  V .  Neher und W . H .  P icke r in g , Hypothese über den Ursprung 
der Höhenstrahlen und das experimentelle Zeugnis hierfür in  Indien  und sonstwo. E s 
w ird die H ypothese der gebänderten S tru k tu r der H öhenstrahlen wieder aufgestellt. 
Diese soll von der gelegentlichen vollständigen Transform ation der Restmassenenergien 
der Atome Helium , Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff u . Silicium in  Höhenstrahlen 
herrühren, wobei entweder ein Elektronen- oder Protonenpaar oder Photonen- oder 
N eutronenpaare entstehen. D urch astropliysikal. Ergebnisse w ird diese H ypothese 
zu stü tzen  versucht. W eitere Experim ente m it besseren Instrum enten werden zur 
V erifikation in Aussicht gestellt. (Science [New Y ork] (N. S.) 94. 335—36. 1941. 
California In s t, of Technology.) K o l h ö R STER.

Giuseppe O cch ia lin i, Beitrag zur M essung der ultraweichen Komponente der 
kosmischen Höhenstrahlung. N ach einer einleitenden Übersicht über bisherige Unteres, 
der ultraw eichen H öhenstrahlungskom ponente beschreibt Vf. kurz eine eigene A n
ordnung in 800 m Meereshöhe in 23° südlicher Breite zur Messung der weichen Höhen-
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Strahlungskomponente, w om it die In ten s itä t dieser K om ponente relativ  zur G esam t
in tensitä t un ter verschied. Zenitwinkeln gemessen werden konnte. Aus der A bsorptions
kurve in Al kann au f eine m ittlere Energie von 6— 7 MeV geschlossen werden. Es 
ergibt sich weiter, daß die ultraweiche H öhenstrahlkom ponente p rak t. isotrop ist. 
D er Anteil der ultrawoichen K om ponente an der G esam tintensität is t etw a 16% . (Ric. 
sei. Progr. tecn. 12. 1193— 95. Nov. 1941. S. Paolo, Brasilien, U niv., In s t, fü r 
Physik.) N lT K A .

Carlo  B a lla r io  und M a rgh e r ita  B e n in i, Über die weichste Komponente der kos
mischen Höhenstrahlung unter den von der Vertikalen abweichenden Richtungen. Die 
weichsten Anteile der kosm. H öhenstrahlung, die aus negativen u. positiven E lektronen 
u. aus einer wenig durchdringenden Photonenstrahlung bestehen, en ts tam m t h au p t
sächlich den für die weichen Anteile der H öhenstrahlung oharaktorist. Vielfachstreu- 
prozessen. Vff. untersuchen speziell die Eigg. der Photonenstrahlung dieser sehr weichen 
H öhenstrahlungsanteilo, wozu eine bes. Koinzidenzzählcranordnung beschrieben w ird, 
die unter 45° gegen die senkrechte R ichtung geneigt aufge3te llt ist. D ie m ittlere Energie 
der Photonen liegt zwischen 18 u. 55 MeV, was aus Pb-Absorptionsmessungen ge
schlossen wird. Die Zahl der Photonen is t etwa 3,5-mal größer als die der energie
arm en Elektronen. In  Übereinstimmung m it Messungen der Üborgangsoffekte von 
JaNOSSY u . R o s s i  kann gefolgert werden, daß die m ittlere Energie der gegen die 
V ertikale geneigt einfallenden Photonen geringer is t als die der Photonen, die senkrecht 
einfallen. (Ric. sei. Progr. tecn. 12. 1141— 45. Nov. 1941. Florenz-Arcetri, U niv., 
In s t. f. Exp.-Physik.) N lT K A .

P a u l W e iß , Der vertikale Zählrohreffekt der Höhenstrahlung bei Proporlionalzählem. 
(Vgl. C. 1939. I. 2253.) Das Spektr. der in einem Proportionalzählrohr durch die 
H öhenstrahlen erzeugten Stoßam plituden w ird untersucht. Die Analyse der in v e rti
kaler u. horizontaler Rohrlage aufgenommenen Kurven der Stoßzahlen bei verschied. 
Stoßam plitude g ib t die Möglichkeit, Zählrohr u .V erstärker auf ionisationsproportionales 
A rbeiten zu prüfen. (Z. Physik 112- 364—68. Berlin, U niv., In s t, fü r H öhen- 
Strahlenforschung.) K L E V E R .

R ay m o n d  Jouaust und É tienne  V a ssy , Über die Entstehung der plötzlichen 
Schwunderscheinungen kurzer elektrischer Wellen. E s w ird unter verschied. Annahmen 
der Druck- u. Temp.-Verteilung der hohen Atmosphäre berechnet, wieviel kurzwelliges 
L icht von der Sonne bis zur Höhe der D-Schicht (80 km ) in die A tm osphäre eindringen 
kann. E s ergibt sich, daß keinesfalls L icht von kürzerer Wellenlänge als 1750 A diese 
Schicht erreichen kann. D am it entfallen-alle Hypothesen, die als Ursache der Ionisation 
dieser Schicht die W asserstoffstrahlung 1215,6 A annehmen. Als E rsatz  w ird die 
Ionisation von Na-Atomen in B etrach t gezogen, fü r die eine Wellenlänge unterhalb  
2412 À genügt. Solches L icht w ird in den Linien des Ca I I  bei 1840 u. 1838 A sowie 
in Linien von N a u. Mg von den Sonneneruptionen ausgestrahlt. N a-Atom e sind nach 
Spektroskop. Beobachtungen in genügender Zahl in der hohen Atmosphäre vorhanden. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 213. 139—41. 21/7. 1941.) R its c h l.

P . Sw in gs  und 0 .  Struve, Die Emissionslinien in  den Spektren von B  1985 und  
WY-Oeminorum. Die Spektren, von B 1985 u. W Y-Geminorum zeigen zahlreiche 
Emissionslinien im UV, die als solche von Ee I I  u. Cr I I  ausgem acht wurden. Die 
erlaubten Linien sind in B 1985 relativ  stärker als in W Y-Geminorum. Die Linien 
hoher Anregungsspannung sind in  diesen Sternen relativ  schwächer als im Laboratorium . 
Aus der In ten sitä t der verbotenen Ee II-L inien in  den H üllen folgt, daß die Lebens
dauer der m etastabilen Niveaus kleiner sind als die von 0  I ,  N  I I  u. S I I .  (Astro- 
physie. J .  93. 455— 60. Mai 1941. Mc Donald Observ.) R i t s c h l .

Otto Struve, Bemerkung über das Spektrum von 17 Leporis (B S  2148). Auf einem 
von P o p p e r  aufgenommenfcn Spektrogramm von 17 Leporis finden sieh, wie vom 
Vf. bereits erw artet, Linien von T i n  im doppelten S tadium , d. h. die Absorptions
linie is t unsym m. infolge einer gleichzeitig vorhandenen Emission au f der langwelligen 
Seite der Linie. Dies is t eine S tütze fü r die Auffassung vom Aufbau des Sternes. 
W eitere E inzelheiten im Aussehen der Linien von H , T i I I ,  Mg I I  u. Fe I I  werden 
besprochen. (Astrophysic. J .  93. 504— 05. Mai 1941. Mc Donald Observ.) R i t s c h l .

M a o -L in  Tcheng, Das Absorptionsspektrum von y  Cassiopeiae 1940. Im  Spektr. 
der y  Cassiopeiae beobachtet m an seit 1939 ein Sohwächerwerden der hellen Linien. 
1940 beobachtete der Vf. von August bis Oktober nur noch Emissionslinien von H  
u. He. Sehr schwach erscheint teils in Emission, teils in  Absorption die Linie 5317 À 
von Ee I I ,  daneben zeigen sich zahlreiche starke Absorptionslinien. Zwischen 3890 
u, 5317 Â erscheinen in  Absorption Linien von H e I ,  He I I ,  N I I  u . O II . Linien von 
H , Ca I I ,  Mg I I  u . Fe n ,  die 1932 noch in Emission beobachtet w urden, kommen in 
Absorption, sowie Linien von C I I  u. Fe I I I ,  Al I I I  u. wahrscheinlich solche von T i I I ,
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I I I ,  Al I I  u. Mn I. D as Verschwinden der hellen Emissionslinien w ird au f eine Aus
dehnungsverminderung der Nebelhülle des Sternes zurückgeführt. (C. R . hebd. 
Séances Acad. Sei. 213. 162— 64. 28/7. 1941.) R it s c h l .

R u p e rt  W ild t ,  Die Resonanzbanden des N H -M oleküls in  Spektren der Klasse R . 
Die u ltrav io letten  Resonanzbanden von N H  wurden in  den Spektren der Sterne vom 
T yp R  identifiziert, die au f dem Mc DoNALD-Observatorium aufgenommen wurden. 
Die In tensitä ten  dieser Banden wurden m it denen der Moll. C2, CN u. CH verglichen. 
Die große Streuung der In tensitä tsw erte  läß t verm uten, daß  in der relativen H äufig
keit von H , C u . N  große Unterschiede bestehen. (Astrophysie J .  93. 502—04. Mai
1941. Princeton U niv., Observ.) R it s c h l .

P h ilip  C. Keen an, Ausdehnung der Kennzeichnung der Stemhelligkeit durch die 
Cyanbanden a u f Vberriesen. D as Verh. von CN in S ternen von genau bekanntem  
Spektraltyp  u. absol. Größe w urde untersucht durch Vgi. der geschätzten In tensitäten  
der Banden bei 3882 u. 4215 A. T räg t m an die In tensitä t der B anden gegen den Spektral - 
ty p  auf, so erhält m an beim Übergang von den Zwergen z'u den Überriesen In tensitäts- 
m axim a bei immer früheren Spoktraltypen". Die Beobachtungen lassen sieh darstellen, 
wenn m an die üblichen Gleichungen fü r das Dissoziationsgleichgewicht au f die A tm o
sphäre der Überriesen anw endet. Das CN-Maximum w ird durch die Bldg. von CO 
bestim m t. F ü r die H äufigkeit der E lem ente H , 0 ,  N , C, Ho, Ne, Fe, Si, Mg, Ni, Al, 
Ca, N a w ird eine Verteilung angenommen, die sich nicht viel von der ursprünglich 
von R u s s e l l  gegebenen unterscheidet. (Astrophysie. J .  93. 475— 82. Mai 1941. 
Yerkcs Observ.) R it s c h l .
*  L . W .  P h il l ip s  und W .  L .  P a rke r, Die Spektren des Argon im  extremen Ultra
violett. Vff. nehmen das Spektr. des Ar im extremen UV m it einem kondensierten 
Funken (0,35 u. 100 125 kV) u. einem 21-Euß-Vakuumspektrographen m it streifendem 
E infall auf. Das Ar wurde durch eine Bohrung der einen E lektrode dem Vakuumfunken 
zugeführt. Die Spektren sind linienreich u. alle Ionisationszustände von Ar I I I  bis 
Ar IX  erscheinen. E s scheint, als ob das Spektr. des Ar VI am stärksten angeregt wird. 
Ar V, V II u . V III sind ebenfalls noch stark . Ar IV  is t schwach u. nu r die stärksten  
Linien von Ar I I I  tre ten  auf. Das Spektr. von A r I I  scheint völlig zu fehlen. Die Linien 
m it den Term Übergängen sind tabellar. angegeben. Die vorhandenen Analysen von 
Cl V u. Cl V I werden geprüft u . für Cl V Unstim m igkeiten im M ultiplett s p 1 1P  —  
s p S d  *P festgestellt. (Physie. Rev. [2] 60. 301—07. 15/8.1941. U rbana, U niv., Dep. 
oi Phys.) L i n k e .

N. M e tropo lis, Erklärung fü r  die Rotationsstruktur des Bandensystems des SO., bei 
3800 Â . E s werden die A bsorptionsbanden des SO, aufgenommen. Die R otations
s tru k tu r zeigt eine A bschattierung nach beiden Seiten. Dies gilt fü r 12 B anden, deren 
Schwingungsanalyse feststeh t. Bei verschied. Tempp. gem achte Aufnahmen zeigen eine 
In tensitätsyerteilung, die au f einen B andenursprung in der M itte der B ande hinweist. 
Die R o ta tionsstruk tu r der Absorptionsbanden zeigt eine grobe S truk tu r, die nach 
höheren Frequenzen hin verschwindet. Diese Übergänge sind m it der K om ponente 
des Drehmom entes längs der Sym m etrieachse verknüpft u. heißen die ¿ -S tru k tu r . 
E ine viel feinere ./-S truk tu r erstreck t sich nach niederen Frequenzen, wo sie ebenfalls 
verschwindet. Dies zeigt an, daß  C ie >  C k"  ü. B j ’ > B j " , wo B  u. C Koeff. der J -  
bzw. ¿ -S tru k tu r  sind. Dies bdeu te t in A usdrücken der Dimension, daß  der W inkel 
vergrößert w ird u. hier ausschlaggebender als eine Änderung der A bstände ist. Dieses 
R esu lta t is t in Übereinstim mung m it der In tensitätsverteilung der Schwingungsstruktur. 
(Physie. Rev. [2] 59. 106— 07. 1/1. 1941. Chicago, Univ.) L i n k e .

N . M e trop o lis, Schwingungsanalyse des Absorptionssyslems des Schwefeldioxyds 
zwischen 3400 2600 Ä . (Vgl. C. 1941. I I . 2530.) Vf. n im m t das Absorptionsspektr. 
des SO, m it geringer, m ittlerer u. großer Dispersion au f (15,8 A/mm bzw. 5,2 i /m m  bei 
3200 A u. 30-Fuß-G itterspektrograpb). Die D rucke in dem 1  m langen Absorptionsrohr 
betragen 0,8— 480 mm. Zwischen 0,8—5 mm bei Zim mertemp. u. — 80°. Als Lichtquelle 
diente ein H ,-E ntladungsrohr, als Y gl.-Spektr. ein Eisenbogen. S 0 2 zeigt ein Absorptions
maximum bei 2900 A. M it steigendem D ruck verbreitert sich die A bsorption nach beiden 
Seiten u. erreicht bei /60 mm 3400 Ä. Das schwächere E lektronenbandensyst. erscheint 
bei 50 mm u. is t mehr oder weniger g u t von der starken Absorption getrennt. Die Auf
nahm en bei verschied. Tempp. beweisen durch ih r Intensitätsverhältnis, daß es sich bei 
den W ellenlängen größer als 3125 A um  Banden handelt, die vom vibrationslosen 
Niveau des n. Zustandes ausgehen. E s lassen sieh 30 Banden durch die Gleichung: 

v =  29 622 +  770 v f  -f- 320 v f  +  813 v f  —  6 v ’A — 2,5 v'A —  20 v f  v f  —  
____________  25 v f  v f  —  15 v f  v f

*) Spektrum organ. Verbb. s. S. 1734 u. 1735.
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darstellen, v f ,  v f ,  v f  sind die Q uantenzahlen der sym m. Valenz- der Deformations- 
u . der antisym m . Schwingung. Die Grundfrequenzen fü r unendlich kleine Schwingungen 
im oberen Zustande sind vx =  794, v2 =  345 u. v3 =  833 cm-1 . Der weiteren sind zw ölf 
Banden aufgefunden worden, die Übergängen von angeregten Sehwingungsniveaus in 
den G rundzustand entsprechen. Die relativ  langen v f  - u. «/-Folgen zeigen, daß sowohl 
der A bstand, wie der W inkel sich beim Übergang in  den angeregten E lektronenzustand 
beträchtlich geändert haben. D er schwingungslose Übergang bei 29 622 cm- 1  ist 
schwach wie nach dem Fp.ANK-CoNDON-Prinzip erw artet werden kann. Bei einer Be
rechnung nach dem Valenzkraftmodell erhält m an fü r den W inkel 100,3 u. 79,7°. Vf. 
entscheidet sich au f G rund einer sorgfältigen Diskussion fü r 100,3°. Infolge dieses 
W inkels w ird das Mol. ein noch unsymm. Kreisel als das n. Mol. (Winkel =  120°), so 
daß die Analyse der Banden noch schwieriger wird. E s is t n ich t möglich gewesen fest
zustellen, ob die Banden dem senkrechten oder parallelen Typ zuzuordnen sind. (Physie. 
Rev. [2] 60. 295—301. 15/8. 1941. Chicago, U niv., Ryerson Phys. Labor.) L i n k e .

Leonard  N . L ieherm ann, Eine Rotationsam lyse einiger CSr  Banden im  nahen 
Ultraviolett. Inhaltlich  ident, m it der C. 1941. I. 618 referierten A rbeit. (Physie. Rev. 
[ 2 ]  59. 106. 1/1. 1941. Chicago, Univ.) L i n k e .

C. H .  T in d a l, Beobachtung verbotener Banden im  Ultraroten. E ntsprechend der 
Theorie von J a h n  (C. 1939. I. 1532) kom m t die komplexe S truk tu r der Schwingung 
in te traedr. symm. Moll, durch eine Coriolis Wechselwrkg. von r., u. v2 zustande, d a  
die beiden Frequenzen nur 100 cm - 1  auseinander liegen. D adurch wird v2 u ltra ro t
aktiv . ' Vf. nim m t das Spektr. von S i l l ,  u. QeH1 von 9— 13 /« m it so großer Auflsg. 
auf, daß die Rotationslinien deutlich in zwei sich überdeckenden Banden erscheinen. 
Die beiden Banden konnten als v2 u. vt  identifiziert werden. Die Q-Zweige gehen in 
um gekehrter R ichtung als durch J a h n  vorhergesagt wurde. v 2 is t die schwächere 
Bande. D ie Zuordnung konnte noch dadurch erhärte t werden, daß die von T e l l e r  
abgeleitete Beziehung fü r den A bstand der Rotationslinien zl v3 +  Avx =  1%  A v2 
erfüllt ist. K eine weiteren Angaben. (Physie. Rev. [2] 60. 65. 1/7. 1941. Ohio, S ta te  
Univ.) L i n k e .

Joseph W .  Stra ley, Die Absorptionsbanden von GeIIl und S i l l , im  nahen Ultra
roten. (Vgl. vorst. Ref.) Die Grundsehwingungsbanden J 2, J 3 u. J 4 von GeHt (I) u. 
S iH 4 ( I I )  wurden sorgfältig gemessen u. die Trägheitsm om ente u. die X — F-A bstände 
berechnet. E s wurden auch Messungen der K om binationsbanden .1, +  J 4 u. J 3 +  J 4 bei 
SiH 4 vorgenommen. Die verschied. Ergebnisse der bisherigen Unteres, können durch die 
verschied, dicken Schichten des untersuchten Gases gedeutet werden. D ie Messungen 
zeigen, daß die In ten s itä t der Satelliten bei I  nicht m ehr als 10%  von der der H au p t
rotationslinien beträg t. Die Trägheitsm om ente sind fü r I  bzw. I I  I 0 =  1,030 bzw. 
0,986, J 2 =  1,021 bzw. 0 ,974,13 =  1,032 bzw. 0,993, I t =  1,039 bzw. 0,993-10- 38 g/qcm . 
Keine weiteren Angaben. (Physie. Rev. [2] 60. 65. 1/7. 1941. Ohio, S ta te  Univ.) L i n k e .

W a lte r  H e ilpern , Die Absorption des Lichtes durch Sauerstoff bei der Wellenlänge 
/. =  2144 A in  Abhängigkeit vom Druck. Vf. m ißt m it M onochromator u. Z ählrohr 
in einem 24 m  langen Absorptionsgefäß die D ruckabhängigkeit der Sauerstoffabsorption 
bei der im  kontinuierlichen Absorptionsgebiet liegenden W ellenlänge 2144 A. E s ze’igt 
sieh, daß das BEERsehe Gesetz n icht gilt. Vielmehr is t im  untersuchten D ruekbereich 
von 662— 148 mm H g die Abhängigkeit des Absorptionskoeff. e von D ruck  p  durch 
die Beziehung s =  (5,62 ±  0,36)-10-0 -p1,5S gegeben. Analoge Absorptionsmessungen 
an  0 2-N2-Gemischen ergeben eine erhöhte 0 2-Absorption bei 2144 A, obwohl N 2 bei 
dieser W ellenlänge n icht absorbiert. (Helv. pbysica A eta 14. 329— 54. 31/10. 1941. 
Zürich, U niv., Physikal. Inst.) R u d o l p h .

M atth ew  Lu ck ie sh  und L . L . H o llad a y , Die Lichtdurchlässigkeit des Nebels fü r  
Na- und Wolfrandampen. Vff. zeigen au f G rund von Lichtabsorptionsm essungen im 
Nebel, daß die Sichtbarkeit von Na-Dam pflampen einerseits u . W olframwendellampen 
andererseits bei angenähert gleicher L ichtstärke p rak t. gleich groß is t. (J .  opt. Soc. 
America 31. 528—30. Aug. 1941. Ohio, Cleveland, Gen. E l. Comp. Lichtforschungs- 
Inst.) ■ R u d o l p h .

Stephan  T . Sergh iesco, Das Phänomen der Interferenzstreifen in  einer rein 
korpuskularen Theorie des Lichtes. E s w ird versucht, die Interferenzerseheinungen 
auf dem  Wege einer korpuskularen Theorie durch wiederholte Reflexion u. auch in 
der Durchsicht zu erklären. (J . op t. Soe. America 31. 550—54. Aug. 1941.) R ü d .

Jacques Laurence, Reflexionscharakteristik m it polarisiertem Licht. E s werden 
Lichtquellen untersucht im H inblick au f die durch die Reflexion hervorgerufenen 
störenden Effekte. Einfallendes u. reflektiertes L icht werden m it Polaroidfiltern 
polarisiert bzw. analysiert. D ie W ellenlänge lag  innerhalb von 0,49— 0,65 p . Als 
reflektierende Medien dienten glänzendes D ruckpapier, schwarze D rucktin te u. drei
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A rten von Anzugsstoffen. Die R esultate  ergaben, daß  polarisiertes L ieh t die Lesbar
keit von Gedrucktem au f weißem glänzenden Papier bei großen Einfalls- u. großen 
Reflexionswinkeln verbessert. Gewöhnliches L ieh t ergibt jedoch bei richtiger Stellung 
der Lichtquelle bedeutend bessere Ergebnisse. D er Depolarisationsgrad des Lichtes, der 
durch dioRoflexion hervorgerufen wird, w urde an den Anzugsstoffen untersucht. E s ergab 
sich bei der dunkelsten Probe, daß  das L icht fas t vollständig eben polarisiert reflek tiert 
wurde. M it steigendem Reflexionsfaktor nim m t die Polarisation ab. Bei der dunklen 
Probe wird fa s t alles reflektierte L icht an  der Oberfläche reflektiert, w ährend das in 
das Medium eingedrungene L ieht absorbiert w ird. Bei hellen Stoffen dagegen wird 
ein großer Teil des Lichtes erst reflektiert, wenn es einen W eg innerhalb des Mediums 
zurückgelegt hat, wobei es durch die vielfachen Reflexionen depolarisiert w ird. Mes
sungen an weißen u. schwarzen Tafeln bestätig ten  diese Überlegungen. D ie U nters, 
e iner duffen Al-Oberfläche ergab, daß  das L ieh t durch die Reflexion nur leicht depolari
siert wird u. daß  auch die Pobirisationsebene des einfallenden Lichtes nur einen geringen 
Einfl. au f den Polarisationsgrad des reflektierten Lichtes ausübt. Bei n icht m etall. 
Oberflächen is t der Reflexionsgrad eine ausgesprochene Punktion der Polarisations
ebene. {J. op t. Soc. America 31. 9— 13. Jan . 1941. Cambridge, Mass., In s t, of Techn. 
E leetrical Engeneering Dep.) L i n k e .

B. V. Thosar, Die Polarisation der Luminescenz von Rubin. U n tersucht w urde 
der Polarisationszustand der beiden intensiven ro ten  Linien 7. 6927 u. 7. 6947, die von 
R ubin  bei opt. Anregung em ittiert werden. B enutzt wurde zu den Verss. ein synthet. 
R ubin , der parallel zur opt. Achse geschnitten war. D er K rystall wurde in  einer G las
zelle m ontiert, die m it einer Fl. gefüllt war, die nahezu den gleichen Breohungsindex 
wie der K rystall besaß. A nalysiert wurde das Luminescenzlicbt in. transversaler R ich 
tung. Bezeichnet m an die opt. Achse des K rystalls entlang der V ertikalen m it 0  Z , 
dio R ichtung des einfallenden Lichtes m it O Y  u . die Beobachtungsriehtung m it 0  X-, 
wobei diese drei R ichtungen aufeinander senkrecht stehen, so ergab sich, daß die rote 
Luminescenz sehr sta rk  polarisiert is t u. zwar zu m ehr als 95%  der In tensitä t en t
sprechend der Schwingung entlang 0  Y, d. h. entlang der R ichtung senkrecht zur opt. 
Achse. Die In ten sitä t der Luminescenz der Schwingung entlang 0  Z , d . h . der opt. 
Achse, is t außerordentlich schwach. W enn der K rystall so m ontiert is t, daß die opt. 
Achse entlang 0  X  liegt, d . h . parallel zur Beobachtungsrichtung, dann is t die In tensitä t 
der Luminescenz entsprechend den Schwingungen O Z  u . O Y ,  die beide senkrecht 
zu r opt. Achse liegen, die gleiche. B ekanntlich is t der R ubin  dichroitisch. E r  h a t eine 
gu t definierte Absorptionsbande von etw a 7. =  5300—5800, wenn der einfallendo L ich t
s trah l eben polarisiert is t m it der Sehwingungsriehtung senkrecht zur opt. Achse. 
K eine A bsorptionsbande t r i t t  auf, wenn die Schwingungsrichtung in  dem einfallenden 
L ieh t parallel zur opt. Achse liegt. H ieraus folgt, daß die beiden Prozesse der A b
sorption u. Luminescenz an  dieselbe Ebene im K rystall gebunden sind, nämlich an die 
Ebene senkrecht zur opt. Achse. (Physie. Rev. [2] 60. 616. 15/10. 1941. N agpur, Indien, 
College of Science, Physies D eptm .) G O TTFRIED.

J. C. Y o u n g  und A . N . F in n , Vergleich von zwei neueren Arbeiten über Brechung 
und, Dispersion des Glases.' Vff. vgl. ihre A rbeit (C. 1941. I I .  1481) m it der A rbeit 
von H u g g i n s  (C. 1941- I . 1785 u. 2083). Sie benutzen bei ihrer Berechnung dio Ge- 
w ichts-%  der Oxyde, während H u g g i n s  die G ramm atom e einsetzt. N ach einer ein
fachen Ümroehnung kommen sie zu den gleichen W erten wie H U G G IN S. (J . opt. Soc. 
America 3 1 .383—84. Mai 1941. W ashington, N ational Bureau of S tandards.) SCHÜTZ.

J. M . Stevels, Eine neue Beziehung zur Berechnung der Dichte von Gläsern. Die 
Beziehung lau te t y d  =  0 — R  c, wobei y  die g-Atome Sauerstoff au f 100 g Glas, 
G eine allg. K onstante, c eine vom glasbildenden Oxyd abhängige K onstan te  u. R  das 
V erhältnis der Anzahl der O-Atome zu der der glasbildenden Oxyde bedeutet. W enn 
das V erhältnis der Anzahl der O-Atome zur Anzahl der M etallkationen < 3 ,9 , läß t 
sich die D ichte n icht nach der Form el berechnen. Diese Einschränkung u. die A us
sagen der Form el werden an H and  der von ZACH ARIASEN vorgestellten G lasstruk tur 
erörtert. (Chem. W eekbl. 39. 15— 20. 10/1. 1942. E indhoven, Physikal. Labor, d . 
Philips Gloeilampenfabrieken.) ” W IN K L E R .

E a m e s t  S. Greene und Georges S. P a rk s , Untersuchungen über Glas. 17. Die 
thermische Leitfähigkeit von glasiger und flüssiger Glucose. (16. vgl. C. 1936- I .  4286.) 
E s wurden die W ärmeleitfähigkeitskoeff. von glasiger u . fl. Glucose bei •—77,4° u. 
zwischen 0 u. 80° bestim m t. Bei der glasigen Glucose n im m t der Koeff. zwischen 
0 u. 20° nur sehr langsam m it der Temp. zu, hierauf jedoch stark  bis zu einem M axi
mum bei etw a 40°, um m it weiter ansteigender Temp. langsam abzufallen. Innerhalb 
des Umwandlungs- bzw. Erweiehungsgebietes der am orphen Glucose konnte keine
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bes. Änderung 111 der W ärm eleitfähigkeit beobachtet werden. (J . ehem. Physics 9- 
262—65. März 1941. Stanford U niv., Dep. o f Chern.) G o t t f r i e d .

J. S. K oeh le r, Über die Verriiekungstheorie (dislocation theorie) der plastischen 
Deformation. H auptsächlich vom theoret. S tandpunk t aus wurden die G itterunvoll
kom m enheiten untersucht, die, wie m an annim m t, fü r die plast. Deform ationen ver
antw ortlich sind. Berechnet wurde un ter verschied- Voraussetzungen die Spannungs
energie der in  den unvollkommenen G ittern auftretenden Verrückungen oder Ver
schiebungen. E s wurde eine K raft gefunden, die das Bestreben h a t, die Feldstellungen 
nach der Oberfläche der Probe hin zu verschieben. E s w ird gezeigt, daß zweimal so 
viel Energie notwendig is t, um ein gewisses Maß von Gleitung innerhalb eines festen 
K örpers hervorzubringen als an  der Oberfläche der Probe. Die Energie zur H erbei
führung einer Verrückung beträg t einige E lektronenvolt pro Atomebene. E s wurde 
zum Schluß noch die in  einem M aterial w ährend der H ärtung  aufgespeicherte Energie 
berechnet. (Physic. Rev. [2] 60. 397r—410. 1/9. 1941. Philadelphia, Univ.) G o t t f r .

H . B ran d en b erg e r, Über eine neue Elastizitätstheorie der Deformationsvorgänge 
U7id Spannungen fester Körper. D a die bisherige E lastiz itä tstheorie  einerseits keine 
richtige V orstellung über die Spannungen im  Innern  verm itte lt u . es andererseits nicht 
möglich is t, m it H ilfe der Schubspannungen den Spannungszustand, die Fließgrenze 
oder die Fließrichtung zu erm itteln , entwickelt der Vf. neue Anschauungen über die 
Spannungen im  Innern , wobei dem K örper ein konsequent gleichmäßiges Verh. gegen
über Norm alspannungen zugrundegelegt wird u. m it denen sieh die Spannungen erm itteln  
lassen von denen die Eließrichtung u. das Fließen abhängig sind. Neu eingeführt werden 
die Begriffe Volum- u. G estaltänderungsspannungen. Diese äußeren Spannungen werden 
von den Raum - u. G itterspannungen als Spannungen im  Innern  das Gleichgewicht 
gehalten. (Schweiz. Arch. angew. Wiss. Techn. 7. 223—35. Aug. 1941. Zürich, Techn. 
H ochsch., In s t, fü r W erkzeugmaschinen.) G o t t f r i e d .

E . G oens, Über die Temperaturabhängigkeit der Hauptelastizitätkonstanten des 
Einkryslalls von K upfer, Oold, Blei, A lum in ium  bei tiefen Temperaturen. Es w urde die 
Änderung der H auptelastiz itä tkonstan ten  von Einkrystallen von Cü, Au, Pb  u. Al in 
dem  Temp.-Bereich von + 5 0  bis — 253° aus Messungen der Tem p.-A bhängigkeit der 
Biegungs- u. Drillungseigonschwingungen von K rystallstäben bestim m t. Die H a u p t
konstan ten  fü r den absol. N ullpunkt wurden extrapoliert fü r Cu zu >SU =  13,5e, 
$12 - 5,65, S i4 12,33, Cj! 18 x2» ü  12 13,0, C44 8,^, für Au S i4 21,3ß, S ^  — 9>7a, S 4i 21,95, 
On  19,4, 0 x2 16,2» 4 4,55, für Pb S 41 67,5, S l2 —31,0, $44 52,8, 0 5x 6,-7, 0 12 5,7, G4i 1,89
u. fü r Al S n  14,20, »S?i2 —5,0o, S 4i 31,40, Cn  11,4, Oj2 6,20, C44 3,18. F ü r 20“ sind die en t
sprechenden W erte fü r Cu 14,9lf — 6,25, 13,28, 17,0, 12,3, 7,5a, fü r Au 20,30, — 10,65, 
23,80, 18,6, 15,7, 4,20, für P b  93,„, —42,6, 69,t , 4,83, 4,09, 1,44 u. fü r Al 15,90, —5,80, 
35,10, 10,8, 6,2a, 2,84. E ine überschlägliche Berechnung zeigt, daß  sich m it Ausnahme 
von Pb die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der olast. Wellen nur um wenigo %  
zwischen Zimmertemp. u. dem absol. N ullpunkt än d ern .' (Ann. Physik [5] 38. 456— 68. 
29/10. 1940. Berlin-Charlottonburg, Physikal.-Techn. R eichsanstalt.) G o t t f r i e d .

U . D eh lin ge r, Plastische Eigenschaften der Werkstoffe. Die Vorgänge bei der p last. 
Verformung von E inkrystallen u. von vielkrystallincm  M aterial werden m it H ilfe der 
atom ist. Vorstellungen über das Gleiten längs bestim m ter krystallograph. Netzebenon 
erk lärt. D er Begriff der M osaikstruktur (kleine Blöcke m it einer K antenlänge von 
1000— 10000 A tom abständen) wurde vom Vf. au f die Erscheinungen der Abgleitung 
angew endet. D anach se tz t die Gleitung an  den Grenzen der Mosaikblöeke, gegeben 
durch  die Fehl- bzw. Lockerstellen des G itters, ein. D er weitere A blauf der Gleitung 
is t als eine K etten rk . aufzufassen, indem nach den Vorstellungen des period. Potentials 
einer Atomreihe die Schwellenenergie oder Aktivierungswärm e als kinet. u. potentielle 
Energie an  die N achbaratom e weitergegeben w ird. Die Geschwindigkeit dieses Vor
ganges entsprich t etw a d e r . Schallgeschwindigkeit. Am Mosaikblockrand kom m t die 
Versetzung der Atomo zum S tillstand u. es is t nun zum weiteren Abgleiton oino zusätz
liche Spannung zur Verbiegung der Gleitlamellen notwendig. Die K orngrcnzonsubstanz 
dürfto  nur in Ausnahmefällon eine Rolle spielen. Die gewonnenen Anschauungen 
werden an den 3 bei Metallen vorwiegenden G ittertypen (hexagonal, kub.-flächen- 
zentriort, kub.-raum zentriert) diskutiert. (M otalbvirtsch., Metallwiss., Metalltochn. 20. 
159—ß2. 14/2. 1941. S tu ttg art, Techn. Hochschule, II . Physikal. In s t.)  K u b a .

W . B ucllina iin , E in fluß  der Querschnittgröße a u f die Dauerfestigkeit (besonders 
Biegedauerfestigkeit) von Leicht metallen. Vf. füh rte  Bicgowechsel- u. Biegeschwellverss 
an  den Elektronlegierungen AZM (G attung Mg-A16-Znl) u. A9V (G attung GMg- 
AlSVjZnVj) sowie an der Al-Knetlegierung Igedur 26 (G attung Al-Cu-Mg) bei Quor- 
schnittshöhen zwischen 5 u. 60 mm durch. Es ergab sich dabei, daß  die L eichtm etall
legierungen eine gleichartige Abhängigkeit der W echselbiegefestigkeit von der Quer-
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schnittehöhe zeigen, wie m an sie auch bei Stählen beobachtete. Bes. bei kleinen Quer
schnitten fallen die Biegedauerfestigkeitsw erte s ta rk  m it wachsender Querschnitte
höhe ab , der Abfall geh t jedoch nicht unbeschränkt weiter, sondern fü r große Quer
schnitte  streben die Vers.-W erte einen Grenzwert an. Dieser Grenzwert entsprich t 
dem  im Zugdruckvers. erm ittelten  D auerfestigkeitsw ert. Die Zugdruekverss. am g latten  
S tab  zeigen keine A bhängigkeit der W erte vom Stabdurchm esser ; an ähnlichen ge
kerbten  oder quergebohrten Zug-D ruckstäben w ird dagegen ebenfalls eine Q uerschnitts
abhängigkeit beobachtet. Bei Verdrehwechsclbeanspruchung zylindr. S täbe w urde 
ein nur geringer Größeneinfl. gefunden. Die Verb. der Ergebnisse von den Biege- u. 
Zugdruekverss. zeigt, daß  die Biegewertc lediglich durch die „S tü tzw rkg .“  gegenüber 
den Zugdruckw erten überhöht werden. Diese Stützw rkg. der benachbarten M ateria l
fasern kann umsomehr stattfinden., je  größer das Spannunngsgofälle, also je  kleiner 
die Querschnittshöhe is t. Aus den zahlenmäßigen Zusammenhängen ergibt sich, daß  
die Stützw rkg. n ich t elast. durch V eränderung des Spannungszustandes zustande kom m t, 
sondern daß  Verformungsvorgänge an der Staboberflächo ein treten  müssen. (Metall- 
w irtsch., M etallwiss., M etalltechn, 20. 931—37. 19/9. 1941. B itterfeld .) A d e n s t e d t .

R .  I .  S trou gh  und W . E .  R u p p , Untersuchungen über .metallische Reibung. Zur 
Prüfung der m etall. Reibung w urde eine rotierende App. entwickelt, die kurz be
schrieben ist. E s konnte sowohl die Geschwindigkeit wie die B elastung geändert werden. 
Bei der Untere, der trockenen R eibung von K upfer au f S tah l w urde beobachtet, daß  
sowohl der kinet. wie der s ta t. Roibungskoeff. fü r geschliffenes M aterial größer w ar 
als fü r poliertes.- Dies liegt an dem U nterschied zwischen krystallinem  u. nicht- 
krystallinem  M aterial. Es w urde beobachtet, daß fü r geschliffenes u. poliertes M aterial 
die Reibung gleichmäßig m it den Umdrehungen der App. anstieg bis zu einem krit. 
P unk t, an dem Fressen erfolgte u. die R eibung plötzlich einen hohen W ert erreichte. 
Polierte Oberflächen hielten dreim al soviel Umdrehungen aus als geschliffene, bevor 
Fressen e in trat. E s w urde beobachtet, daß  der Roibungskoeff. unabhängig von d e r 
Gleitgeschwindigkeit innerhalb von Geschwindigkeiten von 20—200 cm /Sek. w ar. 
(Physie. Rev. [2 ] 60. 65— 66. 1/7. 1941. Case Scholl of applied science.) L in k e .

A . K .  T sch e rta w sk ich  und W . P . Porom en sk i, D ie äußeren Reibungskoeffizienten 
von Metallen und die Bildungswärmen ihrer Oxyde. (Vgl. C. 1939. I I .  3877.) Die Größe 
der äußeren Reibungskoeff. von Metallen hängt bei sonst gleichen Bedingungen h au p t
sächlich von dem  physikal.-chem. Z ustand  der Oberflächen ab , also von der N a tu r 
u. der Dicke von Oxyd- u. Adsorptionsfilm en. Aus einem Vgl. der au f 1 Mol 0 2 be- 
7'08S.non Bldg.-W ärmen einiger M etalloxyde u. den äußeren Reibungskoeff. der be
treffenden Metalle gegenüber S tahl bei p last. Verformung ergibt sich, daß  einer Zu
nahme der O xydbldg.-Warme im allg. eine Abnahme der äußeren Reibungswärm e 
entspricht. M it zunehmender H ä rte  der Metalle nehmen die äußeren Reibungskoeff. 
nicht ab ; eine bestim m te Beziehung zwischen diesen Größen w ird nicht festgestellt. 
(SCypHaji Texmi'ieCKOH <I>ü31ik ii [J . techn. Physics] 11. 714— 1 8 .1941.M oskau.)R .K .M Ü .

La u re n t  Capdecom m e und M a rc e l O rliac , Über das Polieren von Z ink . Krystallo- 
grapliische Anwendungen. Vff. polierten Anschliffe von Zinkeinkrystallen anod. in 
einem Gemisch von Ü berchlorsäure u. Eisessig (100 Teile HC104, D. 1,479 u. 900 kryst. 
Eisessig) m it einer Strom dichte von etw a 15 Amp. pro dm 2. Bei höheren Konzz. von 
HCIO., bedeckt sich die Zn-Oberf]äche m it einem dünnen, weißlichen Film  von Zn(C10.,)2. 
Mkr, Unteres. an au f diese Weise polierten Zn-Oberflächen ergaben, daß  das Zn opt. 
positiv ist, daß  ferner die Anisotropie von Schnitten, die die sechszählige Achse en t
halten, bei senkrechtem Einfalt eine R o tation  von 4° bew irkt u. daß  weiter diese Aniso
trop ie  zunim m t m it wachsender W ellenlänge. Poliert m an anod. in einer 25% ig. KOH- 
Lsg., so bedeckt sich die Oberfläche zunächst m it einem dünnen Film  von Zn(O H )2, 
u. zwar schlagen sich die Film e leichter nieder au f den ( 1 0 1  0)-Flächen als au f den 
(0 0 0 1)-Flächen. Die H auptrichtungen des Film s fallen m it denen der U nterlage zu
sammen. Bei längerer E lektrolysedauer bilden sich au f den Zn-Oberflächen braune 
Film e von Z ink it; die Film e sind nicht pleoehroit. u. nicht doppelbrechend. Die sieh 
au t den (0 0 0 1)-Flächen des Zn bildenden Film e sind op t. isotrop; die au f den übrigen 
Flächen sich niederschlagendon Film e haben die gleiche Orientierung wie die Unterlage. 
(C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 213. 383— 85. 5/9. 1941.) G o t t f r i e d .

As. E lektrizität, M agnetism us. E lek troch em ie .
4e M .  Je. D ja tk in a ,  Ionencharakter und Dipolmomente von Bindungen. (IKypnaj Fuäit- 

vecKoii X ira ira  [ J .  p h y s ik .  C h e m .]  14. 1589— 93. 1940. —  C. 1941. I .  1922.) K l e v e r

*) DE. u. Dipolmoment organ. Verbb. s. S. 1736.
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Fred  L . M ö h le r, Der Widerstand des interstellaren Raumes. N ach einer Gleichung 
fü r  die elektr. Leitfähigkeit eines ionisierten Gases w ird der W iderstand des interstellaren 
Raum es zu 0,2 Ohm pro  cm berechnet, einem W ert, der dem  W iderstand einer in ten 
siven N iederdruckentladung entspricht. (Physic. Rev. [2] 59. 1043. 16/6. 1941. 
W ashington, N ational Bureau of S tandards.) RUD OLPH.

S. V . V on sov sky , Temperaturabhängigkeit der magnetischen Anisotropie von Kobalt- 
•einkrystallen. (J . Physics [Moskau] 3. 83—93. 1940. Swcrdlowsk. —  C. 1940- I .  
183.) K l e v e r .

J. Shur, Die Wärmebehandlung von hochkoerzitiven Legierungen fü r  Dauermagnete. 
(C. R . [Doklady] Acad. Sei. URSS 27 (N. S. 8). 556—57. 30/5. 1940. —  C. 1941. I. 
1598.) " R . K . M ü l l e r .

E .  J. W .  Verw ey, Die Ladungsverteilung im  Wassermolekül und die Berechnung 
der intermolekularen K lüfte. D as von B e r n a l  u . F o w l e r  sowie von M a g ä T  au f
gestellte Mol.-Modell fü r H aO erweist sich fü r d ie vom  Vf. geplanten Berechnungen 
über das elektr. W echsclwrkg.-Potential zwischen einwertigen Ionen u. W.-Moll. in 
wss. Eloktrolytlsgg. tro tz  m ancher Vorzüge als unzureichend. E s w ird daher ein ver
bessertes Quadrupolm odell vorgeschlagen, in dem  das Mol.-Zcntrum nur wenig vom 
O-Kern en tfern t ist u. m it dessen Benutzung die Sublimationsenergie von E is be
friedigend wiedergegeben werden kann. Der E infl. verschied. B eträge fü r die A b
schirm ung der Protonenladung im Mol. wird erö rtert. (Recueil T rav. chim . Pays-Bas 60. 
887— 96. Nov. 1941. Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Labor.) H e n t s c h .

George W . V in a lu n d  L a n g h o m e  H . Brickw edde, Die Metastabilität von Cadmium- 
.sulfat und ihre Wirkung a u f die elektromotorische K raft gesättigter Standardelemeiite. 
D urch Best. der Löslichkeiten u. der E K . w ird übereinstimm end festgestellt, daß  die 
Umwandlungstemp. von CdS04-8/3 H 20  in CdS04-H 20  bei 43,4° liegt u. nicht, wie 
früher allg. angenommen wurde, bei 74°. Die noch unlängst in  jeder M odifikation 
hergestellten Elem ente differieren in ihren E K K . bei jeder Tem p., außer beim U m 
w andlungspunkt. Dasselbe g ilt fü r die Löslichkeiten. Elem ente m it dem M onohydrat 
haben einen positiven, m it dem gewöhnlichen H ydra t C dS04-8/3 H 20  einen negativen 
Temp.-Koeffizient. Beide H ydrate  neigen dazu, im m etastabilen Zustand zu ver
harren, wie die über einen großen Temp.-Bereich vorgenommenen Messungen ergaben. 
D er Übergang von der einen M odifikaton in die andere in einem Elem ent w ird durch 
die R k. CdS04 (in gesätt. CdS04-H 20-Lsg.) ^  C dS04 (in gesätt. C dS04-8/3 H 20-Lsg.) 
dargestellt. Die freie Energie der Umwandlung is t — 2 F -(E 1 —  D2), wobei F  das 
elektrochem. Äquivalent u. E x u. E ,  die E K . der Elem ente m it CdSÖ4- 8/3 H 20  bzw. 

-C dS04-H 20  darstellen. Es folgen einige prakt. Erörterungen. (J . Res. nat. Bur. 
S tandards 26. 455—65. Mai 1941. W ashington.) E n d r a .s s .

Peter W u lf£  und H e rm a n n  H a r t m a n n , Wasserstoffbrücke und elektrolytische 
Leitung. Vff. prüfen experimentell die HÜCKELsebo Theorie der Protonen-Austausch- 
leitung an  Mischsystemen DioxanW --Chlorwasserstoff; die Verss. führen n icht zum 
Ziele. Ebenso schlägt der Vers. fehl, den HÜCKELschen Transportm echanism us au f 
die Diffusion der H-Ionen zu übertragen, da  im elektr. u. im K onz.-Felde verschied. 
Reibungskräfte angenommen werden müßten. —  Demgegenüber wird au f Grund 
von Leitfähigkeitsunterss. in niclitwss. Lsgg. die große Beweglichkeit der W asserstoff
ionen so gedeutet, daß die durch W asserstoffbrückenbindung gebildeten Assoziate 
Austauschbrücken fü r die Protonen sind, daß ein au f  der einen Seite aufgenommenes 
P roton au f der anderen Seite abgegeben wird. Daneben bleibt aber zwischen den 

• großen Assoziationsgebilden noch eine STOKESsche W anderung kleinerer L adungsträger 
bestehen. Diese Anschauung erklärt folgende Erscheinungen: 1. die größere W an
derungsgeschwindigkeit der H- u. OH-Ionen, 2. die Abstufung der W anderungs
geschwindigkeiten der H- u . OH-Ionen zueinander, 3. den kleineren Tcmp.-Koeff. 
der Wanderungsgeschwindigkeiten dieser Ionen u. 4. die D ruckabhängigkeit der 
elektrolyt. Leitung der Säuren u. Basen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 47. 
858—67. Dez. 1941. F rankfu rt a . M., Dechema, Forsch.- u . Beratungsstelle fü r physi- 
kal.-chem. Betriebskontrolle u . Labor.-Technik.) E n d r a s s .

B61a von  Le n gye l und Jan os V incze, E in  Beitrag zum  Verhallen der Glaselektrode 
in  Säurelösungen. Im  Vgl. zum ÜOLEschen Natronkalkkieselglas zeigt das Jenaer 
N atronalum öborosilicatglas 59m  prak t. keinen Säurefehler. Von der DOLEschen 
Vorstellung ausgehend, daß der Säurefehler durch den A ustausch von N a- gegen 
H 30-Ionen bew irkt w ird, schließen Vff., daß  im Jenaer 59111 die N a-Ionen fester 
gebunden seien. (Glastechn. Ber. 19. 359—60. Nov. 1941. B udapest, U niv., In s t. f. 
allg. Chemie.) W IN K L E R .

I .  F . Iw an e i, Untersuchung a u f dem Gebiet der Oxydation von Amm onium sulfit in  
.Amm onium sulfat m it elektrolytischem Sauerstoff. 1. M itt. D er bei der E lektrolyse von
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Am m onium sulfit an der Anode entstehende Sauerstoff wird jo nach den Bedingungen 
vollständig oder nur zum Teil zur Oxydation von S 0 3"  in S 0 4"  verbraucht. D ie besten 
Ergebnisse wurden bei einem pH der Lsg. von 7— 8 erzielt. E s w urde gezeigt, daß  der 
gelöste mol. Sauerstoff der L u ft an  der K ottenoxydation des A m moniumsulfits durch 
den anod. E lektrolytsauorstoff n icht teilnim m t. E in  Umriihron der Lsg. w ährend der 
Elektrolyse steigerte n icht die Oxydationsausbeute. D ie Vers.-Bedingungen waren 
folgende: Strom stärke 1 Amp. bei einer kreisrunden P t-E lektrode von 3,5 cm D urch
messer, 200 ccm Lsg. m it 137,70— 145,25 g (NH4)2S 0 3 pro L iter, Temp. 18—22°. Das 
P h  wurde durch Zugabe von N H 3 bzw. H 2S 0 4 jeweils geändert. Bei der E lektrolyse 
von (NH 4)2S 0 3 bei höherer Temp. (52 u. 78°) w urde m ehr oxydiert als theoret. möglich. 
N ach Vf. ist es nicht ausgeschlossen, daß hierbei irgendwelche Zwischonprodd. en t
stehen, die eine richtigo Best. von S 0 3"  u. S 0 4"  nach den üblichen Best.-Verff. un
möglich macben. (JKypnaJi IlpuKJiajnoir X ijm u u  [J . Chim. appl.] 14. 355— 58.
1941.) T r o f i m o i v .

R .  I .  A g la d se  und  N. S. Fedorow a, Elektrolytische Herstellung von Mangan- 
amalgam. Um einen E inblick im Entladungsprozeß der Mangan- u . Wasserstoffionen. 
an  Quecksilberelektroden bei der E lektrolyse von wss. Mangansnlzlsgg. zu erhalten,, 
wurden Polarisationskurvcn abgeleitet. D as Ausscheidungspotential des Mangans wird 
m it ansteigender Tem p., m it zunehmender Salzkonz. u. durch die Ggw. von Ammonium
salzen klemer. Die Verkleinerung von pH, Ansteigen der Tem p., Verringerung der 
Salzkonz. u. die Ggw. von positiven M etallioncn verringern die M anganausbeute, be
zogen au f die Strom stärke. Es gelang, die E ntladung  von W asserstoffionen fast voll
ständig zu verhindern, u. dadurch die M anganausbeute bis nahe au f 100% zu erhöhen, 
dabei waren die optimalen Elektrolysebedd. folgende: 1. Anwendung eines Diaphragm as 
zwischen den Elektroden, 2. ph =  7— 8 , 3. n. M nS04- oder MnCl2-Lsgg., 4. Temp. 18°, 
5. 150 g/1 (NH 4)2S 0 4 oder N H 4C1, u. 6 . eine Strom dichte von 4— 10 Amp./qdcm bezogen 
au f die K athode. Bei der anod. Auflsg. verhält sich M anganamalgam wie Mangan. 
D urch Abdest. von Quecksilber aus dem Amalgam im inerten Medium w urde 
schwammiges Mangan erhalten, welches energ. W. zers. u . sich bei höherer Temp. an  
der L uft entzündete. (JKypiiajr IlpiiK .iaxuoü Nitmiiu [J . Chim. appl.] 14. 305— 15.
1941. Moskau, Cliem.-techn. Inst.) T r o f i m o w .

U g o  C roatto  und M a r io  D a V iä ,  Die Abhängigkeit der Überspannung von H+ 
von der Zusammensetzung des Elektrodenmalerials. Zur K lärung der Frage, welchen 
E infl. die S truk tu r des E loktrodenm aterials au f die Überspannung besitzt, messen 
Vff. das Abschoidungspotontial des H+ in A bhängigkeit von der Strom dichte bei v e r
schied. K athodenm aterialion, die aus den beiden Legierungsreihen Pb-Cd u. Pb-Sb 
in einer 6 -n. KOH-Lsg. bestehen. D ie Anode bestand aus P t, die Temp. betrug  20°.. 
E s zeigt sich, daß  an  den jeweiligen M etallkonz., wo ein Übergang von einem Misch- 
k rysta ll zu einem E utektikum  vorliegt, eine Änderung der Ü berspannung e in tritt.. 
Innerhalb des E utektikum s oder einer M ischkrystallreihe verläu ft die Ü berspannung 
p rak t. linear. (Ric. sei. Progr. tecn. 12. 1197. Nov. 1941. Padua, U niv., Chem. 
Inst.) N i t k a .

A 3. T h erm od yn am ik . T herm ochem ie.
*  E .  Fues, Gibt es Wirbelreibung? Vf. zeigt in W iederholung einer bekannten gas- 
kinet. Ableitung, daß innere Reibung m it Korrelationen fü r die Verteilung der Ge- 
schwindigkeitskomponenten der Nebenbewegung verknüpft is t. An ty p . Beispielen, 
wird veranschaulicht, warum es in  Gasen wohl eine Verzerrungsreibung, n ich t aber 
eine W irbelreibung gibt. (Z. Physik  118. 409— 15. 25/11. 1941. Breslau, U niv ., u.. 
Techn. Hochschule, In s t, fü r theoret. Physik .) H EN N EB ER G .

W .  Bo the , Einige Diffusionsprobleme. F ü r  den ebenen, sowie fü r den kugel- 
symm. F all werden die D ifferentialgleichung fü r die sta tionäre Diffusion in der allg. u.. 
strengen Form  abgeleitet sowie die Ausdrücke fü r die D iffusionskonstante, Diffusions
länge, R ichtungsverteilung u. Albedo bestim m t. (Z. Physik  118. 401—08. 25/11. 1941. 
Heidelberg, Kaiser-W ilhelm -Inst. fü r medizin. Forschung, In s t, für Physik.) R u d o l p h .

G ü nther B rieg leb , Modellbetrachtungen zur HF-HF- Bindung. Vf. konnte bereits 
zeigen (C. 1941.11.2050), daß im H F-D am pf Einer- u. Mehrfachmoll, aller Zähligkeiten 
m iteinander im Gleichgewicht stehen. D ie B ldg.-W ärm e für (H F )2 beträg t 28 ±  3 kcal 
u. fü r eine K ettenverlängerung 5 kcal ±  50%; B a u e r , B e a c h  u . Sim ons (C. 1939.
I . 3124) konnten durch Elektronenbeugungsm essungen fü r (H F )n zeigen, daß  ein 
Zickzackgerüst m it einem W inkel von 135— 145° u. einem F —F-A bstand von 2,5— 2,6 A 
vorliegt. — Bei der D eutung der H F —H F-B indung kann Vf. zeigen, daß  es sich nicht 
um eine Elektronenisomerie oder Protonenmesomerie handelt, da die B ldg. von.

*) Thermochem. Unterss. an organ. Verbb. s. S. 1736 u. 1737.
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(H FH )+F~ m it 140 kcal endotherm is t; auch eine Dipolanzielmng m ußte ausgeschlossen 
werden. — U nter der Annahme eines e lektrostat. Näherungsmodells (CoULOMBsehe 
Wechsehvrkg. m it überlagerter Polarisation) findet Vf. bei der Berechnung der Bldg,- 
Wärmen fü r (H F )2 u. (H F), (für H F  aus H+ u. F~  vgl. B o r n  u. H e i s e n b e r g ,  Z. 
Physik 23 [1924]. 388) für die A bstände H—F  0,92 A u. F —F  2,5 A ; im (H F),- u. 
(HF)n-Mol. besitzen die HF-Moll. antiparallele Orientierung m it einem K ettenw inkel 
von 135 ±  3°, was m it den von B a u e r  u . M itarbeitern (I. c.) gefundenen Ergebnissen 
in Ü bereinstim m ung steh t. Die Bldg.-W ärmen fü r (H F )2 u. (H F ), u. der Abfall der 
Bldg.-W ärmen für weitere H F-Additionen stehen ebenfalls in  Ü bereinstim mung m it 
den aus den D am pfdichten berechneten. Der Polarisationsanteil kann beim Zusamm en
führen von n H+ u. n F “  zu (H F )n infolge K ompensation endotherm  sein, wodurch 
der CoULOMBsehe Anteil durch Überlagerung verkleinert w ird. —  Die Neigung der 
Übermol.-BIdg. nim m t vom H F  zum H J  ab, was m it der Überlegung in E inklang s teh t, 
daß fü r die Wechsehvrkg.-Energie der A bstand H H al.—H H al. ausschlaggebend ist. 
(Naturwiss. 29. 644—46. 784. 26/12. 1941. W ürzburg, U niv.) G o l d .

D . S. D a v is ,  Verdampfungsnomogramm. Die zur K onz.-Erhöhung einer wss. 
Lsg. von s %  au f S  %  zu verdam pfende W.-Mengo (in engl. P fund jo 100 engl. P fund 
verd. Lsg.) erg ib t sieh aus W  — 100(1 — s/S). Dieser Zusammenhang zwischen s , 
S  u. W  is t durch ein Nomogramm dargestollt. H ieraus kann man den zu einem 
gegebenen W ertepaar s ,S  gehörigen W ert von W  auch dann entnehm en, wenn die 
W erte von s u. S  unter den aufgetragenen Skalenbereichen liegen; m an b rauch t dann 
nur das K omma der W erte von s u. 8  nach links zu verschieben, ohne die IF-Skala 
zu ändern. (Ind. Engng. Chem., ind. E d it. 33. 319. 3/3. 1941. D etro it, Mich., W ayne 
Univ.) Z e i s e .

Is id o r  K irsh e n b au m , Dampfdruck und V erdampfungswärme von l5N. Nach 
der D ifferentialm eth. w ird die Differenz P 1 — P 2 zwischen den D am pfdrücken von 
natürlichem  N 2 (P x) u. einem „schweren“ N , bestim m t, der 34,6% 15N  m it den Gleich
gewichtsanteilen von ^N a, 14N 15N u. 16N 2 enthielt (P 2). Die N 2-Proben werden durch 
Überleiten von N H , (aus N H 4C1 erhalten) über heißes CuO hergestellt, m it H ilfe von 
fl. N 2 gereinigt u. bzgl. ihres Reinheitsgrades, sowie Isotopengeh. m it einem Massen
spektrom eter vom BLEAKNEY-Typ analysiert. Die absol. Temp. rl '  wird au f G rund 
der D am pfdrucktabellc von HENNING u . O t t o  (C. 1 9 3 6 .  I I .  2946) aus den gemessenen 
D am pfdrücken des gewöhnlichen N 2 abgeleitet, die au f +0,01° genau sind. D er experi
mentelle Fehler von P 1 — P 2 ist in allen Fällen kleiner als ± 1 ,4 %  u. gewöhnlich ± 1 %  
der Differenz. Ergebnisse:

P ,  (cm) T " K P i - P ,  (cm) P ./P » P , (cm) T ° K P j- P j (cm) P t /P i

11,250
19,900
25,100

64,11
67,50
69,00

0,0480
0,0771
0,0921

1,00428
1,00389
1,00368

31,110
42,022
54,500

70,46
72.61
74.61

0,1081
0,1368
0,1646

1,00349
1,00327
1,00303

Die D am pfdruckdaten lassen sich durch eine Gleichung von der Form  
logI0 (P j /P 2) =  A /T  ±  B  wiedergeben. H ierm it berechnet sich A H 2 —  A H 1 — 1,13 cal. 
W enn angenommen wird, daß diese Differenz der Verdampfungswärmen eine lineare 
Funktion  des Molbruchs ist, ergibt sich die Verdampfungswärme von reinem 15N , um
з,27 cal höher als die von gewöhnlichem N 2. F ü r 2 Proben von gewöhnlichem N 2 e r
gaben sich die Dampfdruckdifferenzen zwischen 64 u. 75° K  nicht größer als die experi
mentellen Fehler. (J . chem. Phvsies 9 .  660. Aug. 1941. New York, Columbia U niv., 
D ep. o f Chem.) '  Z e i s e .

Leo  C ava lla ro , Kryoskopische Untersuchungen. I . Vorbemerkungen und B e
schreibung der Versuchseinrichtungen. (Vgl. C. 1 9 4 1 .  I. 3488. I I .  1831.) Vf. e rö rte rt 
den S tand  u. die Probleme der modernen Kryoskopie u. w eist au f die Schwierigkeiten 
der Erzielung eines gleichen Genauigkeitsgrades in der E instellung kryoskop. Gleich
gewichte u. der Messung von Temp.- u. Konz.-Differenzen hin. Die Vers.-App. werden 
eingehend beschrieben. Der U nters.-Gang wird an  Verss. m it KCl erläutert, die gu te  
Übereinstimmung m it Unteres, anderer Autoren ergeben. (R. Accad. I ta l., Mem. CL 
Sei. fisiche, m at. natur. [6 ] 1 1 .  697—719. 1940.) R .  K . M ü l l e r .

K e n n e th  J. M c C a llu m  und E d g a r  Le ifer, Thermodynamische Eigenschaften des 
PN-M oleküls. Vff. berechnen fü r das PN-Mol., welches nach M o U R E U  u. W e t r o f f  

durch Erhitzen von Phosphor u. Stickstoff gebildet w ird, für Tem pp. zwischen 100
и. 1000° K  aus Spektroskop. D aten folgende therm odynam . Funktionen: —  (F —  F 0), 
(H  — H 0), S  u. G„. W eiter werden die Gleichgewichtskonstanten fü r das Gleichgewicht 
P 2 +  N 2 =  2 PN  bei den Tempp. 800, 900 u. 1000° tabellar. m itgeteilt. (J . chem. 
Physics"8 . 505. Jun i 1940. New York, Columbia U niv., Hevem eyer Laborr.) A d e n .
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E .  M au re r, Beitrag zur Metallurgie des M angans durch thermochemische Messungen 
und Gleichgewichtsberechnungen. Schriftwechsel m it H . XJlich über die Zus. der Carbide 
in M n-Stählen u. die möglichen Ursachen der Anlaßsprödigkeit. A nlaß fü r den Schrift
wechsel w ar eine kürzlich erschienene Veröffentlichung von U L IC H  u . S i e m o n s e n  (vgl.
C. 1941.1 . 1008). (Arch. E isenhüttenw es. 14. 463— 64. März 1941. Freiberg i S.) K u b a .

A 4. G renzschichtforschung. K ollo id ch em ie .
*  S. I .  D ja tsch k o w sk i und  A . A .  N edlish i, Temperaturoptimum bei der Hydratation 
von Kolloiden. Verss. ergaben, daß das Temp.-Optimum bei der H ydratation  von Koll. 
in einem Temp.-Bereick von —50 bis 100° liegt. Isoelektr. Albumin zeigt ein H ydra
tationsm axim um  bei — 50°. Die aufgetauten  Sole des isoelektr. Albumins zeigen eine 
Erhöhung des Ph; augenscheinlich trä g t eine E rstarrung  u. anschließendes Auftauen 
des Soles zur Entblößung der lipophilen Teile der Micelle bei, d . h . zur Entblößung 
der H ydratationszentren von peptiden Bindungen. (KoxiouRiiHä IKypnajr [Colloid J .]  
7. 139—46. 1941. Koll.- u. anorgan.-chem. Labor.) T r o f i m o w .

S. G. M o k ru sc h in  und K .  G. P o tassku jew , K inetik der Bildung von Oxyd- 
Jiäütchen a u f Metaüoberflächcn und ihre Eigenschaften. Die Bldg. von O xydhäuten 
w urde au f Eisonblechproben in Ggw. von Dämpfen von Olein-, Palm itin- u. Stearinsäure 
bei 200—250° untersucht. Diese D äm pfe verzögern die E ntstehung  der Oxydschicht 
nicht, u. die m it 3% ig. NaCl-Lsg. ausgeführten Korrosionsverss. zeigten, daß solche 
Oxydschichten das Metall vo r Korrosion besser schützen als die ohne Ggw. von Dämpfen 
von capillarakt. Stoffen erzeugten Filme. Allerdings geh t die antikorrosive W rkg. nach 
einigen S tdn. zurück; bes. w ird die Oleinsäure in dieser H insicht bald  unwirksam. Das 
elektrochom. P o ten tia l der M etallproben nim m t bei den säm tlichen Verss. nach der 
korrosiven Behandlung nach den negativen W erten zu, u. zwar um so mehr, je länger 
die Oxydation gedauert ha tte . (KoxTOiijini.m >Kypna,T [Colloid J .]  7. N r. 1. 3— 12. 1941. 
U dSSR , U raler Industrielles In s t. Kirow.) G e r a s s i m o f f .

J. S tau ff. Übergänge zwischen homogenen und heterogenen Systemen. V ortrag. 
In  Seifenlsgg. w urde das Gleichgewicht zwischen koll. Aggregaten u. ihren Einzelmoll, 
nach einer Earbindicatorm eth. untersucht, die darau f beruh t, daß die Indicatoren von 
den Aggregaten in  bestim mtem V erhältnis u . un ter eharakterist. Farbänderung ad- 
sorbiert werden. A us Extinktionsm essungen w ird dabei fü r Salze m it verschied. Länge 
der Paraffinkettc der Aggregationsgrad in  A bhängigkeit von der Konz, nach einer 
Näherungsm eth. berechnet. Die erhaltenen K urven werden m it denjenigen verglichen, 
d ie  sich bei D arst. der A bhängigkeit des aggregierten A nteils der Substanz von der 
Gesamtkonz, durch das Massenwrkg.-Gesetz fü r die beiden Grenzfälle des homogenen 
u . des heterogenen Gleichgewichtes ergeben. Bei Paraffinketten  m it 8—-12 C-Atomen 
entspricht der gefundene V erlauf einem homogenen Gleichgewicht, bei 16 C-Atomen 
dagegen is t kein U nterschied vom heterogenen F all m ehr festzustellen. D ie Lage des 
d am it experimentell gezeigten Überganges zwischen homogenen u. heterogenen System en 
is t jeweils eine Frage der Meßgenauigkeit. (Z. Elektrochem . angew. pkysik. Chem. 47. 
820. Dez. 1941. F rank fu rt a. M.) R E IT Z .

G. A uste rw e il. Über den Mechanismus des Ionenaustausches. I I . (Vgl. C. 1939. I.  
4512.) D er Ionenaustauseh an perm utitartigen Stoffen erfolgt in  2 aufeinanderfolgenden 
Stufen, von denen die erste, rascher verlaufende, der Adsorption der gelösten Moll, an  der 
Oberfläche des Austauschers, die zweite, langsamere einer un ter gewissem D ruck in  der 
Adsorptionsschicht vor sieh gehenden ehem. R k. entspricht; letzterer schließt sich eine 
Diffusion der R k .-P rodd. teils in  die Lsg., teils in das Adsorbens an. D urch analyt. Best. 
d e r Diffusionsprodd. lassen sieh die Änderungen in der fl. Phase verfolgen. H ierzu 
w ird im experimentellen Teil eine Vers.-Anordnung beschrieben, m it der durch analyt. 
Best. von Ca++, S 0 4~“ , Cl_ sowie Leitfähigkeitsmessungen der Ionenaustausch einer 
gesä tt. C aS0 4-Lsg. an gekörntem, vorzugsweise Cl~-Ionen austauschendem  K unstharz 
bei verschied. Einw .-D auer verfolgt wird. Die zweite Stufo stellt sieh als eine E xtrak tion  
gelöster Ionen aus einem fl. Lösungsm. durch ein zweites n ich t m it ihm mischbares 
festes Lösungsm. dar. (Bull. Soc. cliim. Eranee, Mem. [5] 8 . 546— 54. Juli/A ug. 
19U -) _ H e n t s c h e l .

Je. W . A lexe jew sk i und T. I .  A ndrejew a, Herstellung und Eigenschaften der 
m it Pottasche aktivierten Kohle. Die H erst. der m it Pottasche aktiv ierten  K ohle erfolgte 
durch  Im prägnierung von Birkenholzfasern u. Aprikosenkernen bei 100° m it Pottasclie- 
lsgg. verschied. Konzz. in  D auer von 7 S tdn ., Verkohlung derselben bei einer Temp. 
zwischen 800— 1000° in  Stickstoffatm osphäre u. anschließende Aktivierung bei 400 
bis 450°. Die erhaltene K ohle besitzt geringe mechan. Festigkeit, eine scheinbar ge-

*) KoUoidchem. U nterss. an organ. Verbb. s. S. 1737.
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ringe D. u. eine große summare Porosität. Bei der A ktivierung m it P ottasche findet eine 
kom binierte E inw . von K  u. C 0 2 au f das zu carbonisierende M aterial s ta tt . D urch K  wird 
ein Zerfall von großen Kohlenstoffkrystallen in  sogenannte mesomorphe K rystalle von 
B e r l  liervorgerufen, wobei die spezif. Oberfläche der Kohle vergrößert w ird; durch 
Einw. von C 0 2 werden Mikroporen längs der Basisohcrfläeho der ak t. K ohlekrystallc 
gebildet. Die aktiv ierte Kohle wird durch ih ie  Adsorptionscigg. in bezug au f  Bzn.- u. 
Chlordämpfe, au f Jo d  in K J-Lsg-, sowie M ethylenblau, Isoamylalkohol u. K M n04 in 
ihren  Lsgg. charakterisiert. Die große Sorptionseig. m acht die K ohle bes. in der 
industriellen H erst. von Jod , als auch in der Zuckerindustrie anw endbar. Wegen ih rer 
geringen Festigkeit ist diese Kohle fü r Kekuperationszwecke nicht anw endbar. (/Kypaa.’i 
XTpiiK.'ia.iiKm Xii.Mint [J . Cliim. appl.] 14. 379—94. 1941. Leningrad, Chem.-techn. 
Inst.) T r o f i m o w .

B. Anorganisclie Cliemie.
O lav  Foss, Einige neue Polythionalc. Vorläufige M itt. über die D arst. der Poly- 

th iönate von L i, Mg u. Ca u. der H oxathionate von N a, Sr u. Ba. —  Wss. Lsgg. von den 
verschied. K -Polythionaten u. Li-, Mg- oder C a-Perehlorat werden vereinigt u . ein
gedam pft, die genannten Verbb. m it H ille ihrer Löslichkeit in organ. F1I. (Aceton, A.) 
isoliert. Sic können m it W .- oder Acetonmoll: kryst. erhalten werden. —  Ferner werden 
die bisher noch n ich t beschriebenen H exathionate von N a, Sr u. B a durch Ausfallen 
der wss. Lsgg. m it Aceton, in dem sie schwer um . sind, hergestellt. — Vf. h a t die folgenden 
Verbb. erhalten: Li„S.,Oi;- 1 ILO , Li„S4O0-2 H „0. Li„S,O0-2 H 20 , L i2S0O0-2 H 20 .
M g S /V  6 H-O, MgS",0,j- 6 H 20", MgS,,0(i-2 H..Ö, MgSfiO0-4 H .,0, Mg‘S0O6-G H 2O. 
CaS30 0- 3 H 2'Ö, CaS3On- 6 H .,0, CaS,,0„- 3 H 20 ,  CaSflO„- 2 H 20 , CaS0Oc- 2 H 20 ,  N a 2S60 c- 
2 H 20 ,  SrS0Oo’2 H 20 , BaS„O0-2 H 20 ;  L i2S30 6- 1 a  (a -- Aceton), Li2S4Oe- l n ,
L i2S5O0- 1 a , L i2S60 u ’ 1 a , MgS30 ,;- 3 a, MgS,Oc- 3 a, MgS0Ou' 3 a, CaS3O0- 3 a, 0aS .,06- 3 a, 
CaSs0 8, CaS0O(i-3 a . Die L i-Polythionato sind lösl. in Alkoholen, Ketonen u. Estern. 
Die wasserfreien Mg- u . Ca-Verbb. sind etwas lösl. in Aceton, besser in  Alkohol. (Kong, 
norsko Vidensk. Selsk., Eorh. 14. 75—77. 1941. Norweg. Techn. Hochseh., In s t. f. an- 
organ. Chemie.) B r a u e r .

H . W .  K o h lsch ü tte r  und P. H an te lm an n , Basische A lum inium dihride. U nter 
M itarbeit von K .  D ie n e ru n d  H .  Sch illin g .) (Vgl. aueh'C . 19 4 2 .1. 449.) Im  Anschluß 
an  T r e a d w e l l  u . ZÜRCHER (vgl. C. 1932. II . 3126) werden verschied. Eigg. bas. 
Aluminiumehloridlsgg., in erster Linie Lsgg. der B asizitätsgrade Al : OH =  1: 2 
(„% -bas.“ ) u . A l: OH =  1: 2,5 (,,% -bas.“ ), untersucht. — % -bas. Lsgg. werden nach 
2 verschied. Methoden erzeugt: 1 . Auflösen von Al in HCl Im Molverhältnis 1 : 1 bei 
80°, Al +  HOI +  2 H 20  Al(OH)2Cl +  %  H 2: 2. T itra tion  von AlCl.,-Lsg. m it
Lauge bei 20°, A1CL +  2 NaOH -y  Al(OH)2Cl +  2 NaCl. Die Ionen der nach 1 . 
dnrgestellten Lsgg. sind definiert u. unveränderlich, da Gcfrierpunktscrniedrigung (8)
u. spezif. Leitfähigkeit (y.) in verschied. Verdiinnungsgraden jeweils reproduzierbar u. 
über lange Zeiten unverändert beobachtet werden. Dagegen geht aus dem Vgl. der 
nach 1. u. 2. erzeugten Lsgg. im Verb, bei der potentiom etr. T itration  m it N aOH  hervor, 
daß in den 2/3-bas. Lsgg. nach 2. sieh der endgültige Gleichgewichtszustand (ident, m it 
dem in Lsgg. nach 1.) erst nach etwa 24 Stdn. einstellt. Nach A blauf dieser als 

Al(OH)2Cl ( 1 ) -> Al(OH)2Cl (2) 
angedeuteten llk . sind die Eigg. (<5, y., Verb. bei Zusatz von XaOH) der Lsgg. 1 u. 2 
identisch. —  Festes --/3-bas. Alummiumchlorid w ird durch Eindam pfen der en t
sprechenden verd. Lsgg. gewonnen. Eigg.: Zus. nach Trocknen über P 20 5 etwa A10C1-
2,7 HoO; in wenig W. rasch u. k lar lösl.; verhält sich bei Ausscheidung u. Wiedei- 
auflsg. einheitlich. — Aus 8 ist au f mehlkernige Komplexioneil (3— 4 Al je  Teilchen) 
in den 2/3-bas. Lsgg., aus Diffusionsmessungen au f ein Teilchengewicht zu schließen, 
das 2 mal so groß ist als das der K ationen in den Bezugslsgg. von „neutralem “ A1CL. 
Dies w ird durch Annahm e 3-kernigcr Kationen,' [A l(H 2O)0- 2 A l(OH)3] ‘“ gedeutet, 
ohne den durch potentiom etr. T itration  erwiesenen Geh. der Teilchen an undissozi- 
iertem 01 formelmäßig festzulegen. — % -bas. Lsgg. werden aus a/3-bas. durch weiteren 
Laugenzusatz un ter potentiom etr. K ontrolle gewonnen. Nach etwa 4 Min. is t der 
Gleichgewichtszustand erreicht. Aus <5, y. u . der Diffusionsgeschwindigkeit ergibt sich, 
daß die Teilehengröße dabei au f das Doppelte steigt, etwa wie:

(H 20 )3[A1(0H)3]2A1(H20 )3 ±  (H 20 )3[A1(0H)3]5A1(H20 )3.
Gleichzeitig scheint auch bereits Assoziation der Teilchen stattzufinden. —  Aluminium
hydroxyd wird a) durch raschen Zusatz von Lauge zu AlCl3-Lsgg. un ter Überspringung 
der bas. Salze gefällt, b) durch Laugezusatz zu 2/ 3-bas. oder % -bas. Lsgg. als Deriv.
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des 5/0rbas. Chlorids erzeugt. Die beiden H ydroxyde nach a u. b unterscheiden sich 
charakterist. in ihrer Rk.-W eise m it Säure u. Lauge. Sie unterliegen beide einer a ll
mählichen Inaktivierung durch Altern, es wird aber hierbei n icht etw a das eine in  das 
andere verw andelt. Die E inheitlichkeit der H ydroxydfällung is t abhängig von der 
E inheitlichkeit der in  Lsg. befindlichen K ationen hei der Eällung. —  W ährend durch 
Zusatz von Oxalationen in „neutralen“  AlCl3-Lsgg. lösl. A l-Trioxalatokomplexc ge
bildet werden, erfolgt in bas. Lsgg. ein Abfangen von A l" ' bis zum Erreichen des % -bas. 
Zustandes u. anschließend Fällung eines bas. Al-Oxalats m it der Zus. C20.[: Al =  3: 12. 
In  höherbas. Lsgg. ist die Eällung dieses bas. O xalats durch die Fällung von H y d ro x y d  
überlagert. (Z. anorg. allg. Chem. 248. 319—44. 23/12. 1941. D arm stad t, Techn. H och
schule, Inst, fü r anorgan. u. physikal. Chemie.) B r a u e r .

N. G. Sch m ah l, Die Beziehungen zwischen Sauerstoffdruck, Temperatur und Z u 
sammensetzung im  System  Fe30 3-Fe30 i . Vf. g ib t eine umfassende u. k rit. L iteratur- 
Übersicht über das Syst. Ee20 3-Ee30., u. berichtet über Ergebnisse zahlreicher eigener 
Verss., bei denen durch d irekte Sauerstoffdruckmessungen die Gleichgewichtsverkältnisse 
dieses Syst., das der gewöhnlichen therm . Analyse n ich t zugänglich ist, weitgehend ge
k lä r t werden. E s werden isotherm e Abbauprozesse im Tem p.-G ebiet 1290— 1410" 
durehgeführt. Die Isotherm en (0 2-Druck gegen Zus.) bestehen im typ . Falle aus drei 
Teilen: den abfallenden Anfangs- u. Endstücken, d ie sich an  die formelmäßigon Oxyde 
Fe20 3 u . Fc30., ansekließen ui deren M ischkrystallgebieton entsprechen, u . einem hori
zontalen M ittelstück (konstanter Druck), welches zum Zweiphasengobiet gehört. Die 
Ergebnisse werden m it den vorliegenden E ntw ürfen fü r das Ee20 3-Fe30.,-Zustands- 
diagramm zu einem neuen Diagramm vereinigt, das auch ins fl. Gebiet extrapoliert u. 
m it einer Einzeichnung der 159-mm- u. 760-mm-Isobaren versehen ist. Die eutekt. 
Gerade zwischen den gesätt. M ischkrystallen Fe20 3 u . Ee30., liegt bei 1510°. — Die Temp.- 
Abhängigkeit des univarianten  Gleichgewichts im Bcobachtungsgebict läß t sieh durch 
eine Rk.-Isochore m it U„ =  124,3 kcal beschreiben. Bei E xtrapolation  zu tieferen 
Tempp. ergibt sich befriedigende Ü bereinstim mung m it den d irek t fü r die Bldg.-Wiirme 
von Ee20 3 aus Fe30 ,  u. 0 2 gemessenen W erten der L iteratu r. (Z. Elektrochem . angew. 
physik. Chem. 47. 821—35. Dez. 1941. M arburg, L ahn, U niv., Chem. Inst.) B rau er.

N. G. Schm ah l, Das Verhalten von Eisenoxyd gegen einige beigemischte Fremdoxyde, 
bei Temperaturen um  1300°. (Vgl. vorst. Ref.) Die M eth. des Isobaren 0 2-Abbaus wird 
auch au f Gemische aus Ee20 3 u . den zugesetzten Erem doxydcn BeO, A120 3, Cr20 3. 
Mn20 3, S i0 2 u. T i0 2 angewendet. Aus der V eränderung, welche die fü r reine Eisenoxyde 
charakterist. A bbaukurve hierbei erleidet, kann  au f A rt u . Größe der Wechselwrkg. 
zwischen Eisenoxyden u. Frem doxyd (Adsorption, M isckkrystallbldg., Verb.-Bldg.) ge
schlossen werden. —  Der E infl. von BeO (M olvorhältnis BeO: Ee20 3 == 1: 1), A120 3 
(2 : 1 ) u . S i0 2 (1: 1) is t verhältnism äßig gering, bei BeO is t er am kleinsten, bei A120 3 
t r i t t  eine geringe Mischkrystnllbldg. Fe„03-Al20 3, aber keine Spinellbldg. (F e0-A l20 3) 
auf. Bei S i0 2 is t au f lockere Absorptionsverhb. zu schließen; Ferrisilicate bilden sich 
bei diesen Tempp. nicht. —  Bei Zusatz von Cr20 3 (1: 1, 2 : 1) können sowohl D ruck
erhöhungen infolge Bldg. der Verb. F e0 -C r20 3, als auch Druckerniedrigungen durch 
Bldg. von Mischkrystallen Cr20 3-F e ,0 3 gegenüber reinem Fe20 3 beobachtet werden. 
Ähnliche E ffekte tre ten  m it T i0 2 au fj wo die Bldg. von E errititanaten  anzunehm en ist. 
—  Mn20 3 is t weniger stab il als Fe20 3, es ste llt daher in Gemischen der beiden Oxyde die 
druckbestim mende G rundsubstanz, F e20 3 aber das Frem doxyd dar. E s b ildet sich der 
Spinell M n0-E e20 3. Zum Vgl. w ird reines 5In20 3 bei 1060° isotherm abgebaut. (Z. 
Elektrochem. angew. physik. Chem. 47. 835— 43. Dez. 1941. M arburg, L ahn, U niv., 
Chem. Inst.) 1 B ra u er .

P a u l  F .  D e rr, R u t h  M .  S tockda le  und W . C. V o sb u rgh , Komplexionen. I I . Die 
Stabilitäts- und Aktivitätskoeffizienten des Silber-Am moniakions. (I. vgl. R a n d a l l ,  
H a l f o r d ,  C. 193 0 .1. 2712.) E s w ird die Löslichkeit von Silberjodat in verschied, konz. 
K N 0 3-Lsgg. bestim m t. Bei einer Iononkonz. = N u ll be träg t die Löslichkeit dos A g J 0 3 
1,746-10—4 Mol/1 bzw. 1,754■ 10~‘ Mol/1000 g. Das P rod . aus L öslichkeit u. A ktiv itäts- 
koeff. b e träg t dabei 3,076 X 10~8. —  Die Löslichkeit von A g J 0 3 in  N H  „-Lösungen: 
Die Verss. w erden teilweise bei gleichzeitiger Anwesenheit von K N 0 3 oder N H.,N 03 
ausgeführt. In  N H 3-Lsgg. b ilde t sich das K omplexion Ag(NH 3)2+ aus. Vff. geben 
tabellar. die D D., die Löslichkeiten (bezogen auf 1000 g), die A ktivitätskoeff. u. die In 
stab ilitä tskonstan te  K  (entsprechend [Ag+] • [N H 3]2 =  K [A g(N H 3)2+] an. K  b e träg t 
im M ittel (6,05 ±  0 ,07)-IO-8 , was in gu ter Ü bereinstim m ung m it dem  von BANDALL, 
HALFORD (I.e .) angegebenen W ert steh t. —  Die Löslichkeit von AgOl in  N H 3-Lösungen: 
In  den meisten Vers.-Lsgg. befindet sich zusätzlich K N 0 3 oder KCl, um  die Ionenkonz, 
zu erhöhen. Bei der Auflsg. von AgCl in N H 3 soll sich w ieder A g(N H 3)2+ bilden. K ' 
is t dann definiert durch die Gleichung: [Ag(XH3)2+] [Cl~] =  [N H 3]2 K '.  Die Lös-
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licbkeit is t abhängig von der Chloridioncnkonz. u. der X H.¡-Konzen tra t ion. Sie ist 
ferner abhängig von der G esam tionenstärke. (J . Amer. ehem. Soc. 6 3 .  2670—74. 
6/10. 1941. Durham, N. C., D uke U niv.. A bt. für Chem.) E r n a  H o f f m a x n .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
R u d o lf  H u n d t, Ostthüringer Asbest. K urzer zusanimenfassender Überblick über 

die Fundstellen von Asbest in Ostthüringen, dem Vogtland u. W estsachsen. (Stein
bruch u. Sandgrube 41. 3—5. 15/1.1942.) G o t t f r i e d .

M . F ornase ri, Petrographische Untersuchungen in  der Zone des Monte Besimanda 
(Seealpen) Vf. untersuchte aus dem Eruptivgestoinskom plex des Monto Besimauda 
das als Besimaudit bezeichneto porphyrartige Gestein. Das Gestein is t graugrün u. hat 
die folgende ehem. Zus.: S ¡0 2 70.07 (% ), TiO , 0,60, Z r0 2 Spur, ADO, 13,92, Ee20 3 2,35, 
EeO 1,30, MnO 0,05, MgO 0,95, CaO 1,30, SrO Spur, BaO 0,03,. K .O  5,06, Na.Ö  3,40. 
LiO, Spektroskop. Spuren, 11,0" 0,13, H 20+  1,04, P„Oä 0,12, S 0*03, E  Spur, CI 0.0 
£  100,36 — 0 = S  +  CI 0,01 £  100,35. (A tti R . Accad. naz. Lincei, B en d .[6 ] 29. 613— 19,- 
2/6. 1939. T u r in , U niv., Is titu to  di Mineralogía e Potrografia.) G o t t f r i e d .

L . Peretti, Neue petrographische Untersuchungen im  Val M asino  [vallellina].
1. Tonalitischer Diorit und gangföm.iigcr Granit von Bagni-M asino. Vf. untersucht 
zunächst eine bas. Fazies des im Val Masino-Bregaglin anstehenden tert. PJutons. 
Makroskop. erscheint das Gestein dunkelgraugrün m it erkennbaren K rystallen von 
Amphibol u. B iotit. Mkr. en thält das Gestein außer dem B iotit u . dem Amphibol, 
der sieb als grüne Hornblende erwies, Plagioklas, Quarz, Orthoklas, T itan it, E pidot, 
A patit, R u til u. Zirkon. Bei dem Plagioklas handelt es sich um einen bas. Andesit 
m it An 43%  11 ■ Ab 57%. Die clicm. Analyse ergab die folgenden D a ten : S i0 2 52,40 (%)> 
TiO . 0,62, ZrO, Spur, P „0 6 0,36, A12Ö3 20,58, Cr20 3 0,03, Pe20 3 1,84, FeO 6,16, MnO 
0,20*, MgO 4,44, CaO 7,51, BaO 0,04,' K 20  1,86,* N n ,0 3 3,63, H 20 -  0,35, H 20+  0,71 
£  99,73. N ach dieser Analyse handelt es sich bei dem Gestein um einen bas., tonalit. 
Diorit. Dieses Gestein w ird von einem Syst. von gangförmigen Gesteinen durchzogen, 
von denen gangförmiger G ranit untersucht wurde. Mkr. zeigt dieses Gestein granulit- 
porphyr. S truk tu r u . is t zusammengesetzt aus Quarz, Orthoklas, Plagioklas (Oligoklas), 
Mikroklin, Muskovit, B iotit u. selten Epidol, G ranat, A patit, R u til, T itan it u . Zirkon. 
Die chem. Zus. w ar S i0 2 71,37 (% ). TiO . 0,29, ZrO. 0,01, P 20 3 0,17, A120 3 12,14, 
Cr„03 — , Ee„03 2,15, BeO*0,06, FeO 1,79, MnO 0,06, MgO 0,67, CaO 1,67, BaO 0,08. 
K .0  4,34, N ä .0  4,14, IL O “ 0,14, H ,0 + 0,62 £  99,68. Nach dieser Zus. handelt es 
sich bei dem Gestein um einen Syenit. Granit. (Atti l t .  Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 
2 9 .  607— 13. 2/6. 1939, T urin, Politécnico, Lahor, di Min. e Geol.) G o t t f r i e d .

G. A u s t in  Schroter und la u  Cam pbell, Geologische Merkmale einiger Lagerstätten 
ron Bleichton. An H and einiger amerikan. Tonvorkk. besprechen Vff. die C harakte
ristiken u. die Genese von Bleichtonlagerstätten verschied. Typen. (Min. Technol. 4. 
Xr. 1. Techn. Puhl. Nr. 1139. 31 Seiten, Jan . 1940.) GOTTFRIED.

K .  I .  A sta shenko , Sekundäre Quarzite des zentralen Balchasch-Gebieles. Inhaltlich  
ident, m it der C. 1941. II . 866 referierten A rbeit. (C. R. 1 Dokladv] Acad. Sei. U RSS 27 
(N. S. 8). 477—80. 20/5. 1940.) ' E n s z l i n .

A . Scherb ina, Aggregatzustände in magnuUischen Lösungen und Erzabscheidungs- 
rorgänge bei hydrothermaler Lagerstättenbildung. K urzer, zusammenfassender Bericht 
über den S tand unserer K enntnisse über die Erzabschoidungsvorgänge bei hydro
therm aler Lagerstättenbildung. (Z. p rak t. Geol. 49- 132—34. Nov. 1941. F ran k 
fu rt a. M .) G o t t f r i e d .

A le ssand ro  L in o li,  Untersuchungen über das goldführende Mineral von SciumgalU
(A. O. I . Erythrea). — Die Amalgamierung unter Druck. Bestim m t wurde zunächst 
die Verteilung des Goldes u. seine Konigröße in einem goldführenden Quarz des 
obigen Gebietes. H ierauf wird ein Druckamalgamationsvorf. beschrieben, welches 
eine Ausbeute von über 80%  gestattet. (Ric. sei. Progr. tecn. 1 2 -  1182—92. Nov.
1941.) G o t t f r i e d .

P . P. B u d n ik o w  und  D . P. Bo b row n ik , Untersuchungen über silicatische Sand
steine von Marjew. Die bei Marjew (Ukraine) au f dem linken Ufer des Flusses Osikowa 
vorkommende silicat. Sandsteine werden untersucht, in Sorten eingeteilt u. ihre Eignung 
zur D inasherst. besprochen. (P|o,iori'imrir Htypuan f j .  Geol.] 7. Nr. 1/2. 239— 44,- 
1910.) v. E ü n e r .

F . W . P . G ötz und R .  Penndorf, Weitere Frühjahrswerte des bodennaheh Ozons 
in Arosa. Nach kurzen method. Betrachtungen berichten Vff. über ihre Messungen 
des Geh. an  bodennahem Ozon in den Monaten März u. April 1934 in  Arosa. Gefunden 
wurde fü r März u. April je 0,0027 ccm 0 3/km. E in  Zusammenhang m it dem „hohen“
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Ozon besteht offensichtlich nicht. Ebensowenig kann etwas über einen Zusammenhang 
zwischen bodennahem Ozongeh. u. Großwetterlage ausgesagt werden. (Meteorol. Z.
58. 409— 15. Nov. 1941. Arosa u. Leipzig, Lichtklimat. Observatorium u. Geo- 
physikal. Inst.)   ' ___ G O T T F R IE D .

Ernesto H. Riesenfeld, T ratad o  de Química inorgánica. Traducción de J. M artin Sauras.
Barcelona: E d ito rial Manuel M arin. 1041. (800 S.) 4°. p tas. 70.— .

Antonio Ipiens Lacasa, E lem entos de Química. Tomo I. Química inorgánica. Cuarta 
edición. M adrid: É d it. García Enciso. 1941. (402 S.) 4°.

I). Organische Chemie.
Dj. A llgem ein e  u n d  theoretische organische C hem ie.

S. D . C h a tte rje e  und D . K . B a n e rje e , Radioaktive organische Bromverbindungen. 
Für die Einführung von Radiobrom in organ. Verbb. werden 2 Wege benutzt: 1. Addition 
an Doppelbindungen, 2. Verwendung von Bromüberträgern. Äthylenbromid wird mit 
Xeutronen bestrahlt u. dann im 1. Pall Brom u. die betreffende organ. Verb. zugesotzt, 
ln dieser Weise werden Dibromölsäure, Bromanisol u. p-Bromacetanilid gewonnen. Im
2. Fall wird zum bestrahlten Äthylenbromid entweder A l2Br6 oder auch PBr., zur Auf
nahme des Radiobroms gefügt. Anschließend läßt man z. B. PBr3 m it Alkoholen 
reagieren u. erhält die entsprechenden radioakt. Alkylbromidc. (J. Indian clicm. Soc. 
17. 712— 14. Dez. 1940. Calcutta, Bose Inst, and Chemical Labor., Univ. Coll. of 
Science.) B O R N .

F ra n z  K rc z il, Herstellung und Anioeiulung von Einstoffpolymerisaten. Allg. 
Überblick. (Cliemiker-Ztg. 65- 377—82. 8/10. 1941. Aussig.) Ü E B E R R E I T E R .

W . A. F e ls in g  und E ddie  B a ll, D ie Verteilung von Di- und Trimethylamin zwischen 
Chloroform und Wasser bei 25°. Nach dem von F e l s i n g  u. B u c k l e y  (C. 1933. II. 
3801) in einer früheren Unters, angewandten Verf. wird die Verteilung für Dimethyl
amin u. Trimethylamin zwischen W. u. CHC13 bestimmt u. der wahre Verteilungskoeff.

_____________ nach der nebenst. Formel berechnet; hierin
2 Cj +  K m +  y K m- +  4 K mC1 bedeutet die Konz, des Amins in der W.-, 

n  2C2 ’ C2 in der CHC13-Schielit u. K m die Disso
ziationskonstante der Aminbasen(für Dim ethyl

aminhydroxyd 5 -10-4, für Trimethylamin-Hydroxyd 6 ,5 -10~3. K d steht mit der 
Konz, der Amine in der CHC13-Schicht in der linearen Beziehung: K¡> 2,75—0,109 C,
(Dimethylamin) bzw. K n — 0 ,45+0,021 C2 (Trimethylamin), dio jedoch in sehr verd. 
Lsgg. nicht mehr gültig ist. (J. Amor. ehem. Soc. 63- 2525. 5/9. 1941. Austin, Tex., 
Univ.) ' H e n t s c h e l .

R o b e rt B u rk s  j r .  und H o m er A d k in s, Gleichgewichte zwischen Estern, Wässer
sto ffu nd Alkohol. D ie Feststellung von L a z i e r ,  H i l l  u . A m e n d  (C. 1939. II. 1407). 
daß die Hydrierung von Estern an Kupferchromit nach

RC 02CH2R ' +  2H2 ^  RCH2OH +  R'CHjOH 
bei 240—260° reversibel verläuft, kann durch Verss. an Äthyl- u. Methylestcrn der 
Adipin-, Glutar-, Laurin- u. Myristinsäure bestätigt werden. In letzterem Falle wird 
gezeigt, daß die Estermonge, die man nach beendeter Hydrierung noch vorfindet, die 
gleiche ist wie die hei Einw. von Tetradecanol auf Methanol in Ggw. von H , unter 
sonst gleichen Bedingungen. Bei Drucken zwischen 170 u. 300 at liegt die Gleich
gewichtskonz. der Ester in der Größenordnung von l° /0. Ihre Abhängigkeit vom H 2- 
Druck wird nachgewiesen. Alkohole u. Glykole, die bei solchen Drucken durch Ester
hydrierung erzeugt u. durch einfache Fraktionierung aus den Rk.-Prodd. isoliert werden. 
müssen danach stets einige Promille Ester enthalten, da die verschied. Ester, die sich 
gleichzeitig bilden können, sich über den ganzen Siedebereich der Prodd. verteilen. 
Zur Herst. esterfreier Glykole (z. B. Hexamethylenglykol) wird Auflsg. in W. u. 
Extrahieren mit Bzl. empfohlen. Bei Extraktion mit Ä. ist dio Ausbeute in dem an
geführten Beispiel schlechter (8S°/0). Durch Anwendung höherer Drucke bei der 
Hydrierung kann die Estermonge ebenfalls herabgesetzt werden. (J. Amer. ehem. Soc.
62. 3300—02. Dez. 1940. Madison, Wis., Univ., Labor, of organ. Chemie.) R e i t z .

J a .  T . E id u ss und N , N . N e tsch a jew a , Über den Einfluß einiger elektrischer Para
meter auf die chemische Reaktion des Äthylens in  hochfrequenter Coronaentladung. Die 
Unters, des Einfl. der Stärke u. der Frequenz hochfrequenter Coronaentladung mit 
erlöschenden Schwankungen auf die Dehydrierung von Äthylen zu Acetylen hat gezeigt, 
daß die Wellenlänge im Bereich 190—500 m prakt. keinen Einfl. hat; das Maximum 
der C2H 2-Ausbeute wird nach 5 Stdn. erreicht. Dagegen steigt die Ausbeute mit Er
höhung der Stromstärke. Bei mehr als 10 W att steigen die Ausbeuten nur langsam.
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Die Abhängigkeit der Ausbeuten von der Stromstärke kann für C2li .t durch folgende 
Gleichung wiedergegeben werden: y — 7 5 ( 1  —  e-0 >08'"'), für C2H 2 durch: y =  15 
(1 — e~°,l0W), für Grenz-KW-stoffe durch: ? /=  25 (1 —  e~0,litV). (Hgnecina Ai;ajeMmr 
Hayit CGCP. OrseJoiinc XiniiiuecKiix Ilayic [Bull. Acad. Sei. U BSS, CI. Sei. chim.]
1 9 4 0 . 153— 160.) D r r j u g i n .

Gg. R . S chu ltze  und G isela  W asse rm an n , Der homogene thermische Zerfall von 
Cyclohexan und Melhylcycloliexan. Der homogene therm. Zerfall von Cyclohexan (I)
u. Methylcyclohexan (II) wird bei Tempp. zwischen 490 u. 810° u. Anfangsdrucken 
von 80—380 mm Hg in einer stat. Vers.-Anordnung verfolgt. D ie App. wird beschrieben. 
Der Druckanstieg in Abhängigkeit von der Rk.-Dauer dient als blaß des Umsatzes. 
In allen Fällen wird die Induktionsperiode beobachtet, die beim I I  weniger ausgeprägt 
ist als beim I. Beim I hat der erreichte Enddruck ziemlich unabhängig von der Temp.
u. Anfangsdruck den Wert von ca. 2,4 bezogen auf den Anfangsdruck; beim II liegt dieser 
Wert bei etwa 2,9. Es zeigt sich, daß das II leichter zerfällt als das I, u. zwar hei etwa 
20° tieferer Temp. die gleiche Zerfallsgeschwindigkeit erreicht wie das 1 . Aus dem Stück 
der Druckanstiegskurve, das maximaler Rk.-Geschwindigkeit entspricht, werden 
Aktivierungsenergien errechnet, u. zwar für den Zerfall des I 04,1, für den des II 
57,9 kcal. Schließlich werden Näherungswerte für die freien Energien einiger möglicher 
Zerfallsrkk. angegeben. In der Diskussion rät W . Jost-Leipzig davon ab, aus derartig 
komplizierten Rkk. monomol. Geschwindigkeitskonstanten u. Aktivierungsenergien zu 
berechnen, da die Zuordnung zu einer bestimmten Einzelrk. nicht möglich ist, u. sich 
häufig Mißverständnisse ergeben. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 47. 774— 78. 
Nov. 1941. Berlin.) ' v . M ü f f l i n g .

W . J o s t  und L. v. M üffling, Untersuchungen über den thermischen Zerfall höherer 
Knhlemvasserstoffe. Der homogene therm. Zerfall der KW-stoffe: n-Hexan, n-Hcptan, 
n-Octan, 2,5-Dimelhylhexan, 2,2,4-Trimtthylpenlan , Cyclohexan, Toluol, Äthylbenzol, 
n- u. Isopropylbenzol wird in einer stat. Vers.-Anordnung bei Drucken unterhalb 1 at 
bei Tempp. zwischen 500 u. 600" reaktionskinet. verfolgt. Als Maß des Zerfalls dient 
der Druckanstieg, die gasförmigen Zerfallsprodd. werden durch Dest. anatysiert. Es zeigt 
sich, daß Rückschlüsse aus den Druckanstiegskurven hei verschied. Tempp. u. Anfangs
drucken auf Rk.-Ordnung u. Aktivierungsenergien unzulässig sind, da, abhängig von 
der Temp., eine Erhöhung des Anfangsdruckes eine Erhöhung oder Verringerung des 
relativen Druckanstiegs verursacht; hierfür worden sek., mit Druckabnahmo verbundene 

• Polymerisationsrkk. verantwortlich gemacht. In der Reihe der n-Paraffinc läßt sich 
bestätigen, daß Verlängerung der C-Atomkette um ein Glied die Zerfallsneigung etwa 
verdoppelt. D ie Analyse dor Zerfallsprodd. ergab, daß mit zunehmender Verzweigung 
des Ausgangsraol. wachsende Mengen H 2 nachweisbar werden u. die C2-Spaltstückc 
(Äthan u. Äthylen) fast gänzlich zugunsten dor Methan- u. höherer Fraktionen ver
schwinden. Zusatz von Hg(CH3)2 bewirkt, offenbar durch die hei seinem Zerfall ent
stehenden Radikale, bei den Paraffinen eine starke anfängliche Beschleunigung des 
Zerfalls; bei Cyclohexan wird hierdurch die heim Beginn der Rk. auftretende Induktions
periode zum Verschwinden gebracht. Bei den Bzl.-Dcrivv. bewirkt Verlängerung der 
Seitenkette um ein C-Atom ebenfalls etwa Verdoppelung der Zerfallsneigung, während 
Verzweigung fast keinen Einfl. hat. Die Analyse der gasförmigen Spaltprodd. deutet 
darauf hin, daß bestimmte Bindungen in der Seitenkette (entsprechend der Doppel
bindungsregel) bevorzugt aufgespalten werden. (Z. Elektrochem. angew. physik. 
Chem. 47. 766—73. Nov. 1941. Leipzig.) v. M ü f f l i n g .

J .  C arre ll M orris , Die thermische Zersetzung des Acetaldehyds. Um festzustellen, 
oh es sich bei der therm. Zers, reinen Acetaldehyds um Kettonrkk. oder um innermol. 
Vorgänge handelt, zers. Vf. eine äquimol. Mischung von gewöhnlichem Acetaldehyd u. 
99,5%ig. Deuteriumacetaklehyd bei 535°, eine andere, der außerdem noch 0,04% 0 2 
zugesetzt war, bei 435° u. untersucht in beiden Fällen die Ultrarotabsorption der Rk.- 
Produkte. Es zeigten nur die Rk.-Prodd. der mit 0 2-Zusatz versehenen Mischung in 
den für CD.SH u. CH3D charakterist. Gebieten (1100— 1300 cm-1 , 2205 cm-1 ) deutliche 
Absorption. Aus den Ergebnissen folgt, daß für mindestens 80%- möglicherweise für 
100% der Moll, reinen Acetaldehyds die Zers, innermol. erfolgt. (J. Amer. chem. Soc.
6 3 . 2535— 36. 5/9. 1941. Cambridge, Mass., Harvard Univ., Chem. Labor.) S trÜ B IN G .

D . P o rre t ,  Kinetik der Reaktion zwischen Äthylenchlorhydrin und Natriumhydroxyd. 
Wie S m i t h  (C. 1 9 3 1 . I. 1407) feststellen konnte, ist die außerordentlich schnell ver
laufende Umsetzung zwischen Äthylenchlorhydrin u. NaOH zu Äthylenoxyd W. u. 
NaCl eine bimol. R k.; Vf. untersucht erneut die Kinetik dieser Reaktion. — Es konnte 
festgestellt werden, daß die Geschwindigkeitskonstante während der Rk. den gleichen 
Wert behält, dagegen mit steigender Ausgangskonz, abnimmt, was nach A c r e e  (J. 
Amer. chem. Soc. 37 [1915]. 1902) darauf zuriiekzuführen ist, daß auch nichtdissoziierte
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NaOH an dor Rk. tcilnimmt; dio Konz, von NaCl hat nur einen geringen Einfl. auf die 
Rk.-Geschwindigkeit. Zwischen 0 u. 30° gehorcht die Rk. dor ARRnENlussehe 
Gleichung; log k zu 1/7' graph. dargostellt, liefert eine Gerade. Dio berechnete A kti
vierungsenergie beträgt 22 600 cal, womit die Größe Z  der ARRHENiUSschen Gleichung 
den Wert 10 '4’5 annimmt. Da nach der kinet. Gastheoric Z  im Maximum 1011 u. 1012 
beträgt, verläuft die Rk. lO'-mal schneller, als es sich durch die Theorie Vorhersagen 
läßt (vgl. auch G r a n t  u. H in s h e liv o o d , C. 1 9 3 3 .1. 3865). Nach Ansicht des Vf. übt 
dio OH-Gruppe einen beträchtlichen Einfl. auf die Geschwindigkeit dor Rk. aus, eine 
Erscheinung, die durch dio Bldg. einer endothermen Zwischenstufe oder durch Annahme 
einer Kettenrk. ihre Erklärung findet, u. von denen die erste, da NaCl nur einen geringen 
Einfl. zeigt, wahrscheinlicher ist. Eiir den Mechanismus nimmt Vf. daher an, daß eine 
einfache himol. Bk. nicht in Erage kommt. (Helv. chim. Aeta 24. Sond.-Nr. 80 E— 85 E. 
13/12. 1941. Basel, Gesellschaft f. d, chem. Ind., Monthey-Hütte.) G o ld .

J . O. R alls , Die Reaktionsgeschwindigkeiten von stcreoisomeren Oximen von Ohole- 
slcnonuml Benzal-p-bromacetophenon mit Jodbromid: (Vgl. C. 1941. I. 1547.) Vf. unter
suchte die Bromierung von Benzal-p-bromacetophenon (1) u. dessen syn- u. anti-Oximen 
sowie von Cholestenon (II) u. dessen syn- u. anti-Oximen mit BrJ in CC1.,, Eisessig u. 
Mischungen beider Lösungsmittel. Es wurde hierbei gefunden, daß das anti-Oxim von I 
rascher mit BrJ reagiert als das syn-Oxim. Bei den Oximen von II konnte nur in festem  
Zustand u. in frisch bereiteten Lsgg. in CC14 ein ähnliches Verb. der Oxime beobachtet 
werden. Durch Eisessig wird die Bromierung von I u. dessen Oximen sowie der Oxime 
von I I  gehemmt, während die Rk. von I I  mit BrJ beschleunigt wird. Vf. erklärt dieses 
unterschiedliche Verb. von I  u. I I  damit, daß I I  im Gegensatz zu 1 unter Ver
schiebung der Doppelbindung enolisiert, was durch HBr, für die wiederum Eisessig 
ein gutes Lösungsm. darstellt, beschleunigt wird. (J. Amer. chem. Soc. 62- 3485— 88. 
Dez. 1940. Buffalo, Univ.) ~ K o c h .

R o b e rt C. H o c k e tt und S a ra h  R . M illm an , Die Einwirkung von Wasserstoff
peroxyd in tert.-Butanol auf d-A rabim l, d-Galaktal und ihre Acetate in Gegenwart von 
Osmiumtetroxyd. Entsprechende Verss. mit d-Glucal vgl. C. 1942. I. 734. Vers.- 
Bcdingungen: Zimmertemp., 2 Mol H 20 2: lM o l Zuckerderivat. Sowohl aus Arabinal 
als auch aus seinem Diacetat entsteht d-Arabinose (17,3 bzw. 30% Ausbeute); d-Ri- 
bose ist nicht nachzuweisen. Entsprechend entsteht aus Galaktal u. seinem Triacetat 
d-Galaktose (53 bzw. 42% Ausbeute), aber keine d-Talose. Gleichzeitig bilden sich 
durch teilweise Oxydation aus Arabinal d-Erythronsäure (identifiziert als Ca-Saks 
u. als Pheuylhydrazid) u. aus Galaktal wahrscheinlich d-Lyxohsäure (nicht positiv 
identifiziert) in Mengen von etwa Va Mol 'je Mol Ausgangssubstanz. Die aeetylierten 
Substanzen liefern nur sehr viel geringere Mengen an diesen Säuren (Triacetylgalakta I 
etwa 5%). (J. Amor. chem. Soc. 63- 2587—89. 6/10. 1941. Cambridge, Mass., Inst, of 
Technol., Res. Labor, o f Organ. Chem.) R e i t  z.

A .v .K i s s  und G. A u er, Zur Lichtabsorption und Konstitution von organischen 
Verbindungen. I. Zur Analyse der Exlinklionskurven von aromatischen Schiff sehen 
Rasen. Vff. haben die Extinktionskurven von mehreren aromat. ScHiFFschen Basen 
u. ihrer Ausgangsstoffc bei Zimmertemp. im gesamten Spektralbereich aufgenommen. 
Die Analyse bzw. Synth. der Extinktionskurven der untersuchten SCHIFFschen Basen 
zeigte, daß die Extinktion derselben keine addiditive Eig. der Ausgangsstoffe ist. Beim 
Aufbau der ScHiFFschen Basen werden die Banden der Ausgangsstoffe im allg. ver
wischt. Der Ausbau von neuen Ringsystemen mit konjungierten Doppelbindungen 
verursacht Bandenvcrsehiebungen nach langen Wellen. Dio Lichtabsorption wird 
nicht als eine Anregung des einheitlichen .-r-Elcktronensyst. aufgefaßt, sondern die 
selektive Absorption der Komponenten der ScHiFFschen Basen bleibt mehr oder 
weniger erhalten. Darauf deutet die wachsende Anzahl der durch dio Kurvenanalyse 
erhaltenen Teilbanden bei den einzelnen ScHiFFschen Basen hin. Die mesomeren 
Umwandlungen ändern die Struktur der Extinktionskurve, wobei hei der Ausbldg. 
der H-Briicke bzw. der chinoiden Struktur eine neue Bande an der Grenze des Sicht
baren auftritt. Es wurden untersucht: Benzaldehyd, Salicylaldehyd, m-Oxybenzaldehyd, 
p-Oxybensaldehyd, Anilin, o-, m- u. p-Aminoplienol, Äthylendiamin, o-Phenylendiamin, 
Bcnzalanilin, Benzal-2'-oxyanilin, Benzal-4'-oxyanüin, 2-Oxy-, 3-Oxy- u. 4-Oxy- 
benzalanilin, 2-Oxybenzal-2'-oxyanilin, 2-Oxybenzal-3'-oxyanilin, 2-Oxybcnzal-4'-oxy- 
anilin, Salicylaldchydäthylendiimin u. Salicylaldehyd-o-phenylendiimin. (Z. physik. 
Chem., Abt. A 189- 344—63. Okt. 1941. Ungarn, Szeged, Univ.) K o c h .

I .  W a le rs te in , Das Absorptionsspektrum von Monobrombenzol. Das Absorptions- 
spektr. von Monobrombenzol wurde im Gebiet von 2750—2400 A mit einem E-l-Spektro- 
graphen aufgenommen. Die Analyse der gefundenen Banden ergab, daß das Spektr.
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hauptsächlich durch die C0H 5Br- u. Bzl.-Struktur bestimmt wird. (Physic. Rev. [2] 59. 
924: Bull. Amer. physic. Soc. 16. Nr. 2. 17. 1/6. 1941. Purdue, Univ.) K o c h .

A rch ie  I .  M ah an , Infrarotdispersion und Absorption einiger verwandter Ver
bindungen. Vf. benutzt zur Messung der Dispersion von CH2C12, CH2Br2 u. CH»J2 
im Ultrarot 2 hintereinander angeordnete Spektrographen, von denen der erste als 
Monochromator für den zweiten dient. Das Prisma des ersten besteht aus Steinsalz, 
das des zweiten ist hohl u. nimmt dio Unters.-Lsg. auf. Eine bes. Verstärkungsanordnung 
ermöglicht es, die geringen Energiebeträge —  verursacht durch die schwache Durch
lässigkeit der Eli. im Gebiet der Absorptionsbande —  mit dem Thermoelement zu 
erfassen. Für alle 3 Verbb. werden dio Ablenkungswinkel für verschied. Wellenlängen 
gemessen. Hieraus ergibt sicli bei bekanntem Prismenwinkel der Brechungsindex 
als Funktion der Wellenlänge; schließlich wird für obige Verbb. die Dispersion im 
Gebiet der CH-Absorptionsbande um 3 ß  wie auch die Absorption bestimmt u. ein 
Vgl. dor Intensitäten dieser Banden durchgeführt.- (J. opt. Soc. America 31. 462. 
Juni 1941. Georgetown, Univ.) S tR Ü B IN G .

L inco ln  G. S m ith , Untersuchung der Ultrarotbanden des Oyclopropans mit hoher 
Auflösung. Von den O-H-Banden des Oyclopropans wird die Rotationsstruktur der 
nr-Bando bei 3103,0 cm- 1  aufgelöst, woraus sich ein Trägheitsmoment von 41.87-10~‘° g- 
cm! errechnen läßt (während bei der o-Bande hei 3024,4 cm - 1  eine Auflsg. nicht gelingt). 
Aus dem ermittelten Trägheitsmoment folgt bei einem C-H-Abstand wie im Methan 
(1,09 Â) u. einem C-C-Abstand von 1,53 Ä für den Winkel der C-H-Valenzen im CH„: 
136°. —  Bei 1027,6 cm- 1  wird eine o-Bande teilweise aufgelö'st. hei 872 bzw. 868 cm- 1  
scheinen 2 Banden zusammenzufallen, von denen die eine (872 cm-1) eine jt-Bando zu 
sein scheint. (Physic. Rev. [2] 59. 924; Bull. Amer. physic. Soc. 16. Nr. 2. 17. .1941. 
Princeton, Univ.) S T O E L Z E L .

K e n n e th  L . B e rry  und J u l ia n  M. S tu r te v a n t, Optisch-aktives a-Bromprojnu- 
nitril. (Vgl. C. 1940. I I .  3462.) Das (—)-a-Brompropionitril (1) besaß einen F. — 63,4" 
(korr.), die D. des d,l-I zwischen 0—75° wird durch die Gleichung (i =  °C) 

d t =  1,5777 — 1,557-10~3 i — 0,80-1 0 -6 i2 +  3 ,2 -IO“» l3 
dargestellt. Die Dispersion des Brechungsindex ist zwischen 7065— 4047 Â gemessen 
worden n. die Konstanten der Dispersionsformel für 0,5, 25,0 u. 50,0° angegeben. Unter 
der Annahme, daß während der-Messungen keine Racémisation cintrât-, ergeben sicli 
die Rotationen zu [a]n25 =  + 1 2 ,5 , — 15,3, — 15,5 für eine Probe von d-1 u. zwei 
Proben von 1-1. D ies würde einen unteren Wert darstellen. Eine der Proben wurde 
in das Äthyl-(— )-a-bompropionat zurückverwandelt u. aus der Rotation der Rein
heitsgrad des Esetrs bestimmt aus den in der Literatur vorliegenden Angaben über 
den reinen Ester, Hieraus ergibt sich das Drehvermögen des opt. reinen a-I zu —  23,1°, 
was einen) oberen Wert entspricht. a-I erleidet eine langsame Autoracémisation. Eine 
trockene Probe mit einem Drehvermögen von an25’8 =  — 8,15 zeigte nach 14 Monaten 
eine Drehung von — 1,90 trotz Einschmelzens in eine Ampulle u. Aufbewahren im 
Dunkeln. Es wird angenommen, daß die Racémisation durch Spuren Feuchtigkeit 
begünstigt wird. Die spezif. Drehvermögen können in einer D r u d e - Gleichung mit 
zwei Konstanten ausgedrückt werden. D ie Konstanten sind für 0,4—69,5° angegeben. 
Die eine der beiden Konstanten erweist sich als temperaturunabhängig. — Die Absorp
tion im nahen UV wurde gemessen u. die Extinktionskoeff. zwischen 2950—2200 A 
graph. angegeben. Es zeigt sieh noch kein Absorptionsmaximum. (J. Amer. chem. 
Soc. 63. 2679—80. 6/10. 1941. New Havcn, Yale U niv ., Sterling Chem. Labor.) L i n k e .

R ic h a rd  S. B ear und D ex te r F re n c h , Die Bedeutung von Röntgendiagrammen von 
Stärkekörnern. (Vgl. C. 1942. I. 736.) Es wurden Röntgenaufnahmen mit CuKa- 
Strahlung hergestcllt, zum Teil mit NaCl oder Kalialaun als Vgl.-Substanzen, von 
feuchten Proben von Stärken von Getreide, Kartoffeln, Bananen u. Mais. Die Kqrn- 
stärke lieferte ein Diagramm der A-Eorm, die Kartoffelstärke ein solches der B-Eorm. 
Fast ident, mit dem Diagramm der Karustärke war das der Maisstärke, während das 
Diagramm der Bananenstärke sehr ähnlich dem der Kartoffelstärke war. Weitere 
Aufnahmen wurden angefertigt von Proben von käuflicher Stärke, die zunächst mit 
der gleichen Menge W. im Autoklaven bei 120° behandelt worden waren u. hierauf 
24 Stdn. bei verschied. Tempp. stehen geblieben waren. Hierbei ergaben die Proben, 
die unterhalb 50° 24 Stdn. gestanden hatten, Diagramme derB-Form, solche, die ober
halb 50° gestanden hatten, Diagramme, die sehr ähnlich denen der A-Form waren. 
Hieraus ergibt sich, daß zwischen der A-Form u. der B-Form ein kontinuierlicher 
Übergang stattfindet. Die A-Form hat die folgenden Elementarkörperdimensionen 
a — 15,4, b == 8,87, c =  6,18 Ä, a =  87,0°, ß  =  86,9°, y  — 92,8,° die B-Form a =  16,1, 
5 =  9,11, c =  6,34 Â, a =  ß = y .  =  90°. Es ist jedoch anzunohmen, daß auch die 
B-Form in Wirklichkeit trikline Symmetrie besitzt. Tn diesen Zellen sind 4 Glucose-
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oder 2 Maltosereste enthalten. In welcher Art die Kohlenhydratreste in der Zelle 
angeordnet sind, kann vorläufig mit Sicherheit noch nicht angegeben werden. (J. Amor, 
chem. Soc. 63- 2298— 2305. 5/9. 1941. Arnes, lo ..  Iowa Agricultural Experiment 
Station.) G o t t f r i e d .

R . Jo d l, Uber Größe und Form von Huminsäurekrystallilen. Röntgcnograpli. 
wurden Größe u. Eorm der Krystallite von Kasselerbraunhuminsäure bestimmt. Die 
Festlegung der Intensitätsmaxima u. die Messung der Halbwertsbreiten geschah durch 
Photometrierung der Röntgendiagrammc. Es ergab sich, daß die Huminsäurekrystallo 
scheibenförmige Gestalt besitzen mit einer Dicke von etwa S A u. einem Durchmesser 
von etwa 25 A. (Brennstoff-Chem. 22. 256—57. 15/11. 1941. Lübeck.) G o t t f r ie d .

W illa rd  P . C onner, Hochfrequenzenergieverluste ~in Lösungen, die Makromoleküle 
enthalten. Im Frequenzgobiot von 500— 15000 kHz wurde die DE. e’ (Messungen 
von M yron  E l l io t t ) u. nach der Thermometermcth. die diclcktr. Verluste e" 
der Lsgg. von Lignin (I) u. von den Polymeren der oj-Oxycaprinsciureester (II) u. 
des Mcihylmethacrylates (III). Als Lösungsm. dienten CHC13 +  2% A. (IV) u. 
1,4-Dioxan (V) für I, Bzl. (VI) für I I  u. V u. VI für I I I .  Das verwendete I  wurde aus 
Ahorn-, Espen- u. Rottannonholz gewonnen. Ergebnisse: Dio 3 Ligninsorten ergeben 
prakt. übereinstimmende Werte. A uf Grund dor DEiiYEsehen Dipoltheorio ergibt 
sich, daß I weitgehend homogen ist u. ein Mol.-Gew. 3900 u. ein Achsenverhältnis S 
besitzt, e' von I nimmt mit zunehmender Frequenz ab, der stärkste Abfall erfolgt bei 
etwa 10000 kHz. Dio krit. Frequenzen für dio Rotation des Mol. um die Längs- bzw. 
um dio Querachse betragen 33200 bzw. 8800 kHz. e" von I I  ist unabhängig von der 
Frequenz: die polaren Gruppen zeigen angeregte Rotatiousfreiheitsgradc innerhalb 
des Moleküls. Weder e' noch e "  von I I I  ist frequenzabhängig; die inneren Rotations
freiheitsgrade sind nur sehr wenig angeregt. (J. ehem. Physic 9. 591— 99. Aug. 1941. 
Madison, Wis., Univ., Lahor, of Phys. Chem.) FUCHS.

R aym ond  M . F u o ss , Elektrische Eigenschaften von festen Körpern. IX . Abhängig
keit der Dispersion vom Molekulargewicht im  System Polyvinykhlorid-Diphenyl. (VIII. 
vgl. C. 1941. II. 732.) Von verschied. Sorten Polyvinylchlorid (I) u. von mehreren 
Einzelfraktionen von I wurden zwischen 45 u. 70° u. für die Frequenzen /  =  60 bis 
10 000 Hz die D E. e' u. die dielektr. Verluste e" gemessen (die Art der Fraktionierung 
von 1 mittels CH3OH wird ausführlich beschrieben). Die untersuchten Proben bestanden 
aus 80% I  u. 20% Diphenyl. Das Mol.-Gew. von I in den untersuchten Proben 
schwankte im Verhältnis 1: 5. Ergebnisse: In allen Fällen wurde Dispersion gefunden. 
Die Größe eosh- 1  (e"max/e” ) ändert sich linear mit log /  u. die Relaxationszoit linear 
mit der Viscosität bzw. mit dem Polymerisationsgrad. Dio Meßpunkte, die die A b
hängigkeit von f. "  von e' darstellen, liegen auf einem Kreisbogen; dor mathemat. 
Zusammenhang zwischen e" u. e' wird angegeben u. dor physikal. Inhalt dieser B e
ziehung diskutiert. Das Dipolmoment pro Monomereneinhcit ergibt sich, unabhängig 
vom Polyinerisationsgrad u. von der Temp., zu 2,17 — 0,09. Dieses Ergebnis bestätigt 
dio Annahme, daß die dielektr. Eigg. von polaren Hochpolymeren hei erhöhter Temp. 
durch die Dipolrotation im elektr. Meßfeld bestimmt sind. (J. Amer. chem. Soc. 63. 
2401—09. 5/9. 1941. Schenectady, General Electr. Comp., Bes. Lahor.) E u cn s.

R aym ond  M. F u o ss , Elektrische Eigenschaften von festen Körpern, X . Das System 
Polyvinylchlorid-Tetrahydronaphthalin. (IX. vgl. vorst. Bef.) Von dem Syst. P oly
vinylchlorid (I) - Tetrahydronaphthalin (II) wurden zwischen 5 u. 80° u. für die Fre
quenzen /  =  60— 10 000 Hz die DE. e' u. die dielektr. Verluste s" gemessen. Dio 
Konz, evon II  wurdovon 8,3—39,1% variiert. Ergebnisse: Die Größe eosh- 1  (e"max/e") 
ändert sich für kleinere c-Werte linear mit lo g /, nicht für c =  32,6 u. 39,1%. lo g /ma\- 
(/max =  Frequenz maximaler Absorption) u. log k (k =  Gleichstromleitfähigkeit) 
ändern sich linear mit 1/T. Das mittlere Dipolmoment ft der (CH2CHCl)-Gruppo fällt 
mit wachsendem c bis zu einem Grenzwert von 1,73 ab. Die höheren /i-Werto hei 
größerem Geh. an I (z. B. ist ft  =  3 für c =  0) werden auf das Vorliegen von Kon
figurationen zurückgeführt, in denen die Kettenmoll, sich nicht in ihrem wahr
scheinlichsten Zustand befinden. —  Für dio Abhängigkeit des spezif. Vol. der unter
suchten Proben von c wurde gefunden: v — 0.71(1 - f  0,00325-c. (J. Amer. ehem. 
Soc. 6 3 .2410— 13, 5/9. 1941. Schenectady, General Electric Comp., Res. Labor.) F u c h s .

D a rre ll  W . O sborne, R u sse ll N . D oescher und D on M . Y ost, Die Entropie 
von Dimcthylsulfid aus calorimelrischen Messungen bei tiefer Temperatur. Behinderte 
Rotation der Methylgruppen, In einem adiabat. Calorimeter bestimmten Vff. die 
Schmelzwärme. Verdampfungswärme bei 291° K  u. den Wärmeinhalt zwischen 13,4 
u. 291° K  von Dimethylsulfid. Weiter wurden genaue Dampfdruckmessungen zwischen 
250 u. 293° IC ausgeführt. Die Molentropiewerte aus diesen Messungen werden m it
geteilt n. mit theoret. Berechnungen verglichen, die an Hand von Spektroskop. Frc-
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quenzcn dürchgcführt wurden. Um Übereinstimmung zu erzeugen, muß angenommen 
worden, daß die Rotationen der Methylgruppen m it einem Potentialborg von 2000 cal 
Mol für jede Methylgruppe behindert sind. (J. chem. Physics 8 . 506. Juni 1940. Pasa- 
dena, Cal., Inst, of Technology, Gates Chemical Labor.) A d e n s t e d t .

W . P . Golmow, Über die Verbrennungswärmen der aliphatischen und der P oly
methylenkohlenwasserstoffe im  Hinblick auf die Besomlerliciten ihrer Struktur. Die 
H-Atomc der verschied. Radikale sind thermochem. nicht gleichwertig. Ihre Ver- 
brennungswärme beträgt in den Gruppen CH4, —CH3, —CH2— , > C H — 29,6, 30,7, 
31,4 bzw. 31,7 Calorien. Dies s te h t  in B eziehung zur MARKOWNIKOWschen Begeh  
die Gruppe —CHa—CH2X  besitzt z. B . eine geringere Verbrennungswärme als die 
bevorzugt gebildete —CHX—CHr  Der Vgl. der Verbrennungswärmcn der einfachen 
Polymethylen-KW-stoffe zeigt, daß die drei- u. viergliedrigen Ringe den größten 
Energiegeh. aufweisen. Dies steht im Einklang mit der Richtung der Isomerisierungs
vorgänge. (>Kypiia.i Ofuncii X h m iiii  [J. allg. Chem.] 11 (73). 405— 10. 1941. Moskau, 
Staatsuniv.) S c h m e ts s .

W . H . Jo n es  und C. E . S ta r r  j r . .  Bestimmung der Vcrbrenmtngswärmn von 
Gasolinen. Eine Meßanordnung wird beschrieben, mit der nach Angabe der Vff. je Tag 
(i— 8 Bestimmungen der Verbrennungswärmen von Gasolinen mit niedrigem Kp. (Flug- 
motorenkraftstofic) mit einer Genauigkeit von ± 0 ,2 %  durchgeführt werden können 
(udinbat. Calorimeter, BECKMANN-Thermomcter, dessen Korrekturen graph. dargestellt 
sind, H 4-freier 0 2, Eiohung mit Benzoesäure, Gelatinekapseln mit bestimmten Feuchtig- 
keitsgehh., Stahl- oder besser Pt-Tiegel, 0 2-Fiilldrucko 15—40 at, am besten 30 at). 
Die Reproduzierbarkeit wird durch 25 Messungen an n-Heptan erwiesen. Für den Fall, 
daß diese genauen Messungen anderenorts nicht durchführbar oder schnelle Schätzungen 
der Verbrennungswärmen erwünscht sind, wird die Verbrennungswärme zahlreicher 
KW-stoffc in Abhängigkeit vom H-Geh. (in %) auf Grund von Literatunvcrtcn graph. 
dargcstcllt, wobei sich ein linearer Zusammenhang ergibt (dio betrachteten KW-stoffe 
sd. alle im Bereiche dor Gasoline). Während sich die Paraffine u. Aromaten sehr gut 
jener linearen Abhängigkeit cinordnen, weichen die Naphthene u. Olefine zum Teil 
erheblich hiervon ab. Jedoch läßt sich diese Abhängigkeit für Gasoline mit der üblichen 
Zus. sehr wohl gebrauchen, wie ein Vgl. der so geschätzten m it den wahren Ver
brennungswärmen zahlreicher Gasoline zeigt. Wegen einer näherungsweisen Best. des 
H-Geh. verweisen die Vff. auf die von S w e e n e y  u .  V o o r t i i e s  (C. 1934. I .  3822) an
gegebene Beziehung zwischen H-Geh., mittlerem Kp. u. D ., sowie auf den von WATSON, 
NELSON « . M u r p h y  (C. 1936. I. 3435) angegebenen Keimzeichnungsfaktor. (Ind. 
Engng. Chem., aiialvt. Edit. 13. 287— 90. Mai 1941. Baton Rouge, Standard Oil Co., 
Esso Labor.) Z e is e .

E . A . H a u se r  und G. E . N iles, Oberflächenspannung capillaraklivcr organischer 
Halogenide. Vff. ermitteln dio Oberflächenspannung-Konzentrationskurven der Lsgg. 
von Cctylpyridiniumchlorid, -bromid u. -jodid, sowie von Oetyltrimelhylammonium- 
rhlorid, -bromid u. jodid , Kurze Diskussion der Ergebnisse. (J. physic. Chem. 45. 
954— 59. Juni 1941. Cambridge, Mass., Inst, of Technology, Department of Chemical 
Engineering.) E r b r i n g .

E ugen io  M arian i, Viscositäl von Wasser-Dioxan-Lösungen. Die Kurve für die 
Viscosität u. die Fluidität von Mischungen von W- mit Dioxan hei 25° wird aufgenommen 
u. mit der von G e d d e s  (C. 1934. II. 1430) erhaltenen verglichen. Die größte Ab
weichung in der Geradlinigkeit entspricht hiernach eher der Zus. C4H 80 2-4 H 20 . (Boll. 
sei. Fac. Chim. ind., Bologna 1941. 105—06. Juni 1941. Rom, Univ.) H e n t s c h e l .

R . S igner und H . M osim ann , Über die. Fraktionierung von Gelatine. Nach einem 
theoret. Überblick über den gegenwärtigen Stand dieser Frage berichten Vff. über 
Verss. zur Gewinnung von Gelatincfraktionen durch stufenweise Eällung mit A., die 
bereits früher von M o s im a n n  veröffentlicht worden sind (C. 1939. I. 2707). Zum 
Vgl. werden in einer anderen Vers.-Reihe 20 g Gelatine in 800 ccm 4-mol. Harnstofflsg. 
gelöst u. durch Zutropfen von A. in 2 Fraktionen zerlegt, die nach dem Umfällen mit
A. zur weiteren Reinigung dialysiert u. clektrodialysiert werden. Einige ausgewählte 
ü. derart gereinigte Fraktionen beider Vers.-Reihen werden durch die Werte der Säure
bindung u. der spezif. Viscosität (in 1-mol. Thiohamstofflsg.) charakterisiert. (Helv. 
cliim. Acta 2 4 . 1058—67. 15/10. 1941. Bern, U niv., Chem. Inst.) H e n t s c h e l .

D 2. Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
F ra n k  C. W h itm o re  und H . H . Jo h n so n  j r . ,  Die Verwendung von Schwefelsäure 

zur Reinigung gesättigter Kohlcnicasserstoffc: Einwirkung auf 2,2,4-Trimcthylpentan. 
Vff. fanden, daß konz. H 2S 0 4 gesätt. KW-stoffc weitgehend verändert. So wurden 
7836 g 2,2,4-Trimethylpentan  (1) (nir° 1,3915) mit 5 1 95%ig. H 2S 0 4 10 Tage hei 20°
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verrührt, wobei die S 0 2-Entw. prakt. zum Stillstand kam. Bei der Aufarbeitung wurden 
nur 25% an I zurückerhalten. Über den Verbleib der Hauptmengc können keine 
konkreten Aussagen gemacht werden. Nach Ansicht von Vff. sprechen jedoch Anzeichen 
für das Vorliegen von Neohexan u. 2,2,4,4-Telramelhylpentan. (J. Amer. chem. Soc. 63. 
1481— 82. Mai 1941. Pennsylvania.) K o c h .

B . A . K a sa n sk i und M. I .  R o se n g a rt, Polymerisation des Isobulylens bei ver
schiedenen Temperaturen über Aluminiumsilicatkatalysator. Vff. untersuchen die Poly
merisation von Isobutylen über Al20 3-S i02-Katalysator (1%  A120 3 auf Silicagel) be- 
verschicd. Tempp. (120, 175, 218 u. 289°) u. stellen fest, daß beim Überleiten von ca.
0 .4 1/Min. über 20 ccm Katalysator (10—12 g) die Ausbeuten an fl. Prodd., bezogen 
auf durehgeleitetes Gas von ca. 90%, auf ca. 27°/0 abnehmon; die Ausbeute an D i
meren steigt bis 175—218° an u. nimmt dann wieder ab (Maximum 43— 45%); die 
Ausbeute an Trimeren u. Polymeren nimmt zuerst stark, dann langsam ab; mit 
steigender Temp. nimmt auch die Bldg. von durch Isomerisierung entstehenden Iso
meren zu. (ÜBBecxua AKageiiuir Hayn CCCP. Oxseaemic X iim u 'ic c k i ix  Hayn [Bull. Acad. 
Sei. U R SS, CI. Sei. chim.] 1941. 115—20. Inst. f. organ. Chem. d. Akademio d. 
Wissensch. d. U dSSR.) v . E ü n e r .

E rw in  O tt, Bemerkung zu der Arbeit von Bruno Schiedt: Umsetzungen von Form
amid m it Carbonylverbindungen. Vf. w eist darauf hin, daß die von S c h i e d t  (vgl.
C. 1941. I. 2525) beschriebene Verwendung von Formamid zur Darst. von Aminen 
aus Carbonylverbb. bereits seit lo  Jahren im Stuttgarter Inst, bearbeitet wird, wie 
aus zahlreichen Dissertationen u. anderen Veröffentlichungen (vgl. u. a. O t t ,  Liebigs 
Ann. Chem. 488 [1931], 193) hervorgeht. (J. prakt. Chem. [N. E .] 158. 302. 15/5. 
1941. Stuttgart, Techn. Hochschule.) HEIMHOLD.

J e a n  D écom be, Über die Darstellung von symmetrischen Organomagnesium- 
verbindungen. In Anlehnung an die Unteres, von SCHLENK SEN. u. JR . (Ber. dtseh. 
ehem. Ges. 62 [1929]. 920. 64 [1931], 734) wurden die aus CH3J, C2H 5J , iso-C3H 7J, 
CjHjJ, CjHjBr, n-C3H,Br, CcH 5Br, CH3C6H.,Br. n-C3H 7Cl, iso-C3H,Cl u. C„H5CH2C1 
erhaltenen Mg-Yerbb. mit Dioxan in Mengen von 1,1— 2 Moll, pro Mol der titrierten 
.Mg-Verb. gefällt. In den nach Abtrennung dcrN dd. erhaltenen Lsgg. konnten Hnlogen- 
u. Mg-Geh. in üblicher AVeise bestimmt werden. In allen Fällen waren dio in Lsg. ver
bliebenen Mg-Mengen höher als sie SCHLENK gefunden hatte. Das beschriebene Verf. 
stellt eine ausgezeichnete Meth. dar, aus äthor. Lsgg. mit Gemischen von Mg-Aterbb. 
dio Lsgg. dor reinen, symm. Organo-Mg-Aterbb. zu gewinnen. Dio besten Ausbeuten 
werden erhalten, wenn man die zur vollständigen Fällung des Halogens eben aus
reichende Menge Dioxan verwendet. Aus den Chlorverbb. konnten so Mg-Dialkyllsgg. 
in Ausbeuten von 83— 89%, aus den Bromverbb. in Ausbeuten von 64—94% bereitet 
worden. Dio Jodverbb. sind für dieses A7erf. ungeeignet. (C. R. hebd. Séances Acad. 
Sei. 213. 179—81. 28/7. 1941.) ~ H e im h o ld .

R . P a u l,  Die Einwirkung von llaney-Nickel auf Alkohole. (Vgl, 0 . 1941. I. 191. 
192.) Vf. teilt Vers.-Ergebnisse über dio Dehydrierung von gesätt. u. ungesätt. Alko
holen mit R a n e y - N î  hei niedrigen Tempp. (vgl. auch P a l f r a y  u . Mitarbeiter, C. 1940.
1. 1483, u. H a l a s z ,  C. 1941. I. 2650) mit. — Äthylalkohol wird beim Stohenlassen oder 
langsamen Destillieren mit 10% RANEY-Ni (R-Ni) zu etwa 0,1%  in Acetaldehyd über
geführt; nach Jahren hat sich mehr Säure als Aldehyd gebildet. — 180 g 3-Methyl- 
tmtanol u. 70 g R-Ni liefern bei 10 -std. Kochen 17,5 1 Gas, das 14% CO enthält u. 
nur 7 g 3-Methylbutyraldehyd neben beträchtlichen Mengen eines höhorsd. Produktes. — 
116 g Allylalkohol werden langsam über 50 g R-Ni dost., wobei als Rk.-Prod. neben 
wenig Gas u. Spuren von Acrolein 101,5 g Propionaldehyd, vom Kp. 49° erhalten werden: 
der Rückstand enthielt 2-Methylpenten-(2)-al, CII3-C H ,-G H =C (C H 3)CHO, Kp. 135 
bis 137°, Oxim  aus PAc. F. 48,5°, der nur durch Aldolkondensation entstanden sein 
kann. —-154 g Geraniol wurden mit 32 g R-Ni 10 Stdn. auf 185° gehalten; neben CO u. 
H2 u. 3,5 g AAr. entstand ein fl. Prod., das in 2-Dimethylhepten-2, Kp. 135— 137".

=  0,786, n i 10 =  1,42825, 2,6-Dimcthylhepladien-l,5, Kp. 142— 143°, diTf  =  0,758. 
n e5 =  1,43757, 3,7-Dimethyloctadien-2,6, Kp . 10 55°, J 1510 =  0,784, dd10 =  1,44992, u. 
eine höhered. Fraktion, die gesätt. Alkohole von Camphergeruch u. einen Aldehyd vom 
Kp.j, 180—200° enthielt, getrennt werden konnte. —  67 g Zimtalkohol u. 30 g R-Ni 
wurden nicht über 190° erwärmt, wobei AAr. u. KW-stoffc übergingen u. ein Gas gebildet 
wurde, das zu 30% aus CO bestand; das KW-stoffgemisch bestand aus 15,7 g Ätliyl- 

■benzol, Kp. 135°, 6 g Styrol, Dibromid F. 72°, u. Propenylbenzol, K p.w 65°, Dibromid 
F. 68°; der verbliebene Rückstand enthielt Spuren von Zimtaldehyd u. Phcnylpropion- 
aldehyd neben Styrolpolymerisationsprodukten. — 29,4 g Furfurylalkoliol u. 30 g R-Ni 
werden langsam auf 150° erwärmt, wobei innerhalb 4,5 Stdn. neben wenig Euran 7 g 
Methylfuran, Kp. 63°, übergingen; das gebildete Gas (2000 cem) bestand aus 17% H„ u.
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83% CO. Der Rückstand bestand zu 19,2% aus Furfurol. — Trotz der großen Menge 
wird bei diesen Verss. der Katalysator schnell inaktiviert; Vf. führt diese Erscheinung 
auf die Wrkg. dos CO u. eine bis jetzt nicht sicher nachgcwiesono Bldg. von Ni-Carbonyl 
zurüek. —  100 g Isopropylalkohol u. 37 g R-Ni wurden 15 Stdn. am Rückfluß gekocht ; 
die entwickelte Menge H., entsprach der gebildeten Menge Acción (29%). — sck.-Bulyl- 
alkohol mit der gleichen Menge R-Ni 12,5 Stdn. am Rückfluß gekocht, liefert m it 
89% Ausbeute unter H 2-Entw. in äquivalenter Menge Butanon-2, Kp. 80—82°. —  
Analog lieferte IIexanol-3 zu 86% Hexanon-3, Kp. 123— 126°, Semicarbazon F. 113°. 
Heptanol-3 lieferte nach 3 Stdn. zu 94% Heplanon-3, Kp. 146— 148°, Semicarbazon 
K. 100— 101°. — 26 g Oclanol-2 u. 10 g R-Ni dest. ergeben einen schnellen H 2-Strom 
(126 ccm/Min.) u. 95% Octanon-2, Kp. 170— 172°, Semicarbazon F. 121°. Analog 
lieferten Octanol-3, Octanon-3, Kp. 164— 166°, Semicarbazon F. 112— 113°, Nonanol-2 
83% Nonanon-2, Semicarbazon F. 118° u. Dccanol-2 neben einigen Tropfen W. u. 
wenig Decen, 86% Decanon-2, Semicarbazon Y. 121“: — Die ungesätt. Alkohole Penten- 
t-ol-3, bei Tompp. nicht über 105°, u. Hcxen-2-ol-i gingen in 85% Pentanon-3, Kp. 100 
bis 102°, Semicarbazon Y. 140° (D e la b y  u. DumoULIN, Bull. Soc. ehim. France, Mein. 
39 [1926]. 1579) bzw. 85% IIexanon-3, Kp. 122— 124°. Semicarbazon F. 112— 113° 
über. — Unter vergleichbaren Bedingungen übt die Stellung der OH-Gruppe bei iso
meren Alkoholen einen Einfi. auf die Leichtigkeit der Dehydrierung aus: Nonanol-2 
bildet leichter das entsprechende Keton als Nonanol-4-, das gleiche gilt für die Decanole.
-— Aus diesen Beispielen geht hervor, daß sek. Alkohole leicht in Ketone verwandelt 
worden, ohne daß der Katalysator seine Aktivität verliert. (Bull. Soc. chim. France, 
Mom. [5] 8 . 507— 19. Juli/Aug. 1941. Angers, Fac. libro des Sciences.) GoiüD.

D. W . T iseh tsck en k o , Untersuchungen auf dem Gebiete der Ohlorderivale. XVJJI. 
Einwirkung des Chlors auf M esityloxyd. (Vgl. C. 1 9 4 0 .1 . 1971.) Boi Einw. von 1 Mol CL 
auf 2 Moll. Mesityloxyd (Í) in Ggw. von trockenem NaHCO, unter Eiskühlung bilden
CH, CH, CH3 CH, CH3 CHa CH, CH,C1 sich 60— 70% der Theorie an III 

3 2 3 2 u. V; der Rest enthalt das „nor
male“ Prod. der Rk. (vgl. P a u l y -  
u. L l E C K ,  Ber. dtscli. ehem. Ges. 
33 [1900]. 502). V bildet sich aus 
II, wenn bei der Vakuumdest. der 
Rk.-Prodd. die Badtemp. 100° über
steigt u. war nicht rein zu isolieren. 

Nach einigen Tagen Stehen war das Rk.-Prod. dunkel gefärbt u. enthielt HCl. Nun
mehr erhielt Vf. bei der Dest. eine Mischung von III u. IV nebst wenig II u. V. Reines 
II liefert beim Stehen ebenfalls IV +  HCl, spaltet sich also entsprechend der W AGNER- 
SAlTZEWschen Regel.

V e r s u c h e .  Ungesäll. Ohlorketon, C6HdOC1 (III), K p.w 45—45,5°, D .15, 1,0466, 
11c 16 =  1,45977, np15 =  1,47163, Mc =  33,74. — Bicldorkelon, C6H 10OCl» (II), K p .12 69 
bis 69,5°, D .15, 1,1603, 11c 15 =  1,46232. Mc =  40,05. — Dichlorketon, ö tH9OGl. (IV), 
Kp.u  86—92°, D .10, 1,2124, n0 l# =  1,4811, Mc =  38,85. — Fraktion, K p.,, 100— 110".
D . 104 1,2754, CI 46,62%. (/ICypuan Oöiueir Xiraim [J. allg. Chem.] 11 (73). 402—04. 
1941. Leningrad, Staatsuniv.) S c h m e is s .

W . W . T schelinzew  und A. W . P a ta r a ja ,  Ketole und ungesättigte Ketone. I. Dar
stellung der isomeren Ketole und ungesättigten Ketone durch eine Kondensation vermittels 
substituierter Magnesiumammine. Synth. einer Reihe von Kotolen u. ungesätt. Ketonen.

I (CH3),C =C H —C(CH3) (OH)—CH„—CO—CH=C(CH3),
II (c h 3) ;c = c h —C(Ch3) = c h —c o -% :h = c (c h 3)2

III (CH3),C =C H —C(OH) (CH3)—c h 2—CO—C6H 5 
IV'CjKb—COH—CHj—CO—CH=C(CH 3)2

c h 3
4’ (a n a )  (CH3) COH—CH,—CÓ—C6Hä VI (C„H5) (CH3)C=CH—CO—CH.,—CH3

VII C3H 7-C(CH3)=CHCOC6H 5 V III C0H5C(CH3)= C H —CO—c 3h 7 ‘ 
V e r s u c h e .  Mesityloxyd mit der theoret. Menge (1 Mol: 2 Mol Keton) 

(C6Hg) (CH3)N-MgBr 1 Stdc. bei Zimniertemp. schütteln, mit W. u. HCl zerlegen, 
fraktionieren; das Prod. bestand zu % aus dem Dienketol 1, C12H 230 , ,  Kp. 194°,
D .2», 0,9466,11 n10 =  1,4944, u. dem Trienkelon II (%), C12H 180 , Kp.50160°, D .2°4 0,9790, 
ud17 =  1,4969. — M esityloxyd  u. Acetophenon lieferten je nach Reihenfolge d. 
Zugabe III, C ,,H ,80 2, F . 84° oder IV, C14H 180 , ,  Prismen, F. 79°. —  Analog ent
stand aus Methyläthylketon u. Acetophenon V, CI2H 160 2, K p .10 140°, D .%  1,0051, 
n D>° =  1,5180 oder VI (in Mischung mit dem Ketol), K p .,; 175— 180°, D .2°, 0,9976, 
ni)!! — 1,4999. — Aus Methylpropylketon u. Acetophenon. VII, C,3H 1G0 , Kp .32 170°,

CC1 c c CCl
CHC1 CHC1

1!
CCl CHC1

CO II CO I I I CO IV a- O

c h 3 ¿ h 3 c h 3 CII3



1 7 4 0  Da- P r ä p a r a t i v e  .o r g a n i s c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . 1 9 4 2 .  I .

D.20* 1,0000, Jio”  =  1,5350 oder V III, CJ3H 16,0 ,  K p .J3 147", D .20, 1,0006, « D»  =  1,5489. 
(7Kypim.i Oömofi XiiMini [J. allg. Chem.] 11 (73). 461—66. 1941. Saratow, Staats- 
univ .) S c h m e is s .

P . A . L evene und M a rtin  K u n a , Struktur Verwandtschaft von 2-Methylheptan- und 
■l- Mdhylnotianmurc. Die Struktur von 2-Methylheplansäure wird mit der von 3-Methyl- 

H H H H
CH3—6—  COOH -> CH3—C—COOCaH5 ->- CH3—C -C H 2OH -> CH3—6—  CH.J ->

I  CjHjj (n) I I  CäH lt (n) I I I  OjHji (n) , I V  C + + , (n)
— 26,0" — 32,6° +- 11,1" — 5,35"

fj ockin- u. ■¡•Methylnonansäure in Beziehung gebracht, Bonne!
p h  n  /prr p n n H  —̂V. Eine Malonestersynth. von l-l-Jod-2-methylheplan  (IV)
CH3 C—(Ct12)j-OU(JH crgab l-4-Mclhylnonansäure (V). L e v e n e  u . M a r k e r

V C6H u (n) (C. 1932. I. 2449) gewannen dieselbe Säure aus d-3-Metliyl-
  jq o  orAansäure. l-2-Methylheptan-, d-3-Methyloctan- u. l-4-Me-

thylnmansäure sind also strukturverwandt.
V e r s u e  h e. 2-Metliylheptansäure (Melhylamylessigsäure), C8H 10O2. Aus d,l-2-Me- 

thylheptaüsäure mit Cinchonidin in Aceton. Aus Aceton u. Methyläthylketon, K p.j 94 
bis 96°, nd25 =  1,4233, [a]i>25 =  — 15,5°, [M]n25 = — 22,5". —  d-2-Metliylheptansäure- 
iithylester, C10H 20O2. Aus 2-Metliylheptansäure, [a]n2i =  +8,48" in wasserfreiem A. 
( +  konz, H2iSO,) am Rüekflußkühler, K p.ls 80", nn25 — 1,4119, [oc]d2S =  +8 ,91°, 
[M]n25 =  +15 ,3°. —  l-2-Mcthyl-l-lieptanol, C8H]80 .  Durch Bed. von 2-Methylheptan - 
säureäthvlester, [a]n25 — + 8,91° mit N a in wasserfreiem Methanol, Kp. 85—89°, 
r»u*5 =  1,4256, [a]D25 =  — 4,01°, [M]D26 -  — 5,22». — dJ-Jod& m ethylheptan, CgH „.L  
Aus 2-Methyl-l-hoptanol, [<x]d25 =  — 4,01° im Bombenrohr m it H J, K p.a 78— 80°, 
nD2ä =  1,4875, [a]n25 =  +1 ,05°, [M]d25 =  +2 ,52°. — d-4-Methylnonansäure, C10H 20O2. 
Aus l-Jod-2-methylheptan [<z]d25 =  +1,05» mit N a in trocknem A. u. Äthylmalonat 
durch Kochen unter Rückfluß u. folgender Hydrolyse des Esters, K p.0ll 92», [a]n2<i =  
+0,46», [M]d25 = +0,89». (J. biol. Chemistry 140. 255— 57. Juli 1941. New York, 
Rookcfcller Inst, for Med. Res., Laborr.) A m e lu n g .

P . A . L evene und M a rtin  K n n a , Struklurverwandtschaft aliphatischer Amine. 
(Vgl. C. 1932. II. 40. 1934. I. 2266 u. 1938. II. 511.) Glieder homologer Reihen n. 
disubstituiorter Essigsäuren, die eino Mothylgruppe enthalten, haben die gleiche 
Drehungsrichtung, die entsprechenden freien Amine die entgegengesetzte. Z. B. 
l-2-Methylheptansäure u. d,l-Amino-2-methyUieptan. Enthält die disubstituierte Säure 
eino Äthylgruppe, so haben die Säure u. das freie Amin gleiche Drehungsrichtung. 
V,. B. l-2-Äthylcapronsäure u. i-l-Am ino-2-äihylhemn. Die Red. von d-5-Mcthyldecan- 
nitril führte zu inakt. l-Amino-5-metliyldecan.

V e r s u c h e .  l-ß-Melhylheplanoytchlorid, C8H 150C1, aus 2-Methylheptansiiuro, 
[cc]d25 =  — 7,8» mit Thionylchlorid unter Kochen am Rückflußkühler. K p .12 67— 70°, 
M d 25 — :—5,1°, [M]d25 — — 9,1». Es findet beträchtliche Racomisiorung statt. —
i-2-MethylKeptannäril,CsH.nT$, durch Überführen von 2-Methylhoptanoylchlorid,[a]n25=  
— 5,1°. mit 40%ig. wss. N H 3-Lsff. in das Amid u. folgendem Kochen mit Thionylchlorid 
unter Rückfluß. Kp.la 71—73», nn2» =  1,4131, [a ]D25 =  — 14,9», [M]n25 =  — 18,6». —  
d,l-Amino-2-methylheptan. Aus 2-Methylheptannitril, [a]n25 =  — 9,37°, durch Hydrie
rung mit A d a m s Katalysator in Methanol. Das Rk.-Prod. gab bei der Dest. 2 Frak
tionen : I, das erwartete Amin, CgH 10N, Kp. 105— 106°, nD25 =  1,4258, [a]n25 =  +3,04°. 
[M]d26 =  +3,93», II, sek. Amin, C1GH 35N, Kp. 90— 100», nD26 =  1,4380, [<x] D25 =  
+0,56», [M]n25 =  +1,35». — 5-Melhyidecannitril. Cu H 2lN. aus l-Brom -4-inethyl- 
nonan, [<x] D27’ 5 =  +2,5», mit KCN in W. u. absol. A ., K p.n  106—110°, nD25 =  1,4317, 
[<x]d25 =  +1,46», [M]n26 =  +2,44». — l-Amino-5-methyldecan , C8H 150C1. Aus 5-Me- 
thyldecannitril, [ajn25 =  +1,46», mit H 2 bei 1 at mittels RANEY-Katalysator in 
Methanol. Opt.-inaktiv. —  l-2-Äthylcaproylchlorid, CaH 15OCl, aus 2-Äthvlcapronsäure. 
[a]n25 =  —3,54», mit Thionylchlorid, K p .10 62—64°, nD25 =  1,4294, [a]n25 =  — 1,63°, 
I'M]d25 ~ —2,65°. —  1-2-Äthylhexannitril (Äthylbutylacetonitril), C8H 16N, aus 2-Äthyl- 
caproylchlorid, [a]D2S =  — 1,63» in gesätt. alkoh. N H 3 u. Erhitzen des gebildeten 
Amicls mit Thionylchlorid, K p .50 98—400°, nD25 =  1,4148, [a]n25 = — 4,8°, [M] d25 == 
—6,00°. _—  l-l-Amino-2-äthylhexan  (Äthylbutyläfhylamvh), C8H 19N. Durch Hydrieren 
von 2-ÄthyIhexannitril-2-äthylhexan, [<x]d25 =  — 4,80», in Methanol mit RANEY- 
Katalysator, Kp.w 9 8 -9 9 » , nn2» =  1,4286, [«]58:5,ß2» =  -0 ,5 2 » , [M358„ ,02» =  -0 ,6 7 » .  
d-4-Nom nol, ■ C3H 20O. In üblicher Weise aus n-Ämylmagnesiumbromid u. n-Butyl- 
aldehyd gewonnen, in den Phthalsäureester übergeführt u. mit Brucin in Methyl- 
isobutylketon neutralisiert. Salz 19-mal aus Methylisobutylketon umkryst., Krystalle
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lieferten ein Carbinoi, Kp.lg94—95°, nD25 == 1,4275, [o c ]d25 =  +0,57», [M]n25 =  +0,82°. 
— l-l-Jodononan, C9H 19J, 4-NonanoI, [a]i>25 == +0,57°, mit wasserfreiem JH  behandelt, 
Kp. 98—99», 12 mm, n+ 3 =  1,4872, [ct]D=» =  — 1,72», [M]D25 =  —4,37». — l-4-Non- 
änazid, C9HigN3, 4-Jodononan, [ajn23 =  — 1,72°, zu einer Lsg. von 12 g Na-Azid in 
30 ccm W. u. 475 ecm Methanol zugegeben. Lsg. in DruckfJaschen 4 Stdn. auf 60» 
erhitzt, K p.2j 100», nD*» =  1,4368, [oc]D25 =  —0,1», [M]o26 =  — 0,2». (Tabellen s. 
Originalarbeit.) (J. biol. Chemistry 140. 259—65. Juli 1941. New York, Laboratories 
of the RockefeUcr Inst, for Medical Res.) A m e lt jn g .

N icolas D . C heronis und K u r t  H . S p itzm u e lle r , Untersuchungek über die 
Ammonolysc. I. Die Ammonolysc von Halogenfettsäuren und die Darstellung von a- Amino
säuren. Die Umsetzung von Halogenfettsäuron mit N H 3, die im Falle von Monochlor
essigsäure (I) neben Glykokoll (II) zu Di- u. Triglykolaminosäurcn führt, wird besprochen 
(Literaturzitate vgl. Original). Von den 3 Rk.-Möglichkeiten:

R-CH-Cl-COO“ +  N H 3 ->- R-CH(NH,)COO- +  H+ +  Cl~
R-CH (NH 2)COO- +  R-CH-Cl-COO“ >N H (R -C H -C O O ).f +  H+ +  c i -  
NH(R-CH-COO)2“ +  R-CH-Cl-COO- >  N(R-CH-COO);+  +  H+ +  Cl~ 

ist die Geschwindigkeit der 1-, von der Temp. u. der Konz, der Rk.-Teilnehmer abhängig, 
die der 2. u. 3. wesentlich vom pn des Rk.-Mediums u. der Ggw. von Ionen abhängig, 
die mit der Aminogruppe reagieren können. Unterhalb 60» nimmt die Bldg. von Amino
säuren mit steigender N H 3-Mcngc stetig zu ; über 60» nimmt der Umfang der sekundären 
Rkk. wesentlich zu, so daß die Ausbeute an Aminosäuren trotz steigender NH‘;t-Menge 
konstant bleibt 11. mit steigender Temp. sogar abnimmt. Wie bei der Unters, der A b
hängigkeit der Geschwindigkeit der Rk. zwischen I u. II vom pn festgestellt werden 
konnte, läßt sich die Bldg. von -sek. u. tert. Aminoverbb. durch Innehaltung eines 
Pn-Wertes <  10 weitgehend unterbinden. Dieser Effekt läßt sieh durch Salzzusätze 
unterstützen (vgl. z. B. N e u b e r g ,  Bioohem. Z. 18 [1909]. 435), wobei bes. Ammonium- 
salze, wie (NH.,)2C 03, N H 4C1 u. N H 4N 0 3 an der Rk. teilnehmen können. Da dem 
(NH4)2G03 die stärkste Wrkg. zukommt, nehmen Vff. an, daß das Ion der Carbamin- 
säure, in geringerem Maße das Biearbonation, unter Bldg. des Carbnmats der Amino
säure (“00C -N H -C H 2-C 00“)-reagiert u. damit die Umsetzung mit unveränderter 
llalogeufettsäuro verhindert wird. Zur näheren Unters, wurde die CO,,-Menge gegen
über 12 Moll. N H 3 zwischen 0,1 u. 6,0 Moll, variiert; bei einem Mol.-Verhältnis 
N H 3: COa =  3 :1 , was der Bldg. von Bicarbonat-Carbamat, N H 4H C 03-NH2C 00N H 4. 
entspricht (vgl. JÄNECKE u. R a h l ,  C. 1932. I .  1478), ist das Maximum der Bldg. 
von II aus I erreicht. Die Bost, der relativen Menge von Carbamat der Lsg. (BuRROW 
u. L e w is ,  J. Amor. ehem. Soe. 34 [1912], 993) zeigt, daß hei 60» ausreichende Mengen 
an Carbamationen vorhanden sind, oberhalb tritt Zers, ein, ein Befund, der-sich mit 
den Annahmen für die Rk. der Umwandlung von I in II dockt (vgl. u. a. F r a n k e l .  
N e u f e l d  u. K a t c h a l s k i ,  C. 1939. II. 4466). Die Anwesenheit von COj-Ionon ver
ringert den Effekt. —  Zur Unters, des Einfl. von Alkylresten u. der Natur des Halogon
atoms werden außer I, Monobromessigsäure, %-Chlor- u. a.-Brompropionsätire, v.- Brom - 
buttersäure, a -Brom-n-valoriansäurb, oc-Bromisovaleriansäure u. a-Brom-n-capronsäure 
studiert, wobei außer Hydrolyse, Nebcnrkk., unter Bldg. ungesätt. Säuren, möglich 
sind. Der Vgl. der Ammonolysc von 0,8 Moll, dieser Säuren bei 60» mit 4 Moll, einer 
gesätt. (NH4)2C 03-Lsg. zeigt, daß bei Säuren mit mehr als 3 C-Atomen die Br-Verbb. 
benutzt werden müssen; bei verzweigten a-Halogenfcttsäurcn mit geringer Rk.-Fähigkeit 
ist die Erhöhung der Temp. auf 70» u. Anwendung von Druck erforderlich. Cu, Cupro- 
u. Cuprisalze, Holzkohle u. Na J  beschleunigen die Halogoniononbldg., die Verwendung 
von Methanol, A., 90»/oig. Methanol u. Chlf. oder fl. N H 3 zeigen keine Vorteile.

V e r s u c h e .  Die Darst. der a-Chlorfettsäuren erfolgte in der üblichen Weise, 
die entsprechenden Br-Verbb. wurden nach H e l l - V o l h a r d - Z e l i n s k y  unter Ver
wendung von SOCl2 oder PC13 als Katalysator erhalten. D ie Behandlung von fl. N H :, 
mit einem Unterschuß an fester C 02 liefert nach dem Abdampfen des N H 3 carbamin- 
saures Ammonium, aus A. Krystalle. —  Zur Unters, der Ammonolysc werden eingewogene 
Mengen an Halogenfottsäure mit der Ammonolysenlsg. im Thermostaten auf 25», 
40", 50», 60» bzw. 100» erwärmt u. aliquote Mengen auf den Geh. an Halogenionen. 
Gesamthalogen u. Amino-N2 in der üblichen Weise analysiert, ln  der gleichen Weise 
erfolgten die Bestimmungen über die Geschwindigkeit der Rkk.; Tabb. u. Kurven 
vgl. Original. Die Rk. zwischen 1 u. II wurde in der Weise ausgeführt, daß eine 1-mol. 
Lsg. von I (pn =  1,55) mit der äquivalenten Menge einer II-Lsg. gemischt u. die Ge
schwindigkeit der Umsetzung durch Best. von Halogenionen u. II während 360 Stdn. 
bestimmt wurde. Da diese Rk. bei verschied, ph stattfand, wurde in einzelnen Proben 
das pa auf colorimetr. Wege bzw. mit Hilfe einer Glaselektrode bestimmt; bei 
pn =  8— 9 werden 10-3  Moll. Il/S td ., bei pn =  7 10_1 Moll. Il/S td . umgesetzt. —
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Die präparative Darst. von Aminosäuren wird beschrieben. Zu einer auf 58° geheizten 
Lsg. von 2200 g {KfH4)2C 0 3 u. 1000 cem konz. NH-, in 500 ccm W. wird im Laufe von 
10 Min. eine Lsg. von 500 g I in 400 ccm W. gegeben. Nach 4 Stdn. (die Temp. darf 
00° nicht übersteigen) wird bei 80° zers., C 02 u. N H :i über W. aufgefangen, dann mit 
freier Flamme erwärmt, bis die Lsg. 112° erreicht hat, mit Holzkohle entfärbt u. das 
auf 70" abgekiihlte Filtrat mit 3,5 1 Methanol versetzt. Nach 12—24 Stdn. wird das 
rohe II abgesaugt u. gereinigt; Ausbeute 66—69%. - Höhere Aminosäuren konnten
nach dem gleichen Verf. aus den bromierten Säuren gewonnen werden; die Ausbeute 
an Alanin  aus ai-Brompropionsäure. betrug 57—60%. (J. org. Chemistry 6 . 349—75. 
Mai 1941. Chicago, 111., City Coll. and Synth. Lab.) G o l d .

E rn s t  P h ilip p i und G ertrud  U lm er-P len k , über den Iteaktionsverlawf beim Kuppeln 
non dialkylierten Anilinen mit diazotierter Sulfanilsäure. Bei der Kupplung von Diiso- 
amylanilin u. Di-n-butylanilin mit diazotierter Sulfanilsäure werden entgegen den 
Angabe» von K a r r e r  (Ber. dtscli. ehem. Ges. 48 [1915]. 1398) u. in Übereinstimmung 
mit den Ergebnissen von H i c k in b o t t o m  u. L a m b e r t  (C. 1939. II. 2519) keine Alkyl
gruppen abgespalten, sondern es entstehen die n. Azodcrivate. D ie von K a r r k r  auf 
der Basis seiner Verss. ausgestellte Theorie der Azokupplung entbehrt also jeder Grund
lage. Verss. zur Darst. ditert. Alkylanilinc schlugen fehl.

V e r s u c h e .  Diisoamylanilin  (Kp.ls 166—168°: Pikrat, F. 146°) ergab bei der 
Kupplung mit diazotierter Sulfanilsäure einen Farbstoff, dessen K- u. Na-Salz auf dio 
Formeln C22H 10O3N 3SK bzw. C22H30O3N 3SNa stimmende Analysenwerte gaben. Dio 
reduktive Spaltung des Farbstoffes mit Na-Hyposulfit lieferte Diisoamyl-p-phenylen- 
diamin, das als Dihydrochlorid, C16H30N 2C12, isoliert wurde. — Entsprechend verlief 
die Kupplung von Di-n-butylanilin (Kp.10 142°) mit diazotierter Sulfanilsäure, wobei 
für das Na-Salz des Azoderio. Analysenwerte gefunden wurden, dio auf die Zus. 
C20H 2l)O.,N3SNa stimmten. (Ber. dtseh. ehem. Ges. 74. 1529—31. 3/9. 1941. Inns
bruck, Univ.) H e im h o ld ;

G eorge G. S to n er und G regg D o u g h erty , Darstellung von S-Benzylmereapto- 
essigsäure. Vff. fanden, daß die Bcnzylmercaptoessigsäure (II) in befriedigender Ausbeute 
durch Kondensation von DimlriumcarboxymethyltMosulfal (I) mit Benzylalkohol 
erhalten werden kann. II geht durch Oxydation mit H 20 2 in razem. Benzylsidfinyl- 
cssigsäure u. durch Oxydation, mit KMnO., in Benzylsüljonylessigsäure über.
OjS—S—CH2—COONa +  CeH8CH2OH - f  HCl — y

ÖNa I  I I  C8H5— CH2- S - C H 2—COOIi +  NaCl +  NaHSO<
V e r s u c  h e. S-Carboxymethylthioschwefelsäure (I ): 9,5 g Chloressigsäure (0,1 Mol.) 

werden in 25 ccm W- mit Soda neutralisiert u. 25 g Na-Thiosulfat (0,1 Mol.) in 40 ccm 
W. zugegeben u. 1 Stde. auf 100° erhitzt; nach Abkühlen werden 50 ccm konz. HCl 
(0,6 Mol.) zugegeben u. das abgeschiedene NaCl (1 g) abfiltriert; es wird so eine Lsg. 
von I erhalten. — S-Bcnzylmercaptoessigsäure (II): die'L sg. von I wird mit 10,8 g 
(0,1 Mol.) Benzylalkohol 20 Stdn. erhitzt; die ölige Schicht wurde mit Sodalsg. u. 
W. gewaschen u. schließlich mit 9,1 ccm konz. HCl (0,11 Mol.) bei 5° gefällt; Aus
beute 55%, -F. 60—61°. —  Bacem, Benzylsvlfinylessigsäure, C9H30O3S: zu 0,91 g II 
(0,005 Mol.) in 40 ccm Aceton werden 0,55 ccm 30%ig. H 20 2 (0,0055 Mol.) gegeben; 
nach 5 Tagen wird das Sulfoxyd als Rückstand vom F. 126— 127° nach Umkrystalli- 
sieren aus Bzl. erhalten. — Benzylsulfonylessigsäure: 0,91 g II in 10 ccm W. werden 
während 5 Tagen mit 32 ccm 4%ig. KMnO* (20% Überschuß) behandelt; das Filtrat 
wird mit 0,05 Mol. H/SO, angesäuert u. 3-mal mit je 50 ccm Ä. extrahiert, 100 ccm 
Bzl. zum Ä. gegeben u. auf 40 ccm eingeengt, wobei sich 0,65 g (60%) Krystalle vom 
F. 137° abscheiden. (J. Amer. ehem. Söc. 63. 1481. Mai 1941. Princcton, N. J ., 
Univ.) K o c h .

G heorghe M eran . Die Kondensation von Phthalsäureanhydrid mit Hydrazobenzol. 
Durch Kondensation von Phthalsäureanhydrid mit der äquimol. Menge Hydrazobenzol 

in sd. Toluol gelang die Darst. eines Hydrazobenzolderiv., dem 
“C4H3 Nf., weil es m it Säurechloriden nicht reagierte, die Formel I des 

symm. Phthalyldiplienylhadrazins zuschreibt. —  symm.-Phtlialyl- 
diphenylhydrazin (1), C20H ItO2N 2, aus Hydrazobenzol durch 2 -std. 
Kochen mit der äquimolekularen Menge Phthalsäureanhydrid in 

Toluol neben einem sek. Prod., das im Gegensatz zu I beim Abkühlen des Rk.-Ge
misches ausfällt: große, prismat. Krystalle vom F. 172° aus verd. Essigsäure. (Ann. 
sei. Univ. Jassy, Sect. I  27. 27—30. 1941. Cernauti, Univ.) HeIMHOLD.

R . J a .  L ew ina  und N. A. S ch tscheg low a, Die Isomerisierung ungesättigter Kohlen
wasserstoffe in  Berührung mit Metalloxyden. V. Die Isomerisierung des 4-Phenylbuten-l 
und des 5 -Phenylpenten-J über Aluminium - und Ohromoxyd. (IV. vgl. C. 1940. II. 3025.)
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Bei Überleiten von 4-Phcnylbuten-l oder 5-Phcnylbutcn-l in einem schwachen CO»- 
Strom über A120 3 oder Cr20 3 bei 250° werden diese Vcrbb. in der Weise isomerisiert, 
daß die Doppelbindung in der Seitenkotte den Doppelbindungen im Bzl.-Kern kon
jugiert ist. 12s entstehen also 4-Phenylbuten-3 bzw. S-Phenylpenten-4. (>Kypnaji Oömen 
X int im [J. allg. Chem.] 11 (73). 527—32. 1941. Moskau, Staatsuniv.) S c h m e is s .

R . J a . L ew ina  und Je . M. P anow , Die, Isomerisierung ungesättigter Kohlenwasser
stoffe in-Berührung mit Metalloxyden. VI. Die Isomerisierung des 4-Phenylbutin-l über 
Ohronwxyd. (V. vgl. vorst. Ref.) Bei 250° trat über Cr20 3 ähnlich wie bei KW-stoffen 
mit Doppelbindung Verschiebung der Lückenbindung in der Soitonkette bis zur Kon
jugation mit den Ringdoppclbindungen ein: aus 4-Phcnylbutin-l entstand 4-Phenyl- 
butin-3, C,„H10, Kp.,„ 78—80° (80°), nD30 =  1,5482 (1,5480), D .20, 0,9235 (0,9261), 
M d =  44,71 (44,58). Die eingeklammerten Zahlen bezielicn sich auf ein nach der Meth. 
von M o r g a n  ( J .  Amer. chem. Soe. 29 (1876). 162.] dargcsteUtcs Vgl.-Präparat. Unter 
Einfl. des Cr20 3 wird allerdings die Hauptmasse" (75°/„) nicht umgelagort, sondern poly
merisiert. (JKypwui Oömeü X itmiiii [J . allg. Chem.] 11 (73). 533—36. 1941.) ScHMEISS.

Yves D eux, Dehydratisierung des Plicnyl-l-üthyl-2-propenyl-2-glykols und De
halogenierung seines Jodhydrms mittels Silbem itral. Semihydrobenzoinumlagèrung. Das 
Glykol wurde durch Anlagern von IV. an das Epoxyd erhalten, das Jodhydrin 
durch Behandeln von Phenyl-l-ä.thyl-2-pentadien-l,3 mit JOH -)- HgO. Bei der 
letzteren Umsetzung reagiert nur die Doppelbindung bei 1. E s entstehen sowohl III 

I  CliH5- C H - C ( C J I 5)C H = C H -C H 1 IT C0H6- C - C ( C 2H6)C H = C H -C H ., 
i i .  i i

O 0

I I I  C6H6CHOH-CJ(C2H6)C H =C H -C H a IV  C A  CHJ-C(OH)(C2H6)C H =C H -CIIa 
wie IV. Bei der W.-Abspaltung aus dem Glykol sowohl wie der H J-Abspaltung aus 
dem Jodhydrin wurde ebenso wie bei der Isomerisierung des entsprechenden Epoxyds 
(vgl. C. 1942- I  992) Phcnyläthylpropenylacetaldehyä (V) erhalten. Im ersten Fall 
ist dieser Aldehyd das einzige Rk.-Prod., während im zweiten Falle wie bei der Iso
merisierung des Epoxyds (vgl. 1. c.) auch Plienyl-4-hepten-2-on-5 (VI) isoliert wurde. 
Die Rk. verläuft also in beiden Fällen über die gleiche Zwischenstruktur 1, während 
allerdings die inverse Struktur I I  einmal infolge der Lsg. des Sauerstoffringes in beiden 
Richtungen entsteht (1. c.), im anderen Falle durch die verschiedenartige Fixierung 
des J  ( I II , IV). Bei Schütteln der Ä.-Lsg. der Jodhydrine mit konz. wss. A gN 03-Lsg. 
entstehen V u. V I, ersteres aus I I I  durch Semihydrobenzoinumlagerung (1. c.), letzteres 
aus IV durch Semipmakolinumlagcrung. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 212. 916—18. 
26/5.1941.) S c h m e is s .

R o b e rt E . L u tz  und F re d e r ic k  B . H ill  j r . ,  Die Amide der 3-(p>-Brombenzoyl)-
3-methylacrylsäurcn. I. D i e  V e r b i n d u n g e n  a u s  A m m o n i a k .  — Durch 
Einw. von NH :1 auf den offenkettigen u. den Psoudomethylester sowie auf das Pseudo- 
ehlorid der cis-3-(p-Brombenzoyl)-3-mcthylacrylsäure (vgl. L u tz , M e r r i t  u. COUPER, 
C. 1 9 4 0 .1. 1187) wurde jeweils dasselbe Prod., das Lactamol oder 5-Oxypyrrolinon (VI). 
erhalten. Für die Formulierung VI sprechen die Alkalilöslichkeit der Verb., ihre 
Beständigkeit bei Red.-Verss. mit Zn u. Essigsäure oder Xa2S20,t, ihre Überführbarkeit 
in das Lnctam oder a-Pyrrolinon (V III) durch Einw. von SnCl4, ihre Rk. mit methanol. 
HCl, die den Methyläther (IX) ergab, ihr Widerstandsvermögen gegen hydrolysierende 
Agenzien u. andere Reaktionen. Hydrolyt. Spaltung von V I gelang erst mit HNO» 
in konz. H„S04 u. ergab die cts-Säure. Durch anhaltende Einw. von methanol. HCl 
wurde aus VI u. IX  der iraas-Methylester (X II) erhalten, der unter analogen Bedingungen 
auch direkt aus dem trans-Amid (XI) entstand. Verss. zur Acyliorung von VI oder 
zum Ersatz seiner OH-Gruppe durch Halogen schlugen fehl. Mit SOCl2 wurde nur 
die CH3-Gruppo chloriert. Boi der Ozonisierung von IX  bildeten sich als Hauptprodd. 
p-Brombcnzocsäure u. p-Bromphenylmethyldiketon. Das zweifellos offenkettige Irans- 
Amid  (XI) unterscheidet sich von dem cis-Isomeren (VI) durch seine Unlöslichkeit in 
NaOH. Mit methanol. HCl ging X I glatt in den Irans-Ester (X II) über. Durch gewisse 
saure Agenzien, wie Essigsäure u. HCl, wurde X I wie VI in amorphe, stickstoffhaltige 
Prodd. umgewandelt. Am Sonnenlicht lagerte sieh X I in das cvcl. Amid (VI) um. 
Offenbar ist das entsprechende offenkettige Amid nicht beständig. Wie schon erwähnt , 
lieferte VI mit S0C1.2 nicht die erwartete Verb. V II, sondern das Monochlorderiv. (XIV), 
das auch aus dem Säureehlorid der eM-3-Brombenzoyl-3-methylacrylsäure durch aui- 
einanderfolgende Umsetzung mit Phenyljoddichlorid u. N H 3 erhalten wurde. Die 
Konst. von XIV geht aus folgenden Rkk. hervor: Bei der KMnO.,-Oxvdation von X I)' 
entstand p-Brombenzocsäure, bei der Red. mit SnCl2 V III. Die alkal. Hydrolyse 
von XIV ergab p-Bromacetophenon, eine Rk., die nur mit der Formel XIV vereinbar ist. 
Auch XIV ließ sich in einen Methyläther (XVII) überführen.



1744 D 2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m ie .  N a t u r s t o f f e .  1 942 . I .

CHjC—C O -C A B r

RCO-CH
X I  R == NH ,

CICHjC— Cc-R  
II > N H  

HC— C = 0

. / C ,H 4B r

b
V I  R =  OH V I I  R = C 1 X IV  R =  OH

V I I I  R =  H I X  R =  OCHs X I I  R = O C H 3 X V I I  R =  0 CH3
V e r s u c h e .  (Allo PF. korr.) —  5i[p-Bromphenyl)-ö-oxy-4-mdhylpyrrolinon-2

(VI), Cu H 10O2NBr, aus dom Chlorid der cis-3-Brombenzoyl-3-methylacrylsäure in 
Dioxan mit 16-n. NH.,OH-Lsg.; Ausbeute 96%. Aus 60%ig. A., Bzl. u. W. Krystalle 
vom F. 174,5° (Zers.). In analoger Weise entstand VI aus dem offenkettigen u. dem 
Pseudomothylester der cis-Säuro durch längeres Stehen mit 16-n. N H 4OH. Durch ein 
sd. Gemisch aus konz. Essigsäure u. HCl wurde VI in ein amorphes, stickstoffhaltiges 
Prod. umgewandolt. Mit einer Lsg. von N aN 0 2 in konz. H 2S 0 4 entstand aus VI die 
nis-Säure in einer Ausbeute von 50%. Die Methanolyse von VI mit sd. methanol. HCl 
lieferte 22% Irans-Ester, 25% Methyläther (IX) u. 30%  unverändertes Amid. Bei der 
Benzoylierung von V I mit Benzoylchlorid u. Pyridin wurde eine Verb. der Zus. 
Cu HfaO*NBr erhalten, die aus Methanol mit dem E. 205—206“ kryst. u. noch nicht 
näher identifiziert werden konnte. —  ö-(p-Bromphmyl)-5-methoxy-4-mdhylpyrrolinon 
(IX), C12H 120 2NBr, aus VI durch 1— 2-std. Kochen m it methanol. HCl u. 3—12-std. 
Stehen; Ausbeute 95—99%- Aus 60%ig. A. Krystalle vom F. 118— 119°. Dieselbe 
Verb. entstand bei der Umsetzung des Ag-Snlzes von V I mit CH;lJ in Methanol. Mit 
einem Gemisch aus konz. Essigsäure u. HCl (10:1) wurde aus IX  in quantitativer 
Ausbeute das Amid (VI) erhalten. Mit konz. H„SO , u. HNO, lioferto IX  60% cts-Säure. 
Durch 3,5-std. Kochen mit methanol. HCl wurde IX  in den Irans-3-Brombenzoyl-
3-methylacrylsäuremethylester übergeführt. Boi der Ozonisierung von IX  wurden im 
Verlauf der üblichen Aufarbeitung p-Brombenzoesäure, p-Bromphenylmethyldikcton 
(CDH s0 2Br) u. eine unbekannte Verb. vom F. 189—190° erhalten. —  5-(p-Bromphenyl)-
4-methyl-2,5-dihydropyrrolon-2 (V III), C11H 10ONBr, aus VI mit SnCl, u. konz. HCl in 
konz. Essigsäure; Ausbeute 35%. Aus Methanol Krystalle vom F. 184— 186°. — 
■~)-(p-Bromphenyl)-4-chlormethyl-5-oxypyiroUnon-2 (XIV), Cu H 90 2NClBr, aus VI mit 
SOCl2; Ausbeute 95%. Krystalle vom F. 21S—219° (Zers.) aus 95%ig. Essigsäure. 
XIV entstand auch aus dem Chlorid der cfs-3-Brombenzoyl-3-methylacrylsäure durch 
Chlorierung mit Phonyljoddichlorid in Chlf. u. Umsetzung des erhaltenen Öles mit
16-n. N H 4OH in einer Ausbeute von 80% . Auch aus IX  wurde durch Chlorierung mit 
SOC1, u. darauffolgende Hydrolyse XIV erhalten. Bei der Red. mit SnCl2 in konz. 
HCl-Eisessig bildete sich aus X IV  V III. Die hydrolyt. Spaltung von X IV  durch W-- 
Dampfdest. seiner Lsg. in 10%ig. NaOH ergab als flüchtiges Prod. 20% p-Bromaceto- 
phenon. Durch Oxydation von X IV  mit KM n04 in NaOH-alkal. Lsg. entstand p-Brom
benzoesäure. —  ■j-(p-Bromphenyl)-4-chlormethyl-5-methoxi/pyrrolinon-2 (XVII), C12H n • 
0,NClBr, aus VI durch Chlorierung mit S0C12 u. darauffolgende Behandlung dos Chlor- 
deriv. mit Na-Metliylat in Methanol, methanol. KOH, Methanol allein oder methanol. 
HCl; Ausbeute 86—97%. Aus 50%ig. Methanol Krystalle vom E. 159,5—161°. Die 
hydrolyt. Spaltung von X V II mit einem Gemisch von konz. Essigsäure u. HCl (10: 1) 
ergab 83% XIV, mit wss. NaOH p-Bromacetophenon. — trnns-3-(p-Brombenzoyl)- 
3-methylacrylsäureamid (XI), C1iH 10O,NBr, aus der Irans-Säure durch Chlorierung mit 
PCI- u. Behandlung des entstandenen Säurechlorids mit 16-n. N H 4OH; Ausbeute 70%. 
Aus Bzl. Krystalle vom F. 136,5— 137,5°. Bei der Sonnenbestrahlung von X I in 
Methanol entstanden 85% VI. Die Methanolyse von X I mit methanol. HCl ergab den 
Irans-Methylester (X II). Durch Hydrolyse von X I mit einem Gemisch von etwas konz. 
Essigsäure u. HCl wurde ein amorphes, hochschm. Prod. erhalten. —  3-(p-Brombenzoyl)- 
3-methylacrylsäureoxivuinhydnd, Cu H 80 2NBr, aus dem offenkettigen oder dem Psoudo- 
ester der cis-3-Brombenzoyl-3-mcthylacrylsäure mit Hydroxylamin in sodaalkal. L sg.; 
aus 60%ig. A. Krystalle vom F. 142— i43°.

II. D i e  V e r b i n d u n g e n  a u s  M e t h y l a m i n .  Wie N H 3 reagierte 
Methylamin mit dem Chlorid der cis-3-Brombenzoyl-3-methylacry]säurc unter Bldg. 
eines Lactamols oder Oxypyrrolinons (II). Im Gegensatz zu dem entsprechenden N H ;)- 
Deriv. (VI des vorigen Abschnittes) ist I I  gegenüber sd. konz. Essigsäure u. HCl be
ständig. Durch methanol. HCl wurde I I  in den Methyläther (V) übergoführt, der zwar 
wie sein N H 3-Analoges (IX  des vorigen Abschnittes) durch HCl u. Essigsäure schnell 
hydrolysiert wird, aber gegen längere Einw. von methanol. HCl beständig ist. Beider 
Red. von I I  mit SnCI2 entstand das a-Pyrrolinon (VI). Verss. zur Isomerisierung von II 
durch Sonnenbestrahlung schlugen fehl. Das Irans-Amid (V III) wurde aus dem Irans- 
Chlorid (VII) durch Einw. von wss, Methylaminlsg. gewonnen. Jedoch war V III nicht
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das einzige Prod. dieser Umsetzung, sondern es entstanden gleichzeitig noch zwei 
weitere Verbb., von denen die eine ihrer Zus. u. ihren Eigg. nach die Konst. IX besitzen 
muß. V III lagerte sich am Sonnenlicht in II um. Bei der Chlorierung von II entstand 
wie in der N H 3-Reihe das Chlorderiv. (X), aus dem sich ohne Schwierigkeit der Methyl
äther (XI) darstellen ließ.

/ C8H4Br I I  R =  OH 
CH3C— C \ R  v  v  _  n r iii CHa—C -C O -C Ä B r  Y II  R  =  CI

II /N - C H , ' R — CCH3 II
HC— C— 0  V I R =  H R- CO- CH V III  R =  NHCH3

/ C 8H4Br
CII,— CH-CO-CHI,Br ClCH3- C - C c ~ R  X R =  OH

IX  | II >N C H S
CHjNH— CII-CO-NHCHe H C - C M )  X I R =  OCH3

V e r s u c h e .  (Alle FF. korr.) — 5- (p-Bromphenyl)-!,4-dxmethyl-5-oxypyrrolinon-2 
(II), C ,jH12Q,NBr, aus dem Chlorid der ers-3-Brombenzoyl-3-mcthylacrylsäure in 
Dioxan mit 33%ig. was. Methylamin; Ausbeute 93%. Krvstalle vom F. 192,5— 193,5° 
aus 50%ig. Methanol. — 5-(p-Bromphenyl)-l,4-dimethyl-5-mctlwxypyrrolinon-2 (V), 
C iA A N B r ,  aus II durch 12-std. Stehen u. 10-std. Kochen mit methanol. HCl; Aus
beute 72%; F. 71— 72°. Boi der Hydrolyse von V mit einem Gemisch von konz. Essig
säure u. HCl (10 : 1) entstand II. — 5-(p-Bromphenyl)-l,4-dimethyl-2,5-dihydropyrrolon-2
(VI), C12H 13ONBr, aus II mit SnCl2 u. HCl in konz. Essigsäure; Ausbeute 56% . Ivry- 
stalle vom F. 100— 101° aus 50%ig. Methanol. —  tra.m-3-(p-Brombenzoyl)-3-methylacryl- 
säure-N-metliylamid (VIII), Cl2H 120 2NBr, aus dem mit PC15 horgestellten Chlorid der 
<raws-3-Brombenzoyl-3-methylacrylsäure in Dioxan durch Umsetzung mit 33%ig. was. 
Methylamin neben 2 anderen Verbb. (s. unten); aus Bzl.-Lg. Krystalle vom F. 112 
bis 113°. Verb. ClJ ! t-0 2Ni Br (IX), aus Bzl. Krystalle vom F. 169,5— 170,5°. Verb. 
Cl„IIliO,iN Br, aus 10%ig. A. Krystalle vom F. 211—224° (Zers.). Bei der Sonnen
bestrahlung der methanol. Lsg. von VIII entstand in 50%ig. Ausbeute II. — 5-(p-Brom- 
phenyl).4-chlormethyl-5-oxy-l-methylpyrrolinon-2 (X), C12H n 0 2NClBr, aus II mit SOCl2: 
Ausbeute 54%. Krystalle vom F. 198— 200° (Zers.) aus 75%ig. Essigsäure. —  
5-{p-Broinphcnyl)-4-chlormethyl-5-meilioxy-l-methylpyrrolinon-2 (XI), Ci3H 130 jNClBr, 
aus II durch aufeinanderfolgende Umsetzung mit SOCl2 u. Methanol; Ausbeute 80%. 
Krystalle vom F. 110— 110,5° aus Methanol. XI wurde auch aus X mit methanol. HCl 
erhalten. Bei der Hydrolyse mit konz. Essigsäure u. HCl (10: 1) lieferte X I 95% X.

III. D i e V e r b i n d u n g e n a u s D i m e t h y l a m i n .  Das aus dem Chiorid 
der cis-3-Brombenzoyl-3-methylacrylsäure (I) mit Dimethylamin erhaltene Amid 
besitzt wahrscheinlich die n. Konst. II u. nicht III. Dementsprechend blieb es bei 
Veras, zur Hydrolyse unverändert u. gab bei der Red. kein stickstofffreies Lacton (IV), 
sondern eine andere,' noch unbekannte Verbindung. Die alkäl. Hydrolyse von II führte 
zur Bldg. von p-Brompropiophenon, bei der Umsetzung von II mit methanol. HCl 
entstand der Pseudomethylester (V). Versa, zur Isomerisierung von II durch Bestrah
lung mit Sonnenlicht mißlangen. Das Chlorid der trans-'i-Bvombenzoyl-3-mcthylacryl- 
säure (VI) lieferte mit Dimethylamin das irans-Amid (VII), das jedoch nicht in kry- 
stallin. Form erhalten wurde. VII lagerte sich am Sonnenlicht in II um.

/ C äH4Br I  R  =  C1 CH3C.CO -CaH4Br V I R =  CI
CH3C-C\R I I I  R =  N(CH3)3 R-COCH V II  R =  N(CH3)2

HC— C = 0  IV  R =  H CH3C-CO" C8H4Br
V R =  OCH3 HC-CON(CH3)3 1 1

V e r s u c h e .  (Alle FF. korr.) — cis-3-(p-Brombenzoyl)-3-methylacrylsäure-N-di- 
melhylamid (II), C13H 140 2NBr, aus dem cis-Säurechlorid (I) mit wss. Dimethylaminlsg. 
in Dioxan; Ausbeute 54%. Dünne Nadeln vom F. 116—117° aus 50% ig. Methanol. 
Bei der Verseifung von II mit sd. 10%ig. NaOH entstand eine kleine Menge p-Brom- 
propiophenon. Durch 10-std. Kochen von II mit methanol. HCl wurde eine kleine 
Menge des cfs-Pseudoesters (V) erhalten. —  Die Red. des cia-Amids (II) mit SnCl2 u. 
HCl-Eisessig, mit N aS20 4 in 70%ig. A ., sowie mit Zn-Staub u. konz. Essigsäure ergab 
nur ölige, stickstoffhaltige Prodd. vom Kp .10 180—200°. — tva,ne-3-(p-Brombenzoyl)- 
3-methylacrylsäure-N-dinieikylamid. (VII), aus dem mit PC15 hergestellten Chlorid der 
¿ra)!.s-j9-Brombcnzoyl-/j-methylaeryls:iure in Dioxan durch Einw. von wss. D im ethyl
aminlsg. ; gelbes Öl, das bei der Belichtung seiner methanol. Lsg. in II überging (Aus
beute 67%). — 5-(p-Bromphenyl)-4-7nethyl-2,5-dihydrofuraiion-2 (IV), Cnl l 90 2Br, aus 
/?-Brombenzoyl-/3-methvlpropionsäure durch Kochen mit Acetvlchlorid; Ausbeute 96%; 
F. 88,5—89,5°.

X X IV . 1. 113
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IV. D i e  V e r b i n d u n g e n  a u s  M e t h y l a n i l i n .  Das aus dem trans- 
Säurechlorid (I) mit Methylanilin dargestellte irans-Amid (II) lagerte sich am Sonnen
licht in das offenkettige cis-Amid (III) um. Sowohl II als auch III ergaben bei der 
Red. in guter Ausbeute dieselbe Verb., 3-Brömbenzoyl-3-mothylpropionsäure-N-methyl- 
anilin. Auch sonst ähneln sich II u. III in ihrem Verhalten. Beim Kochen von III 
mit konz. HCl u. Essigsäure ging das Amid teilweise in die ¿rans-Verb. II über. Ein 
mit III isomeres cis-N-Methylanilid bildete sich aus dem cis-Psoudosäureehlorid (V) 
durch Umsetzung mit Methylanilin u. besitzt demzufolge wahrscheinlich die Konst. VI. 
Die Eigg. des isomeren Metkylanilids entsprechen dieser Formulierung. Beim Kochen 
von VI mit konz. HCl u. Essigsäure entstand eine stickstoffreie Substanz noch un
bekannter Konstitution.

/ C 6H4Br
CH3 • C ■ COC6H4Br CH3 • C • COC6H4Br CH3- C - C f - R

II II II >0
RCO-CH HC-CON(CH3)C6H5 HC— C ^O
I  R =  C1 I I I  T  E  =  C1

I I  R =  N(CH3)C6H5 V I R =  N(CH3)C9H6
V e r s u c h e .  (Alle PE. korr.) — tmns-3-(p-Brombenzoyl)-3-methylacrylsäurc- 

N-meihylanilid (II), C18H 160 2NBr, aus dem irana-Säurechlorid, das mittels PC15 her
gestollt worden war, in Dioxan mit Methylanilin; aus Bzl.-Lg. Krystallo vom F. 96 
bis 97,5°. —  cis-3-(p-Brombenzoyl)-3-methylacrylsäure-N-methylanilicl (III),
NBr, aus II in Methanol durch Bestrahlung mit Sonnenlicht; Ausbeute 92%. Aus 
Bzl.-Lg. Krystallo vom F. 125,5— 126,5°. III ergab beim Kochen mit HCl-haltigem 
Eisessig zu 60% wieder II. — 3-(p-Brombenzoyl)-buttersäure-N-mcthylanilid, ClgH ls0_ 
NBr, aus II oder III durch Red. mit N a2S20 4 in 20% ig. A .; Ausbeute 93%. Aus Lg 
Krystallo vom F. 103— 104°. —  -5-(p- Bromphenyl)-4-mdhyl-ö-(N-methyb:inilino)-fura 
non-2 (VI), Cl8H 160 2NBr, aus dem Chlorid der cfs-3-Brombenzoyl-3-methylacrylsäure (V) 
in Dioxan mit Methylanilin; Ausbeute 34% , Aus Bzl.-Lg. Krystalle vom F. 146— 148° 
— Verb. ClaHleONBr, aus VI durch Kochen mit HCl-haltigem Eisessig oder methanol 
HCl; Ausbeute 100 bzw. 80%. Aus Bzl.-Lg. Krystallo vom F. 137— 138°.

V. D i e . V e r b i n d u n g e n  a u s  A n i l i n .  Aus dem Pseudochlorid der cis- 
3-Brombcnzoyl-3-methylacrylsäure (I) wurde mit Anilin das Anilinofuranon (II) u. nicht 
das erwartete Oxy-N-phenylpyrrolinon (X) erhalten. II ist schwach sauer u. lieferte 
mit NaOH ein öliges Na-Salz. Bei der Verseifung von II mit konz. Essigsäure u. HCl 
entstand die ira?w-3-Brombenzoyl-3-methylacrylsäure. Bes. diese Rk. war es, die für 
die Formel II entschied. Mit methanol. HCl ging II in den ¿«ms-Estor (IV) über. 
Bei der Red. mit SnCl2 oder N a2S20 , lieferte II 3-Brombenzoyl-3-methylpropionsäure. 
Das Oxypyrrolinon (X) wurde aus dem ira?i.?-Säurechlorid (VII) über das imns-Anilid 
(VIII) erhalten. D ie Isomerisierung von VIII gelang durch Sonnenbestrahlung oder 
mit HCl. Die Eigg. von X entsprochen seiner Konstitution. Mit methanol. HCl lieferte X 
den erwarteten Methyläther (XI), der in analoger Weise aus VIII gewonnen wurde. 
Bei der Red. mit SnCl, ging X in das Pyrrolinon (XII) über, eine Rk., die für Oxy- 
pyrrolinone charakterist. ist. Auch V III wurde durch SnCl2 in X II umgewandelt, 
wobei die Umsetzung zweifellos über X verläuft. Während I mit Anilin nur II ergab, 
war VIII bei der Einw. von Aißlin auf VII nicht die einzige Verbindung. Als Neben - 
prodd. entstanden außer einem Körper mit 3 N-Atomen 2 stereoisomero Substanzen, 
die der Formel X III entsprechen. D ie eine dieser Verbb. (XIHb) war das Hauptprod. 
bei der Umsetzung des Pseudoesters (XV) mit Anilin-MgBr, die 60% X IH b, aber nur 
40% X lieferte. Als einziger Körper bildete sich X IH b, wenn auch nur in geringer 
Ausbeute, aus dem offenkettigen cis-Ester (XIV).

/ C eH4Br I  R =  CI /C „H 4Br X  E  =  OH
c h 3-c - C \ R  I]t e = = n h c 6h 5 c h 3-c — c ^ r  X I  r = = o c h 3

HC— C ^ O  X Y  R =  OCH3 H C -C ^ O  X I I  R =  H
C H3 • C * CO C6H4Br CH3 NHC6H5 CHv C*C0C6H 4Br

R . CO-CH BrC„H4CO • CH— CH • C0NHC6H6 H C -C 00C H 3
IV  R = C H S V II  R =  C1 X I I I  X I V  .

V III  R =  NHC8H e 
V e r s u c h e .  (Alle FF. korr.) — 5-Anilino~5-(p-bromphenyl)-4-methylfurano7i-2

(II), C,;H 140,N B r, aus dem Pseudochlorid der cis-3-Brombenzoyl-3-methylacrylsäure (I) 
mit Anilin in Dioxan; Ausbeute 95%. Aus Methanol oder Bzl. Krystalle vom F. 169,5 
bis 170,5°. Bei der Hydrolyse von II mit HCl-haltiger, konz. Essigsäure entstand in
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92%ig. Ausbeute nahezu reine inms-Säure. Die Methanolyse von II mit Methanol u. 
konz. HCl ergab 57% des {mtts-Esters. Durch SnCI2 in konz. HCl u. Essigsäure wurde II 
zu /"l-Rrombcnzoyl-ß-methylpropionsäure vom F. 94— 94,5° red. (Ausbeute 81%). Boi 
der Red. mit Zn-Staub in essigsaurer Lsg. lieferte II eine ölige, nicht saure, stickstoff
haltige Substanz. —  Verb. 0 17H130 2NClBr, aus II mit S0C12; amorpher Körper vom 
F. 178— 179,5° (Zers.). — Als neues Verf. zur Darst. der tTB,aa-3-(p-Brombenzoyl)- 
3-methylacrylsäure eignet sich die Umsetzung von Citraconsäureanhydrid zur cis- 
3-Brombenzoyl-3-mcthylacrylsäure, deren Überführung in das Chlorid (I), dessen U m 
wandlung in II (s. oben) u. die Hydrolyse von II mit HCl-haltiger Essigsäure, wobei —  
wie oben beschrieben — die irarw-Säuro in einer Gcsamtausboute von etwa 50%  
erhalten wird. •— tra,ns-3-(p-Brombcnzoyl)-3-methylacrylsäureanilid (VIII), CjjH^OjNBr, 
aus dem mit PC15 dargestellten Chlorid der ¿raws-Säure durch Umsotzung mit Anilin 
in Dioxan; Krvstallo vom F. 143— 144,5° aus Methanol. Definierte Rcd.-Prodd. 
konnten aus VIII weder mit Zn-Staub noch mit Na2S20 4 erhalten werden. — Verb. 
X H Ia, C23H 210 2N 2Br, Nebenprod. bei der Darst. von VIII mit überschüssigem Anilin; 
aus A. Krystalle vom F. 163—165°. —  Verb. XIHb, C23H 210 2N 2Br, aus den Mutter
laugen der vorigen Verb.; aus A. kurze Nadeln vom F. 221—-222“ (Zers.). —  Verb. 
6'29/ / 280 2iV3Rr, Nebenprod. bei der Darst. von VIII, das in einem Vers. anfiel, bei 
dem die Verbb. X III nicht entstanden; aus A. kurze Nadeln vom F. 193— 197° (Zers.). —  
5-(p-Bromphenyl)-5-oxy-4.melhyl-N-phenylpyrrolinon-2 (X), C17H140 2NBr, aus V III 
durch Hydrolyse mit IiCl-haltiger Essigsäure sowie durch Bestrahlung seiner Methanol- 
lsg. mit Sonnenlicht oder aus dem Pseudomethylester der ci.s-3-Brombenzoyl-3-methyl- 
acrylsäure (XV) mit Anilin-MgBr in Bzl. neben X IH b; aus 65%ig. A. Krystalle vom  
F. 207— 207,5°. — 5-(p-Bromphenyl)-5-methoxy-4-methyl.N-phenylpyrrolinon-2 (X I), 
C18H 160 2NBr, aus X durch 7-std. Kochen mit mothanol. IiCl; Ausbeute 65%. Aus 
Isopropanol oder Isopropanol-A. Krystalle vom F. 92—95°. In analoger Weise wurde X I  
aus VIII gewonnen. Bei der Hydrolyse mit konz. Essigsäure u. HCl lieferte X I 
wieder X. —  5-(p-Bromphenyl)-4-methyl-N-phenyl-2,5-dihydropyrrolon-2 (XII), C17H 14- 
ONBr, aus X in konz. Essigsäure durch Red. mit SnCl2 u. konz. HCl; aus 80%ig. A. 
Krystalle vom F. 172— 173,5°. In derselben Weise wie X reagierte VIII. (J. org. 
Chemistry 6 .  175—207. März 1941. Charlottesville, Va., Univ.) H e i m h o l d .

G. Albert H ill, W . C. N elson, R . L . D unnell und L. S. Moody, Hexabenzyl- 
iithan. Zur Darst. von Hexabenzylätlian (I) rvurdo Tribenzylmethylbromid in Bzl. mit 
Zn behandelt; I  wurde durch Nitrierung in die Hexanitroverb. überführt. Wird dagegen 
auf Tribenzylmethylbromid in Ä. oder Bzl. Na oder Hg einwirken lassen, so entsteht 
als Hauptprod. 2-Benzyl-1,3-diphenylpropen (F. 33,8°), das als Dibromverb. vom 
F. 127— 128° charakterisiert wurde.

V e r s u c h e .  Tribenzylmethylbromid, C22H 2lBr: aus 5 g  Tribenzylcarbinol u. 
25 g PBr3 in Ä. in 54,6% Ausbeute; aus Ä: oder Aceton Krystalle vom F. 158“. —  
Hexabenzylätlian 11), C44H 42: 35 g Tribenzylbromid u. 18 g Zn-Staub wurden in Bzl. 
48 Stdn. auf 50° erwärmt, abfiltriert u. im Vakuum’eingedampft; der Rückstand wurde 
in Ä. gelöst u. A. bis zur beginnenden Trübung zugegeben, wobei sich langsam 3 g 
Krystalle vom F. 195° (aus Ä.) abschieden; die Mutterlauge enthielt noch 2-Benzyl- 
1,3-diphenylpropen. Hexanitrohexahenzyläthan, C44H 360 12N 6: 0,8 g I wurden mit 8 ccm 
konz. H 2S 0 4 u. 8 ccm konz. H N 0 3 90 Min. erwärmt, abgekühlt u. in Eis gegossen; 
das abgeschiedene Prod. wurde in Aceton gelöst u. bis zur Trübung mit A. versetzt; 
gelbe Krystalle vom F. 174— 179°. (J- Amer. ehem. Soc. 63- 1367— 68. Mai 1941.

P au l P fe ifier  und Thusnelda H esse, Anilc cyclischer Diketone. (Vgl. C. 1938. 
I. 2883.) Indanon-(2) reagierte mit Nitrosobenzol unter Bldg. von 2 Verbb., von denen

Wesleyan, Univ.) K o c h .

co co

co
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nur das n. Umsetzungsprod. III in krystallin. Form erhalten wurde. Die bereits von 
R u h e m a n n  (J. ehem. Soc. [London] 99 [1911]. 797) dargestellte Verb. aus p-Nitroso- 
dimethylanilih u. lndanon-(2) besitzt nicht die Konst. IV, sondern entspricht ihrer 
Zus. nach der Formel V. Mit Anisaldehyd lieferte Indanon-(2) das n. Dianisalderivat. 
Daß auch Flavanol mit p-Nitrosodimcthylanilin reagiert, war zu erwarten. Dem er
haltenen Kondensationsprod. kommt die Formel VI zu. Im Gegensatz zu dem analog 
gebauten Indanonkörpor VII ist VI gegenüber Luftsauerstoff beständig. Tctralon 
lioforte mit p-Nitrosodimethylanilin die Verb. X, die sieh in das Oxynaphthoehinon 
X I überführen ließ.

V o r s u c h  c. Indenbronihydrin, aus Inden mit Br2 in wss. KBr-Lsg.; Ausbeute 
92°/0. Aus Bzl. Nadeln vom F. 128— 131°. — Indanon-{2), aus der vorigen Verb. durch '
1-std. Kochen mit stark 1 Mol. alkoh. KOH u darauf folgendes Erhitzen mit 20°/oig. 
H 2SO,,; aus A. oder Ä. Nadeln vom F. 60—61°. — Verb.'Cn Hu ONv  aus Indanon-(2) 
u. Nitrosobenzol in Ggw. von Na-Athylat in A. neben .einer roten Verb., die nicht zur 
Krystallisation gebracht werden konnte; Krystalle mit grünem Oberflächenglanz 
vom F. 204°. — Verb. C2SH2i0 3N 3, aus Indanon u. p-Nitrosodimethylanilin in 10%ig. 
NaOH; aus Bzl. dunkelviolette Krystalle vom F. 228° (Zers.). —  Verb. C25/ / 20O3, aus 
Indanon u. Anisaldehyd mit Na-Athylat in A .; aus A, hellgelbe Nadeln vom F. 165°. 
Perchlorat, tiefschwarze Verbindung. — Das Kondensationsprod. aus Flavanon u. 
p-Nitrosodimethylanilin, C23H 20O2N 2, das in Ggw. von NaOH dargestellt wurde, fiel 
In orangeroten, feinen Nadeln vom F. 149,5° u. dunkelroten Krystallen vom F. 153“ 
an. — Verb. G13R wON^, aus a-Tetralon u. p-Nitrosodimethylanilin in wss.-alkoh. N aO H ; 
aus Bzl.-Lg. tiefdunkelvioletto Nüdelchen vom F. 217°. —  2-Oxy-<x.-naphthochinon, 
C10H 0O3, aus der vorigen Verb. durch mehrstd. Kochen mit verd, H 2S 0 4; aus Bzl. 
gelbbraune Krystalle vom F. 188— 190°. (J. prakt. Ckem. [N. F .] 1 5 8 .  315—20. 
15/5. 1941. Bonn, Univ.) H e i m h o l d .

Mario R idi, Einige neue Furanderivate. Die Rk. zwischen Furfurol, Benzoesäure u. 
Phenylisonitril führt zum A nilid  der Benzoylfuran-1-glykolsäure. Diese Verb. gibt bei 

  Einw. von alkoh. KOH das A nilid  der Furan-l-glykolsäure.
,OCO Die Rk. gelingt ebenfalls m it anderen organ. Säuren

1L JJ-CH/ ___ (Essigsäure, Salieylsäure) u. ebenso bei Verwendung von
O I COXH— /> p -P h en e ty liso n itril. F u rfu ro l u. d a rau s  d a rg este llte  ScHIFF-

sehe B asen  reag ieren  in  d e r  H itz e  n ich t m it  Iso n itrilen , 
a u ch  bei V erw endung v o n  SCHIFFschen B asen  von  gu ter, S ta b il i tä t ,  wie z. B . solche 
a u s  F u rfu ro l u . A m in o an tip y rin  o d er oc-Am inopyridin.

V e r s u c h e .  I, C19H 150 4N, aus Bzl. F. 145°. Äquimol. Mengen Phenylisonitril, 
Furfurol u. Benzoesäure werden in A. 5 Tage bei 10— 15° stehen gelassen. Nach lang
samem Verdunsten desÄ. kryst. I aus u. wird auf dem Filter m it PAe. u. Bzl. gewaschen.—  
Salicylfuran-1-glykolsäv.reanilid, C19H 150 5N, aus Bzl. F. 175°. Darst. wie I, — Furan-1- 
glykolsäureanilid, C12H n 0 3N, aus A. Nüdelchen, F . 126— 127°. 1 g I in wenig A. wird
m it 0,45 g KOH 15 Min. gekocht. Nach Abdampfen des A. wird in W. aufgenommen, 
nach einiger Zeit kryst. das Anilid aus, Umkrystallisieren aus Alkohol. Aus den alkoh. 
Mutterlaugen fällt m it verd. H 2SO, Benzoesäure aus. Das gleiche Anilid liefert die 
Spaltung des Salicylderiyates. — Benzoytfuran-l-gtykolsäure-p-phenetidid, C21H 190 5N, 
aus Aceton F . 179— 180°. Äquimol. Mengen p-Phenetylisonitril, Furfurol u. Benzoesäure 
werden in möglichst wenig Ä. gelöst u. 4 Tage bei 10— 12° stehen gelassen. Die ent
standene Krystallmasse wird abfiltriert u. m it Ä. gewaschen. —  Acetylfuran-l-glykol- 
säure-p-phenetidid, C1?H 170 5N, aus Aceton F. 164°. Darst. wie oben. —  Salicylfuran-
1-glykolsäure-p-phenetidid, C21H 190 6N, aus Aceton F. 190°. Darst. analog dem Benzoyl- 
derivat. — Furan-l-glykolsäure-p-phenetidid, C14H 150 4N, aus 50°/oig. A. F. 150—151°. 
Durch Einw. von alkoh. KOH auf die Benzoyl- bzw. Acetyl- bzw. Salicylverbindung. — 
Furfurylidenaminoantipyrin, C16H 160 2N3, aus Bzl. F. 206— 207°, durch Kochen einer 
benzol. Lsg. von 1 g Furfurol u. 2,63 g Aminoantipyrin. —  Fu,rfuryliden-a.-aminopyridin, 
C10H 8ON2, aus absol. Ä. F. 85°. Darst. aus äquimol. Mengen Furfurol u. a-Amino. 
pyridin wie oben. (Gazz. ehim. ital. 7 1 .  462— 67. Juli 1941. Florenz, Univ.) M lTTENZ.

L auri Turpeinen und O. M. Y. K allio , Ein neues Derivat des Sulfanilamids, 
Sidfanilyl-4-aminoantipyrin. Vff. gelang die Synth. von Sidfanilyl-4-aminoanlipyrin (I), 
eine Verb., deren Darst. ebenfalls von S a n n a  (C. 1941. 1. 1544) beschrieben worden 
ist. 4-Aminoantipyrin  (II) lieferte bei der Umsetzung m it N-Acctylsidfanilsäurechlorid
H .C—C j = = j C —N H , , CI- SO,—/  N H _____ I I , C—C j = , C —NH—SO,— NH,
HiC—N G ^ J c O  ‘ CO ^  H.C—n I ^ J c O

X I I I  CH, X I

I I  C«H, C.H,
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(III), das durch Behandlung von Acetanilid mit Chlorsulfonsäuro gewonnen wurde, 
N-Acelylsidfanilyl-4-aniinoanlipyrin (IV); letzteres geht beim Verseifen m it Soda in I 
über, dessen pharmakol. Unterss. eine geringe Toxizität Mäusen gegenüber erkennen ließ.

V e r s u c h e .  IV wird durch allmähliches Zugeben von 48 g III zu einer Lsg. 
von 41 g II in 150 g Pyridin erhalten; nach 1,5 Stdn. bei 80° wird das Rk.-Prod. mit 
IV'. versetzt; Nd. aus Eisessig kleine Prismen, E. 284— 265°. — 25 g IV liefern bei der 
Verseifung mit 40 g 16%ig. HCl in der Siedehitze das leicht lösl. Hydrochlorid von I; 
aus der Rk.-Lsg. durch Neutralisation mit konz. Sodalsg. I, aus wss. Pyridin Prismen, 
F. 153— 154°; leicht lösl. in Pyridin, verd. HCl u. verd. NaOH, schwer lösl. in W., 
A. u. Alkohol. (Suomen Kemistilehti 14 B. 8— 9. 1941. Helsinki, Arzneimittelfabrik 
Orion Oy. [Qrig.: dtsch.]) G o l d .

M ichele A niorosa, Sulfanilamidoderivate des H istidins. Vf. stellt durch Einw. von 
p-Acotylsulfanilchlorid auf Histidinmonochlorhydrat das p-Acetylaminobcnzolsulfonyl- 
histidin  u. daraus durch Entacetylierung die freie Arninoverb, dar, deren Dorivv. (bes. 
Chinin- u. Harnstoffverbb.) von pharmazout. Interesse sind. Es ist bemerkenswert, 
daß der Imidazolring sich gegenüber der Einw. von p-Acotylsulfanylchlorid beständig 
zeigt.

V e r s u c h e .  p-acelylaminobenzoUulfosauresHistidin,Cu H 1G0 5N 4S. 6,27 gHistidin-, 
monochlorhydrat in 6%  NaOH wurden mit 7,02 g p-Acetylaminosulfosäurechlorid 
1 V2 Stde. geschüttelt, filtriert u. das Filtrat mit HCl gefällt. F. 242— 243° (wasserfrei, 
aus A., sonst mit 3 ILO, F. 122— 132°). Durch Verseifen des Acetylderiv. mit 5-n. HCl 
entstand das p-Aminobenzalsulfosäurehistidin. Nadeln aus W., F. 263— 264°. —  
Dichlorid des Methylesters, F. ,218— 225° unter Zersetzung. -— p-Carbamidbenzolsuljo- 
säurehistidin. 1 g p-aminobenzolsulfosaures Histidin in 13 ccm verd. HCl gelöst, wird 
mit 0,26 g KCN versetzt. Nadeln aus W., F. 229— 231° unter Zersetzung. — Chininsalz 
des p-ncetylaminobenzalsulfosauren Histidins: äquimol. Mengen werden 1 Stde. am 
W.-Bad erhitzt. Nadeln aus W., F . 135°. (Gazz. chim. ital. 71. 343—50. Juni 1941. 
Bologna, Univ.) K l a m e r t .

Guinio Bruto Crippa und Silvio M affei, Synthese, und Umwandlungen des 
C-Amino-l,2-naphthimidazols. (Vgl. C. 1935. II. 516. 1936. I. 3833.) Aus 1 ,2-Naph- 
thylendiamiu wurde mit BrCN ein Aminonaphthimidazol dargestellt, dem Vff. die 
Formel V zuschreiben. V reagierte mit Diäthylmalonylehlorid u. Acetessigester unter 
Bldg. der Naphthopyrimidazolderivv. VII bzw. VIII, wobei die endgültige Konst. 
dieser Kondensationsprodd. noch nicht sichergcstellt ist.

V e  r s u c h c .  C-Amino-l,2-naphlhimidazol (V), Cn H sN s, aus 1,2-Naphthylen- 
diamin mit frisch dargestelltem BrCN in wss. L sg.; aus W. silberglänzende Schuppen 
vom F. 212,5° (Zers.). — 2,4-Diketo-3-diäthyl-(a.,ß)-naphtho-l,2,3,4-tetrahydropyrimid- 
azol (VII), C18H 170 2N3. aus V mit Diäthylmalonylehlorid in Pyridin bei etwa 5°; aus A. 
Krystalle vom F. 204°. — 2-Methyl-4-kelo-{ct,ß)-naphtho-3,4-dihydropyrimidazol (VIII), 
C15H n ON3, aus V m itder äquimol. Menge Acetessigester durch 8-std. Erhitzen auf 100° 
in Xylol; aus A. oder Essigsäure mkr. Krystalle vom F. 315° (Zers ). (Gazz. chim. 
ital. 71. 418— 22. Juli 1941. Pavia, Univ.) H e i m h o l d .

A dolio  Q uilico und Carlo M usante, über die Nitro-, Amino- und Diazoderivate 
des Isoxazols. X . Mitt. über neue Untersuchungen in  der Gruppe des Isoxazols. (IX . vgl. 
C. 1 9 4 0 .1. 2467.) Während bei der Zers, von a,y-Dimethylisoxazoldiazoniumsuifat (aus 
a,y-Dimethylisoxazol durch Nitrierung, Red. des erhaltenen /?-Nitroderiv. zum Amin 
u. anschließender Diazotierung) unter dem Einfl. von schwefelsaurer CuSOj-Lsg. 
5-Meihyl-4-acetyl-(l,2,3)-triazol sowie C 02 u. Diacetyl entstehen, bildet sich aus dem 
entsprechenden Diazoniumchlorid in Abwesenheit von CuSO., Chloracetylacelon u. 
ß-Chlordimelhylisoxazol. Nach Ansicht der Vff. verläuft die erste Rk. über ein instabiles 
Diazoniumhydroxyd, das in saurem Medium hydrolyt. Ringöffnung zu einem aliphat. 
Diazohydroxyd erleidet, v'elches einerseits unter dem Einfl. von CuSO, unter Ab
spaltung von N 2 u .  Oxydation zu Triketopentan in Diacetyl (Modcllvers. mit Triketo- 
pentan), anderseits unter Beibehaltung der N 2-Gruppe, Verlust von O u. W. in das 
Triazolderiv. übergeht (Einzelheiten über den vermutlichen Rk.-Verlauf im Original). 
Auch die zweite Rk. nimmt einen ähnlichen Beginn, indem auch hier teilweise hydrolyt. 
Ringöffnung unter Bldg. des aliphat. Diazochlorids eintritt, infolge Abwesenheit eines 
Oxydationsmittels (CuSO,, im ersten Fall) jedoch nicht weiter den oben geschilderten
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Verlauf nehmen kann. —  Die durch Red. der Nitrogruppe im a-Methyl-, y-Methyl- bzw. 
a,y-Dimethyl-/?-nitroisoxazol erhaltenen /?-Aminoderivv. verhalten sich wie aroraat. 
Amine. Zum Unterschied der relativ stabilen oc,y-Dimethylisoxazoldiazoniumsalze sind 
jedoch die Diazoniumvorbb. der Monomothylderivv. äußerst unbeständig u. zers. 
sich schon bei tiefer Temp. (Unterschied mit der sonst beobachteten Analogie mit 
Pyrazolderivv.).

V e r s u c h e .  a-Methyl-ß-nitroisoxazol, C4H 40 3N 2. Aus a-Methvlisoxazol mit 
rauchender H N 0 3 (d =  1,51) u. rauchender H 2S 0 4 Aufarbeitung durch W.-Dampfdest. 
u. Extraktion des Destillates mit Äthyläther. Gelbes ö l, Kp. 187— 189°, np =  1,4975, 
d  .=  1,337. In Alkali mit gelber Farbe lösl., mit Säuren daraus wieder fällbar. — 
<x-Methyl-ß-aminoisoxazol: Unter Kühlung wurden 10 g Nitrokörpor zu einer Lsg. von 
55 g SnCl2'2 H 20  in 55 ccm HCl portionsweise zugefügt, hernach mit heißem W. 
versetzt u. nach Ausfällen des Sn mit H 2S die filtrierte Lsg. im Vakuum eingeengt.
E. des Chlorhydrates u. Zern. 149°. Die freie Base (aus dem Chlorhydrat m it K 2CO;i 
in Ä.) ist ein gelbes ö l vom K p .25 1 30°. Acelylderiv., w'eißc Nadeln aus W ., F. 87“. — 
ßenzoylderiv., Nadeln vom F. 140° (aus A.). —  Benzalderiv., -weiße Nadeln aus A.,
F. 96— 97“. —  y-Metliyl-ß-nitroisoxazol, aus dem Gemisch von a- u. y-Mcthyl-/?-nitro- 
isoxnzol u. Zers, dos a-Isomeren mit Na-Mcthylat nach C l a i s e n  (Ber. dtsch. ehem. 
Ges. 42 [1909]. 64). Kp. 191— 193“, D . 154 1,3484, nD =  1,49699. — Red. erfolgte wie 
oben. F. des Chlorhydrates 184° (aus W.). Die freie Base (aus dem Chlorhydrat mit 
N a2C 03) hat K p .25 118—120°, F. 43°. — Acetylderiv., Nadeln aus W., F. 90—91“. —  
ßenzoylderiv., weiße Nadeln aus A., F. 148— 149“. — Benzalverb., Nadeln, F. 114“ 
(aus A.). —  a,y-Dimethyl-ß-nitroisoxazol, in oben beschriebener Weise, F. 62“ (aus A.). 
Zers, beim D est., in 20°/0NaOH mit gelber Farbe löslich. Red. zum Amin wie oben. 
F. der freien Base 55°. — Bonzoylderiv. bildet weiße Nadeln, F. 189“ (aus A.). — 
Diazotierung zum a,y-Dimelhyl-ß-isoxazoldiazoniumsulfat u. Zers, mit H 2S 0 4-saurer 
C uS04-Lsg., Diazotierung bei 0“ in üblicher Weise. Die Lsg. des Diazoniumsulfates 
wurde in kochender 5%ig. H 2S 0 4, enthaltend 10°/0 CuSO.,-5 H 20 , zers., wobei N 2, 
C 02 entstanden. Die Lsg. wurde mit W.-Dampf dest. u. im Destillat D iacetyl als 
p-Nitrophenylhydrazon, F. 310—311° u. Zers, aus Pyridin, identifiziert. Rückstand der 
W.-Dampfdest. mit Ä. extrahiert u. aus A. umgelöst erwies sich als S-Methyl-4-acetyl- 
(l,2,3)-triazol, C5H 7ON3, F. 173— 174“. p-Nitrophenylhydrazon bildet orange Nadeln, 
F. 253—255° (aus A.). —• Bei der Oxydation des Triazols (0,5 g) mit Cr03 (5 g K 2Cr20 7, 
25 ccm 10“/0H 2SO4, 3 Stdn. am Rückfluß) u. Extraktion der wss. Lsg. mit A. entstand
5-Hethtjl-(l,2,3)-triazol-4-carbo7isäure, C4H 50 2N 3■ H ,0 , Nadeln aus W., F. 235“ u. Zers, 
(bei 170“ wasserfreie Säure). —  Die oxydative Zers, von Triketopcntan zu Diacetyl 
(Modellvers.) wurde nach S a c h s  u. R ö m e r  (Bor. dtsch. ehem. Ges. 35 [1902]. 3310) 
mit 4 g Triketopcntan u. 22 g CuS04'5 H 20  in 220 ccm 5%ig. H 2S 0 4 durch 10 Min. 
Erhitzen am Rückfluß u. anschließende W.-Dampfdest. ausgeführt. Im Destillat 
befand sich Diacetyl. —  Zers, des Diazoniumchlorides des a.y-Bimethylisoxazols, analog 
der des Diazoniumsulfates, jedoch ohno C uS04. W.-Dampfdest. (Kp. 153— 154°) 
bestand aus CMoracetylaceton (Kp. 156°, p-Nitrophenylhvdrazon, P. 253“) sowie aus 
a,y-Dimethyl-ß-chlorisoxazol, C5H 0ONC1 (durch Behandeln mit 20% NaOH u. Aus- 
äthern gereinigt. Kp. 151— 152“. Im Rückstand der W.-Dampfdest. befand sich ein 
orangefarbenes Öl von der Zus. C10H 14N 4O3, dessen Oxim C10H 16O3N 5 bei 196— 197° 
(aus A. -f- Aceton) schmilzt. Das Monobenzoylderiv. C17H 190 4Ns (Nadeln aus A., 
F. 207“) sowie p-Nitrophenylhydrazon (gelbe Nadeln aus Pyridin, F. 315°) wurden 
dargcstellt. (Gazz. ehim. ital. 71. 327— 42. Juni 1941. Florenz, Univ.) KLAMERT.

R a fiae llo  F usco und Franco M azzucchi, Einwirkung von Hydroxylamin auf 
Phenoxyacetylaceton und über einen neuen Fall von Chelalionen m it Wasserstoff brücke. 
X . Mitt. über Untersuchungen in  der Reihe des Isoxazols. (IX . vgl. C. 1940. 1. 2467.) 
Aus Phenoxyessigester u. Aceton wurde nach C l a i s e n  Phenoxyacetylaceton, C0H 5-
0-C H 2-C0-CH 2- C 0 C H 3 (V), dargestellt, das alle Eigg. eines /?-Diketons besitzt. 
Mit freiem Hydroxylamin —  aus dem Chlorhydrat in wss. Lsg. durch Behandlung 
mit der berechneten Menge NaOH oder N aH C 03 gewronncn — reagierte V unter Bldg. 
einer Verb., die ihrer Zus. nacli dem Monoxim von V entspricht, wahrscheinlich aber 
das Oxyisoxazolin VIII ist. Sd. Alkali wandelte VIII in y-Melhyl-x-phenoxymethyl- 
isoxazol (III) um. Mit Hydroxylaminchlorhydrat in vss.-nlkoh. Lsg. lieferte V ein 
Gemisch der Methylphenoxymethylisoxazolc III u. IV, in dem das v.-Methyl-y-phenoxy- 
methylisoxazol IV bei weitem überwiegt. D ie Konst. von III u. IV wurde durch Abbau 
zu den bereits bekannten Methylisoxazolcarbonsäuren bewiesen. Durch ein Gemisch 
von H 2S 0 4 u .  H N 0 3 wurden III u. IV in Dinitroderivv. übergeführt, bei denen die 
Phenylgruppe nitriert worden ist. D ie außerordentlich glatt vonstatten gehende alkal. 
Spaltung der Dinitroderivv. ergab 2,4-Dinitrophenol u. die entsprechenden Isoxazol-
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alkohole, die bei der KM n04-Oxydation die zugehörigen Methylisoxazolcarbonsäuren 
lieferten. Aus III entstand y-Methylisoxazol-a.-carbonsäure (X), aus IV a -Methyl- 
isoxazoLy-carbonsäure (XI). Viel einfacher konnte die Phenylgruppe aus III u. IV 
durch Erhitzen mit konz. HCl im Rohr abgespalten werden. D ie auf diese Weise 
erhaltenen Chlormethylmethylisoxazole I u. II wurden zur Identifizierung durch 
Hydrolyse in die zugehörigen Alkohole u. diese durch Oxydation mit KMnO., in die 
entsprechenden Carbonsäuren X u. XI übergeführt. Von bes. Interesse sind die wenn 
auch schwachen, so doch deutlichen bas. Eigg. der Äther III u. IV, die diese befähigen, 
mit starken Minoralsäuren Salze zu bilden. So wurden z. B. krystallin. Perchlorate 
von III u. IV u. das Chlorhydrat von IV isoliert. Das letztere kann zum Nachw. von IV 
im Gemisch mit III dienen, da III, das etwas schwächer bas. als IV ist, kein Chlorhydrat 
zu bilden vermag. Vff. führen die Fähigkeit der Verbb. III u. IV zur Salzbldg. auf die 
Existenz der Chelationen X III u. XVI zurück, die in mesomerem Gleichgewicht mit 
den Oxoniumionen XII bzw. XV einerseits u. den Ammoniumionen XIV bzw. X \ II 
andererseits stehen.

I R  =  CH,C1 R—|------ 1 II It =  CH,CI CHtr-Crj ]CH,
_R III  l t  =  CH,OCiH i J  J—C'H> I'" R  =  CII,OC.Hs s t

x  i! =  c o o n  ^ ¡ 5̂  x i r  =  c o o h  . Vi u  o  o u ,o u lls
c n ,—c — - chi ii n

C.H.0 Nffl CCH.
XIV H 0

x -

CH,— C CHI I I _
w _   • C«HsO 0 fö CCHa

N XVI H N XVII H N
V e r s u c h e .  Phenoxyessigsäureäthylester, aus Na-Phenolat u. Chloressigestcr; 

Ausbeute 87%- Kp-io 136°. — Phenoxyacetylacelon, aus der vorigen Verb. mit Aceton 
in Ggw. von Na in Bzl.; Ausbeute 57%, K p .10 144— 145°. Cu-Salz, C22H 220 8Cu, aus 
Chlf. blaues Krystallpulver vom F. 227—228°. —  l-Phenoxy-2,3,4-trikctopentan- 
3-phenylhydrazon, C17H 160 3N 2, aus Phenoxyacetylacoton mit Phenyldiazoniumchlorid 
in Ggw. von Na-Aeetat in wss.-alkoh. L sg.; aus A. goldglänzendo Nadeln vom F. 127°. —  
a-Oxy-<x-phenoxymethyl-y-methyl-(ix,ß)-di7iydroisoxazol (VIII) bzw. Phenoxyacetyldcelon- 
oxim, Cu H 13OsN , aus Phenoxyacotylaceton mit 2 Moll. Hydroxylamin, das aus dem 
Chlorhydrat mit der berechneten Menge NaOH in Freiheit gesetzt wurde, in wss. Lsg.; 
Ausbeute 94%. Aus 50%ig. A. weiche Nüdelchen vom F. 124°. — cn-Phenoxymethyl- 
y-methylisoxazol (III), Cu H n 0 2N , aus der vorigen Verb. mit sd., 20%ig. K O H ; Kp .13 162 
bis 162°, aus PAe. viereckige Blättchen oder Täfelchen von glimmerartigem Charakter, 
F. 35,5°. Perchlorat, sehr unbeständige Krystalle vom F. etwa 100° nach Sintern 
ab 84°. Mit konz. HCl im Bombenrohr 6 Stdn. auf 150° erhitzt, ging III in y-M ethyl- 
cx.-chlormethylisoxazol (I) über, das durch Kochen mit 10%ig. NaOH zu dom ent
sprechenden Alkohol verseift wurde. Bei der Oxydation des rohen Alkohols mit K M n04 
in alkal. Lsg. entstand y-Mcthylisoxazol-a-carbonsäure vom F. 209—210°. —  a-(2, l-Di- 
nitrophenoxymethyl)-y-methylisoxazol, CuH 90„N3, aus III in konz. H 2S 0 4 mit einem 
Gemisch von rauchender H N 0 3 u. 10%ig. Oleum; Rohausbeute 82%. Aus A. kurze, 
gedrungene, gelbe Nüdelchen vom F. 122,5°. Durch kurzes Kochen mit 20%ig. NaOH 
oder KOH wurde das Dinitroderiv. in 2,4-Dinitrophenol u. y-Methyl-a-oxymethyl- 
isoxazol aufgespalten. Das letztere lieferte bei der Oxydation mit KM n04 in alkal. 
Lsg. y-Methylisoxazol-u-carbonsäure vom F. 209—210°. — a.-Methyl-y-phenoxymethyl- 
isoxazol (IV), CnH u 0 2N , aus Phenoxyacotylaceton u. Hydroxylaminchlorhydrat in 
wss.-alkoh. Lsg. neben III, das in einer Ausbeute von etwa 20% anfiel; Kp .13 159“, 
aus PAe. lange, glänzende Nadeln vom F. 39,5°. Chlorhydrat, sehr unbeständige 
Kryställchen vom F. etwa 53— 59° (HCl-Entw.). Perchlorat, Krystalle vom F. 68° 
nach Erweichen ab 61°. — u.-Methyl-y-(2,4-dinitraphenoxymethyl)-isoxazol, CnH 90 6N 3, 
aus IV durch Nitrierung wie die analoge Verb. aus III; aus A. voluminöse Nadelbüschel 
vom F. 119°. Durch alkal. Spaltung des Dinitroderiv. u. darauffolgende Oxydation 
des entstandenen a-Methyl-y-oxymethylisoxazols mit KM n04 wurde x-Melhylisaxazol- 
y-carbonsäure vom F. 172° erhalten, die auch über das a-Methyl-y-ohlormethylisoxazol 
dargestellt werden konnte. (G'azz. chim. ital. 71. 406— 17. Juli 1941. Mailand, Poly
technikum.) . H e im h o l d .*

G aetano Caronna, Reaktionen m it Stickstoffwasserstoffsäure in schwefelsaurer 
Lösung. 2. Mitt. Das Verhalten cyclischer Anhydride und der entsprechenden Säuren. 
(1. vgl. C. 1941. II. 2433.) In Fortsetzung der vorhergehenden Arbeiten wurde das 
Verh. von Tetrachlorphthalsäure. 3-Nitrophthalsäure, Chinolinsäure, Diphensäure u.
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Naphthalsäure, sowie deren Anhydriden gegenüber N 3H in konz. H 2S 0 4 untersucht. : 
Die Verss. mitNaphthalsäure, Tetrachlorphthalsäure, Chinolinsäure u. ihren Anhydriden 
blieben ergebnislos. 3-Nitrophthalsäureanhydrid lieferte mit N 3H in konz. H 2S 0 4 
bei 50—60° neben 5-Nitrophenyleriharnstoff (C-H50 3N 3, lange, seidige Nadeln ohne F. 
bis 325°) 3-Nilroisatosäure (C8H 4OsN 2, aus A. lange Nadeln vom F. 170°), deren Konst. 
aus ihrer Aufspaltung zu 2-Amino-3-nitrobcnzoesäure (C7H 60 4N 2, gelbe Nadeln vom 
F. 204°) hervorgeht. Dieselben Verbb. entstanden aus 3-Nitrophthalsäure selbst, was 
auf den Übergang der Säure in das Anhydrid unter dem Einfl. der konz. H 2S 0 4 zurück
geführt werden muß. Diphensäureanhydrid reagierte mit N 3H in konz. H 2S 0 4 bei 50°
unter Bldg. von Phcnanthridon (C13H 9ON, aus A. Nadeln vom F. 290°), während Diphen- * 
säure selbst neben dieser Verb. in der Hauptsache 2,2'-Diaminodiphenyl (Cl2H ,2N 2, aus 
A. Nadeln vom F. 81°) ergab. (Gazz. chim. ital. 71. 475— 80. Juli 1941. Palermo, 
Univ.) H e i m h o l d .

G ae tan o  C aronna , Reaktionen mit Stickstoffwasserstoffsäure in schwefelsaurer 
Lösung. 3. M itt. Das Verhalten cyclischer o-Diketone. (2. vgl. vorst. Ref.) Während 
Acenaphthenchinon mit N 3H in konz. H 2S 0 4 nicht reagierte, wurde aus Phenanthren- 
ehinon mit N 3H in konz. H 2S 0 4 bei 40° Phenanthridon (C13H 9ON. aus A. Nadeln vom 
F. 290°) erhalten, das durch Red. zum Phenanthridin (C13H 9N, Nadeln vom F. 104°) 
identifiziert werden konnte. In derselben Weise wie Phenanthrenchinon ergaben Reten- 
chinon u. Chrysenehinon mit N 3H u. konz. H 2S 0 4 l-Melhyl-7-isopropylphenanthridon 
(C17H 17ON, aus Bzl. Nadeln vom F. 220°) bzw. a-Naphthophenanlhridon (C17H n ON, 
aus Essigsäure Krystalle vom F. 331°). D ie letztere Verb. wurde zu a-Naplithophen
anthridin (C17H n N, Blätter vom F. 134°) reduziert. (Gazz. chim. ital. 71. 481— 86. 
Juli 1941. Palermoi Univ.) H e i m h o l d .

W illiam  S. E m erso n  und J .  W . D av is, Chinolinderivate. 1,2-Dimetliyl-1,2,3,4- 
tetrahydrochinolin, Zinkhydrochlorid, 2 CnH ,sN- 2 HCl-ZnCl2. Nach E M E R S O N  u. D a v i s  
(vgl. C. 1940. I. 546). Aus Eisessig F. 152— 154°. Hydrojodid, C ,,H16N J. Aus dem 
Chinolin m it HJ. Aus absol. A. F .'138,5— 140,0°. — 2,6,8-Trimethylchinolin, Zinkhydro
chlorid, 2 C12H ]3N -2 HCl-ZnCL, F. ca. 200°. (J. Amer. ehem. Soc. 63. 2279. Aug. 1941. 
Urbana, 111., Univ.) " P o e t s c h .

H . Z . L ech e r, H . T . L acey  und H . P . O rem , Einige Beobachtungen über die 
Bildung von Kupferphthalocyanin. Die Bldg. von Cu-Phthalocyanin aus Phthalonitril 
u. Cuprohalogeniden oder Cu-Pulver in sd. Pyridin (vgl. L i n s t e a d ,  C. 1934. II. 2075) 
findet, wie Vff. feststellen konnten, unter vollständigem Ausschluß von Sauerstoff der 
Luft nicht statt. Die Unters, der Pyridinlsgg. der Cuprohalogenide ergab, daß sie unter 
gleichzeitiger Bldg. von koll. CuO zu Cuprihalogenidkomplexen des Pyridins oxydiert 
werden; ebenso wird Cu-Pulver oxydiert. Hieraus geht hervor, daß Cuproverbb. der 
Umsetzung mit Phthalonitril nicht fähig sind; Cupriverbb. reagieren in erster Phase 
wahrscheinlich unter Bldg. des Komplexes [Cu(C0H 4(CN)2)4]++X — . Die Entstehung 
des Farbstoffs verläuft unter milder Red. des Komplexes mit CuCl:

[Cu(C6H 4(CN)2y + + C l2—  +  2 CuCl =  C32H 10N8Cu +  2 CuCl,
( L i n s t e a d ,  1. e.). Es genügt damit eine geringe Menge CuCl2, die durch Oxydation 
von CuCl entsteht, um die Farbstoffbldg. einzuleiten, womit der Einfl. des Luftsauer
stoffs erklärt ist. —  Bei Verwendung von CuJ kann die Rk. durch Spuren von Jod 
eingeleitct werden; bei der Einw. von Luftsauerstoff wird das meiste Jod zur Jodierung 
des Pyridins verwandt.

V e r s u c h e .  Zur Unters, der Einw. des Luftsauerstoffs auf die Rk. zwischen 
Cuprohalogeniden mit Phthalonitril wird die Rk. unter 0 2-freiem N 2 ausgeführt; nach
6— 7 Stdn. betrug die Ausbeute an Farbstoff 0,7% . Unter atmosphär. Luft wurden 
in der gleichen Zeit 48,2%, beim Durchleiten von Luft im Parallelvers. 82%  Farbstoff 
gebildet. Mit CuJ wurden bei 1 Stde. Rk.-Dauer die gleichen Ergebnisse erzielt. —  
Wird trockener 0 2 durch eine Pyridinlsg. von CuBr geleitet u. auf 90— 100° erwärmt, 
so bilden sich dunkelgrüne Krystalle von C5H 5N-CuBr2, die Mutterlauge enthält koll. 
CuO; für 2 Moll. CuBr wurde genau 1 Atom Sauerstoff aufgenommen (2 CuHlg +
O +  2 C5H5N =  CuHIg2-C5H 5N - r  CuO). CuJ liefert den unstabilen Komplex 
CsH 5N -CuJ2. —  Die Darst. des Farbstoffs unter Verwendung von reinem CuCl2 oder 
Cu(OH)2 verlief mit einer Ausbeute von 8,3%  bzw. 20,7%; sie stieg bei Zusatz von 
CuO an u. betrug bei Verwendung von CuC12-3 CuO-4 H 20  (ROOXSBY u. CHIRNSIDE,
C. 1934. I. 3190) 71%. Wurde eine Lsg. von CuCl u. Phthalonitril in Pyridin vorher 
mit 0 2 bis zur vollständigen Oxydation behandelt, so betrug die Ausbeute 80%; der 
gleiche Vers. mit Cu-Bronze lieferte 74,5%. Die Verwendung von Jod bei einem Vers. . 
mit CuJ ergab 14,3%, die von Luftsauerstoff 87,3% Ausbeute. (J. Amer. ehem. Soc. 63. 
1326—30. Mai 1941. Bound Brook, N. J ., Am. Cyanamid Comp.) G o l d .
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K o ich i Iw ad a re , iCie Bildung von Polyoxydialdehyden. I. Xylotrioxyglutar- 
dialdehyd und seine Derivate. Die Unters, beschäftigt sich m it Xylotrioxyglutardialdehyd 
(I; Xylodialdehydopentonose) u. ihren Derivaten. Aus l,2-Mo7ioaceton-d-glucofuranose 
wurde durch Oxydation mit Bieitetraacetat 1,2-Monoaceton-d-xylotrioxygliUardialdehyd 
(II) gewonnen. Von I wurde das Bisphenylhydrazon u. das Bis-p-nitrophenylhydrazon 
dargestellt. I u. II  liefern bei der Bromoxydation in Ggw. von Strontiumcar
bonat die Strontiünisalze von Xylotrioxyglutarsäure u. 1 ,2-.Monoaceton-d-xyluron- 
säure ( I II) .

I I - C - O .CHO 
H—C—OH 

HO—C - H  
H—C—OH
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H - C -
H O -C -

h - 6 -
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- 0 '
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I I I

i
I  CHO ¿HO I I  I I I  CO 0  (Sr/2)

V e r s u c h e .  1,2-Monoacelon-d-glucofuranose, F. 160— 160,5° (korr.) durch par
tielle Hydrolyse aus Diacetonglucose, die mit geringer Abänderung nach F r e U D E X -  
B E R O  u .  S m e y k a l ,  Ber. dtseh. ehem. Ges. 59 [1926]. 100; 61 [1928]. 1741 dargestellt 
wurde. — 1,2-Monoaceton-d-xyhlrioxyglulardialdehyd, CaH J20 5 (II). 5 g der vorst. 
Verb. wurden m it 10 g Bieitetraacetat u. 200 ccm Bzl. geschüttelt. K p.0,01_o,02 132 
bis 136°. Hygroskop., farbloser, sehr dicker Sirup. Reduziert FEHLINGsehe Lsg. sehr 
schwach bei Zimmertemp., stark beim Erhitzen. — Monophenylhydrazon von II, 
0 l4H 180.,N2. Nadeln oder Blättchen, F. 140,5— 141° (korr.), [a]o10 =  — 41 ±  1° 
(Cldf.). — Monosemicarbazon von II , C0H li;O5N3. Blättchen, F. 209—209,5° (korr., 
Zers.). — Xylotrioxyglidardialdehyd (I). 0,5 g II wurden 1 Stde. m it 30 ccm 0,1-n. 
H 2S 0 4 im sd. W.-Bad erhitzt. —  Bisphenylhydrazon von I, C17H 20O3N4. Blättchen  
(aus A .), F. 126,5— 127,5° (korr.). — Bis-p-nitrophenylhydrazon von I, C17H180 7Nc. 
Gelbe Nadeln (aus Pyridin), F. 191— 192° (korr., Zers.). — Btrcmiium-l,2-monoaeeton- 
d-xyluronat, C10H 22O12Sr (I II) . l g  I I  wurde mehrere Stdn. mit 8 g SrC03 +  1 ,5g  
Br in 50 ccm W. geschüttelt. — Strontiumxylolrioxyglutarat, CäH 0O7Sr. Entsteht 
analog der vorangehenden Verbindung. (Bull. ehem. Soc. Japan 16. 40— 44. Febr. 
1941. Tokyo, Univ., Chem. Inst. [Orig.: engl.]) E l s n e r .

P . A . L evene, Über Chondrosin. Chondrosin, eine N-haltige Aldobionsäure, ist 
die Kohlenhydrathälfte der Chondroitinschwefelsäure, die ein Polymeres der N-Acetyl- 
chondroitinschwefelsäure darstellt, L e v e n e  u. L a  F o r g e  (J. biol. Chemistry 15 [1913]. 
155) stellten den dimeren Bau des Mol. fest. Die cycl. Struktur der beiden Komponenten 
ist willkürlich angenommen, ebenso die Stellung des Chondrosaminrestes an der 
Glucuronsäure. Zur Aufklärung müßte die cycl. Struktur der Glucuronsäurehälfte 
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eliminiert werden, so daß bei erschöpfender Methylierung mit folgender Hydrolyse 
dieser Rest eine einzige freie OH-Gruppe enthielte, die Verb.-Stelle der beiden 
Chondrosinkomponenten. Das Chondrosin wurde daher zu l-G-ulonchondrosaminid 
reduziert. Ein kryst. Deriv. des Chondrosins, Ckondrosinme.lhyle,ste.r■ HCl (II), diente 
als Ausgangsmaterial für weitere Untersuchungen. Methylehondrosaminido-l-gulonal (III) 
konnte nicht kryst. erhalten werden, aber sein Octacetat (IV)) Ausbeute 40%. Dieses 
Acetat, mit Methylsulfat methyliert, ergab ein unvollständig methyliertes Deriv. der 
N-Acetylchondrosaminidogulonsäure, das nach PuitDIE verestert u. erschöpfend methy
liert wurde, VI, kryst. in geringer Ausbeute erhalten u. durch katalyt. Red. in Tetra- 
O-methylsorbitol (VII) übergeführt, in kryst. Form erhalten. Das vollständig methylierte

H OCH3

"Ed —
h c o c h 3

h 3c o c h

H C --------
h 6 -------------------

X COOH

CH8X ,;

-OR,

H OCH,

^ ----
HC0CH 3 

H3COCH
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-ORj

X I ¿OOCH,

Cliondrosin ermöglicht die Tren
nung der bei der Hydrolyse ge
wonnenen 2 Komponenten. Als 
Ausgangsmaterial diente wieder 
der Cbondrosinmethylester • HCl. 
Sein Acetat war zum Teil kryst., 
zum Teil amorph. Beide Formen 
gaben bei der Methylierung das 
gleiche erschöpfend methylierte 
Prod., das nicht kryst. erhalten 
wurde. Formel IX—XI geben den

Rk.-Verlauf wieder, der zum Methylester von N-Acetylhemmethylchondrosin (XI) führt. 
Die günstigsten Bedingungen für die Hydrolyse von methyliertem Sorbitol oder methy- 
lierter Glucuronsäurederivv. konnten nicht gefunden werden.

V e r s u c h e .  Chondroilin-schwefelsäure, C28H 44OsjN 2S 2, das rohe feuchte Bleisalz 
der Säure auf W.-Bad erhitzt u. bis zur völligen Lsg. Eisessig zugefügt. Mischung 
gekühlt u. mehr Eisessig zugegeben, bis das Salz ausfiel. Diese Operation mehrmals 
wiederholt, Blcisalz m it Eisessig u. A. gewaschen, in das Ba-Salz übergeführt u. durch 
Umkrystallisicrcn gereinigt. — Cliondrosin-HCl, C12H 22On NCl, 50 g Ba-Salz in 150 ccm 
10%ig. HCl 1 Stde. auf sd. W.-Bad erhitzt, Ba-lonen quantitativ entfernt u. Filtrat 
unter vermindertem Druck (unter 40°) zu sehr dickem Sirup konzentriert. Rückstand 
in kleinem Vol. Methanol gelöst u. mit A. u. 1200 ccm A. ausgefällt. Lösen u. Fällen 
mehrmals wiederholt. —  Chondrosinmdhylester-HCl (II u. VIII), C13H 240 UNC1, 10 g 
Chondrosin-HCl unter Rückfluß in l% ig. Lsg. von HCl in einer Mischung von 1 Teil 
Methanol u. 4 Teilen A. erhitzt. Lsg. nach 24 Stdn. unter vermindertem Druck konz., 
bis weißer gelatinöser Nd. ausfiel, durch Erwärmen "wieder gelöst. Nach Stehen in 
der Kälte Kryst alle gebildet, aus 99,5%ig. A. bei 35° umkryst., feine Nadeln, [a]D30 =  
+ 39 ,2° (7,1% in Methanol). Bei Anwendung von sehr reinem Chondrosin aus 
Methanol-Ä. lange Plättchen, F. 165— 170°. —  Methyl-d-chondrosaminido-l-gulonat (III), 
10 g des obigen Esters in 150 ccm Methanol über RANEY-Katalysator in H 2-Atmosphäre 
durch 48-std. Erhitzen auf 75° unter Druck (anfangs 2500, dann 3600 Pfund pro sq. inch). 
Katalysator durch Zentrifugieren entfernt u. Filtrat unter vermindertem Druck zur 
Trockne verdampft. Rückstand mehrmals mit Ä. u. Bzl. behandelt, kryst. nicht, lösl. 
in W. u. Methanol, ohne weitere Reinigung zur Acetylierung verwandt. — Heptaacdat 
von Mdhyl-d-N-acdylchondrosaminido-l-gulonat (IV), C23H 410 19N, eine Mischung von 
5 Teilen wasserfreiem Pyridin u . 5 Teilen Essigsäureanhydrid, auf — 40° gekühlt, mit 
1 Teil III gemischt u. unter gelegentlichem Schütteln über Nacht stehen gelassen. 
Rk.-Prod. wie üblich behandelt. Chlf.-Extrakt unter vermindertem Druck konz., 
mehrfach m it A. u. Bzl. behandelt, dann in wenig Methanol aufgenommen u. wenig 
wasserfreien Ä. zugegeben, bis Krystallisation begann. Ausbeute 4— 6 g prismat. 
Nadeln, F. 122°, [a]p3ä =  — 21,3° (3,2% in absol. A.). —  Heplamethyläther von Methyl- 
d-acetylchondrosaminido-l-gulonat (VI), C22H 410 12N, zu 5 g kryst. IV, in 30 ccm Methanol 
gelöst, 60 ccm CC14, 50 ccm Methylsulfat u. 10 ccm W. zugefügt, kräftig gerührt u. 
50 ccm 42,2%ig. NaOH tropfenweise zugegeben. Rühren % Stde. bei 50° fortgesetzt, 
Temp. auf 60“ erhöht, 50 ccm Methylsulfat rasch u. 50 ccm Alkali tropfenweise zugeftigt. 
Dies innerhalb 3—4 Stdn. bis zu einer Gesamtzugabe von 350 ccm Methylsulfat u. 
400 ccm Alkali mehrmals wiederholt. Badtemp. dann auf 75° erhöht u. 3 Stdn. weiter
gerührt. Rk.-Prod. gekühlt, neutralisiert u. mit Chlf. extrahiert. Der trockne Extrakt 
konz., in Bzl. gelöst u. wieder konzentriert. Diese Behandlung mit Bzl., dann mit A. 
mehrfach wiederholt, Ausbeute 2 g. Das Prod. V war nicht vollständig methyliert 
u. wurde mittels Diazomethan verestert u. nach PüRDIE weitermethyliert. Nach 
3 Methylierungen OCHa-Geh. 45,8%. Aus Ä. u. Pentan kryst. Prod., F. 67“, [a]n25 =  
— 4,8“ (15% in A.). — N-AcetyUrimethylchondrosaminidotetramethylsorbitol (VII), 
C21H,uOuN , eine Mischung von 3,5 g VI in 100 ccm Methanol u. 10 g Cu-Chromit-
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katalysator 7 Stdn. unter Druck (2800 Pfund pro sq. ineh) auf 175° erhitzt. Katalysator 
(völlig schwarz geblieben), abfiltriert, wasserhelles Filtrat zur Trockne verdampft, 
Rückstand mehrmals in Bzk, dann in Ä. gelöst u. zur Trockne verdampft. Aus Ä. u. 
Pentan Plättchen, F. 55—57°, [a]n30 =  — 44,2° (2,5% in Chlf.). Heptaacetylchondrosin- 
melhylesler (IX), C27H 370 18N , 20 ccm Essigsäureanhydrid (2 g Na-Acetat enthaltend) 
unter Rückfluß zum Sieden erhitzt, Flamme entfernt u. 3 g  Chondrosinmetliylester-HCl 
zugofügt, spontane Rk., weitere 6 Min. gekocht, dann auf Eis gegossen u. mit Chlf. 
extrahiert. Chlf.-Extrakt auf kleines Vol. konz., Toluol zugefügt, dest., bis kryst. 
Nd. gebildet u. filtriert. Aus Mutterlauge noch 2. Ausbeute gewonnen, insgesamt 
8 g kryst. u. 16 g amorpher Ester. Aus A. lange prismat. Nadeln, F. 99— 100°, (a]n25 =  
+  12,2° (7,3% in Chlf.). —  N-Acetylhexamßthylchondrosinmethylester (XI), C21H 3J0 12N, 
Mischung von 12 g IX in 25 ccm Methanol, 15 ccm W. u. 75 ccm Methylsulfat kräftig 
gerührt u. 100 ccm 42,2%ig. NaOH tropfenweise zugefügt, Badtemp. 45°, Rk. nach
з,5  Stdn. beendet, noch % Stde. gerührt, dann Temp. auf 75° erhöht, 175 ccm Methyl
sulfat u. 250 ccm Alkali nach u. nach zugegeben. Schließlich auf 100° erhitzt u. noch 
20 Min. gerührt. Ausbeute 4 g X, in Ä. gelöst u. m it Diazomethan behandelt. Rk.- 
Prod. in Ä. gelöst u. mit Pentan gefällt, 4-mal nach PuRDIE methyliert, OCH3-Geh, 
42,2%, in Ä. gelöst, Pentan bis zur Trübung zugesetzt, bei — 5° stehen gelassen, öliges 
Material abgeschieden, nD26 =  1,4702, [a]n25 =  —5,2° (6,9% in Chlf.). (J. biol. 
Chemistry 140. 267— 77. Juli 1941. New York, Rockefeiler Inst, for Medical Res., 
Laborr.)' AMELUNG.

P . A . Levene, Über die Kohlenhydratgruppe von Eiprotein. III. (Vgl. C. 1930.
I. 393. 394.) Nach früheren Unteres', war die Kohlenhydratgruppe des Eiproteins ein 
N-haltiges Trisaccliarid. Die Meth. der Darst. wurde verbessert durch: 1. Erschöpfende 
Hydrolyse. Bei kurzer Hydrolyse bleiben einige Peptide am Kohlenhydrat haften u. 
der N-Geh. kann nicht unter 4,5—5% red. werden. 2. Zers, der Bleisalze. Nur ein 
kleiner Teil derselben besteht aus IColilenhydraten u. es ist daher nur der durch C 02 
zersetzbare Teil zu verwenden. 3. Entfernung der anhaftenden Amine mit Quecksilber
sulfat. — Das Polysaccharid wurde als weißes amorphes Pulver gewonnen, N-Geh. 2,78%, 
[a]n30 =  + 3 5 °  (in 5%ig. HCl). Zur Aufklärung der Struktur wurden 2 Methoden 
gewählt, 1 . direkte Methylierung, 2 . Darst. eines Disaccharids aus dem Polysaccharid
и. Red. der Endcarbonylgruppe. Das Polysaccharid wurde acetyliert u. mit Methyl
sulfat u. 3-mal nach P u r d i e  methyliert. OCH3-Geh. 39,6%, COCH3-Geh. 4,9%. 
E s trat teilweise Oxydation ein. Aus dem Polysaccharid konnte ein Disaccharid isoliert 
werden, N-Geh. 4%, reduzierender Wert 50% (als Glucose berechnet). D ie Endgruppo 
dieses Disaccharids wurde mit RANEY-Katalysator reduziert. Das erhaltene Prod. 
red. FEHLINGsche Lsg. nicht. Es wurde in das Acetylderiv. übergeführt. Bei Hydrolyse 
entstand Glucosaminhydrochlorid, in entsprechender Ausbeute wie aus dem Disaccharid 
gewonnen. Dies zeigt, daß die reduzierende Substanz Mannitolglucoseaminid u. das 
Disaccharid d-Mannoseglucoseaminid ist. Bei Hydrolyse von 0,5 g des Disaccharids 
u. 0,5 g des reduzierenden Prod. mit 4%ig. HCl ergab das erstere 0,240 g Mannose- 
phenylhydrazon, das zweite nicht. Dieses enthielt also keine Mannose. Die Lsg. blieb 
farblos, während die des ersten Prod. tie f gefärbt war. So scheint in dem Disaccharid 
der Glueosaminrest glucosid. an Mannose gebunden zu sein. D ie erschöpfende Me
thylierung des Mannitolglucoseaminids mit folgender Hydrolyse müßte aufklären, 
an welcher Stelle der Glueosaminrest an die Mannose gebunden ist. SÖRENSEN (C. 1934.
II. 618) kam auf Grund colorimetr. Beobachtung zu dem Schluß, daß das Kohlenhydrat 
einen Galaktoserest enthält. Die Verss., Schleimsäure ,aus den Oxydationsprodd. des 
Polysaccharidhydrolysats zu erhalten, verliefen alle negativ.

V e r s u c h e .  Das gewonnene Kohlenhydrat, (ClsH 33Ou N)2n • n H 20 , war ein 
%veißes Pulver, lösl. in W., Säuren. Alkalien, unlösl. in organ. Lösungsmitteln, keine 
Biuretrk., Ja)D3# =  4.350 (4o/o in 5<%ig. TO ; H C1). Disaccharid, C12H 23O10N , 5 g P oly
saccharid in 50 ccm 10-n. HCl gelöst u. 40 Stdn. bei 27° stehen gelassen. Lsg. auf 
500 ccm verd. u. nach Aufarbeiten mit Methanol extrahiert, 2 g bleiben ungelöst zurück, 
aus Filtrat noch 0,2 g isoliert. —■ Red. mit Raney-Ni-Katalysator. 8 g Disaccharid 
in 100 ccm W. gelöst, 20 g RANEY-Katalysator zugefügt u. Mischung 24 Stdn. unter 
H 2-Druck von 1600 Pfund pro sq. inch. bei 75° erhitzt, filtriert, fast zur Trockne 
verdampft u. in Methanol aufgenommen. Körniger N d., C12H 25O10N, 10% mineral. 
Verunreinigungen. — Acetylierung von Mannitolchondrosaminid, C28H 390 ISN, 2 g Sub
stanz mit Essigsäureanhydrid in Ggw. von Na-Acetat acetyliert. Rk.-Prod. mit Chlf. 
extrahiert u. Lsg. mit W. gewaschen, konz., Rückstand mehrmals in Bzk, dann in A. 
gelöst u. konzentriert. Endprod. war dicker nicht homogener Sirup. —  Hydrolyse 
des Acetats zu Glucosamin, C6H 14Ö5NC1, 2 g des obigen Acetats unter Rückfluß über 
freier Flamme 6 Stdn. in 25 ccm 20%ig. HCl hydrolysiert. Rk.-Prod. auf 200 ccm
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verd. u. unter vermindertem Druck bei Zimmertemp. zur Trockne verdampft. D a es 
nicht kryst., nochmals in 50 ccm 20%ig. HCl aufgenommen u. unter Rückfluß über 
freier Flamme erhitzt. Aus Methanol kryst. 0,054 g Glucosaminhydroehlorid. — 
Hydrolyse zu Mannose. 0,5 g red. Disaccharid auf W.-Bad in 50 ccm 4%ig. HCl
з,5 Stdn. unter Rückfluß gekocht. Lsg. blieb prakt. farblos. Hydrolysat neutralisiert
и. unter vermindertem Druck zu 6 ccm konzentriert. 0,5 g Phenylhydrazin-HCl 
zugefügt, nach langem Stehen schieden sich ölige Tropfen aus. Rückstand abfiltriert 
u. in wenig 50%ig. A. aufgenommen, wenige Krystalle gebildet. Kontrolle. 0,5 g des 
ursprünglichen Disaccharids wie oben behandelt, ergab 0,240 g kryst. Mannosephenyl- 
liydrazon, aus 50%ig. A. umkryst. (keine amorphen Tropfen). Hydrolyse u. Oxydation  
zu Schleimsäure. 1 g Polysaccharid in 20 ccm 5°/0ig. H N 0 3 gelöst u. im Einschlußrohr 
über Nacht auf 100° erhitzt, 20 ccm H N 0 3 (1,42) zugegeben. Am anderen Tag 5 Min. 
über freier Flamme erhitzt u. konzentriert. Nach Aufarbeiten keine Schleimsäure 
nachweisbar. Bei gleicher Behandlung gaben 0,2 g Galaktose 0,1 g Schleimsäure. 
(J. biol. Chemistry 140. 279— 84. Juli 1941. New York, Rockefeiler Inst, for Medical 
Res., Labor.) A m e lu n g .

John B eek jr., Über das Kohlenhydrat im Kollagen. Vf. vermutet, daß der Zucker 
im Kollagen aus 1-Glucose u. 1-Galaktose besteht. (J. Amer. ehem. Soc. 63. 1483. 
Mai 1941. Washington, D. C., National Bureau of Standard.) N eu .

L. R uzicka und O. Jeger, Zur Kenntnis der Triterpene. 61. M itt. Überführung 
des ß-Amyranonols in ß-Amyran und in  cnol-ß-Amyrandionol. (60. Mitt. vgl, C. 1941. 
II. 2328.) ß-Amyranonol oder Ketodihydro-ß-amyrin (II a), ein Oxydationsprod. des 
ß-Amyrinacetats ( Ib) ,  konnte durch katalyt. Red. mit PtO, in Eisessig in ß-Am yrin  
(Ia). übergeführt werden, wobei die prim, gebildete sek. OH-Gruppe als W. hcraus- 
gespalten wurde. Eine analoge Red. des ß-Amyranonolacetats (II b) gelang nicht. 
Dagegen ließ sich II b unter sehr energ. Bedingungen mit Hydrazin zum /J-Amyranonol- 
hydrazon umsetzen. Durch Erhitzen der letzteren Verb. mit Na-Amylat auf 200® 
oder direkt aus II b mit Hydrazin u. Na-Ämylat wurde das bisher noch nicht bekannte 
ß-Amyranol (III a) erhalten. D ie Cr03-Oxydation des gesätt. Alkohols III a ergab 
das ß-Amyranon  (IV a), aus dem durch Red. nach W o l f f - K i s h n e r  der Stamm
kohlenwasserstoff ß-Am yran  (IV b), bereitet wurde. IV b (F. 172— 173°) ist verschied, 
von dem KW -stoff (F . 226— 227°), den R u z ic k a ,  SCHELLENBERG u . G o l d b e r g  
(C. 1937. II. 2363) bei der Se-Debydrierung des /3-Amyrens erhalten hatten. —  Kon- 
densationsverss. von II b mit Isoamylnitrit bzw. Isoamylformiat blieben erfolglos. 
Desgleichen ergaben Oxydationsverss. mit Cr03 nur amorphe Produkte. Dagegen 
konnte mit S e0 2 in das Mol. des Acetats II b eine zweite Carbonylgruppe eingeführt 
werden. In dem auf diese Weise erhaltenen Dionolacetat ist die Diketogruppierung 
sehr beweglich u. wird leicht vollständig zum enol-ß-Amyrandionolacetat (VI b) enoli- 
siert, das mit Acetanhydrid-Pyridin schon bei Zimmertemp. quantitativ in das Diacetat 
VI b überging. Verss. zur katalyt. Red. von VI b, sowie seines Verseifungsprod. V ia

i / .  . .  r ^ '  “ ” 1  M R f g j j f n
V .n> m

O i | I
T Ia  R = R '  =  H  OK.' I 
V lb  R  =  CHaCO R ' =  H V l lb  R  =  CH aCO
T i c  R  =  R ' =  CHaCO

CH aCO O —r  1 R O

C H .C O O  | 1 T H I a

V l l l b  R  =  CHaCO



1 9 4 2 .  I . D ä. N a t u r s t o f f e : T e r p e n -V e r b in d ü n g e n . 1 7 5 7

mit PtO., in Eisessig blieben erfolglos. o-Phenylendiamin wie auch H 20 2 in alkal. Lsg. 
bliebenauf Y laohn e Einwirkung. Die enolisierte Diosphenolstruktur der Verb.-Reihe VI 
stimm t mit den UV-Absorptionsspektren gut überein. E w e n  u . S p r i n g  (C. 1 9 4 1 .1 .2532) 
haben über ein aus a-Amyrandienolacetat bereitetes a-Amyrandionolacctat berichtet, 
dessen Eigg. denen von VI b weitgehend entsprechen. Ein entscheidender Vgl. der beiden 
Verbb. steht noch aus. Die Umwandlung von II b in VI b, die mit SeO,, nur 15°/0 
Ausbeute ergab, konnte auf dem Umweg über das enol-Diaeetat V mit mehr als 7 0 %  
Ausbeute durchgeführt werden. V, das von S e0 2 auch bei 200° nicht verändert wurde, 
lieferte bei der Cr03-Oxydation sehr glatt VI c. Dadurch ist auch die Richtung der 
Enolisierung in der Verb. VI festgelcgt. Die Enoldoppelbindung in VI c konnte durch 
Red. mit Na u. A. abgesätt. werden, wobei unter vollständiger Verseifung das Ketodiol 
VII a bzw. VIII a entstand, dessen Acetat (VII b bzw. V III b) im Gegensatz zu Ketodiol 
gut krystallisierte. VII b bzw. VIII b konnten durch vorsichtige Oxydation mit Cr03 
in VI b zurückverwandelt werden.

V e r s u c h e .  (Alle FF. korrigiert.) ß-Am yrin  (Ia ), aus ß-Ämyranonol ( IIa)  
vom F. 206—207°, [a]n =  —22° (in Chlf.), das durch Behandlung von /f-Amyrin mit 
Phthalmonopersäure gewonnen wurde, durch katalyt. Red. m it einem P t0 2-Katalysator 
in Eisessig; aus verd. Aceton Nadeln vom F. 188— 190°, die mit aus Glycyrrhetinsäure 
erhaltenen /i-Amyrin keine F.-Dcprcssion gaben. Acetat ( Ib) ,  C32H520 2, F. 241— 242°, 
[a]o =  + 8 2 °  (in Chlf.). — Hydrazon des ß-Amyranonols, C30H 52ON2, aus /J-Amyranonol- 
acetat (II b) vom F. 291— 292° durch 3-std. Erhitzen mit Hydrazinhydrat in. A. auf 
200° im Rohr; aus Methanol Nadeln mit 1 Mol Lösungsm. vom F. 138,5— 139,5°. —  
ß-Amyranol (III a), C30H 32O, aus II b vom F. 291—292° durch mehrstd. Erhitzen 
mit Hydrazin u. einer Lsg. von Na-Amylat in Amylalkohol auf 190—200° im Rohr; 
Nadeln vom F. 186— 186,5° aus Methanol, [a]p — + 1 8 ,4 °  (in Chlf.). Acetat (III b), 
C3SH 540 2, aus III a mit Pyridin u. Aeetanhydrid; aus Chlf.-Methanol Blättchen vom 
F. 284,5—-285°, [a]u =  + 2 1 °  (in Chlf.). — ß-Amyranon (IV a), C30H50O, aus III  a 
mit Cr03 in Eisessig; aus Methanol Nadeln vom F. 194— 195°. Semicarbazon, C31H53- 
ON3, aus wss. Methanol Blättchen vom F. 234—236° (Zers.). — ß-Amyran  (IV b), 
C3nH52, aus IV a mit Hydrazinhydrat u. Na-Äthylat in A. durch 15-std. Erhitzen auf 
200° im Rohr; das Red.-Prod, wurde durch Filtration in PAe. über A120 3 gereinigt. 
Aus Chlf.-Methanol Blättchen vom F. 172— 173°, [a]n =  + 9 ,9 °  (in Chlf.). —  enol- 
ß-Amyrandionolacetat (VI b), C32H50O4, aus II b vom F. 291— 292° durch Erhitzen 
mit S e0 2 in Dioxan auf 190—200° (8 Stdn.); aus Chlf.-Methanol Prismen vom F. 262 
bis 263°, [a]D  =  + 116° (in Chlf.). —  enol-ß-Amyrandionoldiacetat (VI c), C34H 520 5, 
aus der vorigen Verb. mit Pyridin u. Aeetanhydrid oder aus enol-/3-Amyranonoldiacctat
(V) (s. unten) in einem Gemisch von Eisessig, Bzl. u. etwas konz. H 2S 0 4 durch Oxy
dation mit Cr03 in 90%ig. Essigsäure; aus Chlf. Methanol Blättchen oder flache Prismen 
vom F. 233°, [a]u =  + 77 ,5° (in Chlf.). —  enol-ß-Amyrandionol (V ia ) , C30H 480 3, aus 
dem Monoacetat VI b oder aus dem Diacetat VI c durch Verseifung mit 5- bzw. 4°/0ig. 
methanol. KOH; aus wss. Aceton oder Methanol Nadeln vom F. 222—223°; [a]c =  
+  136,5° (in Chlf.). — ß-Amyranondiolmonoacetat (V II1) bzw. V III b), C32H 320 4, aus 
dem «Diacetat (VI c) des enol-/3-Amyrandionols vom F. 232° durch Verseifung mit 
alkoh. KOH u. anschließende Red. mit Na u. A.; das Red.-Prod. wurde mit Pyridin- 
Aeetanhydrid acetyliert. Aus Chlf.-Methanol Nadeln vom F. 299—300°. Durch Cr03 
in Bzl.-Eisessig wurde VII b bzw. V III b zum enol-ß-Amyrandionolacetnl (VI b) vom  
F . 262—263° oxydiert. — enol-ß-Amyranonoldiacetat (V), C34H 540 4, aus dem /J-Amyra- 
nonolacetat (II b) vom F. 292—293° durch 40-std. Kochen mit Aeetanhydrid u. Na- 
Aeetat; das Rk.-Prod. wurde durch Filtration seiner benzol. Lsg. über A120 3 gereinigt. 
Aus Chlf.-Methanol Nadeln vom F. 233—234°. (Helv. chim. Acta 24. 1178— 89. 15/10- 
1941. Zürich, Techn. Hochsch.) H e i m h o l d .

L . R u z ic k a  und O. Jeger, Zur Kenntnis der Triterpene. 62. Mitt. Einführung 
von Doppelbindungen und Carbonylgruppen in die Hinge G—E des ß-Amyrins. (61. vgl. 
vorst. Ref.) JACOBS u. F l e c k  (j .  biol. Chemistry 88 [1930], 137) haben aus ß-Amyrin- 
benzoat (I; R =  CaH5-CO) durch Dehydrierung mit S u. anschließende Oxydation 
des entstandenen Schwefelkörpers C30H44OS mit KM n04 eine Verb. C30H 44O3 erhalten. 
Das Acetat des gleichen Körpers gewannen PlCARD u. SPRING (C. 1941. I. 2533) aus 
dem Acetat IV b des als ß-Amyradienol-I (IV a) bezeichneten, mit Na u. A. bereiteten 
Red.-Prod. des ß-Am,yrenonols (I la ) , sowie Vff. aus ß-Amyrinacetat (Ib ) neben 
ß-Amyradienolacetat-II (III b) bei der Oxydation mit S e0 2. Zur Aufstellung einer 
Konst.-Formel für die Verb. C30H 44O3 führte deren Rk. mit Hydrazin bei 200°, die 
eine ungesätt., im Hochvakuum unzers. sublimierbare Substanz der Zus. C30H 44ON2 
ergab. Diese Eigg. weisen darauf hin, daß der Verb. C30H 44O3 die Formel Y a eines 
ß-Amyradiendionols, dem Umsetzungsprod. mit Hydrazin die Formel VI zukommt.
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Das Absorptionsspektr. von V a u. b weist ein Maximum bei 2800 A (log e — 4,1), 
das von VI Maxima bei 2800 A (log e =  4,05) u. 2320 Ä (log e =  4,36) auf. Bei der 
Hydrierung des Acetats V b entstand unter Aufnahme von 2 H 2 ein Substanzgemisch, 
aus dem durch chromatograph. Adsorption als schwer eluierbarer Anteil (mit Bzl.-A.) 
ein Acetat C32H 480 4 (F. 290°) abgetrennt werden konnte, das mit Tetranitromethan 
keine Farbrk. gibt, mit Acetanhydrid nicht acetylierbar ist u. ein Absorptionsmaximum 
bei 2520 A (log e =  4,06) besitzt. Diese Eigg. weisen auf die Anwesenheit einer a,ß- 
ungesätt. Ivetogruppe (Formel VII?) hin. Als leichter eluierbarer Anteil (mit Bzl.) 
von der Hydrierung von V b wurde eine Verb. C32H 480 3 (F. 200°) erhalten, deren starke 
Farbrkk. mit Tetranitromethan u. konz. H 2S 0 4 auf eine isolierte Doppelbindung 
schließen lassen (VIII a bzw. b ?). Das Spektr. zeigt ein Maximum bei 2600 A (log a =  
3,6). Bei der Hydrierung nahm die Verb. C32H 480 3 ein weiteres Mol. H 2 auf u. lieferte 
ein Acetat C32H 50O3, dessen Absorptionsmaximum bei 2590 A (log s =  3,8) liegt, also, 
wenn nicht die Extinktion etwas niedrig wäre, auf das Vorliegen eines a,/J-ungesätt. 
Ivetons hinweisen würde (Formel IX b ?). Das dem Acetat C32H M0 3 zugrunde liegende 
Ketol CmHjr0 2 ( I Xa?)  entstand bei der katalyt. Red. von Va unter Aufnahme von 
3 Moll. H2. Das von P i c a r d  u . S p r i n g  (1. c .)  durch Einw. von Br2 auf II b erhaltene 
Ketoacetar C32H4g0 3 (F. 254— 255°) ist isomer m it dem ohen beschriebenen Acetat 
vom F. 200° ( V i l l a  bzw. b) u. besitzt vielleicht die Formel X (Absorptionsmaximum 
bei 2815 A, log e =  4,14). Die von P i c a r d  u. S p r i n g  bei der Oxydation dieses 
Acetats erhaltene Verb. C32H480 4 ist isomer m it dem Acetat vom F. 290° (VII) u. könnte 
der Formel X I entsprechen (Absorptionsmaximum bei 2470 A, log e =  4,0). Auch 
für den Schwefelkörper von JACOBS u. F l e c k  läßt sich jetzt eine Formel (XII) auf
stellen, die der des Pyridazins (VI) entspricht. Im Gegensatz zu den Angaben von 
R u z i c k a ,  M ü l l e r  u . S c h e l l e n b e r g  (C. 1 9 3 9 . II. 108), die das ß-Amyradienol-II 
(III a) nicht hydrieren konnten, gelang den Yff. die Absättigung einer Doppelbindung
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beim Acetat III b. Wahrscheinlich kommt dem neuen Isomeren des Amyrins die 
Formel X III zu, während XIV weniger plausibel ist. Die Cr03-Oxydation von III b 
ergab einen Körper der Zus. C32H 460 5, dessen Absorptionsspektr. auf die Anwesenheit 
von mindestens 3 Ketogruppen hinweist.

V e r s u c h e .  (Alle FF. korr.) — Verb. CS0HitO3 (Va), aus dem Acetat Vb durch 
saure (mit methanol. HCl) oder alkal. (mit metkanol. KOH) Verseifung; aus Chlf.- 
Hexan Nadeln vom F. 290— 291°. Acetat C32H460 4 (V b), aus /?-Amyrinacetat ( Ib)  
durch Oxydation m it S e 0 2 neben /J-Amyradicnol-II-Acetat (III b) vom F. 228—229°, 
das nach Reinigung des Rk.-Prod. durch Filtration der benzol. Lsg. über A120 3 aus 
Chlf.-Methanol krystallisierte, während Vb in der Mutterlauge blieb; Vb krystalli- 
sierte aus Bzl.-PAe. in langen Nadeln vom F. 234— 235°. —  Pyridazinderiv. C30Hi4ONt
(VI), aus Vb durch Erhitzen m it Hydrazinhydrat u. A. auf 200° im Rohr oder bei 
dem Vers., Vb nach WOLFF-KlSHNER z u  reduzieren; aus Essigester filzigo Nadeln  
vom F. 292— 293°. —  Die katalyt. Hydrierung von V b m it Pt-Sehwarz in Eisessig 
ergab ein Rk.-Gemisch, das durch Chromatographicrung seiner benzol. Lsg. an A120 3 
gereinigt wurde. Das Benzoleluat des Adsorbats lieferte eine Verb. C3iHtf0 3 (V il la  
oder b ?), die aus Chlf.-Methanol in glänzenden Blättchen vom F. 200— 202° krystalli
sierte. Im  Bzl.-A.-Eluat wurde eine Verb. C32/ / 490 4 (VII?) gefunden, die aus Chlf.- 
Methanol Blättchen vom F. 290—292° bildete. —  Va ergab bei der katalyt. Hydrierung 
m it P t in Eisessig unter Aufnahme von etwa 3 Moll. H 2 die Verb. C30H48O2 (IX a?), 
die aus Chlf.-Methanol in Nadeln vom F. 254,5—256° krystallisierte. Acetat (IX  b ?), 
C32H 50O3, aus IX a m it Pyridin u. Acetanhydrid; aus Chlf.-Methanol Blättchen vom  
F. 219—219,5°. —  Dehydro-/?-atnyrinacetat (III b) lieferte bei der katalyt. R ed. m it 
P t in Eisessig unter Addition von 1 H 2 ein neues isomeres Amyrinacetat (X III bzw. 
XIV ?), C32H 520 2, das aus Chlf.-Methanol Blättchen vom F. 208,5—209,5°, [a]n =
— 35° (in Chlf.), bildete. Das neue isomere Am yrin, C30H50O, entstand aus dem Acetat 
bei der Verseifung m it alkoh. KOH u. krystallisierte aus Methanol in Nadeln vom
F. 213—r213,5°, [<x] d =  — 52° (in Chlf.). Das entsprechende Benzoat, C3?H5l0 2, bildete 
sich bei der Umsetzung der vorigen Verb. m it Pyridin u’ Benzoylchlorid u. .krystalli
sierte aus Chlf.-A. in glänzenden Blättchen vom F. 224— 225°, [a]D =  — 8° (in Chlf.).
—  Verb. C33Ui60 5, aus III b durch Oxydation m it Cr03 in sd. Eisessig; aus Methanol 
Nadeln vom F. 256—256,5°. (Helv. chim. Acta 24. 1236—48. 15/10. 1941. Zürich, 
Techn. Hochschule.) H e i m h o l d .

K . M iescher und H . K äg i, Uber Steroide. 30. Mitt. über die Säureadditions
fähigkeit epimerer Steroidalkohole. (29. vgl. C. 1941. II. 345.) Zum Studium der Rk.- 
Fähigkeit epimerer Alkohole der Steroidreihe wird deren Additionsfähigkeit gegenüber 
Oxalsäure (I) untersucht. Dabei erweist sich Essigester (II) als zweckmäßigstes Lösungs
mittel. Zur Unters, gelangten: 3 t-Cholesterin (III), 3 c- u. 3 t-Choleslanol ( I Va  u.
IV b), 3 t-Dehydroandrosteron (V), 3 c- u. 3 t-Androsteron ( Vi a  u. VI b), 3 l-Ergoslerin
(VII), A^-AndroslenS t,17 t-diol (VIII), A5-Pregnenol-3 t-on-20, Norcholestenol-3 t-on-25 
u. die beiden Koproslerine. Von diesen bilden nur III, IV b, V u. VI b Addukte mit I, 
die — entsprechend dem Befund von M a u t h n e r  u. S u i d a  (C. 1903- II. 1235) —  
stets aus 1 Mol Steroid u. 1/2 Mol I bestehen. D ie Steroide mit cisoider OH-Gruppe (epi) 
ergaben durchweg keine Addukte, aber auch einige transoide Verbb. reagieren nicht. 
Dieses unterschiedliche Verh. kann teilweise auf die Bldg. sehr labiler Doppelverbb.
(VII) oder auf zu geringe Löslichkeit in II (VIII) zurückgeführt werden. Ill-A cetat 
liefert kein Addukt, so daß vielleicht die Additionsfähigkeit* an das Vorhandensein 
einer freien OH-Gruppe gebunden ist.

V e r s u c h e .  Je Vioo Mol Steroid u. 0,5 g I werden in der gerade erforderlichen 
Menge II bei Siedehitze gelöst. Nach Erkalten Absaugen des Krystallisats, Waschen, 
Trocknen u. Wägen. Der I-Geh. wird in heißem verd. A. mit 0,1-n. NaOH (Phenol
phthalein) bestimmt. In einer Tabelle (s. Original) Zusammenstellung der erhaltenen 
Werte. Durch 113'droxylhaltige Lösungsmittel wie W., A. usw. werden die Doppel
verbb. wieder in ihre Komponenten zerlegt. I-Addukte aus: 3 t-Choleslerin (III), ,
F . ca. 160° (Zers.), wieder fest, 195°. — 3 t-Cholestanol (IV b), F. ca. 170° (Zers.). —
3 t-Androsleron (VI b), F. 139— 140° (Zers.), wieder fest, 200°. —  3 t-Dehydroandro- 
steron (V), F. 144— 145,5° (Zers.), teilweise wieder fest, ca. 200°. (Helv. chim. Acta 24. 
986— 88. 15/10. 1941. Basel, Wissenschaftl. Laborr. der Ciba, Pharmazeut. Abt.) R e s i n .

K . M iescher, Ch. M eystre  und J .  H eer, über Steroide. 31. Mitt. Glucosid- 
bildung epimerer Alkohole. (30. vgl. vorst. Ref.) Nach einleitender Besprechung der 
Schwierigkeiten, die eine sichere Best. des ster. Charakters der OH-Gruppen in epimeren 
Alkoholen, bes. in Steroiden, nicht zulassen, weisen Vff. auf die Befunde von M i e s c h e r  
u. F i s c h e r  (C. 1938. I. 3634. 1939. II. 2335) hin, die eine weitgehende Parallelität 
zwischen der Digitoninrk. u. der Fähigkeit zur Glucosidbldg. derart, daß n u r  die trän-
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soiden Formen diese Rkk. geben, festgestellt haben. Da aber nach neueren Arbeiten 
von G i l l e s p i e ,  M a c b e t h  u. M i l l s  (C. 1940. II. 1141) sowie von L i n s t e a d  (C. 1940.
II. 2467) doch b e i d e  F o r m e n  epimerer Alkohole zur Glucosidhldg. befähigt sein 
sollen, überprüften Vff. nochmals das Glucosidbldg.-Vermögen einiger epi-Alkoliole 
u. stellten fest, daß tatsächlich die epi-Formen: c-Cliolestanol (I b), c-Androsteron (II b) 

* u. epi-Koprosterin (III b) u. auch Isoborneol (IV b) ß-Glucoside ergeben. Sie krystalli- 
sieren im allg. schwieriger als die Glucoside der transoiden Formen u. werden zumeist 
in nur mäßiger Ausbeute erhalten; bei den Koprosterincn ergibt allerdings III b eine 
bessere Ausbeute als das n. Koprosterin (III a). Hiermit stehen die Befunde von 
R u z i c k a ,  F u r t e r  u .  G o l d b e r g  (C. 1938. II. 3544) über die Verseifbarkeit von 
Steroidestern in Übereinstimmung, nach denen die Acetate des t-Chölcslanols (I a), 
t-Cholesterins u. des III b leichter verseift werden als die Acetate der epimeren Ver
bindungen. Trotzdem bleibt der Rk.-Charakter der OH-Gruppen bei den Koprosterincn 
weiterhin nicht völlig geklärt. Anschließend werden Überlegungen angestellt, in welcher 
Weise die zahlreichen verschied. Rk.-Weisen der epimeren Steroide durch eine neue 
Nomenklatur übersichtlich zusammengefaßt werden können. Einzelheiten s. Original.

V e r s u c h e .  Alle FF. korrigiert. Tetraacetyl-ß-glucosid des epi-K oprosterins(V), 
C41H 98O10: 1 (g) völlig trocknes III b, 2 Acetobromglucose (VI), 100 ccm absol. ä . u. 
2 frisch dargestelltes u. bei 100° im Vakuum getrocknetes Silberoxyd (VII) 20 Stdn. 
bei 20° stark schütteln, darauf Ag-Salze durch Filtrieren über N a2S 0 4 entfernen, mit 
Ä. naehwaschen, Ä.-Lsgg. mit H N 0 3 u. W. waschen, über N a2S 0 4 trocknen, eindnmpfen 
u. den Rückstand mehrmals mit warmem Hexan Ausziehen. Nach Einengen u. starkem 
Abkühlen der Hexanlsgg. kryst. V aus; F . (aus Hexan) 140— 141°. — Tetraacetyl- 
ß-glucosid des c-Androstcrons (VIII), C33H 48On : 1 (g) II b, 3,4 VI u. 3,4 VII in 75 ccm 
absol. Ä. 20 Stdn. schütteln u. wie oben aufarbeifcen. Ä.-Rückstand (2,5 g) in A. lösen, 
mit W. versetzen u. abkühlen ergibt Gemisch von VIII u. unverbrauchtem II b. Durch 
Umkrystallisieren aus Ä.-Hexan II b abtrennen, Mutterlaugen völlig einengen, Rück
stand in A. lösen, mit Kohle behandeln, filtrieren u. unter W.-Zusatz abkühlen. Das 
rohe VIII durch Umkrystallisieren aus A. reinigen. Feine Nadeln, Ü. 154°, wieder 
fest, 179—181°. —  Tetraacetyl-ß-glucosid des c-(i.so)-Borneols (IX), C24H 36Ol0: 0,5 (g) IV b,
з,25 VI u. 3,25 VII in 75 ccm absol. Ä. 20 Stdn. schütteln, wie oben aufarbeiten, 
Ä.-Rückstand mit W.-Dampf im Vakuum destillieren, im Vakuum trocknen, in A. lösen
и. mit W. versetzen. Umkrystallisieren des rohen IX aus A.-W. u. zuletzt aus Hexan. 
Nadeln vom F. 113—115°. — ß-Glucosid des Koproslerins (X), C33H 580„ + H 20 :  380 mg 
Tetraacetyl-ß-glucosid des III a durch 3-std. Stehenlassen mit einer Lsg. von 56 mg Na 
in 10 ccm CH3OH bei 20° verseifen, m it C 02 behandeln, nach W.-Zusatz auf kleines 
Vol. einengen u. mit W. verdünnen. X aus Aceton umkryst., F. 175°, teilweise wieder 
fest, 215°, enthält 1 Mol Krystallwasser. — ß-Glucosid des epi-Koprosterins (XI), 
C33H 580 6 4- H 20 ,  wie vorst. aus V, F. 188— 193° (aus A.), enthält etwa 1 Mol Wasser. — 
ß-Glucosid des c-Androsterons (XII), C25H 40O7, wie vorst. aus VIII, F. 228— 229° (aus 
Aceton). —  Außerdem werden noch die etwas abgeänderten Vorschriften für die schon 
bekannten Derivv. gegeben. (Helv. chim. Acta 24. 988—98. 15/10. 1941. Basel, Ciba, 
Wissenschaftl. Laborr., Pharmazeut. Abt.) R e s i n .

K . B ru n n e r , Befruchtungsstoffe bei Pflanzen uiul Tieren. Zusammenfassender 
Bericht über Bewegliehkeits- u. Kopulationsstoffe. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 
82. 577— 81. 589— 94. 11/12. 1941. Leipzig.) B ir k o fe r .

R o b e rt M. H e rb s t und D avid  S hem in , Die Synthese von Peptiden durch Trans
aminierung. A lanytalanin  wurde aus Pyruvylalanin durch Transaminierung syn
thetisiert durch Kochen einer wss. Lsg. von a-Aminophenylessigsäure u. Pyruvyl- 
d,l-alanin unter Rückfluß, wobei außer dem Peptid Benzaldehyd u. C 0 2 entstanden. 
Die beiden diastereoisomeren Racemate wurden durch fraktionierte Krystallisation  
ihrer Carbobenzoxyderivate isoliert. (J. biol. Chemistry 140. Proc. 59—60. Juli 1941. 
New York, N . Y ., Univ., Nichols Labor.) K i e s e .

D w ig h t C . C a rp e n te r , Über die Bestrahlung von Proteinen. Bericht über die Spaltung 
von Bindungen in Peptiden u. Proteinen durch UV-Licht. (Vgl. hierzu C. 1940. II. 194.)
(J. Franklin Inst. 232 .76—85. Juli 1941. Geneva, N .Y ., StateAgric.Exp. Station.) K i e s e .

M . J .  B oyd, H . K e rs te n  und A lfred  A . T y te ll, Wirkung weicher Röntgenstrahlen 
au f krystalline Proteine und Enzyme. Kryst. Eieralbumin, Serumalbumin, Hämoglobin 
u. Urease wurden m it Röntgenstrahlen (1,54 u. 1,38 A) bestrahlt. Eieralbumin wurde 
denaturiert, die ändern Proteine weniger geschädigt. Urease wurde je nach dem Grade

*) Siehe auch S. 1766ff., 1768, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1781; Wuchs
stoffe s. S. 1765.

**) S ie h e  n u r  S . 1763 , 1767, 1 7 6 8 f f . ,  1778, 1799, 1821, 1822.
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der Reinigung mehr oder minder stark inaktiviert. (J. biol. Chemistry 140. Proc. 19. 
Juli 1941. Cincinnati, U niv., Dcp. of Biol. Chem.) K ie s e .

A lfred  C h an u tin , S tep h an  Ludew ig und A. V. M aske t. Uniersudiuvgcn der 
Calcium-Proteinbeziehungen mit Hilfe der Ultrazenlrifuge. Blutserum, Casein- u. Eier- 
albuminlsgg. wurden nach Zusatz verschied. Ca-Ionenkonzz. m it der Ultrazentrifuge 
fraktioniert u. Ca- u. Proteinkonz, der Fraktionen bestimmt. In Casein u. Eieralbumin- 
lsgg. ergaben sich lineare Beziehungen zwischen der Ca- u. der Proteinkonzentration. 
Änderungen der Wasserstoffionenkonz, innerhalb physiol. Grenzen hatten wenig Einfl. 
auf die C'a-Bindung. (J. biol. Chemistry 140. Proc. 25. Juli 1941. Virginia, Univ.) K i e s e .

H an s  N eu ra th , G erald  R . Cooper und Jo h n  0 . E rick so n . Die Denaturierung 
von Pferdeserumproteinen und ihre Umkehr. Serumalbumin' wird durch Harnstoff u. 
Guanidin denaturiert. Die Denaturierung konnte rückgängig gemacht werden durch 
Entfernen des denaturierenden Stoffes durch Dialyse, Einstellen der salzfreien Lsg. 
auf pn =  5,2 u. Erhitzen auf 40°. Das irreversibel denaturierte Protein fiel dabei 
aus. Das in Lsg. bleibende Protein verhielt sich bei Diffusions- u. Viseositätsmessungen 
wie das native Protein. Auf ähnliche Weise konnte Pseudoglobulin G 11 reversibel dena
turiert werden. Die Trennung dos reversibel denaturierten Proteins vom irreversibel de
naturierten erfolgte liier in salzfreier Lsg. bei niedriger Temperatur. (J. biol. Chemistry 
140. Proc. 96—97. Juli 1941. Durham, N, C., Duke Univ., Dep. of Bjochem.) K ie s e .

Sidney J .  C ircle und A llan  K . S m ith , Der Einfluß von Formaldehyd auf den 
isoelektrischen Punkt einiger Proteine nach mikroelektrophorctischen Messungen. Elcktro- 
phoret. Unteres, an Proteinen nach Adsorption an Quarzteilchen wurden nach der 
Meth. von A t i r a m s o n  durchgeführt, um den Einfl. der Behandlung der Proteine mit 
Formaldehyd zu prüfen. Ülfreies Sojabohnenmehl, verschied. Extrakte aus Sojamehl, 
Casein, Eiweiß, Eieralbumin u. Gelatine wurden untersucht. In Acetat von einer 
ionie strength 0,1 wurden hei verschied. Sojabohnenproteinpräpp. durch 2— 4-std. 
Behandlung mit 10% Formaldchyd Verschiebungen des isoclektr. Punktes um 0,3 bis
0.7 pH-Einheiten nach der sauren Seite beobachtet. Von ähnlicher Größe waren die 
Verschiebungen beim Casein, Eiweiß u. Eieralbumin. Bei Gelatine konnte durch die 
gleiche Behandlung nur eine Verschiebung des isoelcktr. Punktes um 0,1 pn-Einheit 
beobachtet werden, während ölfreies Sojabohnenmehl seine elektrophoret. Beweglich
keit durch die Behandlung gar nicht änderte. (J. physic, Chem. 45. 916—30. Juni 
1941. Urbana, 111,, U. S. Regional Soj'bean Industrial Products Lab.) K ie s e .

Ju l iu s  S chu ltz  und H a rry  M. V ars, Leberprotein („Nudepprotein“ ) hungernder 
Ratten. Im Leberprotein von Ratten, das nach A d d is ,  P o o  u. L e w  isoliert worden war, 
wuwfe 16,00 (%) N , 1,09 S, 0,493 P , 0,37 Cystln-S, 0,477 Purin-N, 0,44 Glykogen 
u. 1,35 Asche gefunden. Aus dom Verhältnis Purin-N/P wurde auf ein Nucleoprotein 
geschlossen, dessen Nucleinsüuregeh. etwa 5% betragen würde. (J. biol. Chemistry 140. 
Proc. 112— 13. Juli 1941. Philadelphia, Pa., Univ., Harrison Dep. o f Surgieal 
Research.) K i e s e .

Seym our S. C ohen, Die Phosphorlipoide in dein thromboplaslischen Protein der 
Lunge. Im thromboplast. Protein der Lunge sind Pbosphorlipoidc fest gebunden. 
Sie wurden m it A.-A. extrahiert u. fraktioniert. Die Lecithin- u. Cephalinfraktion 
waren gleich stark gerinnungsfördernd. Nach Hydrolyse wurden als gesätt. Fettsäuren 
Palmitin- u. Stearinsäure gefunden. Bei der Fraktionierung der ungesätt. Fettsäuren 
als Bromide wurden sehr kleine Mengen an Poly-, Hcxa- u. Tetrabromiden gefunden. 
Die Hauptmenge bestand aus Dibromiden. Drei Viertel der Glycerinphosphorsäurc 
war als a-Form vorhanden. Die Hauptmengc des nicht als NH* vorhandenen X aus 
dem „Lecithin“ wurde als Cholin isoliert. Äthanolamin wurde in der Lecithinfraktion 
zu 8,5%, in der Cephalinfraktion zu 3% gefunden. Eine weitere prim. Base wurde 
in den Lipoiden vermutet. (.T. biol. Chemistry 140. Proc. 29. Juli 1941. New York. 
X . Y . ,  Columbia Univ., Dep. of Biochem.) K i e s e .

F lo ren ce  B . S eibert und D ennis W . W a tso n , Isolierung der Polysaccharide und 
Xudeinsäure des Tuberkulins durch Elektrophorese. Filtrate von Tuberkelbacillen
kulturen wurden m it Ammoniumsulfat, pn-Änderung u. A. fraktioniert (vgl. C. 1941.
1. 1061) u. aus den polysaceharidreiehsten Fraktionen die Polysaccharide durch Elektro
phorese im TlSELIUS-App. isoliert. 2 Polysaccharide wurden beobachtet. Eins hatte 
in Phosphat von pn =  7,3 u. einer ionic strength /( — 0,02 eine Beweglichkeit von 
— 0,25 x  10““ u. konnte durcli wiederholte Elektrophorese bis auf einen N-Geh. von 
0.2% gereinigt werden. Das andere Polysaccharid bewegte sich in der gleichen Lsg. 
langsamer ohne scharfe Grenze. Es war schwer von Proteinen zu trennen u. konnte 
durch Elektrophorese nur bis zu einem N-Geh. von 0,85% gereinigt werden. Offenbar 
die gleichen Polysaccharide in weniger reinem Zustand konnten auch durch Fällungen
mit A. u. Ammoniumsulfat erhalten werden. Durch Elektrophorese wurde auch eine
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Nueleinsäure des Tuberkulins isoliert, deren Beweglichkeit •— 23,6 X 10" 5 war in 
Phosphat ph =  7,3 // - 0.02. Keine Thymusnucleinsäure hatte die gleiche Beweglich
keit. (J. biol. Chemistry 140. 55—69. Juli 1941. Philadelphia. Pa., Univ. of Pennsyl
vania. Henry Phipps Inst.) K ie s e .

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E ,. A llgem ein e  B io log ie  und. B iochem ie.

E u g . B u ja rd . Was wissen w ir von der Physiologie der Zellteilung? Die mitot. Zell
teilung kommt durch abwechselnde Quellungs- u. Entquellungsvorgänge, bei denen Na u.
K (verflüssigend) u. Cau. Mg (verfestigend) mitwirken, zustande. Teilungsbereite Zellen 
zeigen erhöhte Permeabilität für W. u. Salze, die Viscosität ist herabgesetzt. Am Ende j 
der Prophasc beginnt eine Steigerung der Viscosität u. Abnahme der Permeabilität, 
die während der Metaphasc bestehen bleibt. D ie in dieser Phase auftretende Spindel 
entsteht durch einen Kondensationsvorgang des bei der Auflösung der Kernmembran 
durch Vermischung des Kernsaftes mit dem Zellplasma entstandenen Mixoplasmns. j 
Kin-hypoton. Medium verzögert die Bldg. der Spindel. Entquellung läßt die Chromo
somen sichtbar werden. Die Ursachen ihres Auseihanderweichens u. des Verschwindens 
der Spindel sind unbekannt. In der Anaphase steigt die Permeabilität, die Polgegenden j 

zeigen Quellung. Leichte Hypertonie oder I \ 2SO, verzögern dureli Behinderung der 
Imbibition die Prophase, stärkere Hypertonie auch die Metaphase. Colehicin u. 
Narkotica wirken durch Verwirrung der Viscoregulation bzw; auch durch Veränderung 
der Zellipido verzögernd. Kleine Äthylalkoholmengen wirken als Teilungsstimulans, 
größere Mengen wirken toxisch. (Arch. Sei. physiques natur. [5] 23 (146). 194— 216. \ 
Sept./Okt. 1941. Genève.) ' S t u b b e .

H a rry  B . F riedgood  und U . U . U o tila , Vorkommen von Ovarial-,Junioren“ bei [ 
spontanem Virilismus der Henne. Bei 5 Hennen mit spontanem Virilismus fand sich an j 
Stelle des atropkierten (einmal infolge von Tuberkulose, einmal infolge von Blutung,
3-mal aus unbekannten Gründen) linken Ovariums eine M. arrkenoblastomartigen f 
Gewebes mit mehr oder weniger deutlicher Differenzierung als Hodengowebe. Bei allen ; 
'Pieren war die Nebenniere verkleinert. (Endocrinology 29- 47— 58. Juli 1941. Boston. : 
Mass., Peter Bent Brigham Hosp., Med. Clinic, and Harvard Med. School, Dep. of j 
Anat., Physiol. and Med.) JUNKMANX.

S am uel H . G eist. Jo sep h  A . G aines und G eorge C. E se h e r , Vaginalöstrus an ; 
bestrahlten Mäusen. Beziehung des Vaginalöstrus zu den Ovdrialveränderungen und der [ 
Bildung biologisch aktiver Ovarialtumoren nach Röntgenbestrahlung. 23 Mäuse werden 
im Alter von 6—-7 Wochen mit 200 r  unter Schutz des Kopfes röntgenbestrahlt. Das j 
Verh. des Östrus wird bis zum spontanen Tod der Tiero verfolgt u. an den jeweils 1 
gestorbenen Tieren wurden die histolog. Veränderungen der Keimdrüsen zu den beob
achteten Abstrichbiidcrn in Beziehung gebracht. In den ersten 4— 8 Wochen nacli i 

der Bestralilung atrophiert der Follikelapp. unter Verschwinden der cycl. Verände- i 
rungen des Seheideriabstrichs. In einem 2. Stadium greifen luteinisierende Verände- 8 
rungen im interstitiellen Ovargewebe Platz, wobei wiederum Östren von unregel
mäßigem Rhythmus u. wechselnd langer Dauer auftreten. E s folgt ein 3. Stadium. 1 
in dem das Oberflächenepithel wuchert u. in  die Tiefe des noch luteinisierten Paren
chyms vordringt. In diesem Stadium nimmt der Seheideneyelus ab. Schließlich folgt 
ein 4. Stadium, das der Senescenz u. Tumorbldg., in dem entweder unter Altersatrophie 
des Ovars der Östrus sistiert oder unter Bldg. luteinisierter Granulosa- oder Thekazell- 
tumoren neuerliche unregelmäßige, prolongierte Östren auftreten. (Endocrinology 29- 59 
bis 63. Juli 1941. NewYork City, Mount SinaiHosp., Gynecol. Service and Labor.) Junkm.

J o h a n n e s  K re tz , Krebsfeindliche Diät. Zusammenfassendc Besprechung der 
Möglichkeiten der diätet. Krebsbehandlung als Teil der Maßnahmen zur Beseitigung 
der Stoffweohselstörungen neben anderen Behandlungsmethoden. Behandlungsweiso 
u. Erfolge bei 7 derartigen Fällen werden besclrriebcn. (Mschr. Krebsbekämpf. 9- 
161—72. Aug. 1941. Linz/Donau, Allg. Krankenhaus.) S c h w a i b o ld .

Johann Nepomuk Hummel, D er na tü rliche  Ablauf der E n trop ieverm ehrung  und die Lebens- [ 
erscheinungen. Leipzig: Akad. Verlagrges. 1942. (128 S.) 8°. RM. 6.40.

Handbuch der Biologie. Hrsg. von Ludwig von Bertalanffy. (150 Lieferungen). L ieferung 1—¡1. ■
1 =  Bd. 1, H . 1. Allgemeine Biologie. T . 1. G rundlagen der Biologie. Physikalische I 
u. ehem. Voraussetzungen des Lebens. D er A ufbau des Organismus. Von Emil Ungerei 
u. a. (32 S.). —  2 =  Bd. 4, H . 1. Die Pflanze. B au, F unktion , V erteilung in Baum 
und Zeit, die Stäm m e des Pflanzenreichs. Von Ernst Küster u . a. (32 S.). —  3 =  Bd. 6,
H. 1. Das T ier. T . 2. D ie Stäm m e des T ierreichs. Von W ilhelm Kühnelt n . a. (32 S.). » 
Potsdam : A thenaion. 1942. 4°. je RM. 3.50; sp ä te r  je RM. 3.75.



E ,. E n zym olog le . Gärung.
G eorge J .  G oepfert, Sliulien über Mechanismus der Dchydrogenisalion durch 

Fusarium lini Bolley. 19. Dchydrogenisation von höheren primären und sekundären 
Alkoholen. (18. vgl. N o r d , C. 1938. II. 3938.) Auch höhere Alkohole werden von den 
Alkoboldeliydrasen des Fusarium lini (NORD, C. 1937. I. 2791) angegriffen. Untersucht 
wurden n-Propylalkohol, Isopropylalkohol, Butylalkohol u. sek. Butylalkohole, wobei 
Propylonglykol, Propionaklehyd, Aceton, Butyraldehyd, Äthylmethylketon bzw. Acetol 
als Dissimilationsprodd. erhalten wurden. Sek. Alkohole werden energischer angegriffen 
als prim. Alkohole. (J. hiol. Chemistry 140. 525- - 86. Aug. 1941. New York, Fordham 
Univ.) H e s s e .

J. M ad inave itia . Studien über Diffusionsfaktoren. 7. Anreicherung der Mucinase 
ausHodenexlrakt'unddemOifl von Grolalusatrox. (6 . vgl. C. 1 9 4 1 .1 . 215.) DieMupinäso 
essigsaurer Hodenextrakte läßt sich durch Ammonsulfatfraktionierung u. folgende Blei
acetatfällung anreiehern. Bei Crotalusgift führt auch Adsorption an FuLiiER-Erdc bei 
einem pn =  5—43,5 zu einer Anreicherung. Die Mucinase des Crotalusgiftes ist leichter 
durch Hitze zu inaktivieren als die Leeithinase u. Protease. (Biochemie. J. 35. 447— 52. 
1941. Manchester, Univ., Cliem. Dep.) Ju n g .
*  J . M ad in av e itia  und T . H . H . Q uibell, Studien über Diffusionsfaktoren. 8. Herab
setzung der Viscosität von Glaskörperpräparatione.n durch Ascorbinsäure und. einige Diazo
verbindungen. (7. vgl. yorst. Ref.) Es wird bestätigt, daß Ascorbinsäure u. Diazobenzol- 
p-sulfosäure die Viscosität von Ginskörperpräparationen herabsetzen. Anilin ist im 
Gegensatz zu Diazobenzol unwirksam. Die an sich deutliehe Wrkg. von Phenylhydrazin 
läßt sich durch HAb-Zusatz erheblich verstärken. (Biochemie. J , 35. 453—55. 
1941.) J u n g .

J .  M ad in av e itia  und T. H . H . Q uibell, Studien über Diffusionsfaktoren. 9. Der 
Einfluß von Salzen auf die Viscositätsverminderung von Glaskörperpräparationen durch 
Hodenextraktc. (S. vgl. vorst. Bef.) Die Wrkg. von Hodonmucinase ist von der Neutral
salzkonz. abhängig. Bei einem pn 4,7 ist in 0,16-mol. NaCl ein Wrkg.-Optimum 
vorhanden. Die früher berichtete lineare Beziehung zwischen Fermentkonz. u. halber 
Lebensdauer des Substrates trifft in verd. Salzlsgg. nicht mehr zu. (Biochemie. J. 35. 
456—60. 1941.) ' J u n g .

M ichael L ask o w sk i und C laude F ro m a g e o t, Einige Eigenschaften der Desulfurase. 
(Vgl. C. 1 9 4 0 .1. 1851.) Die beste Quelle für Desulfurase bildet Hundeleber. Das in 
wss. Lsg. sehr unstabile Enzym zeigt die beste Stabilität zwischen pH =  6 u. 8. Pb- 
lonen wirken nicht tox., solange nicht eine Fällung eintritt. Das einmal ausgefällte 
Enzym bleibt inaktiv. Fällung ohno Zerstörung ist möglich mit (N H 4)jSO., u. N a2SO.,. 
Fällung mit Aceton führt auch bei — 20° zu bedeutender Denaturierung. Von Adsor- 
bentien wird Desulfurase nur geringfügig aufgenommen. (J. hiol. Chemistry 140. 
663—69. Aug. 1941. Lyon, Frankreich, Univ.) H e s s e .

D . A . S co tt und J .  R . M endive, Chemische Beobachtungen über Kohlensäure
anhydrase. Es werden weitere Beweise für dio Eiwoißnatur von hochgereinigter Kohlen- 
säureanhydraso gebracht. Das Enzym enthält 1,3% Cystin. 4,1%  Tyrosin u. ferner 
0,15% Zn. Das Enzym ist in alkal. Lsgg. bemerkenswert stabil, wird in saurem Medium 
leicht inaktiviert, kann jedoch zum großen Teil reaktiviert werden. (J. biol. Chemistry
140. 445—51. Aug. 1941. Toronto, Can., Univ.) H e s s e .

H . B ruce  C ollier und D eila  A llen , Hemmung von Bernsteinsäuredehydrase durch 
Phenolhiazon. Das reversible Syst. Phenothiazon-Loukophenothiazon hemmt die Oxy- 
dase- u. Dehydrasekomponenten der Präpp. der Bernsteinsäuredehydrase aus Rinder
herzen. (J. biol. Chemistry 140. 675— 76. Aug. 1941. Quebec, Can.,M cG illU niv.)H e s s e .

D . E . G reen , W . W . W este rfe ld , B irg i t V ennesland  und W . E . K nox . Brenz- 
Iraubensäurecarboxylase und ct-Ketoglutarsäurecarboxylase tierischer Gewebe. Die Decarb
oxylierung von Brenztraubensäure ü. oc-Ketoglutarsäure durch ein Präp. aus Schweino
herzen hängt ab von Protein, einem zweiwertigen Kation (Mn oder Mg) sowie Diphospbo- 
thiarain. Ob Phosphat nötig ist, ist noch unsicher. Aus Brenztraubensäure wird Acetyl- 
metbylearbinol erhalten, wobei wahrscheinlich gemacht wird, daß zunächst Acetaldehyd 
entsteht. Am reichsten finden sieh die Enzyme in Schweineherzen, jedoch auch Mn 
anderen Organon u. Muskeln. (J. biol. Chemistry 140. 683— 84. Aug. 1941. Boston. 
Harvard Medical School.) • H e s s e .

M arvin  J .  Jo h n so n , D ie Bolle der aeroben Phosphorylierung beim Pasteureffekt. 
Auf Grund der vorliegenden Unterss. wird der PA STEU R-Effekt in Hefe sowie Muskel 
als aus der Tatsache folgend angesehen, daß aerob ein verhältnismäßig kleiner Zucker
verbrauch genügt, um Phosphat ebenso rasch zu reesterifizieren wie es durch die energie
verbrauchenden Stoffwechsel-Rkk. freigesetzt wird. (Science [New York] [N. S .] 94. 
200—02. 29/8. 1941. Wisconsin, Univ.) H e s s e .
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E s. M ikrobiologie. B ak terio log ie . Im m u n olog ie .
G. F . O rel und T . S. T roschenko , Über die L ysis von Pneumokokken durch 

trockene Galle. Es wird über die Ausführung u .  Erfahrungen mit der von G r e e y  vor
geschlagenen Lysisprobo von Pneumokokken mit Hilfe von Gallepulver berichtet. 
(jlaöopaTopnan IIpaKTima [Eaboratoriumsprax.] 16. Hr. 2. 13. 1941. Pensa, Sanitäts- 
bakteriol. Inst.) G o r d i e n k o .

A. D . G ussew a, Schnellmethode zur Identifizierung von Pneumokokken. Bei der 
von GREEY vorgesehlagenon Meth. zur Identifizierung der Pneumokokken kann an 
Stelle von Trockongalleprnp. „D  i f  c o “ ein unmittelbar im Labor, hergestelltes 
Trockengallepräp. verwendet werden. Es wird das Herst.-Verf. u. die Ausführung 
der Bk. unter der Anwend, des vorgesehlagenon Präp. beschrieben. (HafiopaTopnaa 
lIpaicxiiKa [Laboratoriumsprax.] 16. Hr. 2. 12— 13. 1941.) GORDIENKO.

M. J a .  K a n z u r  und F . A . T sch ertk o w a , Die Bedeutung der Methode der Ring- 
präzipitierung für die Diagnostik der Toxine des B. botulinus. Die Ringpräzipitierungsrk. 
ermöglicht, Ggw. von B. b o t u l i n u s  in Extrakten aus Hahrungsmittoln fest
zustellen. Am geeignetsten zur Rk. erwies sich antitox. Pferdes'erum von hohem Titer. 
Dieses muß mit 3% Dextrin auf 5%  Salz verd. werden. D ie Ringpräzipitierungsrk. 
ist für B . b o t u l i n u s  u. sein Antitoxin spezif., ihre Empfindlichkeit ist jedoch 
geringer als die der biol. Probe. (Bonpocsi ITirranirn [Problems Hutrit.] 9. Hr. 4. 64—68.
1940. Odessa, Inst. f .  Ernährung.) G o r d i e n k o .

Chase B reese  Jo n es  und E . E . E c k e r, Dialyse des Komplements gegen l - ’normales 
Natriumchlond. Wird Serum (Meerschweinchen) in der Kälte (4,5°) gegen n-HaCl-Lsg. 
dialysiert, dann verliert cs seine hämolyt. Aktivität mit derselben Geschwindigkeit 
nie die Kontrollprobc, die unter denselben Bedingungen ohne Dialyse aufbewahrt 
wild. Vff. folgern daraus, daß bei der Dialyse keine dialysierbare Komponente des 
Komplements entfernt wird. Der beobachtete Aktivitätsverlust ist wahrscheinlich
auf Veränderungen am Eiweißmol. zurückzuführen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 44.
264— 66. Mai 1940. Cleveland, Ohio, Western Reserve University, Inst, o f Pathology 
and Univ. Hosp.) LYNEN.

Je . S. R o so w sk a ja  und F . N. S te rensson , Über die desensibilisierende W ir
kung einiger Arzneimittel. 2. Die desensibilisierende Wrkg. der Kombination aus 
Ha-Salicylat, Antipyrin u. Jod wird an sensibilisierten Hunden u. Meerschweinchen 
durch die Verminderung der Schockwrkg. nach der Scruminjektion geprüft. Wie 
bei Hunden (19 Verss.) so auch bei Meerschweinchen (90 Verss.) brachte die 
Zuführung des Gemisches eine deutliche Schwächung der Schockwirkung. (E kc- j 
uepiiMeniajiina Meaimuna [Med. exp.] 1940. Hr. 5/6. 3—8. Ukrain. Inst, exper. | 
Mod.) v. FÜNER.

E . M. G eistern , J a .  L . R ap o p o rt und M. G. B o g d a tja n , Über die desensibili- j 
sierende Wirkung von Salicylaten. (Vgl. C. 1939. II. 2109.) D ie Sensibilisierung von ; 
Kaninchen durch geringo Dosen von Rheumatikerseren mit nachfolgender intramyo- j 
cardialor Reinjektion des gleichen Serums führt zu scharfen morpholog. Veränderungen j 
des Herzens („intramyoeardiales ARTHUS-Phänomen“ ). D ie gleichzeitige Einführung j 
von Katriumsalicylat führt zu einer deutlichen Verringerung der serös-exsudativon u. 
proliferativen Prozesse im Herzmuskel. Bei gleichzeitiger Einführung von Katrium
salicylat ist das Anwachsen des Präzipitintiters weniger ausgeprägt als bei den Kanin- [ 
eben, die kein Salicylat erhalten hatten. Es zeigt sich somit eino desensibilisierende j 
Wrkg. von Salicylat. (TepaueBTiiuecKiiii Apxmt [Therap. Arch.] 18. 581—86. 1940. I 
Moskau, 2. Medizin. Inst.) KLEVER.

H a n s  E d u a rd  F ie rz -D av id , W e rn e r J a d a s so h n  und E lisa b e th  P fä n n e r ,
Anaphylaxieährdichc Reaktionen durch 2'-Oxy-S'-acylaminonaphthalin-P-azobenzol-2,ö- 
disulfosaures Natrium. (Anaphylaxie mnvorbeKändelter Tiere auf chemisch bekannte Sub
stanzen?) Ähnlich wie die Schlangengifte u. Trypsin wirken Substanzen vom Typus 
2'-Oxy-8'-palmitylaminonaphthalin-l'-azobenzol-2,5-disulfosaures Hatrium (K u ) auf 
den isolierten Meerschweinchenuterus erregend. Bei wiederholter Einw. tritt trotz 
erhaltener Rk.-Fähigkeit keine Erregung mehr auf. Der mit K u  desensibilisierte Uterus 1 
eines mit Eiklar oder Pferdeserum sensibilisierten Meerschweinchens zeigt noch ana- i 
phylakt. Reaktion. Arginin hemmt die uteruserregende Wrkg. von A'1C. Unter der 
Voraussetzung der Gültigkeit der Histaminhypothese der Anaphylaxie scheint es sich I 
bei der A'10-Rk. des Uterus unvorbehandelter Tiere um eine echte anaphylakt. Rk. | 
zu handeln. Zum mindesten bestehen zwischen Rk. auf A'le u. echter Anaphylaxie j 
weitgehende Analogien. (Helv. ehim. Acta 24. Sond.-Hr. 5 E—9 E. 13/12.1941. 
Zürich, Eidgen. Techn. Hochsch., Organ.-techn. Labor.) Z trf.
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E t. P flanzenchem ie und -p h y s io lo g ie .
G abriel B e rtra n d  und L aza re  S ilberste in , Über den Borgehalt von Samen. Mit 

Hilfe der mikrocolorimetr. Meth. bestimmten Vff. den Borgeli. der Trockensubstanz 
verschied. Gramineen-, Papiliönaceen-, Umbelliferen- u. Cruziferensamen. Die Gra- 
mineensamen zeigten den geringsten Borgeh., während die Umbelliferen den bor
reichsten Samen haben. Dabei fällt- auf, daß die Samen borreieher'Pflanzen weniger 
Bor enthalten als die Pflanzen. Bei borannen Pflanzen ist das umgekehrte Verhältnis 
zu beobachten. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 213. 221— 24. 11/8. 1941. 
Paris.) S t u b b e .

A. Seybold und K . E g le , Untersuchungen über den Pigmentgehall grüner Sporen 
und, Samen. Mitt. über Pigmentanalysen von Sporen (z. B. von Pteridophyten) u. 
Pflanzonembryonon (z. B. vom Ahorn, Ginkgo u. aus Mandarinensamon). Die Ver
hältniszahlen der gefundenen Pigmente: Carotin, Xanthophyll, Chlorophyll a u. b 
stimmen mit denen der Blätter der entsprechenden Mutterpflanze überein, falls 
Abbauprozesse noch nicht einsotzten. (Botanisches Aich. 43. 78-—83. 1941. Heidel
berg.) , K e i l .

A . Seybold, Weist der GhlorophyUgchall der BUiUer Tagesschivankungen auf? 
Die Angaben BuKATSCHs, wonach erhebliche Tagosscliwankungon im Chlorophyllgeh. 
der Blätter bestehen, entsprechen nicht dom wahren Sachverhalt. BüKATSCHs Arbeiten 
lassen sich bereits durch theoret. Überlegungen widerlegen u. stehen auch im Wider
spruch mit den Analysen des Vf., sowie mit fast allen bisherigen Vers.-Ergebniss|n. 
(Botanisches Areh. 43. 71—77. 1941. Heidelberg.) K e i l .

C am ill M o n tïo rt, Die zusätzliche Energielieferung von Xanthophyll und Carotin 
im Vergleich von Chlorophyll a-Pflanzen und a '+  b-Pflanzen. (Vorl. Mitt.) Die Be
deutung der gelben Pflanzcnstoffc ist in dom Energiogewinn zu sehen, den sie der 
Pflanze durch die Steigerung der Lichtabsorption verschaffen. (Bor. dtsch, bot. Ges.
59. 320—32. 27/11. 1941.) K e i l .
*  Georg B o rg strö m , Wurzelhaarbildung als Auxinwirkung. Die Tatsache, daß sich 
durch /J-Indolylessigsäurebehandlung eine starke Wurzolbaarbldg. hervorrufen läßt, 
wertet Vf. dazu aus, die entsprechende Wrkg. des Äthylens auf Phytoliormone zürück- 
zuführon, welche transversal vom Phloem zur Epidermis geleitet werden. — Erörterung 
verschied. Theorien zur Mechanik der Wurzelhaarbildung. (Kungl. fysiogr. Sällsk. 
Lund Pörh. 9 . 232—39. 1940. Lund. [Orig.: engl.]) K e i l .

B. P . S trogonov , Die Gerbstoffe eitler an Verlicillose erkrankten Bautnivollpflanzc. 
Gesunde u. kranke Zweigstücko einer Baumwollpflanzc wurden 3—4 Tage in dest. W. 
(Kontrolle) oder in eine 1%’S- Tanninlsg., eine 2°/0ig. Glucoselsg. oder in eine Lsg., 
die ein Dekokt aus pilzinfizierten (Verticillvwm dahliae) Blättern enthielt (bzw. in eine 
glucosehaltige Nährlsg., auf der vorher der Pilz kultiviert worden war), gestellt u. danach 
ihr Geh. an Gerbstoffen ermittelt. Der Tanningeh. nimmt, hei den in Tanninlsg. stehenden 
Zweigstücken im Vgl. zur Kontrolle ah, u. zwar bei den kranken Stengeln in wesentlich 
größerem Maß. Das Holz der gesunden Zweige verliert in Glucoselsg. wenig Tannin, 
im kranken steigt der Gerbstoffgehalt. Noch mehr steigt letzterer in der Rinde (ohne 
Unterschied zwischen gesunder u. infizierter Rinde). Aus den mit Hilfe der anderen 
Vers.-Lsgg. erhaltenen Resultaten konnte dann der Schluß gezogen werden, daß die 
Stoffweehselprodd. des Pilzes keinen direkten Einfl. auf die Tanninbldg. im Gewebe 
der Baumwollpflanzc ausübten. (C. R. [Doklndy] Acad. Sei. URSS 29 (N. S ..8). 628 
big 630. 20.—30/12. 1940. [Orig.: engl.])' ' K e i l .

Georg B o rg strö m . Theoretische Betrachtungen über die Äthylenwirkungen auf 
Pflanzen und Beobachtungen über den Einfluß des Apfdgases. (Kungl. fysiogr. Sällsk. 
Lund Förh. 9. 135— 74. 1940. Lund. [Orig.: ongl.] —  C. 1940. T. 401.) K e i l .

E rik a  H o h e n s ta tte r , Untersuchungen über den Einfluß des Äthylens auf Lebens- 
vurgänge in der Pflanze. Bestätigung der bekannten Wachstumsschädigungen, Wuchs
bildveränderungen bzw. Wachstumsstimulation von verschied. Pflanzen (Leguminosen, 
Gramineen usw.) nach Äthylenbehandlung. — 1 Die Pflanzen leiten das_ C2H 4 sowohl 
vom Sproß zur Wurzel als auch umgekehrt. Das Gas bewirkt keine Änderung des 
Ph- u. osmot. Wertes sowie des W.-Geh. der Pflanzen. Bei schlechtem Wachstum, 
hervorgerufen durch lange C2H,-Begasung, ist der Zuckergeh. im Vgl. zur Kontrolle 
bedeutend erhöht; bei n. Weiterkultivierung sinkt der Kohlenhydratgeh. unter den 
Normalwert, wobei die behandelten Pflanzen größer sein können als die unbehandelten. 
Ein Ausgleich stellt sich später ein. Die Beziehungen zwischen den Veränderungen im 
Wachstum, der Atmung u. dem Zuckergeh. werden aufgezeigt. (Beih. bot. Zbl. Abt. A 61. 
83—119. Okt. 1941. München, U niv., Pflanzenphysiol. Inst.) K e i l .
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E 6. T ie rc h e m ie  u n d  - P h y s io lo g ie .
*  E . A .D o is y jr . .  M ax N. H u ffm a n . S idney A . T h ay e r unci E dw ard  A . D oisy ,
Löslichbeiten einiger östrogener Hormone. D ie Lsg.-Gleichgewichte, die von der Seite 
der übersättigten u. der nichtgesätt. Lsg. aus eingestellt wurden, waren nach S- bis
11-tägigem Schütteln erreicht. Ergebnis:

Löslichkeit östrogener Hormone in g gel. Subst. pro 100 g Lösungsmittel.

Lösungsmittel
Ostriol Östron a-Ostradiol Equileniu

10° 30° 10° . 30° 10° 30° 10°
. .

30°

Methanol................................. 1,66 2,02 0,33 0,63 3,03 4,1 0,665 0,982
Äthanol, 95% . . . 1,20 1.65 0,35 0,666 2,29 3,56 0,753 1 ,12
B u ta n o l................................. 0,567 0.738 0,33 0,60 2 ,(il 4,15 0,500 0,943
B u ty lä th e r ........................... 0,0053 0,041 0,071 0,093 0,162 0,066 0,105
B e n z o l ................................. 0,056 0,13 0,022 0,054 0,093 0,130
T o l u o l ................................. 0,0034 0,052 0,099 0,015 0,0456 0,058 0,101
A c e t o n ................................. 0,27 0,414 1,21 1,78 4,59 7.24 1,70 4,09
Chloroform ............................ 0,0032 0,255 0,53 0,092 0,087 0,18 0,388
D i o x a n ................................. 0,63 0,97 2 ,11 2,84 -í.v Ar' '-v' í 4,69 6,35
P y r id in .................................

In PAe. (Kp. 89—92°)
31,1 33,8 
östen sich bei 3C0 von den 4 Stoffen 0,71; 8■9; 5,0 9,8 y

im ccm (J. T. v a n  B r ü g g e n ) .  (J. biol. Chemistry 1 3 8 . 283— 85.1941.) U . W e s t p h a l .
R alp h  I .  D o rfin an , Ein neuer östrogener Stoff in  der Neutralfraktion aus Schwangeren- 

harn. In neutralen (alkaliuniösl.) Fraktionen aus Schwangeronharn hinterblieb naeli 
sehr häufigor Extraktion (bis zu 80-mal) mit 10°/oig. Natronlauge eine Östrogene Wirk
samkeit (20— 50 i. E. pro Liter). Nach 30-, 55- u. 80-maliger Extraktion mit NaOH  

'blieb sie konstant. Auftrennung einer solchen, nach 70-maliger NaOH-Extraktioti 
erhaltenen Neutralfraktion mit 1080 i. E. ergab 300 i. E. in der Ketonfraktion u.
800 i. E. in den ketonfreien Anteilen. D ie Hauptmenge ist also kein Dehydroisoandro-
stcron, sondern soll eine Deutrale, ketonfreie Verb. sein. (Science [New York] [N. S .] 
9 2 . 585—86. 20/12. 1940. Yale Univ., School of Med.) U . W e s t p h a l .

E d u a rd  L e iu z in g er, Weiterer Beitrag zur Frage der einseitigen Laclalionshemmung 
durch lokale Applikation Östrogener Salben. Lokale Applikation von Cyrensalbo führte 
bei beiderseitiger Hypergalaktie sehr parenchymreicher Brüste zu einseitigem Milch
schwund bei der wegen drohender Stauungsmastitis behandelten linken Brust, wobei die 
Beeinträchtigung der Milchabsonderung eine endgültige war. Durch Saugreiz u. Pumpakt 
konnte der lokale Effekt nicht überwunden werden. Nach geringer Abnahme kam es zur 
erhöhten Milchproduktion auf der gesunden Seite. (Zbl. Gynäkol. 65. 2128— 36. 0/12. 
1941. Graz, Univ.-Frauenklinik.) B rüG G E M A N N .

E p h ra im  S ho rr und G eorge N . P ap an ico lao u , Bewertung der Wirkung gonado- 
troper Hormone bei Amenorrhoe durch Vaginalabstriche. Nach allg. Bemerkungen über 
die Einteilung der Amenorrhöeformen nach dem Vaginalabstrich wird an einem Fall 
gezeigt, daß wiederholte Anwendung von Schwangerenhamgonadotropin (Follutein) 
charakterist. Veränderungen hervorruft. Auf die Möglichkeit, diese Veränderungen zur 
‘Beurteilung der Wrkg. gonadotroper Präpp. beim Menschen heranzuziehen, wird hin
gewiesen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 4 1 . 629—36. 1939. New York Citv, Cornell U niv ., 
Med. Coll., Dep. o f Med. a.' Anat., u. New York Hosp.) JuN K M A N N .

A . A . W o itk ew itsch , GescMeHilsunierschie.de. in  der Wirksamkeit der Gonaden beim 
thyreoidektomicrien Huhn. Thyreoidektomie bewirkt an Halm u. Henne Schrumpfung 
des Kammes u. der Bartlappen. Beim Halm tritt Hodenatrophio auf unter Ver
schwinden der Spcrmatogenese. Bei der Henne bleibt der generativo Anteil der Keim
drüse relativ intakt. Thyreoidinbekandlung erhöht die allg. Aktivität, u. der Kamm 
erhält seine 11. Größe wieder. Der Einfl. beider Maßnahmen auf das Gefieder wird 
besprochen. (G. R. [Doklady] Acad. Sei. U RSS 2 7  (N. S. 8). 738— 40. 10/6. 1940. 
Acad. o f Sciences of the USSR, A. N. Sewertzov Inst.) JUNKMANN.

E velyn  A nderson , M ichae l Jo sep h  und H e rb e r t M . E v a n s , D ie Verwertung 
von Radionalrium und Badiokalium bei der Untersuchung der Physiologie der Neben
niere. Entfernung der Nebenniere bei Ratten hat Anschwemmung von Na u. Zurück
haltung von K  zur Folge. Na-Zufuhr beseitigt diese Erscheinungen zum Teil ebenso 
wie Gaben von Nebennierenhormon. (J. appl. Physics 12. 317. April 1941. Berkeley, 
Cal., Univ., Inst, exper. Biology.) B o r n .

V. K ö h le r, Der Einfluß von Nebennierenrindenextrakt auf die subculane Resorption 
von hypertonischer Lävulose. Die subeutane Resorption hyperton. Lävuloselsg. wird
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beim Kaninchen durch Nebennierenrindenhormon beschleunigt. Durch das Hormon 
wird wahrscheinlich die gerichtete Permeabilität gesteigert. (Z. klin. Med. 139. 306 
bis 311. 10/7. 1941. Würzburg, Univ., Merl. u. Nervenldinik.) Z ip f .

J .  A n ta l und R . Sclile inzer, D ie Wirkung des Adrenalins auf den respiratorischen 
Stoffwechsel. Mit fortlaufender Meth. wurde bei Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen 
ii. Ratten die Wrkg. von subeutan u. intravenös verabreichtem Adrenalin auf den 
respirator. Stoffwechsel untersucht. Die Vcrss. waren so angeordnet, daß auch während 
der Adrenalininjektion der respirator. Gesamtstoffwechsel lückenlos registriert werden 
konnte. —  Mit u. ohne Narkose (Pernocton) zeigten alle Vers.-Tiere weitgehend gleiches 
Verhalten. Nach intravenöser Injektion wirksamer Adrenalingaben wird regelmäßig 
der respirator. Stoffwechsel zuerst gesenkt. Nach zeitlichem Verlauf u. Dauer worden 
nachfolgende, oft ausbleibondc Stoffwechselsteigerungcn nicht unmittelbar durch das 
Adrenalin hervorgorufen. Boi subcutaner Injektion unterscheidet sich die Adrenalin- 
wrkg. auf don respirator. Stoffwechsel nur durch den zeitlichen Ablauf von der Wrkg. 
intravenöser Gaben. Parallel m it dem Stoffwechsclgeschchcn wird die Atmung ver
ändert. In Höhe u. Frequenz paßt sie sich den Veränderungen des Gewebsstoffwochsels 
an. Die Zunahme des R. Q. wird wahrscheinlich durch saure Stoffwechselprodd. hcrVor- 
gerufen, welche unter dem Adrenalinoinfl. entstehen. Aus den Vers.-Ergebnissen wird 
geschlossen, daß Adrenalin kein „stoffwechsolsteigcrndes“ Hormon ist. (Pflügers 
Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 244. 499—525. 6/5. 1941. Göttingen, Univ., Physiol. 
Inst.) " ' Z ip f .
*  R . M. G elm ann , Einfluß großer Insulindosen auf diaOxijdationsprozcssc im  Gehirn. 
VT. untersucht dio Veränderungen in der Atmung des Gehirns bei dauernder Insulin- 
zufuhr mit nachfolgender Kupierung mit Glucose; außerdem wurde der Einfl. des 
Insulins auf die Dohydriereig. des Gohirngewebes sowie auf den Goli. an Ascorbinsäure 
u. Glutathion verfolgt. (EioxcMi >iunii llCypnaji [Biochemie. J .] 17. 145—71.
1941.) , ' v. F ü n e b .

H einz  N ico lai, Die erfolgreiche Behandlung eines G'onui diabclicum mit 2800 Einheiten 
Insulin in S Stunden. Ein mindestens 12Stdn. andauernder Fall von Coma diabeticum 
wird durch 2800 Einheiten Insulin, von denen die Hälfte intravenös, die andere Hälfte 
intramuskulär innerhalb 8 Stdn. gegeben wurde, gerettet. (Münchener med. Wsehr. 88, 
985—86. 5/9. 1941. Breslau, Univ., Medizin. Klinik.) JUNKMANN.

A chille  U rb a in  und M arie -A n to in e tte  P a sq u ie r, Der Gehalt, an Kalium  im 
Gesamtblut, roten Blutkörperchen und im Serum einiger wilder Säugetiere. Der Geh. des 
Serums an K schwankte bei den zur Unters, gekommenen Tieren (bzgl. der Auf
zählung der Tiere vgl. Original) zwischen 0,190 u. 0,354 g. Dieser Wert ist noch höher 
im Gesamtblut, er liegt zwischen 0,290 u. 1,166 g. Dio roten Blutkörperchen zeigen 
einen K-Wert bis zu 2,284 g. Der Wert des Verhältnisses zwischen Erythroeyton/ 
Plasma zeigt große Schwankungen. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 213. 83— 85. 
16/7. 1941.) B a e r t i c h .

H an s Je sse re r, Untersuchungen über den Kalium- und Calciumgehalt im mensch
lichen Serum. Von einer zentralen Stelle wird der Ca- u. K-Spiegel gemeinsam im 
Sinne eines Gleichgewichtes gesteuert. Diese Stelle besitzt eine gewisso Leistungs
breite (I), etwa wie der gesunde Insclapp. des Pankreas. Beim latenten Allorgikor ist 
die I offenbar vermindert, ebenso wie die I des latenten Diabetikern im Sinno einer 
verminderten Kohlenhydrattoleranz (II) herabgesetzt erscheint. Andererseits kann 
analog der II des Gesunden —  jeder „Normale“ allergisiert werden, wenn die I dieser 
zentralregulierenden Stolle überbeansprucht wird. Versagt die regulierende Wrkg. 
über ein gewisses Maß hinaus u. wird ein gewisser Schwellenwert erreicht, dann kommt 
es zu einer abnormen Erregbarkeit des vegetativen bzw. peripheren Nervensystems. 
Diese verminderte Regulationsfähigkeit kann bis zu einem gewissen Grade durch eine 
„Substitutionstherapie“ mit A. T. 10 ausgeglichen worden. Der unter A. T. 10-Be- 
handlung stehende latente Tetaniker mit Migräne, QuiNCKEschem ödem, Asthma 
bronchiale u. anderen Erscheinungen entspräche demnach dem schlecht eingestellten 
Diabetiker. Der Indicator bzgl. der Dosierung u. Dauer der Verabreichung ist dio je
weilige Höho der K/Ca-Quote in gleicher Weise wie das subjektive Wohlbefinden, 
ebenso wie die Höhe des Blutzuckerspiegels der Insulindosiorung beim Diabetiker. 
(Wiener klin. Wsehr. 55. 109— 11. 6/2. 1942. Baden bei Wien, Reserve-Kurlazarett, 
Fachlazarett für Rheumakranke.) BAERTICH.

H erm an  C. M ason , Normale und anormale Prolhrombinspiegel. An einem ver
schiedenartigen Krankenmaterial wird die n. Prothrombinzeit ( QUICK) als etwa 25 bis 
30 Sek. bezeichnet. Bei behandelten oder unbehandelten pernieiösen Anämien, bei 
Pellagra- oder Spruefällen werden ähnliche Werte gefunden. (Proc. Soe. exp. Biol. Med. 
44. 70—73. Mai 1940. Chicago, Ul., Univ.) " G r ü n i n g .
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Erwin Ckargaff und Morris Z iif, Fibriuogcngerinnung durch einfache organische 
Substanzen als Modell der Thrombinwirkung. Ninliydrin ruft in Fibrinogonlsg. oder in 
Plasma typ. Fibrinbldg. hervor. Bei dieser Rk. wird weder Calcium noch Thrombo- 
kinaso benötigt. Die Gerinnungszeit ist direkt abhängig von der Konz, des Fibrinogens, 
bzw. des Ninhydrins. Ähnliche, doch schwächere Wirkungen wurden durch andere 
Ketone, Alloxan u. Salicylaldehyde hervorgerufen. (J. biol. Chemistry 138. 787— 88. 
April 1941. New York, Columbia Univ.) GHÜNING.

M asazum i Ohida, Studien über die Blutgerinnung. 2. Mitt. Heparinzufuhr steigert 
beim Kaninchen vorübergehend den Geh. des Blutes an Milchsäure u. Stickstoff. Der 
Rest-N wird nicht verändert. Nach Injektion von Pepton steigt dio Milchsäure im 
Blut ebenfalls an, während cs zu einer anhaltenden Abnahme des Stickstoffes im 
Blutplasma kommt. Rcst-N u. Harnstoff nehmen in diesem Falle im Blut deutlich zu. 
(Jap. J. med. Sei., Scct. VII 3. 180—81. Doz. 1940. Osaka, Kaiser!. Univ. [nach dtseh. 
Ausz. ref.].) ' G r ü n i n g .  !
*  J . v . Kup, Nebenniere, und Blutgerinnung. Extrakt von Nebennierenrinde hat 

eine gerinnungsfordernde Wirkung. Das Optimum der Gerinnung wird etwa 45 bis 
00 Min. nach Injektion solchen Extraktes erreicht. Dabei hängt der erzielte Effekt 
nicht mit der Gefäßkontraktion zusammen, sondern ist rein hormonal bedingt. Die 
gerinnungsförderndc Wrkg. der Nebennierenrinde u. die der Luteolipoide des corpus 
luteum ist ident., was auch durch die nahe ehem. Verwandtschaft verständlich ist. 
Durch kombinierte Behandlung mit Nebennierenrindenauszügen u. Luteolipoidextrakt 
gelingt cs, jegliche Blutung bei Hämophilen zu beherrschen. Es wird angenommen, 
daß die Hämophilie mit einer vererbbaren Insuffizienz der Nehemiiorenrinde cinhergeht. 
Auch die zum Teil bei schweren Infektionskrankheiten auftretenden Blutungen in der 
Haut oder anderen Organen werden auf Schädigung der Nebennierenrinde durch 
prim. Blutungen in diesen Organen zurückgeführt. Ein Mangel an Rindenhormon 
geht weiter noch mit Veränderung der Durchlässigkeit der Zellmembranen u. der 
wasscr- u. ionenbindenden Fähigkeit der Zelle einher. Als Schlußfolgerung nimmt 
Vf. an, daß das Rindenhormon die Eiweißkörper dem jeweiligen isoelektr. Punkt 
nähert u. damit die Labilität erhöht. Eine geringe Temp.-Schwankung soll dann z. B. 
die Koagulation auslösen können. (Vireliow’s Arch. patliol. Anatom. Physiol. klin. Med. 
308-190—98. 26/11. 1941. Sopron, Ungarn, Stadt. Elisabeth-Krankenhaus.) G r ü n i n g .

R ay L. W atterson. Einige Hinweise auf die Pigmentablagerung in  den Federkeim- 
anlagen bei Hühnerembryonen. Schilderung der Histologie der Eederbldg. unter 
dom Gesichtspunkt der Pigmentablagerung. (Biologie. Bull. 81. 280—81. Okt. 
1941.) B r ü g g e m a n n .

H . Jesser, Spureiielemente. Die Bedeutung der Spurenelemente für den mensch
lichen Organismus wird zusammenfassend dargestellt. (Dtsch. Lcbensmittel-Rdsch. 
1941. 143— 46. 148—50. 15/12. 1941. Stuttgart, Chem. Unters.-Amt.) E b e k l e .
*  Josef Maruäka, Die Vitamine und ihre Bedeutung. Zusammenfassender Vortrag 
über Vork., Eigg., physiol. Wrkg. u. ehem. Zus. der Vitamine. Geschichte der Analyse 
u. Synthese der einzelnen Vitamine. Mikrophotographien reiner, synthot. Vitamine’ 
der Firmen F r a g n e r - I n t e r p h a r m a  u .  R o c h e ,  Tabelle über Vitamingehh. ver
schied. Früchte. Litoraturangaben. (Chem. Obzor 16 .170— Sl. 30/11. 1941.) K o t t e r .

C. D ien st, Kann Vitaminmangel durch falsche Zubereitung von Nahrungsmitteln 
entstehen? Zusammenfasseride Besprechung der Möglichkeiten der Zerstörung der 
Vitamine beim Aufbewahron, Konservieren u. Zubereiten der Lebensmittel, wodurch 
Vitaminmangelzustände' horbeigeführt werden können, sowie Hinweise auf dio Maß-: 
nahmen, durch die diese Verluste mehr oder weniger vermieden werden können. (Mod. 
Welt 16. 61— 63. 17/1. 1942. Köln, Univ., Med. Klinik.) S c h w a i b o l d .

P au l K arrer, Dia Vitamine der Hefe, 'übersichtsbericht: Wrkg.-Weise u. Struktur 
von Vitamin A, B x, B2, B #, C, D„, D s u. E , Nicotinsäureamid, Coearboxylase, gelbem 
Ferment u. C'ozymase; der Mechanismus der alkoh. Gärung; einige Hinweise auf Best.- 
Vcrff. u. Heilwirkungen. (Gambrinus 3- 2—4. 42— 44. 2/1. 1942. Zürich, 
Univ.) S c h w a i b o l d .

E laine P .R a l l i ,  D elphine H . Clarke und E thelm ay K ennedy, D ie Natrium- 
chloridspiegel und die Wirkung von Nairiumchloridzufuhr auf die anomalen Erscheinungen 
bei Mangel an denFiltratfahloren des Vitamin B  bei Ratten. (Vgl. D a f t ,  1940- II. 2491.)
Bei Tieren mit einer derartigen Ernährung u. geringer NaCl-Zufuhr trat das Ergrauen 
des Haarkleides im Mittel 55 Tage früher auf als bei solchen mit hohor NaCl-Zufuhr; 
hei den ersteren war dio Erscheinung außerdem stärker u. regelmäßiger. Bei reich
licher NaCl-Zufuhr waren atroph. Erscheinungen in Teilen der Nebennierenrinde aus
geprägter als hei geringer NaCl-Zufuhr; bzgl. der Fettvorarmung in diesem Organ 
war das Verh. umgekehrt. Die patholog. Veränderungen dieses Organs waren offenbar
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so gering, daß dor NaCl-Spiogel des Serums nicht beeinflußt wurde. (J. biol. Chemistry
141. 105— 13. Okt. 1941. New York, Univ. Collego Med., Dep. Med.) S c h w a i b o l d .

R a o u l L ecoq, Dia Rolle des Vitamins B l bei der Ausnutzung der verschiedenen 
organischen Anteile der Lebensmittel. In weiteren vergleichenden Eiitterungsverss. mit 
vorwiegend aus Saccharose, Olivenöl oder Muskelpepton bestehenden Gemischen wurde 
festgestcllt, daß nicht nur Vitamin B 2, sondern auch Vitamin Bt einen stark fördernden 
IDinfl. auf die Üborlebenszeit aufweist, in abnehmendem Maße in der Reihenfolge der 
angeführten Stoffe; auch wirkt dieses Vitamin erhaltend hinsichtlich der Alkalireserve 
des Blutes. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 213. 665—68. 10/11. 1941.) S c h w a i b o l d .

V iln ia  Sz. H e rm a n n , Vitamin-B^Mangel und Sauerstoffverbrauch bei Raiten. 
Zur Klärung widersprechender Angaben wurde festgestellt, daß zu Beginn der Br  
Avitaminose u. einige Zeit vor dem Eingehen der Vers.-Tiere der 0 2-Verbrauch etwas 
zunimmt, ohne jedoch den Normalwert zu übersteigen ; heim übrigen Verlauf der Avita
minose sinkt er aber stark. Kurz vor dem Eintritt des Todes sinkt der 0 2-Verbraueli 
rasch auf die Hälfte der Normalwerte. Diese letztere Erscheinung ist offenbar auf 
Inanation zurückzuführen, während die Senkung im Verlauf der Avitaminose eine 
unmittelbare Folge des Bj-Mangols zu sein scheint. (Hoppe-Soyler’s Z. physiol. Chem. 
272. 23— 28. 13/12. 1941. Budapest, Univ., Physiol.-chem. Inst.) SCHWAIBOLD.

K . B re c h t und S. M einers, über spontane Schwankungen der Gefäßweite beim 
Frosch und ihre Beeinflussung durch Cholinderivate und Vitamin By  Zur Prüfung der 
spontanen rhythm. Veränderungen der durchfließenden FI.-Menge beim L aew en -  
l ’RENDELENBURGschen Gcfäßpräp. wurde festgestellt, daß Mecholyl in einem Konz.- 
Bereich von. 1:10®— 1.: 10s eine rhythmenfördernde Wrkg. ausübt, während Acetyl- 
eholin in weit geringerem Maße das Auftreten von Rhythmen begünstigt. Einzel
heiten hierüber im Original. Durch Aneurin in Konzz. von >  1: 10® werden die 
Rhythmen unterdrückt oder ihre A lten verändert. Das Auftreten der Rhythmen  
kennzeichnet demnach ein labiles Gleichgewicht zwischen erweiternden u. verengernden 
Kräften. (Pflügers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 245. 224—34. 21/11. 1941. 
Köln, U niv., Physiol. Inst.) SCHWAIBOLD.

F ritz  S ch u ltz , Über die anlineurilische Wirksamkeit von Vitamin-Bx-IIomologen 
mul -Analogen. H . (I. vgl. C. 1940- I I .  2637.) Zur genauen Abgrenzung zwischen 
wahrer Substitutionswrkg. eines Stoffes u. bloßer Mobilisierung von Reservevitamin 
im Organismus wurden 3 verschied. Wrkg.-Typen von Bj-Homologen (in 2'-Stellung 
des Pyrimidinkernes durch Äthyl bzw. Propyl substituierte Homologen it. die in
4-Stellung des Thiazolringes durch Äthyl substituierte Verb.) geprüft: Prüfung der 
Fähigkeit, das mehrmalige Auftreten der Béribéri am selben Tier zu wiederholten Malen 
zu heilen; Prüfung der Fähigkeit, das fehlende Aneurin nach dem ersten Auftreten 
der Béribéri im Dauervers. zu ersetzen. Nach den Ergebnissen zeigen die 3 Homologen 
echten Vitamineharakter u. wirken direkt im Organismus, ohne vorherige Umwand
lung in das natürliche Vitamin, jedoch mit verschied. Wrkg.-Graden. (Hoppe-Seylers 
Z. physiol. Chem. 272. 29—51. 13/12. 1941. I. G. Farbenindustrie A.-G., Werk Elber
feld, Physiol. Lahor.) S c h w a i b o l d .

W . W . Je ïrem o w  und Je . M. M asslenn ikow a, Symplonuilologia der experi
mentellen Pellagra (B0-Avitaminose). Bei Ersatz dor Stärke in der SHERMANschon 
Grunddiät durch Saccharose unter Zusatz von synthot. Vitamin Bi wurden bei Ratten 
starke Veränderungen in der Rk.-Fähigkeit des Organismus beobachtet, die sich vom  
spezif. Verlauf der Erscheinungen bei B„-Avitaminosen unterschieden. Bes. gilt dies 
für die in fast allen Fällen auftretenden Erkrankungen dor Pfoten (Erythroödem) der 
Vers.-Tiere. Weiter wurden bei mehr als der H älfte der Fälle schwere nckrot. Ver
änderungen der Zunge u. Rhinitis beobachtet, (lioiipoeri Rurainm [Problems N utrit.]
10. Nr. 2. 70— 74. 1941. Moskau, Zentralinst. f. Volksornährung, Vitaminabt.) K l e y .

B. M. P ro tze ro w . Eßbare wildtvachsende Pflanzen des Fernen Ostens als Vitamin-C- 
Träger. Der Beitrag enthält eine tabellar. Zusammenstellung des Vitamin-C-Geh. 
verschied, im Fernen Osten wildwachsender vitaminreicher Pflanzen. Hierbei beob
achtet man eino Übereinstimmung mit Befunden anderer Forscher, denen zufolge 
wildwachsende Apfel, Kartoffeln, Tomaten, Ebereschen- u. schwarze Johannisbeeron 
mitunter vitaminreicher als die entsprechenden Kulturpflanzen sind, (ßonpocri II irr an u a 
Problems Nutrit.] 10. Nr. 1 . 83—84. 1941. 2. Rote Armee, Gcsundh.-Epidom. 

Labor.) P o h l .

Je a n  R oche  und R a p h a ë le  M artin -P o g g i. Über die Rolle des Vitamin C und der 
Phosphatase bei der Bildung der Knochensubstanz in  dem Callus von Knochenbrüchen. 
In Verss. an Meerschweinehen wurde gefunden, daß nach den Vorgefundenen Konzz. 
das Vitamin C u. dio Phosphatase hei verschied. Phasen der Callusbldg. eine Rolle
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spielen. Die Ascorbinsäure ist offenbar bei dem Aufbau der Proteinstruktur von Be
deutung, während die Phosphatasewirksamkeit erst kurz vor der Vorkalkung einen 
starken Anstieg aufweist. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 213. 668—70. 10/11. 
1041.) SCHWAIBOLD.

H e rm a n  N . B u n d esen , H an s  C. S. A ron , R e g in a  S. G reenebaum , C hester 
J . F a rm e r  und A rth u r  F . A b t, D ie entgiftende Wirkung von Vitamin G (Ascorbin
säure) bei der Arsentherapie. I. Ascorbinsäure als ein M ittel zur Verhinderung von 
Reaktionen der memchlichen Haut gegenüber Neoarspliciuimin. Vff. stellten fest, daß 
Lsgg. von Neoarsphenamin u. Mapharsen beim Stehen an der Luft die Bldg. brauner 
Oxydationsprodd. aufweisen, die durch Zusatz von Ascorbinsäure (1:3) verhindert 
wird. Die gleichen Vorgänge treten bei der Hautprobe durch Auflegen eines mit diesen 
Lsgg. getränkten Gewebes auf. Durch Zusatz von Ascorbinsäure zu den Lsgg. des 
As-Verbb. wird der sonst positive Ausfall der Hautprobe in den meisten Fällen negativ; 
boi diesen ist damit möglicherweise erwiesen, daß ihre Empfindlichkeit gegen die As- 
Verbb. durch Zufuhr von Ascorbinsäure gebessert wird. Bei denen mit weiterhin 
positivem Ausfall der Hautprobe ist eine solche - Beeinflussung nicht zu erwarten. 
(J. Amer. med. Assoc. 117. 1092—95. 15/11. 1941. Chicago, Univ., Med. School, Dep. 
Chcm. and Ped.) SCHWAIBOLD.

A rm an d o  N ovelli, Empfindliche Farbreaktion fur 2-Mcthyl-l,4-naplithochinon und 
verwandte Verbindungen. Die von D am  u. Mitarbeitern (C. 1939. I .  4617) angegebene, 
für dio Unters, von Fito«u’)i-7i-Konzentraten geeignete Farbrk. läßt sich durch Ver
wendung von 2,4-Dinitropkonylhydrazin empfindlicher u. für quantitative B e
stimmungen brauchbar gestalten. —  1 bis 2 Tropfen der alkoh. (Methyl- oder Äthyl
alkohol) Lsg., die höchstens 0,1 mg 2-Methyl-l,4-naphthochinon oder ähnlicho Verbb. 
enthält, werden mit 3 Tropfen l° /0ig- 2,4-Dinitrophenylhydrazinlsg. in 2-n. HCl ver
setzt, einige Sek. schwach erwärmt u. abgekühlt. Nach Zugabe von 3 Tropfen N H 3-Lsg. 
(D. 0,91) u. 1 ccm Amylalkohol tritt Grünfärbung ein, die sich beim Zufügen von \V. 
in der Amylalkoholschicht sammelt. DioFarbo ist stabil u. der Chinonkonz. proportional. 
An Stelle von N H 3 kann Natriummethylat (0,5 ccm einer 5%ig. Lsg. in Methanol) benutzt 
werden. In diesem Fall ist dio Färbung blaugrün u. erübrigt sich der Amylalkohol
zusatz für ihre Entwicklung. (Science [New York] [N. S .] 93. 358. 11/4. 1941. Buenos j 
Aires, Facultad de Ciencias Mcdicas, Laboratorio de Quimica Organica.) S trÜ B IN G .

J e a n n e  F . M an ery  und W illia m  F . B a le , Das Eindringen von radioaktivem Natrium  j 
und Phosphor in die extra- mul intracellulären Phasen der Gewebe. Die Verteilung von t 
injiziertem radioakt. Na (2,Na) im Säugetiergewebe wird mit der des natürlich vor
kommenden Na u. CI verglichen durch Best. des Verhältnisses der Konz, der Stoffe f 
im Gewebe, u. im Plasma. Nach etwa 12 Stdn. ist die Verteilung von -'N a ident, mit 
der von Na, d. h. das bereits Na enthaltende Gewebe ist für 2JNa nicht impermeabel. ; 
2 lNa dringt in dio extracellulären Phasen rasch, in die bereits Na enthaltenden intra
cellulären Phasen langsamer ein, was an Hundeerythrocyten nachgewiesen wurde. 
Das Eindringen erfolgt weiter schnell in Haut, Niere, Leber u. Muskel, langsamer in Î 
Hoden, Femur u. Hirn. Während das Eindringen von 21Na in Hundeerythrocyten, 
die Na enthalten, nachgewiesen' wurde, gelang dies nicht bei Kaninchen- u. Ratten- : 
erythrocyten, die nur geringe Na-Konz. aufweisen. Na ist vorzugsweise ein extraeellu- ; 
läres Ion, P  findet sich dagegen hauptsächlich intracellulär. Das langsame Eindringen f 
von 24Na u. 32P in das nervöse Gewebe beweist, daß zwischen Blut u. der extracellulären 
L’hase der Gewebe eine Schranke besteht u. daß die Eigg. der Stoffe als intra- oder extra- 
celluläre Bestandteile nicht der einzige bestimmende Faktor sind. Nach den Be
stimmungen des radioakt. Na beträgt die extracelluläre F l. etwa 29% des Körper
gewichts. (Amer. J. Physiol. 132. 215—31. 1/2.1941. Rochester, N. Y ., U niv., School 
of Med. a. Dentistry, Dep. o f Physiol. a. Radiol.) G e h r k e .

A ubrey  G orbm an , Identifizierung eines jodspeichernden Gewebes bei einer Ascidie, i  
Pcrophora annectens Ritter wurden 2 Tage in radiojodhaltigem W . gehalten u. danach 
mit Hilfe von Radiographien der Verbleib des aufgenommenen Jods bestimmt. Dabei 
stellte sich heraus, daß nicht im Endostylium, das gewöhnlich für ein der Schilddrüse 
analoges Organ gehalten wird, sondern im Stolon Jod gespeichert wird. (Science 
[New York] [N. S .] 94. 192. 22/8.1941. Berkeley, U niv., Inst, o f exp. Biology.) B o rn -  f

G. H evesy , L . H a h n  und O. R ebbe, Zirkulation des Phosphors, m it einer Notiz \ 
über die Zirkulation des Kaliums. (Vgl. C. 1 9 4 2 .1. 760.) Mit Radiophosphor indiziertes 
Natriumphosphat wird Fröschen injiziert u. an der A ktivität der oinzelnen Gewebe j 
bzw. einzelner Phosphorfraktionen der Phosphorstoffwechsel geprüft. Dor indizierte ; 
Phosphor verschwindet bei 21° schneller aus dem Kreislauf als bei 0°. D ie spezif. ; 
A ktivität des Muskelgewebes ist höher als die der Knochen. Da dieser Unterschied
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boi 22° größer als bei 0° ist, wird angenommen, daß die Temp.-Abhängigkoit des P-Stoff- 
wechsols boi Muskeln größer ist als bei Knochen. D ie Geschwindigkeit der Erneuerung 
einzelner P-Eraktionen wird um so größer gefunden, jo labiler die betreffende Verb. 
ist. Während Phosphor rasch in dio Leberzellen eindringt, ist der Austausch mit dem 
Phosphat der roten Blutkörperchen gering. —  Verss. mit 42K  zeigen, daß der Kalium
austausch zwischen Plasma u. Muskelzellen viel rascher verläuft als der Phosphor- 
austauseh. (Kgl. dansko Vidensk. Selsk., biol.Medd. 16. Nr. 8 . 33 Seiten. 1941. Kopen
hagen, Inst. f. theoret. Physik.) B o r n .

J. B . Shields urd H . H . M itchell, Diu Wirkung von Calcium und Phosphor auf 
ilm BleistoffWechsel. (Vgl. C. 1940. I. 2823.) In Verss. an Ratten mit kontrollierter 
Nahrungszufuhr u. verschied. Pb-Gehh. der Nahrung (16—32 y  je g als PbHAsO.,) 
wurde gefunden, daß durch einen niedrigen Geh. der Nahrung an Ca oder P oder beiden 
die Pb-Retcntion erhöht wird; eine Pb-Speicherung bei einer Nahrung mit 32 p Pb 
jo g trat nur bei einem ungenügenden oder knappen Ca-Geh. derselben auf. Die Ca-lle- 
tention verläuft entgegengesetzt derjenigen des Pb. Bei genügender Ca- u. P-Zufuhr 
hesteht demnach ein Schutz gegen die Pb-Retention bei der relativ niedrigen Zufuhr 
durch Spritzmittel bei Lebensmitteln. (J. Nutrit. 21. 541—52. 10/G. 1941. Urbana, 
Univ., Div. Animal. Nutrit.) S c h w a i b o l d .

L. L a sz tu n d  L . D a lla T o r re ,  Beziehungen zwischen,Zuckerresorption und Phosphat- 
. Stoffwechsel. I. Mitt. Sekretion von Phosphor ins Dannlumen während der Resorption 

von Monosacchariden. In Verss. an Ratten wurde gefunden, daß während der Resorption 
von Monosacchariden aus dem Dünndarm eine Sekretion von Phosphat in das Darm- 
lumen stattfindet, deren zeitlicher Verlauf je nach dem verabreichten Zucker ein anderer 
ist; so ergibt sich eine Reihenfolge, die mit der der Zuckerresorption übereinstimmt. 
Während der Resorption von NaCl, Harnstoff, Glykokoll, Dulcit u. Sorbit findet keine 
P-Sckretion statt. Bei nebennierenlosen Ratten mit gehemmter Glucoseresorption wurde 
auch ein anomaler Verlauf der Phosphatsekretion beobachtet. Aus dem Dickdarm 
findet entsprechend dem Fehlen der ,,ak t.“ Zuckerresorption auch keine Phosphat- 
sekretion statt. Damit wurde ein weiterer Beweis für den Zusammenhang der Phos
phorylierung u. der Resorption der Zucker erbracht, der erörtert wird. (Schweiz, med. 
Wschr. 71. 1416— 20. 8/11. 1941. Freiburg, U niv., Physiol. Inst.) S c h w a i b o ld .

De W itt Stetten  jr ., Biologische Beziehungen zwischen Cholin, Colamin und ver
wandten Verbindungen. Mit Hilfe von 1BN werden die biolog. Beziehungen der an
gegebenen Amine untersucht u. folgendes Schema aufgestollt: Betain ->- Glycin ->- 
Colamin -y  Cholin. Die Mothylgruppen zur Cholinsynth. liefert Methionin, zum Teil 
wohl auch Betain. (J. biol. Chemistry 138. 437—38. März 1941. New York, Univ., 
Columbia.) B o r n .
*  P . A . B ott und A . N . R ichards, Der Durchtritt von Proteinmolekülen durch die 
Glomerulusmembranen. Der Durchtritt verschied. Proteine (Eieralbumin von Huhn u. 
Ente, Laetoglobulin, Insulin, Tuberkulinprotein, Pferdeserumalbumin) durch die 
Glomerulusmembran wurde an den Nieren von Necturi u. Fröschen untersucht. 
Die Froschnieren wurdon von der Aorta aus durebströmt, Urin aus dem Ureter auf
gefangen u. dio Proteinkonz, in der Durchströmungsfl. u. im Urin verglichen. Bei den 
Nicron von Nccturi wurde Urin durch Punktion der Glomeruli gewonnen. Zur Protein
best. im Glomerulusurin wurde eine Ultramikrometh. ausgearboitet. Kleine Protein
moll. (Tuberkulinprotein 14 500) passierten die Glomerulusmembran sehr leicht. Moll, 
von 30— 40 000 konnten nur unvollkommen durch die Membran gelangen. So wurden 
vom Eieralbumin 45—70%, vom Laetoglobulin 70—80% , vom Insulin 15—24% der 
Konz, der Durchströmungsfl. im Urin gefunden. Durch Coffein wurde die Durch
lässigkeit für Eieralbumin vermindert. Pferdeserumalbumin konnte die Membran 
nicht passieren. Der Hund schied nach intravenöser Injektion Eieralbumin ebenfalls 
im Harn aus, Pferdeserumalbumin aber nicht. Aus Berechnungen der Größe der 
permeierenden hydratisierten Proteinmoll, wurde geschlossen, daß mindestens die 
Hälfte der Maschen der Glomerulusmembran einen Durchmesser von 50 A hat. (J. biol. 
Chemistry 141. 291— 310. Okt. 1941. Philadelphia, Pa., Univ., Labor, of Pharma- 
eology.) K i e s e .

G unnar A gren , Transaminierung m it Peptiden im Zwerchfellmuskel des Rindes. 
Unter Sauerstoffabschluß oder bei Zusatz von Natriumarscnit oder Bromacetat ver
laufen die Nebenrkk. der Amino- u. Ketosäuren so langsam, daß sich die Transami
nierungsvorgänge leichter verfolgen lassen. Unter diesen Bedingungen wurde in 
Muskelsuspensionen dio Glutaminsäurebldg. bei Zusatz von a-Ketoglutarsäure, Amino
säuren oder Dipeptiden u. das Verschwinden von Glutaminsäure bei Anwesenheit von 
freien oder gebundenen cc-Ketosäuren untersucht. Eine unspezif. Bldg. oder Abnahme
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der Glutaminsäure wurde durch Kontrollbestimmungen ausgeschlossen. — Die ver
wendete Zwerchfellmuskulatur des Rindes wurde im Schlachthaus gekühlt u. zer
kleinert. Einer Suspension in 4 Teilen 0,2%ig. K H C03-Lsg. wurden Hemmungs- 
.stoffe u. Substanzen (100—200 /¿-Idol Substrat/g Muskulatur) in neutraler Lsg. zu- 
gesetzt. Sehwerlösl. Substrate wurden bei 40° in Lsg. gebracht. Die Verss. wurden 
in T H U N B E R G -Röhrchen in Sauerstoff- oder Stickstoffatmosphäre durchgeführt u. 
dauerten 30 Minuten. Die Rk. zwischen a-Kotoglutarsäure u. Aminosäuren oder 
Rcptiden wird durch vorheriges Gefrieren der zerkleinerten Muskulatur beschleunigt. 
Verschwinden von Ketosäuren konnte nicht nachgewiesen werden. D ie Transaminierung 
■wird durch Natriumarsenit u. Bromacetat nicht gehemmt, sondern eher gesteigert. 
Als N H 2-Donatoren verwendete Peptide können gespalten werden. Dabei ergab sich, 
daß Glycylaminobenzoesäuro u. Valylglycin durch die Peptidasen des Rinderzwerch
felles nur schwer spaltbar sind. Zwischen Glycylaminobenzoesäuro u. a-Ivetoglutar- 
säuro geht die Rk. nur langsam vor sich, während Valylglycin etwa ebenso schnell 
reagiert wie Alanin u. anscheinend in a-Ketovalerylglycin umgcvandelt wird. a-Oxy- 
säuren (Milchsäure, a-Oxyglycylglycin, a-Oxyvalerylglycin) wirken in gewissem Grade 
als NHj-Accoptoron. D ie Rk. zwischen Valylglycin u. a-Ketoglutarsäure ist wahr
scheinlich reversibel. D ie nicht natürlichen Aminosäuren (Alanin, Valin) u. Racemate 
werden durch Rindorzwerchfell ebenfalls transaminiert. Muskulatur von verschied. 
Tieren wirkt verschied, stark. (Acta physiol. scand. 1. 233—45. 28/12. 1940. Stock
holm, Karolińska Inst., Biockem. Dep.) Z ip f .
*  L. M. M akarew itsch-G alperina, Einfluß einiger Faktoren auf die purinhaltigen- 
Verbindungen des Herzmuskels. (Vgl. C. 1941. II. 2225.) In Verss. an Hunden wurde 
der Einfl. der dauernden intravenösen Zufuhr von Adrenalin (I) u. Acetylcholin (II) 
u. der Reizung von N . vagus auf die phosphorylierten Nucleotide u. die purinhaltigen 
Verbb. des Herzmuskels untersucht. Es konnte festgestellt werden, daß unter dem 
Einfl. des I der Zerfall, unter dem Einfl. von II u. durch die Reizung von N. Vagus 
die Anreicherung von phosphorylierten Nucleotiden erfolgt. Durch I vrird die Monge 
anorgan. Phosphorsäure u. nicht phosphoryliertcr Nucleotide etwas erhöht; II bewirkt 
Erniedrigung der Purino von nicht phosphorylierten Nucleotiden neben unveränderten 
Mengen von gesamten u. freien Purinen. Bei der Reizung von N. vagus wird neben der 
Erhöhung der Menge von phosphorylierten Nucleotiden auch die Zunahme von gesamten 
u. freien Purinen der nicht phosphorylierten Nucleotiden beobachtet. In Ggw. von 
I, II u. bei der Reizung von 'N. vagus, sowie in Kontroli verss. zeigen die phosphorylierten 
Nucleotide des Herzmuskels geringeren P-Geh. als die Adenosintriphosphorsäure der 
Skelettmuskeln. (BioxeMi'imrii HCyprta.T [Biochemie. J .] 17. 115— 26. 1941. Charkow, 
T. Med. Inst.) v . E Ü n e r .

A . W . P alladin . IS  Jahre Arbeiten des Instituts fü r Biochemie der Akademie der 
Wissenschaften der Ukrain. S S R  über das Problem der Biochemie der Muskeltätigkeit. 
Zusammenfassender Bericht über die in verflossenen 15 Jahren des Bestehens des 
Instituts durchgeführten Arbeiten über die Biochemie der Muskoltätigkeit. (EioxeMiumrii 
;Kypmu [Biochemie. .L] 17. 7—31. 1941.) v. FÜNKK.

H . B areroit und J. L . E . M illen , D ie Muskeldurchblulung während anhaltender 
Kontraktkm. Auf thermoelektr. Wege werden die Änderungen der Durchblutung 
der Plantarflexoren des menschlichen Fußes bei anhaltender, verschieden starker 
Muskeltätigkeit untersucht. D ie Verss. wurden bei der Belastung 0,3, 0,2, 0,1 u. 
0,05 maximal durchgeführt. Bei 0,3 maximal stand die Vers.-Person mit gestrecktem 
Knie auf den Zehenspitzen u. stützte sich nur mit den Fingerspitzen. D ie Fußbelastung 
entsprach etwa 77 kg. Bei 0,2, 0,1 u. 0,05 maximal saß die Vers.-Person auf einem 
Fahrradsattel u. übte bei gestrecktem Knie mit dem Fußballen einen stetigen Druck 
auf einen Steigbügel aus, der mittels eines Hebels mit 45, 22,5 bzw. 12,5 kg belastet 
w'urdo. Die 0,3- u. 0,2-mäximal-Kontraktionen wurden bis zu völliger Ermüdung, die 
0,1- u. 0,05-maximal-Kontraktionen 1/s bzw. 1/„ Stde. durchgeführt. — 0,05- u. 0,1-maxi- 
mal-Kontraktionen bewirkten markante Hyperämie, welche in der Erholungsperiode 
allmählich wieder zurückging. Die erträgliche Dauer der Kontraktionen wurde durch 
vorherige Unterbrechung der Beindurchblutung mittels pneumat. Gummimanschette 
stark verkürzt. Die begleitende Hyperämie ist demnach funktionell bedingt. Bei 
0,2- u. 0,3-maximal-Kontraktionon trat keine Hyperämie auf. Während der Muskel
arbeit ist der Blutdurchfluß wahrscheinlich gehemmt. Wenige Sek. nach der Muskel
erschlaffung setzt Mehrdurchblutung ein. D ie erträgliche Dauer der Muskeltätigkeit 
w.urde hierbei durch vorherige Unterbrechung der Zirkulation nicht beeinflußt. Das 
Ausbleiben der Hyperämie bei starker Muskeltätigkeit urird auf Kompression der 
Gefäße zwischen den kontrahierten Muskelfasern zurückgeführt. (J. Physiology 97.
17—31. 1939, Belfast, Queens U niv., Physiol. Labor.) Z i f f .
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T om m aso  S a rn e lli, Die Chemotherapie der internen Leishmaniose. Eine italienische 

Ruhmestat. Vf. gibt eine Darst. der geschichtlichen Entw. der chemotherapeut. B e
kämpfung der internen Leishmaniose unter bes. Berücksichtigung der Arbeiten der 
italien. Forscher C a r o n i a  u. i>i C r i s t i n a .  (Riv. med. trop. Stud. Med. indigena 4. 
299—304. Okt./Dez. 1940.) G e h r k e .
*  H aro ld  A . A bram son , Elektrophorese von Epinephrin durch die Haut. Anwendung 
zur Behandlung von Asthma. Benutzt wurde eine 1%'g- Lsg. von Adrenalin als saures 
Phosphat (Chlorhydratlsgg. sind zu sauer). Es wird berechnet, daß bei einer Strom
stärke von 0,005 Amp. innerhalb 30 Min. etwa 4 mg Adrenalin in die Haut kataphoret. 
eingefükrt werden. D ie Anwendung erfolgte an 2—3 Flächen von 30 qcm am Arm 
oder Bein. Jodes Anwendungsgebiet wurde 10— 15 Min. behandelt. D ie erzielte Ab
blassung der Haut währte ohne lokale Schädigung 5 Stunden. Von 10 schweren 
Asthmafällen sprachen 9 gut auf die Behandlung an. Vf. verspricht sich von der 
Weiterentw. der Meth. noch bessere u. länger anhaltende Behandlungsergebnisse. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 41 .375—78.1939. New York City, Med. Serviceof Dr. George 
Baelir and Mount Sinai Hosp., Labor., and Cold Spring Harbour, Biol. Labor.) Junkm .

Tore P a tr ic k  S tö rteb eck e r, Kombinierte Evipan-NjC-Narkose. Die kombinierte 
Evipan-N20-Narkose weist bei richtiger Anwendung zahlreiche Vorteile auf. Die E in
leitung der Narkose ist leicht, schnell, gefahrlos, psych. schonend u. ohne Exzitation. 
Die Narkose selbst bringt keine Gefahr für Kreislauf u. Atmung. Weitere Vorteile 
sind promptes Erwachen aus der Narkose, Fehlen von postnarkot. Erregung, Übelkeit u. 
Erbrechen, postoperativer Amnesie u. seltenes Vork. postnarkot. Komplikationen von 
seiten des Kreislaufes u. der Atmung. Technik der Narkose: Vorbehandlung mit 1,5 cg 
.Morphium oder Pantopon, Einleitung der Narkose durch intravenöse Evipaninjektion, 
Fortsetzung der Narkose durch Inhalation von N aO +  0 2, falls notwendig, Vertiefung 
der Narkose durch Injektion kleiner, geteilter Evipangaben. (Acta ehirurg. seand. 85. 
299—316. 20/8. 1941. Göteborg, Schweden, Sahlgrenska Sjukhuset, Chirurg. A b
teilung II.) Z i p f .
*  B. A . M aran g o n i, C. L . B u rs te in  und E . A . R o v en s tin e , Schützende Wirkung 
von mit Procain verwandten Stoffen vor dem Herzfiatlern während der Cyclopropan- 
amsthesie. Wird Hunden in Cyclopropananästhesie Adrenalin (0,01 mg/kg) intravenös 
injiziert, so tritt bald darauf heftiges, häufig zu Tode führendes Herzflattern auf. 
Injektion von Lsgg. von p-Aminobenzoesäurc (5— 10 mg/kg) oder Paramon (Ca-Doppel- 
salz der Benzylbernsteinsäure u. der p - A m i nob en zoesä u re) in der gleichen Dosis, bzw. 
von Natriumsalz der p-Aminobenzoesäure (10— 40 mg/kg) vor der Adrenalinzufuhr 
verhinderten weitgehend das Auftreten des Herzflattems. Bei schon einsetzendem 
{Terzflattern wirkte intracardiale Injektion von Procain lebensrettend. (Proc. Soe. 
exp. Biol. Med. 44. 594— 96. Juni 1940. New' York, U niv., Coll. o f Med., Dep. of 
Tkerapeutics and Anestliesia.) W a DEHN.

F . S te ig e rw a ld t, Eupaverin zur Lösung allerschiverster Brcmchialmuskelkrämpfe 
nach Einatmung ätzeiider Oase. In einem Fall von schwerstem Broneliialmuskelkrampf, 
wahrscheinlich durch Einatmung von Dämpfen schwefliger Säure, wirkte intravenöse 
Injektion von 0,06 g Eupaverin sofort krampflösond. Strophanthin, Kreislaufmittel, 
Asthmolysin u. Sauerstoffatmung hatten vorher versagt. (Klin. Wschr. 20. 620. 14/6. 
1941. München, U niv., I .  Medizin. Klinik.) Z ip f .

Sakae A osim a, Der Zusammenhang zwischen A ntipgrin  und Leberschädigung. 
Bei Kaninchen wird durch Leberschädigung die Antipyrinausseheidung im Harn ge
hemmt. Die Niere wird durch Antipyrin oft geschädigt. Das Antipyrinexanthem  
beruht möglicherweise auf Leberschädigung, welche teils durch Antipyrin direkt be
dingt, teils eine Folge der Nierenschädigung sein dürfte. (Jap. J . Dermatol. Urol. 47. 
127. 20/6. 1940. Hukuoka, Kaiserliche K yusyu-Univ., Dermatolog. Klinik [nach dtsch. 
Ausz. ref.].) ' Z ip f .

K . B ru n n e r, Fortschritte der Chemotherapie. Übersicht über moderne Chemo- 
tlierapeutica gegen bakterielle Infektionen. (Pliarmaz. Zentralhalle Deutschland 82- 
385—89. 397—403. 409— 10. 14/8. 1941. Leipzig.) Z ip f .

G erald C. D ockeray  und E in h a r t  K a w e ra u , Heparin bei subakuter bakterieller 
Endocarditis. In einem Fall von subakutcr Endocarditis (Streptococcus viridans) war 
die kombinierte Behandlung mit Heparin u. Sulfapyridin nur von vorübergehendem 
Erfolg. (Brit. med. J. 1940. II. 703. 23/11. 1940. Dublin, Dr. Steevens’ Hosp.) Z ip f .

E . H ug , Elimination von Sulfahilamid durch den Speichel, das Pankreas- und 
Prostatasekret. An 9 Hunden in Chloralosenarkosc wurde der Einfl. des Sekretions
mechanismus auf die Sulfanilamidkonz. im Speichel-. Pankreas- tu Prostatasekret
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untersucht. Sulfanilamid wurde 10 Min. bis 3 Stdn. 30 Min. vor Provokation der 
Sekretion in einer Menge von 100 mg/kg intravenös injiziert. Die Sulfanilamidkonz. 
im Blut bewegte sich immer um 10 mg-°/0 herum. Sulfanilamidbest. in Blut u. Sekreten 
nach M a r s h a l l .  Angabe der Sulfanilamidkonz. der Sekrete in % des Blutgehaltes. 
Erregung der Spoicholsekretion durch Beizung der Chorda tympani, des Sympathicus 
oder durch Pilocarpininjektion. Die Pankreassokretion wurde hervorgerufen durch 
Injektion von Sekretin oder Pilocarpin, während Prostatasekretion nach der Technik 
von F a r r e l l  durch Beizung der Nn. hypogästrici oder durch Pilocarpininjektion 
ausgelöst wurde. Es wurden gefunden im Chordaspeichel 54— 70%, im Pilocarpin
speichel 53—83% u. im Sympathicusspeichel 1)2— 102%. Beim gleichen Tier wies 
<ler Sympathicusspeichel immer einen höheren Sulfanilamidgeh. auf als der Chorda
speichel. Unabhängig von der Art der Gewinnung betrug der Sulfanilamidgeh. im 
Pankreassekret 73—77% u. im Prostatasekret 67—83%. (C. R. Séances Soo. Biol. 
Filiales Associées 134. 163—64. 1040. Rosario. Faculté de med., Inst, de pharma
cologie.) Z i p f .

F ra n k  G arn i N orbu ry , Gonorrhoische M yelitis mit Porphyrinurie nach Sulfanil- 
amidbchandlitng. Tn einem Fall von gonorrhoischer Myelitis wurde nach Sulfanilamid- 
bchandlung im Harn Spektroskop. Porphyrin nachgewiesen. Serum u. Gesamtblut 
enthielten Methämoglobin. (J. Lab. clin. Med. 25. "270—74. Dez. 1939. Jacksonville, 
Norburg Sanatorium.) Z ipf.

G eorge S h ro p sh ea r und D onald  K . H ibbs. Infektiöse durch Gonorrhöe kom
plizierte GenilaUäsioncn beim Mann. Gleichzeitige Infektionen mit Gonorrhöe einerseits 
u. Syphilis, Lymphogranulom oder Ulcus molle andererseits werden vom klin. Gesichts
punkt aus besprochen. Die Snlfanilantidhehandhmg der Gonorrhöe kann neben einer 
intravenösen Ncoarsphenaminbch&ndhmg der Lues ohne Schaden durchgeführt werden. 
Ebensowenig beeinträchtigen sieh intramuskuläre Fuadinmjektionen  u. Sulfonamid
therapie bei Mischinfektionen mit Gonorrhöe u. Lymphogranulom. Bei durch Ulcus 
molle komplizierter Gonorrhöe bedeutet das gleichzeitige Anspreehen des ersteren auf 
Sulfanilamid eine Vereinfachung der Behandlung. (Amer. J. Syphilis. Gonorrhea, vener. 
Diseases 25- 435—44. Juli 1941- Chicago, Board of Health, Municipal Social Hygiene 
Clinic.) JüN K M A N N .

H ein z  N ico lai, Die Wirkung von Sulfathiazol auf künstliches Fieber. (Vgl. C. 1941.
II. 3094.) Je 1 g Sulfathiazol (Cibazol) wird in Abständen von 4 Stdn. 5-mal gegeben 
u. anschließend durch 1 ccm Pyrifer Stärke I einer Tomp.-Steigerung an fieberfreien 
Patienten ausgelöst. Diese fiel m it u. ohne Cibazol gleich stark aus, so daß geschlossen 
wird, daß dem Sulfathiazol im Gegensatz zum Sulfapyridin keine wesentliche zentral 
fiebersenkende Wrkg. zukommt. Das wird m it dem Fehler sonstiger zentraler Wir
kungen beim Cibazol (Erbrechen) in Zusammenhang gebracht. (Münchener med. 
Wsehr. 8 8 . 1084—85. 3 /1 0 . 1941. Breslau, U niv., Med. Klinik.) J u x k m a x x .

R o b e rt C. B a tte rm a n , 0 .  A lan  R ose und A rth u r  C. De G ra îî, Die kombinierte 
Anwendung von Oubain und Digitalis bei der Behandlung der kongestiven Herzschwäche. 
Durch gleichzeitige intravenöse Injektion von Ouabain (g-Strophanthin) u. perorale 
Zufuhr von Folia digitalis läßt sich eine rasche Digitalisierung erreichen. In zahl
reichen Fällen von Herzschwäche mit Stauungserscheinungen bewährte sich das Ver
fahren. Die maximale Wrkg. trat nach 24 Stdn. ein. (Amer. Heurt. J. 20. 443— 53. 
Okt. 1940. New York, U niv., College od Medicine, Dèp. o f Therapeutics.) Z ip f .

R ay m o n d -H am e t, über einige physiologische Eigenschaften des Serpentins, eines 
krystallisierten Alkaloids aus Bauwolfia serpenlina Bentham. Serpentin, ein kryst. 
Alkaloid aus Rauwolfia serpentina B e x t h a m  senkt in einer Menge von 1 mg/kg den 
Carotisdruck des Hundes um etwa 35 mm Hg. Die Peristaltik des Dünndarmes 
wird anfänglich etwas gehemmt, der Tonus der Ringmuskulatur vorübergehend ge
steigert. 2,5 mg/kg senken den Blutdruck um etwa 75 mm Hg; der Darmtonus nimmt 
zunächst ohne Veränderung der Peristaltik zu u. später unter Aufhören der Peristaltik ah. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales Associées 134- 94— 96. 1940.) Z i f f .
*  U go L om broso , Beruht die Umkehr der hypertensiven Wirkung des Adrenalins 
durch 933 F auf Bildung von Adrenoxin? Blut eines Hundes, der eine Adrenalininjektion 
erhalten hat, bewirkt bei Transfusion auf einen mit Atropin u. Cocain vorbehandelten 
zweiten Hund ausgesprochene Blutdrueksteigerung. Eine gleichstarke oder nahezu 
gleichstarke pressor. Wrkg. tritt auf, wenn ein zweites Mal unter denselben Bedingungen 
Blut transfundiert wird, nachdem der Spenderhund mit F  933 behandelt wurde. Es 
wird deshalb angenommen, daß die Adrenalinumkehr durch F  933 nicht auf Um
wandlung des Adrenalins in Adrenoxin beruht. Wahrscheinlich werden durch F  933 
die peripheren Angriffspunkte des Adrenalins verändert. (C. R . Séances Soc. Biol. 
Filiales Associées 134. 41— 43. 1940.) Z i f f .
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Ugo L om broso , Wirkung des Eserins auf die Acelylcholinieaktion bei Tieren nach 
Vorbehandlung mit Atropin und 933 F. Das Blut, das einem mit Atropin vorbehandelten 
Hund auf dem Höhepunkt der durch Acetylcholininjektion hervorgerufenen Blutdruck- 
steigerung entnommen wird, führt bei Transfusion auf einen n. Hund regelmäßig zu 
Blutdrucksenkung. Cocain beeinflußt die dopressor. Wrkg. nicht, Eserin verstärkt sie. 
Dagegen wird die F  933-Umkohr der pressor. Acetylcholinwrkg. am atropinisierten 
Hund durch Eserin verstärkt. Der Blutdruck sinkt schnell bis auf Null ab u. das Herz 
steht einige Sek. still. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales Associées 134. 43— 44. 1940.) Z ip f .
4= G iraud-C osta  und G ayra l, Einfluß der II islamhulauerinfusion auf den arteriellen 
Druck des Hundes. Künstlich beatmeten Hunden in Cbloraloscnarkose wurde in die 
Vena jugularis eine Histaminhydrochlorkllsg. (0,1m g in 300 cem pbysiol. NaCl-Lsg.) 
mit einer Geschwindigkeit von 220—300 ccm pro x/* Min- infundiert. Der Carotisdruck 
sank nach 20—30 Sek. um 6— 8 mm Hg für die Dauer von 2— 4 Min. ab u. kehrte 
dann, wohl infolge Gegenregulation, zum Ausgangsniveau zurück. Nach Entfernung 
beider Carotissinus, doppelseitiger Vagusdurchschneidung oder beiden Eingriffen ver
hielt sich der Blutdruck ebenso. Nach Vorbehandlung mit Yohimbin blieb die Rück
kehr des Blutdrucks zum Ausgangswert aus. Die Gegenregulation ist nicht cardial 
bedingt. Milz- u. Nierenvol. nahmen mit Absinken des Blutdrucks ab u. kehrten nach
2—4 Min. wieder zum Anfangswert zurück. Die gegenregulator. Wrkg. hängt wahr
scheinlich mit der Adrenalinausschüttung durch Histamineinw. zusammen. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales Associées 134. 88—99. 1940. Beyrouth, Faculté française 
de médecine, Labor, do physiologie.) ZlPF.

A ndrew  G. F ra n k s  und S am uel F ish e r , Sensibilisation gegen Arsenverbindungen. 
Sensibilisierung gegen eine fü n f wertige Arsenverbindung nach Anwendung einer d re i- . 
wertigen Arsenverbindung, ln  zwei Fällen von Arsendermatitis nach Neoarsphenamin- 
bekandlung traten nach Abheilung auf Injektion von Tryparsamid erneute H aut
erscheinungen auf. (Arch. Dermatol. Syphilology 42. 808— 10. Nov. 1940. New  
York.) ' . . .  Z ip f .

A rth u r G. Schoch , Lee J .  A lex an d er und W . E . L ong, Mapharsenbehandlung 
von vierzig Patienten nach Arsplienamindermatitis. Mapharsenbehandlung wird von 
Patienten mit abgeheilter, leichterer Neoarsphenamindermatitis gut vertragen. D ie  
initiale Dosis beträgt 1 mg; mehr als 5 mg sollen nicht gegeben werden. Nach ab- 
gehcilter, schwerer exsudativer Dermatitis exfoliativa durch Neoarspkenamin wirken 
selbst kleine Mapharsengaben ungünstig. Bei versuchsweiser Anwendung soll die initiale 
Dosis 0,1 mg nicht übersteigen. (Arch. Dermatol. Syphilology 42. 919—32. Nov. 1940. 
Dallas, Tex., Dep. o f Dermatol, a, Syphilology, Baylor Med. Coll.) Z ip f .

N orm an N. E p s te in  und E rn e s t  H . F a lco n e r , Die Wirkungen von Neoarsphenamin • 
und Mapharsen auf die geformten Blutelemenle. Bei Kranken, welche auf Arsphenamin- 
behandlung mit thrombopen. Purpura reagierten, löste Mapharsen gewöhnlich keine 
Nebenerscheinungen aus. Selbst hohe Vitamin-C-Gaben veränderten die Arsphen- 
aminüberempfindlichkeit nicht. Bei 30 Kranken, welche Neoarsphenamin ohne Neben
wirkungen vertrugen, wurde Verminderung der Leukocyten u. Blutplättchen im peri
pheren Blut beobachtet. Mapharsen war in dieser Richtung weniger wirksam, ln  einem 
Fall von Granulocytopénie auf Neoarsphenamin wurde Mapharsen gut vertragen. 
(Arch. Dermatol. Syphilology 42. 909— 18. Nov. 1940. San Francisco, Cal.. Univ., 
Med. School, Dep. o f Dermatol, and D iv. of Med.) Z ip f .

N orm an A . Levy, Arsphcnamin-Enceplialopathie. Bericht über ungewöhnliche 
klinische und histologische Beobachtungen. In einem Fall von hämorrhag. Encephalo- 
pathie nach Arsphenaminbehandlung wurden neben den gewöhnlich vorkommenden 
Gefäßnekrosen u. perivaseulären Blutungen schwere entzündliche Rk. der Meningen 
u. starke leukoeytäre u. lyrilphocytäre Infiltration der Gefäßwände u. der Gehirn- 
sübstanz beobachtet. (Arch. Dermatol. Syphilology 42. 814— 21. Nov. 1940. Chicago, 
Michael Reeso Hosp., Dep. of Neuropsychiatry.) .Z ip f .

E dw ard  F . C orson, H e n ry  B . D eck er und T hom as L . W illiam s , Wismul- 
mobilisalion durch Ammoniunichlond. Der Harn von 8 Lueskranken, welche mit In
jektionen von Wismutsalicylat in Öl behandelt worden waren, enthielt kein oder nur 
Spuren von Wismut. Nach mehrtägiger peroraler Zufuhr von Ammoniumchlorid (2 bis 
5,2 g) konnte im Harn Wismut nachgewiesen werden. (Arch. Dermatol. Syphilology 
42. 868—73. Nov. 1940. Philadelphia.) Z ip f .

G. R osenberger und M. Slesic, Distol oder Igitol zur Leberegelbehandlung ? Distol 
comb. (I) u. Igitol (II) erwiesen sich bei der Leberegelbehandlung von Rindern als etwa 
gleichstark wirksam. Da I an 2— 3 Tagen laufend zu verabreichen ist u. außerdem die 
Kosten einer solchen Kur höher sind als die bei Verwendung des nur einmal zu ver
abfolgenden II, wird letzterem der Vorzug gegeben. (Dtsch. tierärztl. Wschr. 50. 30—33.
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17/1. 1942. Hannover, Tierärztl. Hochseh., Klin. f. Geburtshilfe u. Rinderkrank- 
heiten.) BrüGGEMANN.

G eorg W e itz m a n n , D ie Bedeutung des Rheumatismus und seine Bekämpfung. 
Statistik, Therapie. (Pharraaz. Ind. 8 . 437— 40. 15/12. 10 1 1 . Bad Elster, Staatliche 
Rheumaheilaustalt.) H o t z e i . .

A. T . M ilh o ra t, Untersuchungen an Muskelerkrankungen. 10. Mitt. Prostigmin 
und Physostigmin bei der Behandlung der Myasthenia gravis. Mit technischer Unter
stützung durch W - E. B a rte ls  (IX. vgl. C. 1941. II. 770.) Sorgfältige u. eingehende 
Beobachtungen an einer Anzahl von Fällen werden unter Würdigung der einschlägigen 
Literatur verarbeitet. Sowohl Prostigmin, wie auch Physostigmin sind günstig auf 
die Muskelschwäche bei Myastheniagravis wirksam, doch müssen hei letzterem mehr 
Nebenwirkungen in K auf genommen werden. Beide hemmen in tlierapeut. Gaben 
die Cholinesterase. Parallel damit geht die Besserung der Muskclersekeinungcn, 
während bei anderen Muskelerkrankungen trotz herabgesetzter Cholinesteraseaktivität 
keine Besserung zu beobachten ist. Schwere Fälle brauchen oft steigende Dosen u. 
werden schließlich relativ refraktär gegen Prostigminwirkung. Nach Abklingen der 
Wrkg. größerer Gaben tritt oft Verschlechterung ein, weshalb zweckmäßig mit den 
kleinsten wirksamen Dosen gearbeitet wird. Die Krankheit wird durch verschiedene 
Nebenumstände verschlechtert (Menstruation, Infektionen der Respirationsorgane, 
Anstrengungen, Arzneimittel), die, ohne die Cholinesteraseaktivität zu beeinflussen, 
den Prostigminbedarf stark erhöhen können. Hypcrthyreoidismus wirkt sich durch 
Störung des Kreatinstoffwechsels ungünstig aus. Die Wirksamkeit von Prostigmin 
ist differentialdiagnost. verwertbar. Die Wirksamkeit von Guanidin wird mit der 
Prostigmimvrkg. verglichen. Pilocarpin-HGl (0,4—0,6 mg), Ergotamintartrat (0,15 mg) 
u. Acelyl-ß-methylcholin waren ohne Einfl. auf die Muskelerscheinungen. (Arch. Neurol. 
Psychiatry 46. 800—34. Nov. 1941. New York, Cornell U niv., Med. Coll., Dep. of Med.. 
Psychiatry and Pharmacol., Rüssel Saye Inst, o f Pathol. and New York Hosp.) J u n k m .

D ie tr ic h  K o ch  und C arl-W ilhe lm  G raefe , Morbus Addison und chronische 
Arsenintoxikation. (Eine differentialdiagnostische Gegenüber Stellung.) An Hand eines 
Falles wird auf die Unterschiede im klin. Bild der chron. Arsenvergiftung u. des Morbus 
Addison hingewieson. Zur Behandlung der Arsenvergiftung wird „TG  0 Schering1' 
(Calciumthiosulfat) 2-mal täglich 10 cem langsam intravenös empfohlen. Die gewerbe- , 
liygicn. Bedeutung der Arsenvorgiftung bei Winzern wird besprochen. (Münchener | 
med. Wschr. 8 8 . 1329— 31. 12/12. 1941. Wiesbaden, Städt. Krankenanstalten, Med. | 
Neurol. Abt.) JUNKMANN.

F . R o u le t und 0 .  S trau b , Tödliche getoerbliche Vergiftung mit Chlorsulfonsäure. [ 
Mitt. einer tödlichen Vergiftung bei der Herst. von Salicylsulfochlorid. D ie Erkrankung 
verlief unter dem Bilde einer Allgemeininfektion mit hohen Tempp., starken Schluck- i 
beschwerden u. Delirium. Der Tod war die Folge einer schweren pseudomembranösen ; 
u. verschorfenden Entzündung der Atemwego u. oberen Speiseröhre. Durch Verlegung 
der Bronchien u. Bronchiolen mit Eiter kam cs zu Lungenblähung mit Asphyxie. Die 
Schädigungen lassen sich durch Einw. der bei der Umsetzung von Salicylsäure mit Chlor- i 
sulfonsäure entstehenden Salzsäure- u. Schwefclsäuredämpfc erklären. Die bei der Rk. 
entstehenden weißlichen Dämpfe hatten infolge undichten Verschlusses des Kessels die 
Möglichkeit zu entweichen. Da bei gleichbleibonden apparativen Einrichtungen jahre- J 
lang keine Unfälle beobachtet wurden, handelte es sieh vermutlich um einen Aus- l 
nahmefall, der bes. heftig auf die Säuredämpfe reagierte. (Arch. Gowerbepathol. Ge- t 
werbehyg. 10. 451—59. 1941. Basel, U niv., Pathol. anatom. Inst.) Z ip f .
*  W o ifg an g  P e r re t ,  Über zwei Todesfälle nach Einspritzung l° /0iger Novocain- I 
suprareninlösung. Bericht über 2 Todesfälle nach lokaler Anästhesie mit l% ig- Novo- 
eainsuprareninlsg. vor einer Tonsillektomie. Die Suprarenindosis lag in dem einen 
Falle unter, im anderen etwas über der Maximaldosis. Als Todesursache kommt viel
leicht eine Überempfindlichkeit gegen Suprarenin in Frage. (Med. Klin. 37. 301—04. 
21/3. 1941. Stuttgart, Allianz, Versicherungs-A.-G.) Z ip f .

W a lte r  K ny , Zur Frage hypochlorämischer Erscheinungen bei Arbeitern der Ver
edlungsbäder. Glühbadarbeiter äußern gelegentlich Beschwerden, wie allg. Schwäche, 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Appetitlosigkeit u. Gewichtsverlust. Als Ur
sache kommen dafür hypochloräm. Zustände durch Schwoißverlust nicht in Frage. 
Denn Unteres, an 9 Glüharbeitern ergaben 11. Koehsalzbilanz. (Arch. Gewerbepathol. 
Gewerbehyg. 10. 535—45. 1941. Rostock-Marienehe, Gesundheitsdienst der Ernst- 
Heinkel-Flugzeugwerke.) Z ip f .

W . H o fb au er, Zur Kenntnis der Leichtmetallschäden. Nach Verletzungen mit ; 
Duralsplittern wurden nekrot, Geschwüre beobachtet. D ie Entstehung der Nekrosen ; 
muß auf eine spezif. Leichtmetallwrkg. ehem. u. physikal. Art zurückgeführt werden.
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Die schnellste u. beste Therapie scheint die Exzision zu sein. (Arch. Gewerbepathol. 
Gewerbehyg. 10. 529—34. 1941. Wien, Univ.-Klinik für Haut- u. Geschlechtskrank
heiten.) Z ip f .

E rn s t Sedlacek, Beobachtung über Leichlmetallschädigungen beim Menschen. 
Beschreibung einiger charakterist. Duralverletzungen bei Gofolgschaftsmitglicdern eines 
Flugzeugwerkes. Die Krankhcitserscheinungen waren alle entzündlicher Natur (in- 
flammierte, nekrot. Wunden, Phlegmonen, Panariticn, Dermatitis im Gesicht u. an den 
Unterschenkeln, Conjunctivitis, Gastritis) u. können auf die Fremdkörpenvrkg. des 
feinen Duralstaubes zurückgeführt werden. Für Allergien ergaben sich keine Anhalts
punkte. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 10- 445—50. 1941. Wien, Neust.) Z ip f .

R . J ä g e r  und F . J ä g e r , Kolloidchemisches und Histochemisches zur Frage der 
Bungenschädigungen durch Aluminiumstaub. Lungenschädigungen durch Al-Staub 
sind bedingt durch Entstehung von gerbend wirkendem Al-Ion in der Lunge. Diese 
Rk. verläuft bei den verschied. Menschen u. unter verschied. Umständefi sehr ver
schieden schnell. Sie wird beschleunigt durch die Ggw. von Spuren Hg, Fe, Cu u. 
anderen Schwermctnllen. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 11. 117— 30. 1941. 
Frankfurt a . M.) GRIMME.

K oelseh , Schädigungen der Luftwege durch Aluminiumslaub. Vf. beschreibt die 
in den Atmungswegen u. den Lungen durch Al-Staub auftrotenden Schädigungen. Es 
handelt sich anscheinend nicht um einen spezif. Krankheitsprozeß, etwa im Sinne der 
Silicose, sondern um eine unspezif. Krankheit, wie sie bei massierter Einatmung oines 
feinsten, nicht S i0 2-haltigen Staubes entsteht. Ausschlaggebend für die Schädlichkeit 
u. Intensität der Entw. der Lungenveränderungen ist dor Persönlichkeitsfaktor. Vf. 
bringt Hinweise für die Verhinderung u. Bekämpfung der Krankheit. (Arbeitsschutz
1941. 462—65. 20/12. 1941. München.) G r i m m e .

F . K oelseh , Eisenstaublungen bei Elektroschweißern. Klin.-röntgenolog. Unterss. 
Lei 40 Elektroschweißern ergaben in 18 Fällen leichte Staubablagerungen in den 
Lungen, in 3 Fällen Verstaubung 1.— 2. Grades u. in einem Fall eine sehr erheb
liche Staublunge. Nach Angaben der Literatur sind bei Elektroschweißern mit 
mehrjähriger Tätigkeit wiederholt Lungenverstäubungen durch im Schweißnebel ent
haltene feinste Eisenoxydteilchen beobachtet worden. Die Eisenlunge der Elektro
schweißer ist gutartig. Generalisierte Fibrose des Lungengowebes tritt dabei nicht 
auf. Die versichcrungs-medizin. Fragen u. Schutzmaßnahmen werden erörtert. (Arch. 
Gewerbepathol. Gewerbehyg. 10. 519—28. 1941. München.) Z ip f .

Jo ach im  K ü hn ,' Übermikroskopische Untersuchungen an Asbeststaub und Asbest
lungen. Durch Unters, mit dem SlEMENS-Übermikroskop wurde festgestellt, daß Staub 
von Serpentin- u. Hornblendeasbest zahlreiche Teilchen sublichtmkr. Größe enthalten. 
Das aus Asbestlungen isolierte Material enthielt die gleichen Teilchen. Aus der Lunge 
isolierte Asbestnadeln erwiesen sich nach dem lichtopt. Brechungsvermögen als Horn
blendenasbest. Der Serpentinasbest wird wahrscheinlich in der Lunge abgebaut u. 
stellt die wesentliche Ursache der Fibrose dar. Ein sicherer Abbau des Hornblenden
asbest im Organismus war nicht nachweisbar. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 10. 
473—85. 1941. Berlin, I. Medizin. Klinik der Charité u. Labor, f. Übermikroskopie 
der Siemens u. Halskc A.-G.) Z ip f .

H ans S ch ram m , Silikose der Hafenmacher in  der schlesischen Glasindustrie. Die 
hohe Erkrankungszahl an Silikose unter den Hafenmachern der schles. Glasindustrie 
ist auf die Veraltung der techn. u. hygien. Einrichtungen in den meisten Hafenstuben 
zurückzuführen. A uf die Notwendigkeit der neuen Glashüttenverordnung vom 23/12. 
1938, RGBl. I, 1961 wird hingewiesen. Darin wird die Gefährdung u. Belästigung durch 
kieselsäurchaltigen Staub bes. berücksichtigt. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 10- 
460—72. 1941. Breslau.)     Z ip f .

Otto Muntsch, Patología y terapéutica de los agresivos químicos. Traducción del alemán
por Julio Martínez Borso y  Joaquín Martínez Borso. B arcelona: E d it. Felipe González
Rojas. 1941. (178 S.) 4 o. p tas . 40.— .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Im re  N ém edy, Herstellung, Verwendung und Prüf ung der „Capsulae /nedicaminoscte“ . 

Beschreibung des Herst.-Verf. (u. der Anwendungsmöglichkeiten) von Oblaten-, 
Gelatine- u. gehärteten Gelatinekapseln in Apotheke u. Fabrik. Mitt. von ausprobierten 
Rezepten für ihre Zus. u. von Vorschriften zur Prüfung der verschied. Kapseln zwecks 
Beurteilung ihror Lsg.-Fähigkeit in Magen u. Darm. (Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Ertesitöje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 17. 525— 32. 15/9. 1941. Budapest, 
Lniv., Pharmazeut, Inst. u. Univ.-Apotheke. rOriir,: ung.; A usz.; dtsch.]) S a i l e r .

XX IV . 1. .................  115
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J .  A . F ijn  v a n  D ra a t, Reinigung gebrauchter Korken. Die Korken werden nach 
näher angegebener Vorschrift mit 0,2°/oig. KM n04-Lsg. u. verd. HCl in einem 10-1- 
Kessel 10 Min. gekocht u. dann mit W . säurefrei gewaschen. (Pharmac. Weekbl. 79-
2—3. 3/1.1942. Veendam.) G r o s z f e l d .

A l. Io n esco -M atiu  und C. M aio rov ic i, Herstellung aktiver Kohlen aus Frucht
kernen. Vff. prüften die Eignung der Kerne von Pfirsichen u. Aprikosen zur Darst. 
akt. Kohlen. Die einzelnen Phasen des Herst.-Prozesses werden eingehend untersucht, 
um die besten Bedingungen zu ermitteln. Die Kerne einschließlich ihres Inhaltes 
werden auf 2—3 mm zerkleinert. Zur Aktivierung eignen sich 6-nj Lsgg. der üblichen 
Imprägnierungsmittel. H 2S 0 4 wirkt am besten. Zur Carbonisation soll das Material 
noch feucht sein, damit gasförmige Prodd. leichter abgetrieben werden können. Man 
carbonisicrt 2 Stdn. bei Tempp. bis 1000° in Tiegeln m it kleinen Luftlöchern. Man 
wäscht m it fließendem IV. in clor Wärme aus. Kohlen, die m it ZnCl2 imprägniert sind, 
werden vorher m it 2°/0ig. H 2SO, gewaschen. Getrocknet wird 2 Stdn. bei 200° in der 
Muffel. (Chim. et Ind. 45. Nr. 3 bis 163— 73. März 1941. Bukarest, Fae. de Phar-

0 .  S ch lenk , Über (las Vorkommen, die Bildung, Herstellung und Konstitution der 
Salicylsäure. übersieht. (Vgl. auch C. 1 9 4 1 . II. 1295.) (Pharmaz. Ind. 8 . 419—21. 
1/12. 1941. Radebeul-Dresdcn.) H o t z e l .

— , Eine merkwürdige Unverträglichkeit von Chinin. Die Beobachtung von K r a h n  
(C. 1 9 4 2 . 1. 382) wird bestätigt. Die Gelbfärbung von angesäuerten Gemischen von 
Chinin (I) u. Anästhesin (II) beruht auf dem Zusammentreffen der Säure m it I. I I  ist 
au der Rk. nicht beteiligt. AJkal. Gemische von I, I I , Salicylsäure u. N aH C 03 ver
färben sieh nicht. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 5 6 . 591. 13/12. 1941.) H o t z e l .

H ein z  B iite r, Kritische Untersuchung einiger Verdauungsfermentpräparatc des 
Handels. Es wurden 11 Präpp. auf ihren Geh. an Amylase, Lipase, Trypsin, Cellulase u. 
Hemicellulase untersucht. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 5 6 . 614-—15. 24/12. 1941. Dortmund,

L éon  L eclercq  und A lexis B o u rg u ig n o n , D ie Oxyhämoglobinlösung. Beim 
Arbeiten nach der Vorschrift der französ. Pharmakopoe erhält man einen Sirop d’hémo
globine, der weniger als die geforderten 5%  Hämoglobin (I) enthält. Der Fehler liegt 
in der Bereitung der I-Lsg. 1 :1  aus Pferdeblut. Vff. versuchten, den Fehler durch 
Abänderung der Meth. zu beheben. Verwendung nicht defibrinierten Blutes u. Änderung 
der Meth. des Auswaschens führten nicht zum Ziel. Vielmehr mußte weiter eingedampft 
werden unter entsprechender Red. der Glycerin- u. NaCl-Mengen, D a die Lsg. sehr 
viscos ist, schlagen Vff. vor, nur bis 33%  1 einzuengen. —  Die Best. von I u. F e sowie 
die Prüfung des Präp. werden eingehend erörtert. (J. Pharmac. Belgique 2 3 . 407— 11. 
443—46. 479— 83. 16/11. 1941.) H o t z e l .

— , Neue Arzneimittel. Scarlatox A sid  ( A s i d  S e r u m - I n s t i t u t  G. M. B. H.. 
Berlin): Depotimpfstoff zur akt. Immunisierung gegen Scharlach. Das Präp. liegt | 
in 3 Stärken vor, die im Abstand von jo 2 Wochen gegeben werden u. eine 1- bis mehr- ; 
jährige Immunität bewirken. Das Mittel enthält das gereinigte Toxin bestimmter : 
hämolyt. Streptokokken, adsorbiert an Aluminiumhydroxyd. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 
5 6 . 596. 13/12. 1941.) v H o t z e l .

C. G riebel, Untersuchungsergebnisse von Heilmitteln, Geheimmitteln und kosmetischen 
Mitteln. (Vgl. vorherige Mitt. C. 1 9 4 1 . II. 1648.) Atemschutz-Dragees (B. M a t a g ,  
Berlin) : Enthielten Pflanzonpulver, Vitamin C nur in Spuren. — Atemschutziec K raß
schöpfung (Hersteller wie vorst.): Huflattichblüten, Katzenpfötchen, Eibischblüten. 
Stockrosen, Lindenblüten, Wollblumen, Kamille, Fenchel. —  Biconax B X  Tabletten ! 
( D r .  W i d e r  & Co., C h e m . F a b r i k ,  Lconberg): Ca-Salicylat, teilweise zersetzt. — I 
Golozon, Radiumhaltiges Sauerstoffpräparat nach Dr. med. Coleman: Ist 25%ig. MgO-, ; 
das schwach radioakt. ist. —  Eleklrobinol, Benediktineressenz ( E r n s t  K u n z e ,  Beme
rode)-. Sauer reagierender, mit Essigäther versetzter Auszug aus bitteren Drogen mit 
einem Bodensatz von Caleiumtartrat. —  Eleklrobio Hustentropfen (Hersteller wie 
vorst.): Ein Destillat, wahrscheinlich aus Arnika, Salvia, Anis. — Elsano Gesundheit- [ 
tce N r. 15 ( B e r n h a r d  S c h m i t z  N a c h f .  K a r l  E r k e l e n z ,  Bondorf am Rhein- ; 
Sayn): Hauptsächlich Himbeer-, Brombeer-, Huflattichblätter, Waldmeister, Linden- { 
blüten, Schlüsselblumen, Ringelblumen, Sandelholz, Faulbaumrinde, Süßholz. — i 
Elsano Gesundheitstee Nr. 31: Birkenblätter, Sennesschoten, Bärentraubenblätter. 
Stockrosen, Huflattich, Wundklee, Schafgarbe, Holunderblüten, Schachtelhalm, Weiß
dornblüten, Stiefmütterchen, Sonnenblumenblüten, Mistel, Frauenmantel. —  Elsano 
Gesundheilstee N r. 33 : Taubnesselblüten, Bärentraubenblätter, Rosmarin, Schachtel
halm, Holunderblüten, Schlüsselblumen, Huflattichblüten, Arnikablüten. Gartensalbei, 
Birkenblätter. — Elsano Misteltropfen: Enthielt wenig A. u. 8,3%  Extrakt. — Freiburger i

macie. H o t z e l .

St, Johannes-Hospital.) H o t z e l .
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Öl, Maurers (Oleum Frciburgeum) (K. A. MAURER, Freiburg, Breisgnu): Ein minder
wertiges Pfefferminzöl. — Frugeletten ( N a t u r a - W e r k ,  Hannover): Im wesentlichen 
Tamarindenmus, Phenolphthalein, Süßholz, Paraffinöl, das angeblich darin enthalten 
sein sollte, war nicht nachzuweisen. —  Gichtiamed ( G e s e l l s c h a f t  N e u e  C h e m ie ,  
Berlin): Tabletten zu 4 ,5 g  gepulvertem Kraut der Goldruto. —  Herbaladat (Joh . 
F r i e d r i c h  H ä h e r s  N a c h f o l g e r  G. P h i l i p p ,  Grünau-Falkcnberg): Ein durch 
den sogenannten Teepilz vergorener, gesüßtor Kräuterauszug. — Husta Glycin ( H o y e r  
& Co., Düsseldorf): A. enthaltendes D estillat aus Pflanzentoileu. —  Jamin» (M. E.
G. GOTTLIEB, D i a d e r m a h a u s ,  Heidelberg): Gomisch von Pfefferminzöl u. Eucä- 
lyptol- — InternalrTrinkkur ( I n t e r n Ä L - T r i n k k u r  K. G., Berlin): Pulverkapseln zu 
je 3 g Braunkohlonasche. —  Ize ty l: Tabletten zu 0,5 g C aleium acetylosalieylat.—  
Izetyl-Perlen: Dragees mit 0,3 g Caleiumacetylosalieylat. — Kobcol ( P r a n a - H a u s
G. M. B. H., Pfullingon): Ein Gemisch von Pfefforminzöl u. Euealyptol. — E  4 Kreuz- 
Tabletten (W. E b le m a N N  & Co., Berlin): Enthalten Ammoniumsalicylat, Paraform, 
Stärke u. Pfefferminzöl. —  E  4 Kreuz-Tabletten extraslark: Enthalten 0,36 g Dimethyl- 
aminophenyldimothylpyrazolon. —  Lesiominz, Dr. Buers (N aT U R A -W erk , D r .  B u e r  
& Co., K.-G ., Köln-Braunsfeld): Enthält Vitamin B u. C, Phosphatide, Sionon, Natrium- 
phospiiat u. Quellsalze. — Magella, Lamperts ( C i r c u l i n - F a b r i k  H e r m a n n  L a m p e r t ,  
Zella-Mehlis): Entiiält Calmus, Schafgarbe, Huflattich, Himbeerbliittor, Brombeer- 
bliittor, Nußblättor, Pfefferminze, Haforstroh, Holunderblüten, Arnikablüten, Schach
telhalm, Süßholz, Weißdornfriichte, Hagebutten, Baldrianwurzeln. —  Marienbader 
Iieimkur Vollbad„Ermo“ ( F r a n z  E rm O LD , Marienbad): Natriumsulfat, Soda, Magne- 
siumsulfat, wenig Kochsalz u. Eisenoxyd, grüner Farbstoff, Fichtennadelöl. —  M ond, 
Köders ( H i r s c h - A p o t h e k e ,  Hamm): Gesüßte u. gefärbte Lsg. von 1% KBr, Geruch 
nach Essigester. — Mutban, Kötters (Hersteller wie vorst.): Milchzucker mit wenig 
CaC03, Wismutsubnitrat, Kohle u. einem Valeriansäurepräparat. — Nerveiiplätzchen, 
Scliuienders (W. ScHWENDER, Berlin): 2 Sorten Dragees, die Lupulin bzw. Baldrian 
enthalten. — Promptellen Darmregulierungsperlen ( N a t u r a - W e r k ,  Hannover): 
Tabletten aus Sennesschotcn u. Sennesblättern. —  Removin zur Haareidfärbung 
(D r. R i c h a r d  W EISS. Berlin): Parfümiertes Calciumsulfid. — Rysolin, flüssiger, 
Zahnschmerz stillender Zahnkitt ( G e o r g  K n ö p f l e ,  Berlin): Eine 20%ig. Harzlösung. — 
Salus, biologischer Fraucntce ( S a l u s - H a u s  D r .  m e d . O t t o  G r e i t h e r  G. m. b . H., 
.München): Kamillenblüten, rum. Kamillen, Lindenblüten, Ringelblumen, Holunder
blüten, Lavendelblüten, Strohblumen, Schafgarbenblüten, Rosmarin-, Sennesblätter, 
Sennesschotcn, Brennessel, Mistel. —  7-Kräuter-Geist ( A p o t h e k e r  HaUGG, Augsburg): 
Alkohol. Destillat aus Pflanzen. — Spulmako (Spulm.AKO-LaboRATORIUM, Honnef): 
Enthielt kein Santoperonin, sondern im wesentlichen eine organ. Al-Verbindung. - 
Thidosol, ( F a b r i k  c h e m .- p h a r m . P r ä p p .  T h i e l e  & C o., Hamburg): Bandwurm
kur: 1 .8  g Sonnessehotenpulver. 2. 16 g Arecanußpulvor. 3. 6,5 g Cortex Frangulao. —  
Transpirol ( D r .  KORTHAUS, Frankfurt, Main): Rotgefärbte'Lsg. von rund 18% Alu
miniumchlorid. — Universal-Magenpulver (D r .  K a r l  K i r c h m a n n ,  Hamburg): Magne- 
siumsuperoxyd. —  Vilamin-Kiesel-Griinpflanzen-Pulver (B. M a ta g ,  Berlin): Enthielt
1.6% Kieselsäure u. 27 mg-% Vitamin C. —  Weleda-Aufbaukalk Nr. 2 (WELEDA A.-G., 
Stuttgart): Milchzucker, Stärke, Kalksalze. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 57. 2— 4. 5/1.
1942. Berlin, Preuß. Landesanstalt für Lebensmittel-, Arzneimittel- u. gerichtliche 
Chemie.) HOTZEL.

W- P ey er, Herstellung, Prüfung und Heilwirkung von Fichtenmdelextraklen und 
sonstigen Fichtennaddpräparaten. Sammelberieht. (Pharmaz. Ind. 8 . 401—05. 15/11 
1941. Leobschütz.) H o t z e l .

H . P a n z e r , Entgegnung auf die Ausführungen von 0 .  Moritz: , .Kritische Unter
suchungen mit der Brombenzolmethode zur Wertbestimmung aromatischer Drogen“ . Polemik 
u. Schlußwort zur der C. 1941. IT. 1881 ref. Arbeit. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 56.-552— 53. 
22/11. 1941.) H o t z e l .

R udolf S e ife rt, Die Mikrosublimation als Methode der praktischen Drogenunter
suchung. III. (II. vgl. C. 1941. II. 2707.) Es wird die Anwendung der Meth. auf Drogen 
geprüft, die Cumarine enthalten. Die Rkk., bes. auch im LJV-Licht, werden beschrieben. 
Die Meth. wird empfohlen für Asa foetida, Galhanum, Herba Fabianae, Herba Rutae, 
Radix Sumbuli, Rhizoma Gdsemii, bedingt auch für R adix Pimpinellae, R adix Scopoliae, 
Semen Angdicae, Semen Tonco. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 56. 600—04. 20/12. 1941. 
Halle a. S., Fa. Caesar & Loretz.) H o t z e l .

C. M ann ich , Über die Morphinbeslimmungsmethode von Wiiderfeld. W i n t e r f e l d ,  
D ö r l e  u . R a u c h  (C. 1937. II. 2557) fanden nach ihrer Meth. geringeren Geh. an 
Morphin (I), als nach der Meth. von M a n n i c h  (C. 1935. ü .  2090). Sio waren der
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Meinung, ihro Meth. liefere I in reinerer Form, während der Dinitrophonylätber des 1 
nach M a n n ic h  Nebenalkaloide, bes. Kodoin (II), oinschlösso. Die Nachprüfung ergab, j 
daß in beiden Fällen das abgeschiedene I etwa gleicho Mengen Methoxyl, also II enthielt, ! 
Die abweichenden Werte können also nicht durch die verschied. Reinheit erklärt werden. ; 
Es; zeigte sich vielmehr, daß die Meth. von W INTERFELD I nicht vollständig erfaßt, j 
denn in den Filtraten konnte noch I als Dinitrophonylüther gefällt werden. Der Fehler j 
der W lN TERFELDschen Meth. liegt darin, daß beim Fällen des I mit N H 3 die Disso- i 
ziation der Base durch große Mengen (NH4)2S 0 4 stark zurüekgedrängt wird. E s findet I 
daher keine völlige Fällung statt. In Modellverss. konnte im Filtrat I mit Kalium
wismutjodid nachgewiosen werden. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 279. 
388— 90. N ov. 1941. Berlin, Univ., Pharmazeut. Inst.) H o t z e l .

A leardo  O liverio  und F ran cesco  S. T ru cco , Styphninsäure und Pikrinsäure bei j 
der mikrochemiscchcn Untersuchung der Alkaloide. III. (II. vgl. C. 1939. II. 1720.) ; 
Vff. untersuchen die mikrochcm. Rkk. einer Reihe .von Alkaloiden mit Styphninsäure j 
u. Pikrinsäure. Zur konz. Lsg. der Alkaloide wird tropfenweise die konz. Lsg. der Säuro 
zügegobon, bis sich ein Nd. bildet. Nach Umkrystallisioren wird auf einem Objekt
träger Ivrystallform u. F. im IvOFLER-App. untersucht. Beschreibung der Krystall- 
form, des F. u. Empfindlichkoit-sgrenze der erhaltenen Styphnate u. Pikrato. Ver
gleichende Tabellen (mit Angaben früherer Autoren) u. Mikrophotographien im |  
Original.

V e r s u c h e .  Die FF, sind in der Reihenfolge Styphnat, Pikrat angegeben. 
Aconitin: 112— 113°, 100— 102°. Apotiwrphin: 159— 160°, 138— 140°. Arecolin: 149 
bis 151°, 121— 122°. Atropin: 176— 178°, 175— 176°. Berberin: 241— 243°, 217— 218°. 
Brucihi 300° (Zers, ohne F.), 280°. Coffein: Base fällt kryst. aus. Chinidin: 379— 182°, 
198—199°. Chinin: 149— 150°, 131— 132°. Ginchonidin: 181— 182°, 190— 193°. Cin
chonin: 139— 141°, 212—215°. Cocain: 196— 197°, 165— 166°. Codein: 195— 197“. 
202— 208°. Coniin: ölige Tropfen. Colchicin: 140— 141°, 136— 137°. Oaiamin: 133 bis -ES 
137“, 141— 145°. Dionin: 126— 129°, 114— 116“. Duboisin: 164— 165“, 169— 171°. 
Ephedrin: 130— 131°, 159— 162°. Ephetonin: 129— 131°, 142— 144°. Emetin: 170 bis ! 
172°, 158— 160°. Heroin: 218—221“, 206—209°. Physostigmin: 112— 114“, 103— 106°. 
Hydrastinin: 201— 203°, 90—91°. Yohimbin: 170— 172°, 165— 168°. Hyoscyamin: 163 S 
bis 165°, 167— 169°. Lobelin: 167— 169,132— 134“. Morphin: 201— 202“, 228". Narcein: ( 
185— 189°, 200°. Narcolin: 121— 122°, 110— 113°. Nicotin: 195— 198“, 214— 216°. } 
Novocain: 159— 162°, 137— 139°. Homatropin: 159— 161°, 183— 185“. Papaverin: 152 |  
bis 154°, 184— 187“. Parakodin: 124— 125°, 220— 222°. Pelletierin: 149— 153°, 123 bis !: 
125°. Pylocarpin: 173— 176°, 163— 164°. Scopolamin: 177— 178°, 191— 193°. Spartain: ; 
129— 130“, 189— 192°. Stovain: 120— 122“, 119— 121°. Strychnin: 165— 169°, 270° 1 
(Zers.). Thebain: 145— 147°, 168— 171°. Tlieobromin u. Theophyllin: Base fällt kryst. 
aus. Veratrin: 153— 155°, 201— 202°. — Antipyrin: 204— 207°. 180— 182°. Pyramidon: i 
185— 192°, 168— 170°. Pycrotoxin: 280—282°, 319—321“. (Atti Aecad. Gioenia Sei. ; 
natur. Catania [6 ] 4. Mem. V III. 15 Seiten. 1939/40. Catania, Univ.) M i t t e n z w e i .

Z u c k e rfa b r ik  G reifenberg  i.  P o m n i. G. m . b. H ., Greifenberg, Pommern, Her- \ 
Stellung von Erdalkaliladaten  durch Behandlung von wss. Lsgg. von Rohrzucker oder j 
rohrzuckcrhaltigen Stoffen mit einem e rh e b lic h e n  Überschuß an Erdalkalihydroxyd bei ; 
erhöhter Temp. u. erhöhtem Druck u. Aufarbeitung der erhaltenen Umsetzung»- 
gemische, dad. gek., daß man bei dieser Aufarbeitung den Überschuß an Erdalkali
hydroxyd nach Beendigung der Umsetzung durch übliches Saturieren mit C 02 aus- 
scheidet u. entfernt. — 60 g Saccharose worden in 30— 40%ig. wss. Lsg. mit 40 g CaO 
versetzt u. die Aufschlämmung im Autoklaven auf 230° erhitzt, wobei der diesor Temp. 
entsprechende Druck entsteht. Nach einer Rk.-Dauer von 9 Stdn. wird unter Ver
dünnung in der Hitze mit C 02 bis zur neutralen Rk. saturiert u. nach dem Aufkochen 
zur Zerstörung der Bicarbonate von dem ausgefälltcn CaCO:l abfiltriert, mit Aktivkohle 
behandelt u. die nach dem Entfernen der Kohle nunmehr wasserhelle Lsg. bis zur 
beginnenden Krystallisation eingedickt u. bei gelinder Temp. weiter zur Trockne ver
dampft. Das ausgefallene weiße u. in seiner Reinheit den Ansprüchen des D. A.-B. VI 
entsprechende Prod. besitzt einen Ca-Geh. von 18,336%. (D. R . P . 713 852 Kl. 12o 
vom 4 /3 . 1936, ausg. 5/12. 1941.) M . F .  M Ü LLER.

K n o ll A . G., Chem . F a b rik e n , Ludwigshafen a. R h., Lösungsmittel fü r Calcium- j 
salicylat (I), bestehend aus einer wss. Lsg. von Salzen aliphat. Oxymonocarbonsäuren. ; 
bes. von Alkali- oder Erdnlkalisalzen. 10 g I können gelöst werden in Lsgg. von 5 g j 
Calciumgluconat (II) in 85 g W. oder 10 g Natriumgluconat in 80 g W. oder 5 g Cal- |  
eiumlactat. (III) in 85 g W. oder je 5 g II u, III in 80 g Wi oder 2,5 g Calciumglykolat(IV) f 
in 87,5 g W. oder je 2,5 g II, III u. IV in 80 g Wasser. Nach dem Sterilisieren in Am- f
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pullen sind die Lsgg. haltbar. (Schwz. P. 214 044 vom 16/11. 1934. ausg. 16/6. 1941".
D. Prior. 5/12. 1938.) H o t z f . l .

E. R . Squibb & Sons, New York, N. Y., fibert. von: W alter G. C hristiansen, 
Gien Ridge, N. J- und John Lewis D euble. Yeadon, Pa., V. St. A.. Suspensionen von 
Wismutsubsälicylat (I) in ö l, die eine kleine Menge W. u. einen Emulgator enthalten. 
Arzneimittel zur intramuskulären Anwendung. Beispiele: 7 ccm gebleichtes Olivenöl (II).  
30 ccm II, gesätt. mit Galclumöleat (III), 6,5 g I werden verrieben u. mit 5 ccm 
Kreosot (IV). 5 g Camp her (V) u. 1 ccm W. verarbeitet. — I 5,72 kg, Athyloleat 35 1, 
III 53 g. IV 4,4 1. V 4,4 kg, W. 0,88 1. (A. P. 2 240 036 vom 2/9. 1938,"ausg. 29/4. 
1941.) • H o t z e l .

Franz W ratschko, Wien, Acetylsalicylsäuresalze. Man setzt Acetylsalicylsäure 
mit Triäthanolamin in Ggw. von A. um. Es entsteht eine dicke El., die für sich oder 
in Verdünnung prakt. unbegrenzt haltbar ist. (D. R. P. 713 471 Kl. 12 q vom 26/4. 
1939, ausg. 7 / i l .  1941.) __ N o u v e l .

Chinoin Gyögyszer E s V egyeszeti T erm ikek  Gyära R . T. [Dr. K ereszty  & 
Dr. W olf], Ujpest. Ungarn, Verfahren zur Herstellung von p-Acetylaminobenzolsulfo- 
thiocarbamid. Man aoyliert Thiocarbanndalkoxyalkyläther m it p-Acctylaminobenzol- 
sulfolmlogeniden u. spaltet aus dem p-Acetylaminobenzolsulfoisothiocarbßmidalkoxy- 
alkyiäther die Alkoxyalkyläthergruppe mittels Alkoholyse ab. Man erhält ein farb
loses, kryst. Pulver vom F. 200,5“. Verwendung als Ausgangsstoff zur Darst. von 
Heilmitteln. (Schwz. P. 213 905 vom 30/5. 1940, ausg. 16/6. 1941. Ung, Prior. 3/10.
1939.) B r ö s a m le .

Dr. A. W ander A .-G ., Bern, p-Aminobenzolsulfon-a.-aminopyridinmelhylensidfon- 
saures Natrium. Man setzt p-Aminobcnzolsult'on-a.-aminopyridin u. Formaldcliyd- 
natriumbisulfit zweckmäßig unter Erwärmen in Ggw. eines Lösungsm. um. Farbloses, 
krystallin., in W. leicht lösl. Prod.. das neutrale Lsgg. bildet, — Heilmittel. (Schw z. P. 
214045 vom 4/12. 1939, ausg. 1/7. 1941.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Kondensationsprodukte. Man 
setzt 4,4'-Diaminodiphenylsulfon mit 2 Moll. Galaktose bzw. Mallose zu 4,4’-Bisgalakto- 
sido- bzw. 4,4'-Bismaltosidoaminodiphenylsulfon um, vorteilhaft unter Erwärmen in 
Ggw. eines Alkohols, z. B. Methanol, u. gogeboncnfalls von otwas NH.,CI. Die in W. 
leicht lösl. Prodd. sind Heilmittel. (Schwz. PP. 215 339 u. 215 340 vom 14/10. 1938, 
ausg. 16/9.1941. D.Prlor. 3/11.1937. Zuss. zu Schwz. P. 210 137; C. 1941. 1. 2972.) D o n l e .

Chem isch-Pharm azeutische A . G., Bad Homburg, Herstellung von methyl- 
p-lolylcarbinolphthalsaurem Natrium, dad. gek., daß man Natriummethyl-p-tolyl- 
carbindlat (I) mit Phthalsäureanhydrid (II) in einem Organ. Lösungsm. umsetzt. —  
Zu einer angewärmten bonzol. Lsg. von 14,8 (g) II werden 13,6 I in benzol. Lsg. zu- 
gefügt. Nach dem Erkalten des Lsg.-Gemlsches wird W. zugesetzt u. die wss. Schicht , 
die das methyl-p-tolylcarbinolphthalsaure Na  enthält, abgetrennt. Die Verb. ist galle
treibend u. wird zur Steigerung der Gallensekretion verwendet. (Schw z. P. 215 342  
vom 12/8. 1938. ausg. 16/9. 1941. Zus. zu Schwz. P. 211 203; C. 1941. 1. 2972.) M. F. M r.

F. H offm an-La R oche & Co. A .-G ., Basel, Schweiz, Clwleinsäure durch Einw. 
von 2-Methylnaphlhochinon u. DesoxychoUäure in Lsg., wobei man ein hellgelbes Krystall- 
pulver, das fast unlösl. in A., leicht lösl. in A. ist, erhält 1,7 (Teile) 2-Methylnaphtho- 
chinon-1,4 u. 3,9 Desoxycholsäure werden z. B. in wenig A. gelöst. Beim Abkühlcu 
scheidet sich Gholeinsäure aus, die mit wenig A., dann mit A. ausgewaschen u. mit A. 
ausgekocht wird. Bei p e r  o r a l e r  V e r a b r e i c h u n g  wird die Verb. nur bei 
Ggw. von Gallonsäuren resorbiert, u. hat daher m e d i z i  n . B c d c u t  u n g . (Schwz. P. 
214 046 vom 6/12. 1939, ausg. 1 /7 . 1941.) JÜ R G EN S.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., 3-Oxolernorcholenylamin 
durch Oxydation von Oxyternorcholenylamin in Ggw. von IVasserstoffaeceptoren mit 
Al-Alkoholatcn. 2 g 3-Oxylertwrcholenylamin werden z. B . mit 7,6 g tert. Aluminium- 
butylat in 100 cem Bzl. (wasserfrei) u. 45 ccm Aceton (wasserfrei) während 11 Stdn. 
unter Rückfluß gekocht. Hierauf wird in W. gegossen u. mit so viel Natronlauge ver
setzt, bis das ausgefallene Al (OHL sieh wieder löst. Anschließend wird ausgeätliert u. 
ausder äthor. Lsg. das Oxolernorcholenylamin mit H,SO., als Sulfat gefällt. Ausbeute 
1,95 g rein weiße Flocken, F. 311° (Zers.), die als Zwischcnprod. zur Horst, von Sexued- 
hormonen dienen. (Schw z. P . 215 140 vom 2/12. 1938, ausg. 1/9. 1941. D . Prior. 
i/12. 1937.) JÜRGENS.

F . H offm ann-La R oche & Co. A kt.-G es.. Basel, Kondensationsprodukte. Nach 
dem Verf. des Schwz. P. 208446; C. 1940. II. 2507 (Umsetzung von Trimethylhydro- 
chinon mit einem ungesiitt. Alkohol in Ggw. von Ameisensäure) wird Trimethylhydro- 
chinon mit Isophylol in d.l-a.-Tocopherol (Allophanat, F. 172— 173“) u. mit Methyl- 
penladecyläthcnylcarbinol (in Ggw. von ZnCL) in 2,5,7,8-Tetramethyl-2-pentaderyl.6-
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oxychroman (F. 70°: AcelyUeriv., F. 62°) sowie 2,6-Dimethylhydrochinon mit Nerolidöl 
in ein viscoses ö l (festes Allophanat) übergeführt. Therapeuttca. (D. R . P. 713  749 
Kl. 12 q vom 9/7. 1939, ausg. 15/11. 1941. Schwz. Prior. 20/7. 1938.) N o u v e l .

F . H o ffm an n -L a  R o ch e  & Co. A k t.-G es ., Basel, 7,8-Dimelhyltocolbensyläther. f 
Man erhitzt 2,3-Dimothylhydrochinonmonobcnzyläthcr (F. 109°) m it Phytol in Ggw. i 
von ZnCl, u. Dekalin 3 Stdn. auf 170°. Der entstehende 7,8-pimethyltocolbenzyläther I 
(gelbliches Öl) geht beim Hydrieren in 7,8-Dimethyltocol über. Hierzu vgl. F . P. 863 305; t
O. 1941- II. 1050. (Schw z. P. 214 334 vom 14/2.1939, ausg. 16/7.1941. Zus. zu 
Schwz. P. 211 113; C. 1941. I. 2973.) N o u v e l .

F . H o ffm an n -L a  R oche  & Co. A k t.-G es .. Basel, 5,8-Dimethyllocölbenzoat. Man 
erhitzt 2,5 -Dimethjdhydrochinonmonobenzoat (F. 162— 163°) m it Phytol in Ggw. 
von Zn CI 2 u. Dekalin 3 Stdn. auf 170°. Das entstehende 5,8-Dimethyltocolbenzoal l 
(gelbes Öl, K p.„ , 250°) geht bei der Verseifung in 5,8-Dimelhyilocol über. Hierzu vgl. t
F. P. 863 305; C. 1941. II. 1050. (Schw z. P . 2 Í4  350 vom 14/2. 1939, ausg. 16/7. 1941, 
Zus. zu Schwz. P. 211205; C. 1941. I. 2973.) N o u v e l .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M.. Vaccine gegen Geflügel- I 
diphtherie. Den Virusextrakten wird vor dem Trocknen Albumin zugesetzt. (Belg-P. 
440099  vom 21/12. 1940, Auszug veröff. 6/11. 1941.) S c h e i d e r .

T h o rv a ld  P ed e rsen , St. Gammelby, Dänemark, Einreibemittel fü r Kuheuter, 
bestehend aus einer Mischung aus Rapsöl, Kreolin u. starkem NH,,OH. Das Mittel \ 
soll Entzündungen verhindern. (D än. P . 58 871 vom 1/7. 1939, ausg. 21/7. |
1941.) ' J. S c h m id t .  |

Ernst Gilg. Wilhelm Brandt y P. N. Schürhoff, Farm acognosia. M ateria  farm acéutica vegetal 
y  anim al. Segunda edición. Traducción del alem án por P. Font Quer. Barcelona: 
E d il, Lahor, S. A. 1941. (456 S.) 4°.

G. Analyse. Laboratorium.
A . G. S haw oronkow , Apparat zur Schnellbestimmung des unlöslichen Rückstandes j 

in der Charge. Von einem Glassatz (460 kg Sand, 250 kg N a2SO.,, 120 kg Kalkstein, j 
17 kg Kohle) worden 3 g gemahlen, dann in einen mit Hahn versehenen Trichter ein
geführt, mit 10 ccm heißem W. u., nach Bedecken mit einem Uhrglas, m it 20 ccm 
í-n. HCl versetzt. Nach beendeter Zers, wird das Uhrglas abgewaschen u. der Hahn 
geöffnet, wodurch der Trichterinhalt in ein mit eingeschmolzenem Glasfilter versehene? 
Pyknometer u. die Lsg. aus dessen Hahn in ein darunter angeordnetes, mit Glasglocke 
überdecktes Becherglas fließt. Der Rückstand im Pyknometer wird mit W. gewaschen 
u. nach Schließen dos Hahnes u. Auffüllcn mit W. bis zum Hals gewogen. Aus dom : 
spozif. Gew. d des Sandes, dem Gewicht des Pyknometerinhaltes mit R ückstand-f-W.(m2) \ 
u. mit W. allein (iw,) ergibt sieh die Menge des Rückstands nach X  =  d(m 2 —  m f)j(d— 1), • 
Im Filtrat wird die verbrauchte HCl-Monge mit NaOH titriert u. daraus CaCÖ2 be
rechnet, dann in einem Meßkolben auf 300 ccm aufgefüllt u. 50 ccm zur Best. von 
N a2SO., mit 0,1-n. Pb(NÖ2)„-Lsg. titriert. (3anojCKaa. Aafiopaiopna [Betriebs-Lab.]
9- 1049—50. Sept. 1940.) ' R.. K. M ü l l e r .  ;

Jo h n  R . H u ffm a n  und R o b e r t E . T rey b a l, Rektifikaticmssäule für Chemie■ j1 
Ingenieurlaboratorien. Nach Erörterung der Schwierigkeiten käuflicher Beschaffung ¿ 
geeigneter Dest.-Kolonnen, wird eine auf Grund eigener Erfahrungen hergestelltf 
Kolonne aus Eisenrohr mit zusammengeflanschten 10 Böden u. einem dampfbeheizten > 
Verdampfer beschrieben, wobei bes. auf die Konstruktionseinzelheiten der Böden ein- ; 
gegangen wird. An einem Schaulinienbild wird die Wrkg. der Böden im Vgl. zur theoret- t 
Wirkung für die Fraktionierung eines Tetrachlorkohlenstoff-Toluolgemisches gezeigt. 
Zur Einstellung des Gleichgewichtes bei vollständigem Rückfluß sind etwa 11/2 Std. 
erforderlich, zur Durchführung einer vollständigen Probenahme aus allen Böden etwa 
2 Stunden. (Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 12. 745— 48. Dez. 1940- New York,
N. Y ., Univ., Dep. o f Chem. Engng. Coll. o f Engng. u. Univ. Heights.) W u lf f .

T . F . C la rk , N . P o rg es  und S. I .  A ronovsky ,. Eine Blattfilterpresse von Labo- 
raioriumsausmaßen. Es wird eine Labor.-Filterpresse (leaf-Type) für experimentelle ¡ 
Studien angegeben. Ihre einfache Konstruktion erlaubt Herst. in einer Labor.-Werk-; 
statt. Die einzelnen Filterrahmen sind sowohl für Durchspülung von oben als auck j 
von unten her eingerichtet. Die gesamte Eilterfläche beträgt 54 Quadratzoll u. ist ]: 
berechnet für einen Rauminhalt des Filterkuchens von 0,69 Liter. (Ind. Engng. Chen)., |  
analyt. Edit. 12. 755—57. Dez. 1940. Ames, Io ., Agricultural By-Prod. Labor.) W ui® ;

L ym an  C. C raig, Mikroapparaturen fü r fraktionierte Krystallisaticmen. Es wird r 
eine sehr einfache Von-. beschrieben, die ans einem längeren, in jedes Reagensroh |
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einzutauchenden Saugrolir bestellt, an dessen unteres Ende ein Filter mit Glasring 
befestigt werden kann. Mittels dieses Saugrohres kann das Filtrat einer zu unter
suchenden Lsg. in ein gekröpftes Gläschen gesaugt werden, welches seinerseits wiederum 
umgekehrt in ein Zcntrifugenglas eingesetzt wird, in welchem die Trennung von Fl. 
u. Krystallen mittels eines zweiten Einsatzes u. Filtrierknopfes unter Zentrifugieren 
vorgenommen wird. (Ind. Engng. Chom., analyt. Edit. 12. 773—74. Doz. 1940. NewYork, 
N. Y ., Rockefellor Inst, for Medical Research.) WULFF.

Z . B ay , Der Elektronenvervielfacher als Eleklronenzählgerät. (Vgl. C. 1941. II. 
375.) Vf. beschreibt Aufbau u. Wrkg.-Weise eines Elektronenvervielfachers zur Zählung 
von Elektronen, der die Nachteile gasgefüllter Zählrohre (Trägheit u . schlechte R e
produzierbarkeit) vermeidet. Die Elektroden bestehen aus Ag-Mg-Legierungen, die 
bei 12 Stufen u. einer Gesamtspannung von 3500 V eine Verstärkung von 108 lieferten. 
Ferner geht Vf. auf das Auflsg.-Vermögcn u. die Möglichkeit der Zählung von Photonen 
ein. (Rev. sei. Instruments 12- 127—33. März 1941. Budapest, U niv., Inst, o f Atomic 
Physics.) H e n n e b e r g .

F . W . B ubb , Bemerkungen. über den Ban des 'photoelastischen Interferometers. 
Die Bemerkungen betreffen einen magneto-opt. Kompensator, die Abmessungen des 
Interferometers u. die Genauigkeit in der Flächengüte, mit der die Vors.-Modelle her
gestellt werden müssen. (J. opt. Soc. America 31. 506. Juli 1941. St. Louis, Miss., Abt. 
f. angew. Mathematik d . Washington Univ.) W INKLER.

W . K . P ro k o fjew , Methodik zur Konstruktion von Eichkurven für Steelometer. 
Auf Grund der Beziehung zwischen dem Drehwinkel a des Analysators u. der Konz, c 
des zu analysierenden Elements log tg  a =  (&/2) log c +  k läßt sich mittels einer 
linearen Hilfskurve ein Arbeitsdiagramm für die Best. eines Elements mit einem b e
stimmten Gerät ableiten, das nicht mit den Fehlern der chom. Analyse u. der Kurven- 
ziehung belastet ist. D ie Meth. wird an zwei Beispielen erläutert. (3auofcKan Aa- 
öopaTopua [Betriebs - Lab.] 9. 990—92. Sept. 1940. Loningrad, Staatl. opt.
Inst.) ' R. K . M ü l l e r .

M. W . S saw osstjanow a, Metallische neutralgraue Filter fü r ein weites Spektral
gebiet. Überblick über einige neuere Arbeiten u. Kritik der von T h e i s s i n g  u. G o e b e r t  
(C. 1941. I. 933) angegebenen Methode. {OnTHKO-MexanmtccKa« IIpoMi.imjieiinocr6 
Opt.-meehan. Ind.] 11. Nr. 1. 1— 3. Jan. 1941.) R. K. MÜLLER.

G. H a n se n , Zum Entwurf lichtelektrischer Absorptionsmeßgeräte. Für die B e
urteilung objektiver Photometer wird der Lichtleitwert (beim Pulfrich-Photometer
8,5 x  10~4 qcm) v o r  der Dimension einer Fläche als kennzeichnender, gegenüber der 
Abb. invarianter Ausdruck eines Linsen-Blendensyst. gebraucht, um den Photostrom  
eines Empfängers, bes. einer Sperrschichtphotozelle, zu berechnen. Es wird nach
gewiesen, daß von allen Küvettenformen die zylindr. für einen festen Lichtleitwert 
das Minimum an Flüssigkeitsfüllung benötigt. Für die Beurteilung der Gesamtdurch
lässigkeit von Lichtfiltern werden drei einfache Beziehungen zwischen Halbwertsbreite, 
Schichtdicke, Farbstoffkonz., Maximaldurchlässigkeit abgeleitet, die zu wesentlichen 
Folgerungen hinsichtlich zweckmäßigen Aufbaues der Farbfilter führen, u .a . ,  daß 
cs nicht zweckmäßig ist, mit der Halbwertsbreito unter 200 Ä herunter zu gehen. 
Unterhalb 100 Ä Halbwertsbreite ist der Monochromator lichtstärker, bes. für kleine 
Wellenlängen. Es wird die Konstruktion von Monochromatoren u. Interferenzfiltern 
besprochen. Letztere geben erstaunliche Lichtstromwerte im langwelligen Gebiet des 
Sichtbaren. Auch Disporsionsfilter nach C h r i s t i a n s e n  sind Farbstoffiltern weit 
überlegen. Als Ergebnis stellt sieh heraus, daß im sichtbaren Spektralbereich beim 
gegenwärtigen Stand der elektr. Meßtechnik die Möglichkeit der Verwendung sowohl 
der Sperrschichtzellen wie der Vakuumphotozellen gegeben ist. (Zeiss-Nachr. 4. 8— 26. 
März 1941.) W u l f f .

Je a n  G enard , Tabelle für colorimelrische Berechnungen zum Gebrauch für B e
leuchtungstechniker. Die für die Berechnung der Farbkoordinaten einer mit einem 
Filter versehenen Lichtquelle nötigen Formeln werden abgeleitet u. die in diese Formeln 
eingehenden Größen für den Temp.-Bereich von 2000—3100° K  in Abständen von 20°. 
für Tcmpp. bis 6000° in Abständen von 1000° tabellarisch gegeben. (Bull. Soc. roy. Sei. 
Liege 10. 429— 51. Juli 1941.) ' S t r ü b i n g .

H aro ld  W . K n u d so n . V illie rs  W . M eloche und C haneey  Ju d a y , Golori- 
metrische Analyse eines zweifarbigen Zweikomponentensystems. Nach kurzer Behandlung 
der Frage der Benennung von Spektrophotometern, welche mit Filtern arbeiten 
(abridged-spektrophotometer), wird auf die theoret. Verhältnisse eingegangen, welche 
der Auswertung von colorimetr. Analysen zugrunde liegen, bei denen sich zwei Ab- 
Korptionsmaxima, welche zwei zu bestimmenden Bestandteilen angehören, teilweise 
überlappen. Unter Annahme der Gültigkeit des BEERschcn Gesetzes werden Formeln
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entwickelt. Prakt. Anwendung findet das Verf. auf den Nachw. sehr geringer Alu- 
miniumincngen neben sehr geringen Eisemnengen in einem Binnenseewasser, wobei 
eine Trennung der beiden Bestandteile durch Fällung wegen der geringen Konz, nicht 
zum Ziele führt. Es werden Absorptionskurven der mit Hämatoxylin gebildeten Farb- 
lacke zur Analyse herangezogen, wobei das B e e r s c I i c  Gesetz gültig ist. Die Aus
wertung nach den abgeleiteten Formeln liefert bei Testbestimmungen einen Fehler 
von etwa ±  5°/o bei Verwendung eines lichtelektr. Filterphotometers. Es wird weiterhin 
krit. eingegangen auf die Methoden zur Herst. der Färbungen. (Ind. Engng. Chem., 
analyt. Edit. 12- 715—18. Dez. 1940. Madison, W is., Univ.) W u l f f .

P h ilip  W . W est, Untersuchung der Störungen bei Tiipfelreaktionen. Nach B e
sprechung der in der mikrochem. qualitativen Analyse die Spezifität der Rkk. störenden 
Einflüsse der Ionen untereinander betont Vf. die Notwendigkeit diesbezüglicher systemat. 
Untersuchungen. (J. chem. Educat. 18. 528—32. Nov. 1941. Louisiana, State U niv., 
Baton Rouge.) S trÜ B IN G .

A . P .  V anse low , Herstellung von Neßlers Reagens. Aus Berechnungen u. Verss. 
wird abgeleitet, daß eine in allen Fällen brauchbare NESSLERscho Reagenslsg. folgende 
Zus. haben muß: 45,5 g H gJ2 u. 34,9 g K J  werden in möglichst wenig W . gelöst, dazu 
gibt man 140 ccm gesätt. IvOH (D. 1,538) u. verd. auf 11. Diese Lsg. ist 0,2-n. in Bezug 
auf Hg. Man verwendet hiervon zur NH,,-Best. 5 ccm/100 ccm Lsg. u. vergleicht die 
Färbung mit den Grundlsgg. 30 Min. nach dem Durchmischen. (Ind. Engng: Chem., 
analyt. Edit. 12.516— 17. Sept. 1940. Riverside, Cal., Citrus Exper. Station.) E c k s t e i n .

a) E lem ente und anorganische Verbindungen.
H . A . J .  P ie te rs , Die Sulfatbestimmung. Nach einer Übersicht über die nicht- 

gravimetr. Verff. der Sulfatbest, beschreibt Vf. einzelne davon ausführlicher. So 
werden Arbeitsvorschriften angegeben für das Benzidinvcrf. nach RASCHIG, für die 
Titration mit Ba" mit TetrÄjiydroxychinonnatrium als Indicator nach ScHROEDER, 
für das colorimetr. Verf. mit Bariumchromat, das nopholometr. Verf. mit BaCL, das 
konduktometr. Verf. u. schließlich die Best. der Menge des BaSO,,-Niederschlags im 
Zentrifugenglas. Weiter wird der Anwendungsbereich der Verff. erörtert. (Chem. 
Weekbl. 39. 20—23. 10/1. 1942.) W i n k l e r .

F r a n k  K . P i t tm a n , Nachweis und Isolierung des Phosphats in der qualitativen 
Analyse mit Hilfe von Zirkonsalzen. Das Filtrat der H„S-Fällung wird H 2S-frei ge
kocht, auf 100 ccm verd., mit N H 3 neutralisiert, mit 5 ccm 6-n. HNOa angesäuert u. 
für jo 40 mg P O /"  tropfenweise unter kräftigem Rühren mit 35 ccm 0,015-mol. ZrOCL- 
Lsg. versetzt. Man dekantiert, filtriert u. wäscht den Nd. mit 5°/0ig. N H 4N 0 3-Lsg. aus; 
das Filtrat enthält nun noch geringe Mengen ( <  1 mg) P O /" , die den weiteren Gang 
der qualitativen Analyse nicht beeinflussen. Müssen sie entfernt werden, so kocht man 
die Lsg. nach Zusatz von 10 ccm 0,05-mol. ZrOCl2-Lsg. kurz auf u. filtriert nach 
5 Minuten. —  Das im Filtrat befindliche Zr stört den späteren Fe-Nachw. mit K.,Fe(CN)s 
oder KCNS nicht. (Incf. Engng. Chem., analyt. Edit. 12. 514— 15. Sept. 1940. Cam
bridge, Mass., Inst, of Technology.) E c k s t e i n .

V ic to r M erten s, Colorimetrische Mikrobestimmung des Arsens. In Anlehnung an 
das Verf. von ANTHOLA u .  G a u d y  wird die Eignung von Gummilsg, zur Stabilisierung 
einer koll., für den Farbvgl. dienenden As2S3-Lsg. untersucht. Boi 0,1— 1,0 mg Einwaage 
zerstört man die organ. Substanz mit H 2S 0 4 u. H N 0 3 in üblicher Weise im K j e l d a h l -  
Kolben bis zum Auftreten von S 0 3-Dämpfen, entfernt die auf HCl-Zusatz störenden 
H N 03-Reste durch Zusatz einiger Tropfen Perhydrol, dessen Überschuß durch Auf
kochen mit 7— 8 ccm W. beseitigt wird, red. den wasserfreien Rückstand heiß mit- 
120—150 mg Hydrazinsulfat, kocht das gebildete S 0 2 weg, nimmt mit 4—5 ccm W. 
auf, setzt 3 ecm HCl (1,19), ferner 4 ccm 5%ig. Gummilsg., 3 ccm gesätt. H 2S-Wassor zu, 
füllt auf 25 ccm auf u. vergleicht mit einer entsprechend behandelten Lsg. bekannten 
Geh. nach 15 Minuten. Schwer zersetzliche As-Verbb., Kakodylat usw., können durch 
tropfenweisen Zusatz von Perchlorsäure zu der H 2S 0 4-Lsg. aufgeschlossen werden; zu 
dem Cl-freien Rückstand setzt man 2 ccm Gummilsg. u. 0,1 ccm HCl (1,19). (J. Pharmac. 
Belgiquc 23. 497—502. 529—32. 14/12. 1941.) M a n z .

H . F u c h sh u b e r , Die Kieselsiiuresynthese und ihre Anwendung in der analytischen 
Chemie. (Vgl. C. 1939. II. 1933.) Bei Cu-haltigen Si-Al-Legierungen zeigt sich, daß 
die Umsetzung zwischen Si u. H 3P 0 4 schneller u. glatter verläuft als bei Reinsilumin. 
Ausgeflocktes CuS wird —  nach Beendigung der Umsetzung — durch N H 4N 0 3 zu 
C uS04 oxydiert. Die Umwandlung des S i0 2-Sols zum Gel ist nur durch restlose Ent
fernung des W. möglich (Erhitzen auf 140— 170°); ein Zusatz von wasserentziehenden 
•Stoffen, wie HC104 (vgl. S a l z e r  u .  T h e i s s ig ,  C. 1941. I .  1706) fü h r t  zu Ndd. von
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äußerst feinkörniger Beschaffenheit, die sich schwer filtrieren lassen. (Z. analyt. Chem. 
123. 9— 13. 1941. Kassel, Fa. Henschel u. Sohn.) E c k s t e i n .

I . P . A lü n a rin , Über die mikrochemische Bestimmung von Kieselsäure in  Silicaten 
nach 1F. A. Smirnow und E. N . Issakow. Der Vf. macht darauf aufmerksam, daß die 
Mikroanalyse der S i0 2 nach der von SMIRNOW u . ISSAKOW (C. 1940- II. 2788) vor
geschlagenen Meth. mit einer Reihe von Fehler verbunden ist, bes. wenn geringe Mengen 
von Kieselsäure bestimmt werden. Ferner ist die Technik der Abtrennung der F l. von 
dem Nd. nicht klar beschrieben. Aus dem Filtrat können Al, Ca u. Mg nicht bestimmt 
werden. Für die quantitative Mikrobest, von S i0 2 in Silicaten ist am geeignetesten die 
von KlNG (C. 1934. I. 2322) ausgearbeitete Methode. (iKypiiaj IIpiiKJiasnoH Nimmt 
[J. Chim. appl.] 14. 431. 1941.) T r o f im o iv .

S. N. S chko tow a, Schnellmcthode zur Siliciumbestimmung in  Wolframstählen. Die 
vorgeschlagene Meth. läuft im wesentlichen auf die übliche Si-Best. (Abscheidung des 
SiO, durch Abrauchen mit HCl) hinaus. (3auo/tci;aii Jlaöoparopiiii [Betriebs-Lab.] 9. 
623.' Mai/Juni 1940.) H i n n e n b e r g .

S. J u .  F a in b e rg  und L . B . F lig e lm a n n , Schnellmethode zur Zinkbestimmung in  
sulfidischen Erzen und Konzentraten. Es wird eine Abwandlung der Meth. von R a n s k i  
zur Schnellbost, von Zn in Pyritorzen des Urals beschrieben, dad. gek., daß Vff. an 
Stelle des wegen seiner Explosionsneigung u. aus hygien. Gründen gefährlichen Acetylens 
als Reagens N a2S20 3 verwenden. D ie Ergebnisse sind befriedigend. (äanoAcnan 
.laöopaTopmt [Betriebs-Lab.] 9. 620—21. M ai/Juni 1940. Zentralinst, für Bunt-' 
metallo.) H i n n e n b e r g .

W . A. N asa ren k o , Eine mikrochemische Reaktion auf vierwertiges Zinn. Eine 
Ferrotridipyridylkomploxlsg. [Fe(Dip)3]SO., bewährt sich sehr gut als Reagens für 
mikrokrystalloskop. Nachw. des viorwertigen Zinns. Die Empfindlichkeit der Rk. 
nimmt in Anwesenheit eines Überschusses von Chloriden (z. B. NaCl) zu; die ent
stehende Verb. hat wahrscheinlich dio Formel [Fe(Dip)3]SnCl|-. Empfindlichkeit: 
0,001 y Sn (in 0,001 ccm) bei extremer Verdünnung 1: 100Ö000. As V u. Sb V geben 
diese Rk. nicht, daher können kleine Mengen von Zinn in Anwesenheit dieser Elemente 
ermittelt werden. (IKypna.i IIpiiKJrajmoir Nimmt [J. Chim. appl.] 14. 419— 20. 1941. 
Odessa, Staatl. Inst. f. seltene Metalle.) T r o f im o w .

Z . G. R a ic h in s te in , Potentiomeirische Titration von Zinn mit Bromat. (Vgl. 
C. 1 9 4 0 .1. 2207.) Bei einer langsamen, tropfenweise durchgeführten direkten potentio- 
metr. Titration von Zinnlsgg. mit Natriumbroinatlsg. wurden Resultate erzielt, die 
gut mit den durch jodometr. Best. erhaltenen Zahlen übereinstimmten. Zur Ver
meidung der Hydrolyse wurden zu 1 Liter Lsg. 40 ml konz. Salzsäure zugefügt. 
(TpyjH HaanoBCKOro NimiiKO-Texiio.ioni'tecKOro HHCTHTyra [Trans. Inst. chem. Technol. 
Ivanovo (USSR)] 1940. Nr. 3. 77— 79. Lehrstuhl für analyt. Chemie.) T r o f im o w .

J .  W a rre n  S tew art, Spektrographische Analysen von Zinn. Vf. berichtet über 
Unterss. zur quantitativen spektrograph. Analyse von Sn unter Verwendung der loga- 
ritkm. Ausschnitt-Keil-Methode. Nach oiner Prüfung der Flammenbogen- u. Funken- 
moth. wird festgcstellt, daß die Funkenmeth. Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit u. 
Gleichmäßigkeit der Ergebnisse u. hinsichtlich der Empfindlichkeit zur Best. von Bi 
besitzt. Es wurden Arbeitskurven zur Best. von 0,01—0,5 (%) Sb, 0,003— 0,1 Bi.
0.001—0,05 Cu, 0,002— 0,1 Fe u. 0,01—0,5 Pb in Sn aufgestellt u. es wird die Sicher
heit mit der die Meth. arbeiten kann, erläutert. Vf. hofft, daß die Unterss. eine geeignete 
Meth. für die Handelsanalyse von Sn darstellen. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 39. 
788—93. 1939.) M e y e r - W i ld h a g e n .

V incenzo Sollazzo, Die Bestimmung des Goldes in goldhaltigen Stoffen. (Vgl. 
C. 1941. I. 410.) Der Aufschluß von goldhaltigem Gestein oder sonstigem Material 
durch Auslaugen mit Alkalieyanidlsgg. muß, um vollständig zu sein, mehrmals wieder
holt werden u. erfordert bis zu 48 Stunden. Diese Zeitdauer läßt sich erheblich ver
kürzen, wenn der Cyanidlsg. ein Oxydationsmittel hinzugefügt wird. Geprüft wurden 
H A ,  Na20 2 u. KMnO„ von denen bes. das erste empfohlen wird. (Ann. Chim. applicata 
31. 475—80. Nov. 1941. Neapel, Univ.) H e n t s c h e l .

b) O rganische V erbindungen.
B ert E. C hris ten sen  und R o b e rt W ong , Eine Mikromethode zur Bestimmung 

von Kohlenstoff und Wasserstoff durch nasse Verbrennung. —  Jodsäure als Oxydations
mittel in der nassen Verbrennung. Die M eth. v o n  CHRISTENSEN u . F a c e r  (C. 1940-
1. 3674) zur Best. von C u. H  durch nasse Verbrennung mit Jodsäure wurde zu einer 
i'likro-Schnellmeth. modifiziert u. an einer Anzahl von Substanzen untersucht. Dabei 
ergab sich, daß die Meth. nicht allg. ist. Lös], u. nichtflüchtige Substanzen, z. B . Kohlen
hydrate u. aliphat. Säuren gaben das beste Resultat; unlösl. u. leicht sublimierbare
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Substanzen (Naphthalin) zeigten die größten Schwierigkeiten. Jede organ. Substanz, 
die in dem Oxydationsmedium lange genug gehalten werden kann, verbrennt voll
ständig u. zeigt gute Analysenresultate. (Tnd. Engng. Chem., analyt. Edit. 13. 444— 46. 
Juni 1941. Corvallis, Or., State Coll.) M a l i s h e v .

C. W . Jo rd a n , Eine anormale Bromierungsreaktion. Die analytische Bromierung 
ron Styrol und Inden nach der Methode von Kaufmann. Nach der Meth. von KAUFMANN 
zur Best. von ungesätt. Verbb. durch Titration der Doppelbindung mit 0,1-n. Br2-Lsg. 
in absol. Methanol, der mit wasserfreiem NaBr gesätt. ist (vgl. Z. Unters. Lebens
mittel 51 [1926]. 3) untersuchte Vf. Styrol u. Inden. Es wurde hierbei gefunden, daß 
die berechnete Menge an Br2 quantitativ bei einer Rk.-Dauer von einigen Min. verbraucht 
wurde; wie Vf. jedoch ermittelte, entsteht gleichzeitig % Äquivalent HBr. Die Auf
arbeitung eines Ansatzes ergab neben Stvroldibromid y.- bzw. w-Bromstyrol. Die 
n. quantitative Bromierung von Styrol zum Dibromid wird demnach durch eine Sub- 
stitutionsrk. von atomarem Br überlagert u. zwar, wie aus der gefundenen HBr-Menge 
hervorgeht, im Verhältnis 1: 1. Hieraus ergibt sich die folgende Endgleichung der 
Bromierung von Styrol (u. anderer ungesätt. Verbb.) nach der Meth. von KAUFMANN: 

2 C8Hs +  Br2 +  Br +  Br->- CsH 8Br2 +  CaH 7Br +  HBr.
(J. Amer. ehem. Soc. 63. 2687—89. 6/10.1941. Philadelphia.) K o c h .

W . B ie lenberg  und L. F isc h e r , Zur chromatographischen Bestimmung von Oxy- 
benzölen. II . Mitt. (I. vgl. C. 1941. I. 87.) Phenol, o-, m-, p-Kresol, 1,4-Dimothyl-
2-oxybonzol. Carvacrol, Thymol u. Guajacol ließen sich unter bestimmten Bedingungen 
mit p-Nitranilin unter Bldg. von jeweils nur einem einzigen Azofarbstoff kuppeln. 
Durch Filtration durch eine Al20 2-Säulc unter Verwendung eines bestimmten E nt
wicklers ließen sicli die Farbstoffe Chromatograph, trennen. Es gelang, die genannten 
8 Oxybenzole nebeneinander Chromatograph, nachzuweisen. Genaue Angabo der 
Vers.-Bedingungen. (Brennstoff-Chem. 22. 278—80. 15/12. 1941. Freiberg i. Sa., 
Braunkohlenforschungsinst.) SCHUSTER.

H . J .  V lezenbeek , Eine Reaktion auf Hydrochinon und auf Benzidin. Bei Zu
fügung einiger ccm 5%ig. Benzidinlsg. in A. zu 0,1— l°/oig. Hydrochinonlsg. in A. ent
steht —  nötigenfalls nach Kratzen —  ein mikrokrystallin. Nd. aus kleinen Scheibchen, 
bestehend aus 1 Mol Benzidin +  1 Mol Hydrochinon (vgl. DOLLINGER, C. 1910. H. 
884). Erst in höheren Konzz. geben auch /1-Naphthol u. p-Kresol einen ähnlichen Nd.; 
eine l% ig. Lsg. von Chinon gibt mit Benzidin erst rotbraune Farbe, dann einen feinen 
braunen, aber mkr. wertlosen Nicderschlag. —  Zur umgekehrten Prüfung auf Benzidin 
fügt man zur alkoh. Benzidinlsg. einigo ccm 5%ig. Hydrochinonlsg.; auch diese Rk. 
besitzt Empfindlichkeit bis zu 0,1% . (Pharmac. Wcokbl. 78. 1300—01. 27/12.
1941.) G r o s z f e l d .

A. W . T itow , Amvcndung der Capillartropfmethode zur Analyse von Salicylsäurc. 
Zur Feststellung der Empfindlichkeit dor Capillar- u. Tropfmeth. bei der Best. der 
Reinheit von Salicylsäure in Mischung mit Phenol, Sulfosalicylsäure u. salicylsaurem 
Natrium wurden Vorss. mit verschied. Mischungen durchgeführt. D ie Empfindlichkeit 
der Meth. konnte erhöht werden, wenn dor Filtrierpapierstreifen vorher mit l%ig. 
FeCl3-Lsg. getränkt wurde. Es konnten bis 60 y  Phenol oder Sulfosalicylsäure in Ggw. 
von Salicylsäurc ermittelt werden. Bei Best. von geringeren Mengen ist die Tropf
meth. zu bevorzugen, mit der bis 0,23 y  Substanz ermittelt worden können. (TpyjH 
IlBanoacKoro XHMHKO-Tcxuo.iorii'iecKoro HncTirryra [Trans. Inst. chem. Tochnol. 
Ivanovo (USSR)] 1940. Nr. 3. 74—76. Lehrstuhl f. anorgan. Chemie.) T r o f im o w .

S am u e l J a m e s  E v e re t t ,  Thornton Heath, England, Glaskörper für Glasspritzen, 
Thermometer, Manometer. Büretten oder dergleichen. Man geht, aus von einem Glas, 
das einen niedrigen Ausdelmungskoeff. besitzt u. unter dem Namen „P yrex“ im Handel 
ist. Das Glasrohr wird auf einen Formkörper in  einem Bad von geschmolzenem Metall, 
z. B. Blei, unter der Einw. des schweren Metalls aufgeschrumpft. Der rohrförmige 
Körper wird während des Erhitzens unter Vakuum gesetzt. Das Aufschrumpfen ge
schieht bei 650—850°, vorzugsweise bei 760—780. Zuvor wird bei 300—600° vor
erhitzt, um ein Springen des Glases zu verhindern. (E . P . 5 2 6 6 8 8  vom 22/3. 1939, 
ausg. 24/10.1940.) " M. F . M ü l l e r .

A llgem eine E le k tr ic i tä ts -G e s . (Erfinder: H a n s  M ahl), Berlin, Einbringen von 
photographischen Filmen in  Korpuskularstrahlgefäße, wobei der Film in eine Schleusen
kammer einzusetzen, diese alsdann auf ein Vorvakuum u. schließlich mit dem hoch
evakuierten Korpuskularstrahlgefaß in Verb. zu bringen ist, dad. gek., daß die 
Schleusenkammer mit einer Aufnahmevorr. für den Film versehen ist, mittels welcher 
der Film so in Windungen angeordnet ist, daß benachbarte Windungen des Films
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sich nicht berühren. —  7 weitere Ansprüche. (D. R . P . 7 1 4 9 2 1  K l. 21 g vom 8/1.1939, 
ausg. 10/12.1941.) B o e d e r .

E rlin g  C h ris tian  F o ss , Kopenhagen, Bestimmung von Wasser in  feinverteilten 
Stoffen. Man fügt zu einer Probe des zu untersuchenden Stoffes in einem geschlossenen 
Meßgefäß eine m it CaC2 gefüllte Ampulle u. zertrümmert diese im goscldossenon Gefäß 
durch Schütteln m it einem Metallstiickcben. Gemessen wird die entwickelte C2H2- 
Menge. (D än. P . 59 030 vom 10/8. 1940, ausg. 15/9. 1941.) J. S c h m id t .

R. Strebinger, Prácticas do química analítica cualitativa incluidas las reacciones micro-
químicas y a la gota. Versión del alemán por José Barceló. Madrid: Ediciones Morata.
1942. (166 S.) 4 o. p tas . 2(5.— .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

O liver B ow les, Neuere Fortschritte auf dem Gebiete nichtmeiallischcr Stoffe. Fort- 
sehrittsbericht in folgender Gliederung: I. Baustoffe (Zuschlagstoffe, Zement, Kalk, 
Gips, Natursteine, Minoralwollo), II . keram. Rohstoffe (Ton, Feldspat, Nephelin- 
Syenit), III. Düngemittel (Kali, Phosphate), IV. feuerfeste Stoffe (Pinit, D olom it
steine), V. sonstige industrielle Stoffe (Schleifmittel, Asbest, Bentonit, Flußspat, 
Glimmer, Serpentin, Schwefel, Topas). (Min. and Metallurgy 21. 95— 100. Febr. 1940. 
Bur. of Mines, Nonmetal Economics D iv.) P l a t z m a n n .

Carl K ra u c h , Die Kriegsleistungen der chemischen Erzeugung und ihre kommenden 
Aufgaben. Kurze zusammenfassende Darstellung. (Vierjahresplan 6 . 10—12. 15/1.
1942.) P a n g r i t z .

Josef T e ind l, Verwendung metallischer und nichtmetallischer Massen in  der Pack- 
miUdindustrie. (Hält feines Stahlblech eine Konkurrenz aus"!) Zusammenfassende B e
trachtung moderner Verpackungsmittel u. neuartiger Formen von Tuben, Dosen u. 
anderen Gefäßen. Vor- u. Nachteile von Gefäßen aus Kunstharz, Papier, Papier +  
Blech, Bitumen +  Cellulosegewebe, Glas, Aluminium, Stahlblech +  aufgewalztem’Al. 
Zink, lackiertem Schwarzblech u. galvan. verzinntem Blech. (Homickv Vestnik 23 
(42). 119—22. 12/6. 1941. Karlshütte bei Friedok.) ' R o t t e r .

E . L eh m an n , Mineralische Filtriermiltel. Für das Filtrieren von Ölen u. Frucht
säften eignen sich vor allem Kieselgur (0,5—1%  Zusatz), Bleicherden, Fullererdon 
(Tonsil, Clarit, Frankonit, Silitonit), Floridaerdo, Kaolin u. Asbest. (Allg. Öl- u.Fett- 
Ztg. 38. 443—44. Dez. 1 9 4 1 . ) __________  B ö ss.

T heisen  G. m . b . H .,  Deutschland, Gasreinigung. Für die Reinigung von Gasen 
wird ein Desintegrator verwendet, dessen feststehende u. umlaufende Stäbe Tropfen
form aufwoisen u. reihenweise entgegengestellt sind, so daß eine allseitige Bespulung 
mit Waschwasser gewährleistet u. die Bldg. von Verkrustungen verhindert wird. 
(F. P. 868 322 vom 23/12. 1940, ausg. 27/12. 1941.) E r i c h  W o l f e

In te rn a t io n a l C orp ., L td . und A rth u r  R y n e r , London, England, Gasreinigung. 
Zum Waschen der Gase wird eine aus W. u. ö l als N etzm ittel bestehende Fl.-Schicht 
verwendet, die zwischen zwei gelochten Platten stetig erneuert wird, wobei die Größe 
u. Zahl der Öffnungen in den beiden Platten voneinander verschied, sind. (E. P . 
526 811 vom 23/2. 1939, ausg. 24/10. 1940.) E r i c h  W o l f f .

S iem en s-L u rg i-C o ttre ll E le k tro f i lte r -G e se lls c h a f t m . h .H .  f ü r  F o rs c h u n g  
und P a te n tv e rw e rtu n g , Berlin-Siemensstadt, Elektrofilter und Verfahren zur elektrischen 
Reinigung von (Gasen oder Gasgemischen unter räumlicher u. zeitlicher Trennung 'des 

Aufladevorganges der im Gas schwebenden Teilchen von dem Abscheidungsvorgang 
dieser Teilchen durch Verwendung von im Zuge dor Gasströmung mehrfach aufeinander
folgenden, sprühenden u. niehtsprühenden elektr. Feldern, dad. gek., daß nach An
legen der gleichen Spannung an die Sprühelektroden der Aufladungsfelder u. an die 
nichtsprühenden Hochspannungselektroden der Abscheidungsfelder in beiden Feldern 
prakt. die gleiche Überschlagsspannung herrscht u. in den Abseheidungsfeldern an 
den sich nicht auf Hochspannungspotential befindlichen Elektroden eine Feldstärke 
erreicht wird, die um mindestens 300%  höher liegt als an den sich nicht auf H och
spannungspotential befindlichen Elektroden des Sprükfeldes. (Schw z. P . 2 1 4 8 9 3  
vom 23/1. 1940, ausg. 16/8. 1941. D . Prior. 21/2. 19.39. F . P . 868 429 vom 27/12. 
1940, ausg. 30/12.1941. D . Prior. 21/2.1939.) E r i c h  W o l f f .

E dm und A lte n k irc h , Neuenhagen bei Berlin (Erfinder: E d m u n d  A lten k irch ) , 
Eindicken von Flüssigkeiten, Kühlen von Luft oder IFnsser. Die Konz. bzw. Kühlung



'erfolgt durch Verdunsten von W. unter Zwischenschaltung einer wasserdurchlässigen, 
im Verhältnis zum FI.-Inhalt großoborflächigen Wand, die aus dünnem, luftdichtem, 
hygroskop. Stoff, bes. Papier, besteht, durch den das W. hindurchdiffundiert. Gase 
hoher Trockenheit, z. B. C 02 aus Trockeneis, werden an der hygroskop. Wand entlang
geführt. (D. R- P- .715 871 Kl. 12 a vom 27/10.1936, ausg. 8/1.1941.) E r i c h  W o l i - f .

H a m b u rg e r  G asw erke  G. m . b .H . ,  Hamburg (Erfinder: F r i tz  G ü n th e r , Ham
burg-Bahrenfeld), Destillieren. Verf. zum Überwachen von diskontinuierlichen D estil
laten, hauptsächlich W.-dampfdestillaten, durch Kp.-Best.. bei dem ein Teilstrom des 
zu untersuchenden Stoffes kontinuierlich abgezwoigt u. einer bes. Behandlung unter
worfen wird, dad. gek., daß der Teilstrom vom Destillatgemisch abgezweigt u. nach A b
trennung des in ihm enthaltenen W. mit hoher Geschwindigkeit verdampft wird, u. daß 
die Temp. der abziehenden Dämpfe dieses Teilstromes überwacht wird. Gegebenenfalls 
wird der Teilstrom des Destillatgomisches entweder in Dampfform abgezweigt, konden
siert u. in einer Seheidevorr. vom mitkondonsierten W. gotrennt, ehe er verdampft wird, 
oder fl. entnommen, ebenfalls in einer Seheidevorr, vom W. getrennt u. dann verdampft. 
(D. R . P . 714 404 Kl. 12 a vom 25/2. 1940, ausg. 28/11. 1941.) E r i c h  W o lp f .

M ax Seidel, München-Solln (Erfinder: M ax Seidel), Destillieren. Verf. zur E in
regulierung u. Überwachung von Rektifikationsapp. (Destillierkolonnen), dad. gek., daß 
das Rücklaufverhältnis von Hand oder selbsttätig nach der zwischen zwei verschied. 
Meßstellen der Kolonne gemessenen Tomp.-Differenzen oder dem Temp.-Verhältnis 
in Abhängigkeit von der zwischen den gleichen zwei Meßstellen gleichzeitig gemessenen 
Druckdifferenz oder dem Druckverhältnis geregelt wird. Gegebenenfalls wird jedes 
zwischen einem IColonnenendo u. einer Stelle der Kolonne, an der Dämpfe oder F ll. zu- 
geführt oder entnommen werden, oder zwischen zwei solchen Stellen liegende Teilstück  
einer Kolonno getrennt reguliert. (D. R . P . 7 1 4 1 4 8  Kl. 12 a vom 7/12 . 1938, ausg. 
24 /11 . 1941.) E r i c h  W o l p f .

P u r i ta n  Co., In c ., Rocliester, K. Y., übert. von: R o b e rt R . F u lto n , Pittsburgh, 
Pa., V. St. A., Hydraulische Druckfliissigkeit. Ein nichttrocknendes Pflanzenöl, bes. 
Ricinusöl, gegebenenfalls unter Mitverwendung von Oien wie Teesaat-, Traubonkcrn-, 
Rapsöl usw., wird mit aliphat. über 100° sd. mehrwertigen Alkoholen, wie Glycerin, 
Glykol oder mit Diäthylenglykolmonoäthyläther gemischt u. mit soviel Alkali bei 
z. B. 140— 190° verseift, daß das Endprod, 5— 40%, bes. 8— 22% , Seife enthält. Dann 
verd. man mit aliphat. Alkoholen, wie A., mehrwertigen Alkoholen oder Glykoläther, 
bis die SAYBOLT-Viscosität bei 38° weniger als 90 beträgt. Das Endprod. soll höchstens 
soviel IV. wie Seife enthalten u. neutral gegen Phenolphthalein sein. Gegebenenfalls 
erhält es einen Zusatz von Inhibitoren, wie Triäthanolamin. Für einen Ansatz ver
wendet man z. B. 8— 15(%) Teesaatöl, 3— 15 Ricinusöl, 10—25 Glycerin, 40— 68 A. u. 
1, 4—3 Kaliumhydroxyd. (A. P . 2  238 045 vom 27/12.1939, ausg. 15/4.1941.) L in d e m .

M ärk isch e  S e ifen -In d u s trie , W itten, Brems- und Druckflüssigkeit. Man ver
wendet Ester aus aliphat. Monocarbonsäuren mit 3— 12 C-Atomen im Mol., bes. aus 
den durch Oxydation von durch CO-Hydrierung erhaltenen KW-stoffen mittels Luft 
oder 0,-haltiger Gase hergestellten Carbonsäuren, u. zweiwertigen Alkoholen, wie 
Äthylen-, Propylen-, Trimethylen-, But.ylenglvkol oder Polyglykole. —  Beispiele: 
Ester aus 1,3-Butylenglykol u. einem Säuregemisch mit 6— 12 C-Atomen (Stoekpunkt 
— 80°, Flammpunkt >  140°): Ester aus 1,6-Hexamethylenglykol u. einem Säuregemisch 
mit 3—8 C-Atomen. (D. R . P . 715 022 Kl. 23c vom 18/4. 1940, ausg. 12/12. 
1941.) L i n d e m a n n .

III. Elektrotechnik.
A . Z a ru sk i. Die Verwendung von Aluminium in Hochspannungsverteilnetzen, Orts

netzen und Hausinslallationen. Es wird begründet, weshalb massive Al-Leiter sich für 
den Freileitungsbau schlecht eignen. Dagegen wird als kriegsbedingte Maßnahme die 
Verwendung von Massivdrähten aus Aldrey  von 4— 8 mm Durchmesser im Regel
leitungsbereich möglich sein. Auf Grund einer Umfrage bei den Elektrizitätswerken u. 
bei der Al-Industrie werden Erfahrungen mit Al im Freilcitungsbau mitgeteilt. Bes. 
behandelt wird die Montage (Befestigung, Verbb.) der Leiter. —  Für Hausinstallationon 
sind Al-Leiter in trockenen, nassen u. durchtränkten Räumen in bestimmtem Aufbau 
u. zum Teil unter gewissen Voraussetzungen zugelassen. (Bull. Schweiz, elektrotechn. 
Ver. 32. 645— 55. 3/12. 1941. Zürich'.) S k a l i ’k s .

M . P re isw erk , Technologisches über Aluminium für Freileitungen. Die für Frei
leitungen wesentlichen Eigg. von Al u. Aldrey werden zusammengestollt u. die zweck
mäßige Anwendung dieser Werkstoffe kurz beschrieben. Al u. Aldrey eignen sich hervor
ragend für Freileitungen, ferner für Schaltanlagen, zum Teil auch für Wicklungen. 
Wenig günstig ist die V erw en d u n g  in Hausinstallationen, u. ungeeignet ist Al bei Schleif-
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kontakten (Kollektoren, Fahrleitungen). (Bull. Schweiz, elcktrotechn. Vor. 32. 655— 59. 
3/12. 1941. Neuhausen-Ouehy.) S k a l i k s .

E . F o re ta y , Herstellung und Anwendung von Aluminium für Freileitungen und für 
Kabel mit Bleimanlel. Beschreibung der Herst. u. Eigg. der Al-Drähte, der Leiter für 
Freileitungen u. der Al-Pb-Kabel für Starkstrom- u. Fernsprechtechnik. Ferner weiden 
die Verbb. von Al-Loitorn u. weitere Anwendungsmöglichkeiten des Al in der Ivabol- 
technik behandelt. (Bull, techn. Suisse romande 67. 309— 14; Bull. Schw eiz, elektro- 
tochn. Ver. 32. 659— 64. 27/12. 1941. Cossonay-Gare.) S k a l i k s .

P . M üller, Aluminium in der Kabelfabrikation. Überblick über die Praxis mit 
Al-Ivabcln, mit bes. Berücksichtigung des Lötens u. Schweißens. (Bull. Schweiz, elektro- 
techn. Ver. 32. 664— 68. 3/12. 1941. Brugg.) S k a l i k s .

C. D ro tsch m an n , Der heutige Stand des LuftsauersloffVerfahrens fü r die Erzeugung 
von elektrischem Strom. Die als Depolarisator für Luftsauerstoffelementc benutzte 
Kohle muß bes. eine hoho katalyt. Leistung (bestimmt durch H 20 2-Zers.) u. geeignete 
Korngröße aufweisen, während Adsorptionsfähigkeit, elektr. Leitfähigkeit, Porosität 
u. Schwerbenetzbarkeit weitere wichtige Eigg. darstellen. Im prakt. Verh. haben sicli 
derartige Batterien in allen Fällen, in denen die elektr. Belastung geringer ist .als 
3 mAmp./ccm Depolarisationsmasse je Zelle den besten Braunsteinbatterien überlegen 
gezeigt; so für Anodenbatterien bei Entladungsstromstärken bis zu 20 mAmp. u. bei 
Taschenlampenbatterien unter Verwendung der Kleinstromlampen mit 3,8 V u. 
0,07 Ampère. In bes. Verss. (vgl. C. 1941. II. 1371) wird die gute Materialausnutzung, 
die eine Stromausbeute von ea. 1,2 Amp.-Stdn./g Depolarisationsmasse ergibt, nach
gewiesen. Bes. aussichtsreich erscheinen Luftsauerstoffbatterien in Form der —  noch 
nicht befriedigend entwickelten —  Plattenzellen. (Chomiker-Ztg. 65- 430—34. 12/11. 
1941. Berlin.) H e n t s c h e l .

W . S. D an ie l-B ek , Untersuchung von Elektrolyten fü r galvanische Elemente von 
hoher Haltbarkeit. Es werden die Gewichtsverluste von Zn, natürlichem Braunstein 
u. künstlichem M n02 in verschied. Elektrolyten (NH.,C1, ZnCl2, MgC’L, MnCl2, CaCl2) 
vergleichend untersucht, um die Eignung dieser Elcktrolyte für Trockenelemente vom 
Leclanchétyp fcstzustollen. Die größten Vorteile bietet CaCl2-Lsg., die zweckmäßig 
mit einer Konz, von 35% angewandt wird. Damit hcrgostollte Trockenelemente u. 
Anodenbatterien weisen gute Haltbarkeit auf. (JKypiinjr H p itiu raA H o ft X iim u ii  [J. 
Chim. appl.] 13. 1572— 77. .1940. Leningrad.) R. K . M ü l l e r .

S iem ens-S chuckertw erke  A k t.-G es ., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: H an s  
W aßm annsdorf!, Falkensee), Elektrisch halbleitende Masse aus durch Beimengung 
leitender Stoffe wie Graphit, Ruß oder dgl. leitfähig gemachtem elektr. Isolierstoff 
mit zusätzlich eingebotteton blättchen- oder drahtförmigen Metallteüchen, die durch 
Walzon oder dgl. in einer bevorzugten Richtung ausgerichtet sein können. (D. R . P. 
713635 Kl. 2 1 c  vom 25/12. 1938, ausg. 12/11. 1941.) S t r e u b e r .

S iem en s-S ch u ck e rtw erk e  A k t.-G es ., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: H e rm a n n  
Bösche, Finow-Wolfswinkel bei Eberswalde), Herstellung von Isoliermaterial fü r elektro
technische Zwecke, dad. gek., daß Faserstoffgut aus natürlichen Cellulosefasem in an 
sich bekannter Weise anacetyliert u. von anhaftender Acetylierungsfl. befreit wird u. 
dann mehr in der Wärme, zweckmäßig bei Siedehitze, mit einer was. Aufschlämmung 
von CaC03 behandelt u. schließlich m it reinem W. ausgekocht wird. —  Es wird so das 
acetyliertc Easergut in verhältnismäßig kurzer Zeit vollständig von Säureresten ohne 
Verseifung befreit. (D .R .P . 714  638 K l. 8k vom 25/9. 1938, ausg. 3/12. 1 9 4 1 .) R .H e r b s t .

Le M até rie l T é léphon ique , S. A ., Frankreich, Elektrischer Isolierstoff. Cellulose
papier wird acetyliort u. dann mit monomerem Styrol imprägniert, das dann polymeri
siert wird. Man erhält hiordurch einen biegsamen Isolierstoff, der geringe dielektr. 
Verluste hat u. wenig feuchtigkeitsempfindlich ist. D ie besten Ergebnisse erhält man 
bei einem Aeotylierungsgrad von 15— 25% u. einem Geh. an Imprägniermittel von
5—10%. Das Polystyrol kann als Weichmacher 10% Monoamylnaphthalin enthalten. 
(F. P. 866197  vom 10/6.1940, ausg. 27/6.1941. E. Priorr. 16/6.1939 u. 6/ 2.
1940.) _ S t r e u b e r .

F rid a  S trau ß , geb. R u p p e l, Neuyork, V. St. A. (Erfinder: V ita ly  G rosse, Bcriin- 
Uchterfeldo), Isolator in  Säulen- oder Rohrform, insbesondere fü r Hochspannungsschalter 
mit Lichtbogenlöschung durch strömendes Druckgas, dad. gek., daß er aus einem Hauptrohr 
u. einem oder mehreren Nebenrohren besteht, die mit dem Hauptrohr enge Schlitz
räume bilden, deren Wandungen aus Aminoplasten bestehen oder mit diesen überzogen 
sind u. in denen ein etwaiger Überschlaglichtbogen durch die aus den Aminoplasten 
unter der Lichtbogeneinw. freigemachten Gase u. Dämpfe gelöscht wird. (D. R . P. 
¿13198 Kl. 21c vom 11/12, 1935, ausg. 3/11. 1941.) S t r e u b e r .
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N .V . P h il ip s ' G lo e ilam p en fab riek en , Holland, Elektrischer Isolator m it geringer. 
Wandstärke. Dor Isolator, dor bes. als Dielektrikum für Kondensatoren Anwendung j 
finden soll, bestellt aus koram. Stoff oder Glas. Die Isoliermasse wird in feinster Ver
teilung (durch Elektrophorese) auf einen Kern aus Kohlenstoff oder einer organ. M. 
aufgebracht u. mit ihm zusammen erhitzt, bis der Isolierkörper einen ausreichenden | 
Zusammenhalt aufweist. Dann wird der Kern durch weitere Erhitzung in oxydierender j 
Atmosphäre entfernt. Zur Herst. finden bes. TiO, enthaltende Massen Anwendung. 
Die Wandstärke beträgt vorzugsweise unter 0.5 mm. (F . P. 8 6 1 4 3 1  vom 6/11. 1939, i 
ausg. 8/2. 1941. D. Prior. 7/11. 1938.) STREUBER.

R o b e rt B osch  G. m . b . H . Stuttgart (Erfinder: A rtu r  M öhrle , Möhringen, und i 
E d g a r  Sachs, Korntal, Württemberg), Gasdichte und temperaturbeständige Verbindung 
zwischen einer Mittelcleklroda und einem Isolierkörper, insbesondere bei Zündkerzen. 
Die Mittololektrodc wird mit einem Draht, bes. aus Molybdän oder einer Mo-L6gierung, [ 
der ungefähr die gleiche Wärmeausdehnung wie Hartglas besitzt, verschweißt. Dann 
wird die Mittelelektrode bis zur Schweißstelle iu den Isolierkörper eingekittet u. der 
angeschweißte Draht mit dom Isolierkörper durch Hartglas verschmolzen. Abbildung. 
(D. R . P. 7 1 3 4 3 5  Kl. 46 c3 vom 28/4.1938, ausg. 7/11.1941.) ZÜRN.

R o b e rt B osch  G . m . b . H . ,  Stuttgart (Erfinder: A rtu r  M öhrle , Möhringen,
Filder), Verkitten der M ittM ektrode m it dem Isolator bei- Zündkerzen. Es wird ein Kitt I 
verwendet, der aus einer Wasserglaslsg. u. einem wenig mit Alkali reagierenden Kitt- i 
mehl, vorzugsweise Korundmehl, besteht. Das Kittm ehl soll beim 2-std. Kochen mit 
der 25-fachcn Menge 15°/0ig. Natronlauge einen Gewichtsverlust von unter 20%  zeigen. ! 
(D. R . P . 7 1 4 2 8 3  Kl. 46 c3 vom 12/5. 193S, ausg. 25/11.1941.) ZÜRN.

W e rn e r A m re in , Kilchberg, Zürich, Schweiz, bzw. B u sh in g  Co. L td ., Hebburn-
on-Tyne, England, Kondensatordurchfiihrung m it einem in den äußeren Wickelkörpcr 
eingesetzten Durchfiihrungswickel und einer in die Ringspallöffnung zwischen beide J 
gebrachten erhärtenden Isoliermasse. Die in die Ringspaltöffnung gepreßte Füllmasse 
wird bis zum Erhalten unter einem Druck gehalten, der größer ist als die in den Wiek- ; 
lungon durch den Einfl. der Wärmedehnung bei der Wärmebehandlung u. im Betrieb 
des Wickelkörpers auftretenden Kräfte, aber unterhalb der Elastizitätsgrenze des 
äußeren Wickelkörpers liegt. (D. R . P . 715 019 Kl. 21 c vom 24/1. 1936, ausg. 12/12. f
1941. Schw z. P . 195 439 vom 23/1.1937, ausg. 2/5.1938, u. E. P. 494  741 vom ä 
22/1. 1937, ausg. 1/12. 1938. D. Prior. 23/1. 1936.) S t r e u b e r .

C. L o ren z  A k t.-G es., Berlin-Tcnvpelhof. Regelbarer elektrischer Kondensator, dessen 
Kapazität durch Eintauchen einer beweglichen Elektrode in' eine von ihr nur durch ein f 
festes Dielektrikum getrennte feststehende Elektrode geändert wird,. Dor Metallbelag für | 
die bewegliche Elektrode ist auf einem keram. Körper aufgebracht u. mit einer Schmelz
glasurschicht (mit hoher D E.) überzogen, die als Dielektrikum dient u. in die feststehende 
Mlektrode ohne Luftzwischenraum beweglich eingeschliffen ist. (D. R . E. 712 813 
Kl. 21 g  vom 29/11. 1935, ausg. 25/10. 1941.) ' S t r e u b e r .

T e le fu n k en -G ese llsch a ft f ü r  d ra h tlo se  T e leg rap h ie  m .b .H . ,  Berlin-Zehlendorf ; 
(Erfinder: E ric h  P asch k e), Berlin, Gelöteter Drehkondensator. Die Platten u. ihre 
Tragkörper, gegebenenfalls auch das Gehäuse, bestehen aus nichtrostendem, nickcl- 
freiem Stahl u. werden m it einem geeigneten Lötmittcl unmittelbar gelötet. (D. R . P- 
7 1 3 4 8 0  Kl. 21 g  vom 18/8. 1939, ausg. 8/11. 1941.) S t r e u b e r .

K ohle- u n d  E isen fo rsch u n g  G. m . b. H ., Düsseldorf, Thermoelement aus Kohle, j 
und Siliciumcarbid, dad. gek., daß sowohl der Stab als auch das ihn umschließende 
Rohr, welche die beiden Thermoolementkomponenten bilden, aus einzelnen Teilen 
bestehen u. daß diese Einzelteile miteinander verschraubt sind. Bei einem derartig 
aufgebauten Thermoelement kann einer der schadhaft gewordenen Teile ausgoweehsclt 
werden. - Zeichnung. (D. R . P. 714  607  K l. 421 vom 2 8 /7 .1 9 3 6 , ausg. 3/12.
1941.) M . F .  M ü l l e r .

A lb e rt d eP lo eg  und L ucien  H e llm a n n , Frankreich, Metallelektrode fü r  galvanische 
Elemente. Zink oder ein anderes Metall ist durch Spritzen oder auf elektrochem. Wege 
auf einen Träger aus Holz, Karton oder aus elektrolytundurehlässigem Material, z. B. 
Cellophan, Hartgummi aufgetragen. Auch kann das Metall als Folie a u f’den Träger 
aufgeklebt sein. Die Stromabloitung ist angeschweißt, angelötet oder angonietet. 
Becherförmige Elektroden eignen sieh bes. für Taschenbatterien, da die elektrolyt- 
undurchlässige Unterlage eine vollkommene elektrochem. Ausnutzung des Metalls E 
ermöglicht. (F . P . 867 601 vom 18/8. 1941, ausg. 18/11. 1941.) K i r c h r a t h .

B ergw erksverband  z u r  V e rw ertu n g  von  S c h u tz re c h te n  d e r K oh len techn ik
G . m . b . H . ,  Dortmund-Eving, Brennstoffelemente. An den aus Wolframtrioxyd. 
Cerdioxyd u. Ton hergestellten elektrolyt. Eestleitern in Röhrchen- oder Plattenform 
liegt das pulverisierte oder körnige Elektrodenmaterial aus Eisen u. Eisenoxyd an.
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Die Festleiter sind an einer Seite, vorteilhaft an beiden Seiten mit einer dünnen gas
durchlässigen Metallschicht versehen. Durch die Anordnung von Metallschichten wird 
infolge guten elektr. Kontaktes zwischen Elektroden u. Eestleiter eine hohe, gleichmäßige 
Stromausbeute erzielt unter gleichzeitiger Erhöhung der Lebensdauer dor Elemente. 
(D. R. P. 7 1 3 5 6 8  Kl. 21 b vom 21/11.1939, ausg. 10/11.1941.) I v i r c h r a t h .

M artin  B lan k e , Berlin-Lichterfelde, Verhinderung der Diffusion von Brenngas 
und Luft in  den schmdzflüssigcn Elektrolyten beim Betrieb von Brennstoffelementen. 
Lurch Beimischung von Stickstoff zum Brenngas wird die Wrkg. der bei Brennstoff
elementen mit schmelzfl. Elektrolyten üblichen Diaphragmen ersetzt, so daß diese 
entweder ganz fortfallcn oder großporiger ausgeführt werden. Beides hat eine erhebliche 
Verringerung des inneren Widerstandes u. einen wesentlichen Leistungsanstieg des 
Elementes zur Folge. (D. R . P . 7 1 3 5 6 9  Kl. 21 b vom 1/3.1940, ausg. 10/11.
1941.) I v i r c h r a t h .

M artin  B lan k e , Dortmund-Eving, Betrieb von Brennstoff ketten mit schmelzfl. 
Elektrolyten u. ineinandergeschobenen, den Elektrolyten aufnehmonden, einen Wand
hohlraum bildenden Hoklelcktroden. Es wird mittels unterschiedlich temperierter 
Kathoden- u. Anodengase ein solches Tcmp.-Gefälle zwischen der Innen- u. Außen
wand des Wandhohlraumes eingestellt, daß der Elektrolyt nach dem Durchtritt durch 
die Wand dor einen Elektrode in den Hohlraum zähfl. wird bzw. erstarrt. Die Elok- 
trodon sind aus gefalzten Blechstreifcn zusammengefaßt u. worden durch die Gaszu- 
u. -ableitungon im Abstand voneinander gehalten. Der zähfl. bzw. erstarrte Elektrolyt 
bildet selbst das Diaphragma, so daß auf ein koram. Diaphragma verzichtet werden 
kann. (D. R . P . 714 265 Kl. 21 b vom 1/3. 1940, ausg. 26/11. 1941.) I v i r c h r a t h .

Ges. fü r  K o h le te c h n ik  m . b . H . ,  Dortmund-Eving (Erfinder: E m il B au r, 
Zürich), Erhöhung der elektrolytischen Leitfähigkeit von Eleklrolylfestleitern fü r Brennstoff
ketten. Don aus Wolframtrioxyd, Cerdioxyd u. plast. Ton bestehenden Festleitern 
worden geringe Zusätze der Oxyde anderer Scliwermctalle, wie Mn, Cr, Fe, N i, Co 
zugesetzt. (D. R . P . 713 570 Kl. 21 vom 30/3. 1940, ausg. 25/11. 1941.) K i r c h r a t h .

S iem ens-P lan iaw erke  A k t.-G es . fü r  K o h le -F a b r ik a te , Berlin-Lichtenbcrg, 
Herstellung von Großanoden zur Durchführung der Schmdzelektrolyse in  Bädern. Zu 
einem Anodonbündcl zusämmengefaßte, gebrannte Einzelanoden werden unter Ver
wendung einer Kokille mit Metall derart umgossen, daß die Einzelanoden im erstarrten 
Zustand des Meta]les von einem Metallgerippe gehalten werden. D ie Innenabmessungen 
der Kokille sind etwas großes als dio Außenabmessungen des Anodenbündels. In den 
Anodenkopf werden gleichzeitig Stromzuführungsteile mit eingegossen. Die Einzel
anoden können hohl ausgebildet sein. Die Anode läßt sich für durchgehenden u. für 
unterbrochenen Betrieb verwenden. Sie zeichnet sich durch mechan. Festigkeit u. guten 
elektr. Kontakt zwischen der Stromzuleitung u. den Einzelanoden aus. (Schw z. P . 
214 034 Kl. 21b vom 26/3. 1940, ausg. 31/5. 1941. D . Prior. 6/4. 1939.) K i r c h r a t h .

M asch inen fab rik  O erlik o n , Zürieh-Oerlikon, Wasserzersetzer. Um gleichen Gas
druckin den Anoden- n. Kathodenräumen aufrechtzu erhalten u. um einen Gasrücktritt 
aus der Sammelleitung in die Zellen zu verhindern, ist eine als hydraul. Ausgleichs- 
u. Rückschlagsventil wirkende Vorr. vorgesehen. Zu diesem Zwecke sind die Gas
abscheider zum Teil m it El. gefüllt, in die die Gasableitungen der einzelnen Zellen von 
oben hineintauchen, u. bilden som it El.-Abschlüsse. Dabei ist die F l. in den Gas- 
abscheidern durch Rohrleitungen m it einem Ausgleichsbchülter verbunden, dessen Fl.- 
Spiegel mit der Außenluft in Verb. steht. (Schw z. P . 215 396 vom 3/11. 1939, ausg. 
16/9.1941.) G r a s s h o f f .

M ath ieson  A lk a li W o rk s  I n c . , New York, übert. von: M au rice  C. T ay lo r und 
W illiam  C. G ard in e r, Niagara Falls, N. Y ., V. St. A ., Chlor-Alkalielektrolyse. Bei 
Hg-Zellen kann die Wasserstoffabscheidung prakt. unterdrückt werden, wenn der 
Elektrolyt weniger als 0,0001 g/1 Fe u. 0,006 g/1 Mg enthält, während er 1,5—3,6 g/1 Ca 
enthalten kann. Ein solcher Elektrolyt kann erhalten werden, indem aus der von den 
Zellen ablaufenden Lsg. das Chlor ausgetrieben u. durch Alkalizugabe ein pn =  9,4— 10,4 
erreicht wird, u. die Ausfällung vor Rückführung der Lsg. in die Zellen abgetrennt wird. 
(A. P . 2 248 137 vom 17/12. 1937, ausg. 8/7. 1941.) G r a s s h o f f .

D eutsche S o lvay -W erke  A k t.-G es . Z w eig n ied e rla ssu n g  A lk a liw e rk e  W e ste r-  
egeln (Erfinder: O tto  K ah n ), Westeregeln, Bez. Magdeburg, Verfahren zur Reinigung 
des bei der Alkalichloridelektrolyse nach dem Amalgamverfahren umlaufenden Quecksilbers. 
Las aus der Chloridzers.-Zolle ablaufende amalgamhaltige Quecksilber wird in zer
teilter Form durch ein U-Rohr nach unten abgeleitet u. dabei m it einer Waschfl. be
handelt. Diese wird infolge der Pumpwrkg. des fallenden Hg im anderen Schenkel des
1-Bohres zum Aufsteigen u. damit zum Kreislauf veranlaßt. Als Waschfl, kann die



Auodenfl. oder eine P h o sp h a tls g . dienen. (D. R . P . 711 623 KJ. 121 vom 8/8. 1939, 
a u sg . 3 /1 0 .1 9 4 1 .)  G r a s s h o f f .

T ele fu n k en  Ges. f ü r  d ra h tlo se  T e leg rap h ie  m . b . H . (Erfinder: W e rn e r K leen), [ 
Berlin, Zweipolige Entladungsrohre m it äußerst kleinem Elektrodenahstand, zur Gleich- i 
richtung sehr kurzwelliger Schwingungen, dad. gek., daß die Emissionsschicht der [ 
Kathode u. die Anodenoberfläche bei ungeheizter Kathode fest aufeinanderliegcn u. 
sich durch Heizung des Kathodenträgers infolge seiner Wärmeausdehnung in den 
gewünschten Abstand einstellen. —  8 weitero Ansprüche. (D. R . P . 7 1 4 7 4 2  Kl. 21g 
vom 20/4. 1939, ausg. 5/12. 1941.) R o e d e r .

S chw eizerische  A u erg es ., Zürich, Quecksilberdampfleuchtröhre mit Luminescenz- 
stoff. Das Patent entspricht der Zusammenfassung des Aust. P. 105144; C. 1939. 1. 
1820 mit A. P. 2103085; C. 1938. I. 2605. (It. P. 358 652 vom 28/6. 1937. E. Prior., 
28/6. 1936.) R o e d e r .

E rw in  F a lk e n th a l, Berlin, Herstellung einer lichtelektrischen Zelle nach D. R. P. 
688167. Eine weitere Steigerung der Stromergiebigkeit der Se-Schichtzollo wird er
reicht, wenn in dio Oberfläche der beroits formierten (kryst.) lichtempfindlichen Sub
stanz, die noch nicht oder schon mit der lichtdurchlässigen Deeksohicht versehen ist, 
also gegebenenfalls durch dio sehr dünne Deckschicht hindurch oder auch zusammen 
mit dem Material der letzteren, ein anilinhaltiger Stoff eingebracht wird. Der Anilin
farbstoff, z. B. Methylenblau, kann vor dom Zusetzen mit einem Metall- oder Graphil- 
pulver vermischt werden. Als Anilinfarbstoffgemisch kann die Schreibmine der handels
üblichen Kopierstifte benutzt worden. (D. R . P . 714  046 Kl. 21 g vom 18/10.1930.
ausg. 20/11. 1941. Zus. zu D. R. P. 688 167; C. 1940. 1. 2998.) B o e d e r .

IY. Wasser. Abwasser.
H . Bethg'e, Das neue Versuchsfeld der Landesanstalt bei dem Berliner Großklärwerk 

in  Stahnsdorf. Bericht 6. Beiträge zur Biologie der Tropfkörper. (5. vgl. C. 1941. 1. 
683.) Fortsetzung biol. Beobachtungen über die Besiedlung von Tropfkörpern. (Kl. 
Mitt. Mitglieder Ver. Wasser-, Boden- u. Lufthyg. 17. 35— 42. Okt./Dez. 1941.) M a n z .

F ra n z  K ies , Fettrückgewinnung aus Abwässern. Es wird die Einrichtung u. der 
' Betrieb von Fettfängern in fettverarbeitenden Betrieben erläutert. (Fette u. Seifen 48. 
768— 70. Dez. 1941. Mannheim.) M a n z .

C. C. R u c h h o f t und W . A llan  M oore, Bestimmung des biochemischen Sauerstoff
bedarfs und des gelösten Sauerstoffes in Aufschwemmungen von Flußschlamm. Der in 
Aufschwemmungen von Flußschlamm nach den üblichen Verff. ermittelte anfängliche 
O-Gch. der Mischung ist infolge der störenden Einw. der Sehlammteilehen erheblich 
niedriger als der aus dem O-Geh. des Verdünnungswassers berechnete Wert. Deshall) 
ergeben sich auch zu niedrige Werte für den BSB des Schlammes. Nach Entfernung 
der Sehlammteilchen aus den untersuchten Proben durch Zentrifugieren oder besser 
durch Flockung mit Alaun u. NH 3 werden die Abweichungen auf höchstens 15°/o ver
mindert. . Um die Bldg. anaerober Sehlammschichten am Boden der Probeflaschen zu 
vermeiden, ist der Schlamm während der Bebrütung in ständiger Durchmischung zu 
halten. (Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 12- 711— 14. Dez. 1941. Cincinnati, 0., 
U. S. Public Health Service, Stream Pollution Investigations Station.) MaNZ.

M. Z im m erm an n , Bestimmung der Kieselsäure und der Phosphorsäure in Wasser, 
insbesondere in  Kesselspeiseicasser und Kondensaten. Es wird die Anwendung der Meth. 
von U r b a c h  auf die photoinctr. Ermittlung von S i0 2-Mcngen von 0,01— 1,0 mg/1 
in Dampfkondensaten unter Messung größerer Schichtlängen bis zu 250 mm, Be
rücksichtigung der Reagensverunreinigungen durch Vgl. mit entsprechend vor- 
behandelten Proben dreifach dest. W. u. Feststellung der für die prakt. vorkommenden 
S i0 2- u. P„Os-Gehh. zur Ausschaltung eines Farbkomplexes ausreichenden Zusätze 
untersucht. Arbeitsvorschriften für den durch Eichkurven erfaßten Bereich werden 
gegeben. (Chemie 55- 28— 30. 17/1. 1942. Leverkusen, I. G. Farbcnindustric Akt.- 
Ges.) M a n z .

O tto M ichaelis , Über eine Verbesserung der Magnesiabestimmung mit Kalium- 
■palmitat bei der technischen Rohicasseruntersuchung. Zur Vermeidung des in Ggw. von 
Oxalat unscharfen Umschlages der Palmitattitration weiß/rötlich wird zu der in 
üblicher Weise vorbereiteten u. mit 20 ccm gesätt. X a2C20.,-Lsg. gefällten Probe ein 
gemessener Überschuß x/iq-n- Palmitatlsg. bis zur kräftigen Rotfärbung gegeben u. 
mit V10-n. HCl zurücktitriert, wobei in Ggw. von Oxalat 1 ccm Vio'n- HCl 2,0 ccm 
Vio-m Palmitatlsg. entspricht. Die erzielten Mg-Werte weichen bis zu 0,6° d von den 
gewiehtsanalyt. Werten ah. (Wärme 64. 368—69. 4/10. 1941. Stuttgart.) M a n z .

1 7 9 2  H 1V. W a s s e r .  A b w a s s e r .  1 9 4 2 .  I.



1 9 4 2 .  I . Hy. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1 7 9 - 3

V. Anorganische Industrie.
L. Sanderson, Strontium . Mannigfache Verwendung dieses M inerals in  der 

allgemeinen und metallurgischen Industrie. Ü b e r s ic h t  ü b e r  V o rk ., G ew in n u n g  u . A n 
w endung  v o n  S r -V e rb in d u n g e n . (C a n a d . M in . J .  61. 7 26— 28. N o v . 1940.) A d e n s t e d t .

B. I. K ogan, D ie Asche der.M oskauer Kohlen als neue Rohstoffbasis der Tonerde
fabrikation. D ie in den E lektrofiltern von m it K ohle aus dem M oskauer Bocken be
heizten Kesselanlagon aufgefangeno Flugasche is t zum Teil sehr toncrdoroich, u. weist 
Vf. dio Möglichkeit nach, dieselbe fü r dio A luminiumgewinnung zu verwenden, insbes. 
da sie von N atu r aus sehr feinkörnig is t. Die Zus. von D urchschnittsproben der Asche 
eines E lektrizitätsw erkes in Stnlinogorsk schw ankte: A120 3 35,8— 39,9(% ); F e20 3 7,5 
bis 11,5; S i0 2 45,6— 48,5; CaO 1,6—5,9; MgO 0,3—0,8; S 0 3 0,03— 1,6; G lühverlust 0,3 
bis 1,8. D urch m agnet. B ehandlung kann der Fo-Geh. der Asche bis au f  4— 5 %  rod. 
werden. D as Schema einer B etriebsanlage zur Al-Gewinnung aus Flugaschen wird in 
der vorliegenden A rbeit graph. dargestellt u. ausführlich erläu tert. (IlBcmtie 
Merajjmi [N ichteisenmetalle] 15. N r. 9. 79— 85. Sept. 1940. S taa tl. In s t, fü r an 
gewandte Chemie.) v. M i c k w i t z .

G. P . L utsch insk i und W . F . T schurilk ina , Untersuchungen a u f dem  Gebiet 
der Technologie des Schweinfurtergriins. H I. Z u r Frage der Löslichkeit und H ydrolyse  
des Schweinfurtergriins. (II. vgl. C. 1941. I. 422.) Schweinfurtergriin is t in W. nicht 
lösl., sondern wird hydroiy t. zers., wobei A s0 2' durch O H ' orsetzt wird, w ährend As20 3 
in Lsg. geht. Diese H ydrolyse verläuft gleichmäßig u. hört auch naeli A bspaltung von 
25% ¿es vorhandenen As20 3 nicht auf. D er Begriff des „wasserlösl. As20 3“ wird als 
willkürlich abgelehnt. Reines Schweinfurtorgrün kann  durch Fällung in wss. Medium 
nicht erhalten werden. In  wss. Essigsäure is t Schweinfurtergriin lösl., dabei t r i t t  te il
weise A bspaltung des Cu-Acetats ein; das M aximum der Löslichkoit w ird m it 1,1%  
in 20%>g: Essigsäure erreicht. Aus einer essigsauren Cu-Acetatlsg. kann Schweinfurter- 
grün auch durch Fällung erhalten werden. f/Kypira.i üpiikliajuioir X um hu [J . Chim. 
appl.] 13. 1586—-95. 1940. Schtschelkowo.) R . K . M Ü LLER .

Egyesült izzolam pa 6s villam ossagi reszvenytarsasag , U ngarn, Gewinnung 
der Edelgase, die einen höheren Siedepunkt als Sauerstoff haben, aus der L uft durch W aschen 
mit einem verflüssigten Gas, z. B. fl. L uft. Erfindungsgem äß soll bei einem D ruck 
über 2 a ta  gewaschen werden. H ierdurch ste ig t zwar der K p. der fl. L uft, so daß  auch 
die m it dem N 2 u. dem  O, entweichende Edelgasm engo größer w ird. Andererseits 
löst sich aber bei höherem D ruck m ehr Edelgas in der fl. L u ft; die Vorr. kann ferner 
kleiner sein u. die K älteverluste sind geringer, so daß  die Vorteile die N achteile über
wiegen. (F. P. 867 941 vom 5/12. 1940, ausg. 6/12. 1941. Ung. Prior. 14/8.
1939.) " ZÜRN.

D eutsche Gold- und S ilber-Scheideanstalt vorm . R oessler, F ran k fu rt a. M. 
(Erfinder: F ritz  S itte ,R atibor), A ktivkohle. Die A ktivierung erfolgt in kontinuierlichem  
Betrieb in einem Schachtofen, der durch Verbrennung der A ktivierungsgase im oberen 
Teil des Ofens beheizt w ird. D ie Gase werden, gegebenenfalls zusammen m itW .-D am pf, 
von oben nach unten  un ter Verwendung eines trichterförm igen Abzugsrohres durch 
die zu aktivierende K ohle gedrückt oder gesaugt. D ie K ohle w ird oben in dem  Maße 
eingeworfen, daß der Ofen ste ts  nur etw a zur H älfte  gefüllt is t, so daß  die Gase erst 
im Augenblick ihrer restlosen Verbrennung au f die zu aktivierende K ohle auftreffen. 
Es wird wie im Drehofen eine feinporige K ohle erhalten m it dem Vorzug, daß  die A k ti
vierung durch Beeinflussung der Gasgeschwindigkoit genau geregelt werden kann. 
(D. R. P. 715 874 KL 12 i vom  22/3. 1939, ausg. 8/1. 1942.) ZÜ RN .

Rußwerke D ortm und G .m .b .H . ,  F ra n k fu rt a . M., Herstellung von Gasruß  
nach dem H au p tpa ten t, dad . gek., daß  dem aus hochsd. arom at. KW -stoffen bestehen
den Ausgangsgemisch nacheinander in mehreren Beladungsgefäßen bei von Gefäß zu 
Gefäß steigenden Tem pp. durch jo einen Teilstrom  des Trägergascs jo eine F rak tion  m it 
bestimmten Siedegrenzen entzogen u. jedes einzelne Gas-Dampfgemisch in einer oder 
mehreren Gruppen von Brennern zu ak t. G asruß v erb rann t w ird. D abei kann  das 
Beladen m it einer bestim m ten Einzelfraktion in einer der Menge diesor F rak tio n  a n 
gepaßten Anzahl noboneinandergeschalteter, von je einem Teilstrom  des Trägergases 
durchström ter Beladungsgefäße durehgeführt werden, die durch gemeinsame Zu- u. 
Abflußsammelbehälter m iteinander verbunden sind, wonach erforderlichenfalls die m it 
der gleichen F rak tion  beladenen Tcilström e des Trägergases vor der w eiteren V er
arbeitung vereinigt werden. Schaltungsplan der Leitungen li. Beladungsgefäße. 
(D. R . P . 712503  K l. 22 f  vom 21/8. 1936, ausg. 21/10.1941. Zus. zu D. R. P. 7 1 1 460;
C. 1942. I. 657.) S c h r e i n e r .
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N orsk H ydro-E lektrisk  K vaelstofak tieselskab , Oslo, Gewinnung von K a liu m 
salzen aus verdünnten Lösungen. Als Fällungsm ittel d ien t ein lösl., stark  n itriertes arom at. 
Amin, u . das unlösl. Kalium salz w ird durch  F iltra tion  abgetrennt. (Belg-P. 440 558 
vom 13 /2 . 1941, Auszug veröff. 2 9 /11 . 1941. K . Prior. 13/2 . 1940.) G räS S H O F F .

Jacques Ourisson, Thann, E lsaß, Verjähren zur H erstellung von K alium sulfat 
aus Syngenit. Syngenit w ird un ter D ruck in Ggw. von a-A nhydrit m it einer zur Bldg. I 
verhältnism äßig konz. K 2S 0 4-I.sgg. ausreichenden W.-Menge au f 100—200°, vorzugs
weise au f über 150° erh itz t u . die entstehende Lsg. in  bekannter Weise au f K 2SO., ver
arbeite t. N ach dem Verf. gelingt es, neben einem kalifreien R ückstand bei 150— 175° 
Lsgg. zu erhalten, die au f  100 g W . 17— 19 g K 2SO:, enthalten . (D. R . P . 715 906 
K l. 121 vom 29/10. 1936, ausg. 9/1. 1942.) " G r a s s h o f f .

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
P . B eyersdorfer, Durch T itanoxyde gefärbte Gläser. Vf. m ach t n ich t n u r einen 

FeO-TiOj-Komplex, w ie D i e t z e l  u. B o n k e  annehm en, fü r die M ißfärbung von T i0 2- 
haltigen Gläsern verantw ortlich, sondern auch R ed.-Prodd. des T iO ,. E r  fü h rt die 
A rbeiten von P. E H R L I C H  als S tü tze fü r seine H ypothese an. E r  schlägt als Beweis- 
vers. eine absol. eisenfreie Schmelze in reduzierender bzw. oxydierender A tm osphäre 
vor. Ferner B orax- bzw. Phosphorsalzperlen m it den EHRLICHschen T itanoxyden in 
inerter A tm osphäre. (G lastechn. Bor. 19. 349—53. N ov. 1941. R eichenbach, O.-L., 
Farbglasw erk W ilhelm y & Co.) S c h ü t z .

F ritz  Jochm ann, Gallcaussclicidungen bei Opalglas. Vgl. (C. 1936. H. 671.) Die 
Fluorgalle des Opalglases läß t sich nur durch heißeren Ofongang oder durch weichere 
E instellung des Gemenges beseitigen. (G lashiitto 71. 644— 45. 29/11. 1941. 
Penzig O.-L.) S c h ü t z .

Otto K rause  und W olf gang Schm idt, Z u r K enntn is der keramischen Brennvorgänge 
XV. K alksteingut. D er E in fluß  der Brennbedingungeh a u f  d ie Sinterungsvorgänge. 
(XIV. vgl’. C. 1942. I . 791.) Zur U nters, des E infl. von B rcnntcm p., B renndauer u. 
Ofenatm osphäro au f die Sinterungsvorgänge von K alksteingutm assen der Gruppe 
K aolinit-Q uarz-K alk w urden 4 in ihrem K alkgeh A system at. abgewandelto Massen 
horgestellt u. 1. in neutraler Ofenatm osphäre bei 1000, 1100 u. 1200° in logarithin. 
abgestuften Brennzeiten, nämlich 6, 60, 600 u. 6000 Min., 2. in schwach reduzierender, 
trockncr u. befeuchteter A tm osphäre, 3. vergütend gebrannt. D ie so erhaltenen 
Bronnproben wurden au f a) lineare u. Vol.-Schwindung, b) scheinbare u. w ahre Porosität 
untersucht. Es ergib t sich, daß  dio Schwindungsvorgängo offenbar zum geringeren 
Teil durch das A uftreten schm elzfl. Phase, zum größeren Teil jedoch durch die Rkk. 
des K alkes m it den Zers.-Prodd. des K aolinits veran laß t werden, u. daß  eine Sinterung 
im eigentlichen Sinne nur bei höchsten K alkgehh., höchsten B renntem pp. u. Brenn
zeiten ein tritt. N ach den Verss. is t sowohl die Ofenatm osphäre, als auch eine Ver
gütung p rak t. ohne E infl. au f die Verdichtungsvorgänge. (Sprechsaal K eram ., Glas, 
Em ail 74. 493—95. 25/12. 1941. Breslau, Techn. Hochschule, Iveram. In s t.) P l a t z m .

P arry  Moon, D ie Farbe von Wandkacheln. Von ungefähr 90 K acheln w urde m it 
dem, IlARDYschen Spektralphotom eter bei nahezu senkrechtem  L iehteinfall dio spek
tra le  Reflexion im Vgl. zu MgO gemessen. Einzelne der gewonnenen K urven  sind 
wiedergegeben. Die K urven w urden fü r die N orm albcleuchtung A u. C farbenreizm etr. 
ausgew ertet. Die Norm alreizanteile sind in  einer Tabcllo zusam mengestellt. (J .  opt. Soc. 
America 3 1 . 482—87. Ju li 1941. Cambridge, Mass., In s t, of Technol.) W i n k l e r .

V. R odt, D ie Erhärtung der B indem ittel. Beim L uftm örtel liegt ein bereits fertig 
gebildetes B indem ittel als Thäger der E rhärtung  vor. D as B indem ittel des Luftm örtels 
ist zwar ein subm kr. kleinkryst. Stoff, der aber trotzdem  seinem ganzen Verh. nach 
koll. Eigg. besitzt. Gerade in der außerordentlichen K leinheit dieser K rystalle liegt 
der G rund ih rer erzwungenen, innigen A neinanderlagerung u. d am it die U rsache für 
die E rhärtung . — Bei der Bldg. eines hydraul. Silicatm örtels kom m t es n ich t in erster 
Linie au f  die ehem. Zus. des im Mörtel befindlichen silicat. B indem ittels an , sondern 
darauf, daß irreversibles koll. K ieselsäurem aterial im M örtelbett in seiner dispersen 
Form en ts teh t u. sich dabei innig m it dem Zuschlagstoff zu einem einheitlichen Körper 
zu verbinden verm ag. — D as bes. hohe Erhärtungsverm ögen des Portlandzem entcs 
beruht au f dem Zusammenwirken der typ . L ufterhärtung  au f G rund B ldg. submkr., 
k ryst. Stoffe m it der ty p . hydraul. E rhärtung  au f G rund der E ntstehung  von Koll. 
im M örtelbett, wobei der Erhärtungsvorgang noch ganz bes. durch eine sehr wirksame 
innere Absaugung der Feuchtigkeit durch die reaktionskräftigen restlichen Klinker- 
kem e u n te rstü tz t u. gefördert w ird. (Zement 3 1 . 8— 11. 8 /1 . 1942.) P l a t z m a n n .
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A. Leisinger, D er Wärmeschutzicert von Luftschichten bei Begrenzung von B au 
stoffen hoher Strahlungszahl und bei Begrenzung m it M etallfolien. An einem D iagram m , 
das dio wirksame W ärm eleitzahl, d . h. die durch Leitung, S tröm ung u. S trahlung 
bedingte W ärm eleitzahl, in A bhängigkeit von der L uftschichtdicke darste llt, zeigt 
Vf. dio Vorteile der Isolierung m it Aluminiumfolien. W eiter werden p rak t. Beispiolo 
der Durchführung der A 1 f o 1 - Isolierung nach dem P lan- u. dem K nittcrvorf. an  H and 
von Bildbeispielen gezeigt. Schließlich worden noch M aßnahm en zur T rockcnhaltung 
der Isolierung besprochen. (K älte 17. 91— 94. Dez. 1941. H annover.) W IN K L E R .

E. 0 . PriHlbsch, Aufgaben und Organisation des Laboratorium s im  Em aillierwerk. 
Vf. beton t die N otw endigkeit eines Labor, fü r das Emaillierw erk. Als Aufgaben werden 
genannt R ohstoffkontrolle, B est. der Säure-, Laugen- u. H aftfestigkeit von E m ail
proben, Gefügeunters. u. B est, von Si, Mn, P  u. S im Eisenblech, B earbeitung von 
Reklam ationen. (G lashütte 71. 655— 58. 13/12. 1941.) W i n k l e r .

W . Geffcken und H . H am ann , Genauigkeit der Geivichtsbeslimmuhg einer Glas
platte. E ine P la tte  aus säurefestem Gerätcglas w urde erstens m it A. u . W . gereinigt, 
beim zweiten Vers. m it Chromschwefelsäure, H Cl u. W asser. G etrocknet w urde bei 
150° 30 Minuten. Gewogen w urde nach 0, 5, 10, 30 M inuten. N ach etw a 30 Min. h a t 
die P la tte  ihren E ndw ert des Gewichtes erreicht. Verf. 2 liefert einen W ägefehler 
unter 1/20 mg pro 100 qcm Oberfläche, Verf. 1 dagegen einen größeren Fehler. (Glas
techn. Ber. 19/ 301. Sept. 1941. Jena , Glaswerk Schott & Gen.) S c h ü t z .

H ans F rey tag , Z u r K enntn is der Lichtdurchlässigkeit profilierter Gläser und ihre 
Messung. Vf. zeigt, daß einseitig profiliertes Glas bei diffuser Beleuchtung eine größere 
Durchlässigkeit ha t, wenn die profilierte Seite dem L ich t abgekehrt ist, im Gegensatz 
zu den Messungen im parallelen L icht. (G lastechn. Ber. 19. 353— 58. Nov. 1941. 
F rankfurt a. M., In s t, fü r Kolloidforschung.) SCHÜTZ.

F. H auser, Z u r Prüfung von Preßglasoberflächen m it dem M ikroskop zu r Ober
flächenprüfung nach Professor Schm altz. (Vgl. C. 1940. I I .  3387.) Das kurz beschriebene 
Mikroskop von S c h m a l t z ,  besteht im wesentlichen aus einem Beleuchtungstubus u. 
einem B eobachtungstubus, die je  u n te r 45° gegen die Objektebene geneigt sind, u . 
gestattet E rhebungen u. Vertiefungen b is zu 1 /; S tärke zu messen. Zur richtigen 
Wiedergabe is t eine sorgfältige E instellung des Spaltkantenbildes erforderlich. D urch 
eine Reihe M ikroaufnahm en von Poren u. S treifen an Preßglasgcgenständen w ird die 
Leistungsfähigkeit des Instrum en ts erläu tert. (Zeiss-Nachr. 4. 82— 88. O kt. 1941. 
Jena.) H e n t s c h e l .

Oskar H ackl, Untersuclmngen über Methoden der S ilicatanalyse. Ü bersicht über 
die Veröffentlichungen des Vf. über die B est. von F e ‘", F e" , Cr, As, Ni, Co, Mn, K , F ,  
Li u. Zr. (Glastechn. Ber. 19. 345— 49. Nov. 1941. W ien, Zweigstelle d . Reichsstelle 
f. Bodenforsch., Chcm. Labor.) W I N K L E R .

W . Geilm ann und  E . S teuer, über den Nachweis und die Bestim m ung einiger 
seltener Glasbestandteile. 3. Z irkon. 4. B eryllium . (2. vgl. C. 1941. I I .  85.) D er quali
tative Nachw. von Z r in' Gläsern u. Em ails is t in der Lsg. des im n. Analysongange m it 
Ammoniak gefällten H ydroxydnd . als in Säuren unlösl. Phosphat leicht möglich. 
Q uantitativ w ird es m itPhenylarsinsäuro  aus salzsaurer Lsg. ausgefällt. B ew eist man 
zweckmäßig im Funken- oder Bogenspektr. nach. Q uan tita tiv  a rb e ite t m an am besten 
8-Oxychinolin. (G lastechn. Ber. 19. 390— 93. Dez. 1941. H annover, Techn. Hochsch., 
Inst, für anorgan. Chemie.) S c h ü t z .

F. F erra ri, D ie  Schnellbestimmung der K ieselsäure im  hydraulischen Zement und  
in durch Säuren zersetzlichen Silicaten . Hinweis au f ein bereits früher (R ivista dei 
Materiali da  costructionc 8 [1911], N r. 14) vom Vf. empfohlenes Aufsehlußverf. der
artiger Stoffe m it konz. HNOs. (Cemento arm ato , In d . Cemento 38. 159. Nov. 
1941.) ■   H e n t s c h e l .

Schm irgelwerk D r. R udolf Schönherr, C hem nitz (E rfinder: G ustav Adolf 
Schmidt, K refeld), Schleifscheibe bes. m it keram . B indung, zum Schleifen von H a r t
metall. Die Scheibe besteh t neben dem B indem ittel aus 10—40°/o K orund u . im übrigen 
aus SiC. (D. R . P. 713 802 K l. 80b vom 1/4.1939, ausg. 15/11.1941.) H o f f m a n n ,

Dr. A lexander W acker Ges. fü r  elektrochem ische Ind u strie  G. m . b. H ., 
München, Plastische Schleifm ittel. Die p last. Schleifm ittel bestehen aus einer Mischung 
von k ö r n i g e n  H a r t k ö r p e r n ,  wie K orund  oder Silicium carbid, u. p l a s t .  
B i n d e m i t t e l n ,  w ie P o lyv in y l-  oder Polyacrylverbb., die außerdem  pulverförm ige 
oder faserige Füllstoffe, wie K reide, Papierpulver oder H olzm ehl enthalten  können. 
Die plast. B indem ittel w erden in Form  von Lsgg., Suspensionen oder Dispersionen an 
gewandt u. können Plastifizierungsm ittel e n th a lte n .—  Beispiel: 40 (kg) einer 50%ig. 
Lsg. von P olyvinylaceta t in A., 10 D ib u ty lp h th a la t u. 250 feingemahlener K orund
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werden bei 100° bis zur Verdampfung des A. verm ischt. D ie erhaltene weiche M. 
kann  als Polierm ittel verw endet w erden u. is t völlig beständig gegen W. u. Öl. 
<F. P . 862216 vom 11/12. 1939, ausg. 1/3.1941. D. Prior. 1/10.1938.) B r u n n e r t .

G eneral E lectric  Co., New Y ork, übert. von : R udolf Schm idt, W eisswasser, 
O berlausitz, und  W alte r H änlein , B erlin-Spandau, Glaszusammensetzung fü r h itze 
beständiges Glas, bes. fü r A lkalidam pf-Entladungslam pen, bestehend aus 69,5 (% ) 
S i0 2, 2A120 3, 1 K 20 , 16,5 N a20 , 5,5 CaO, 3,5 MgO, 2 BaO als äußere Glashüllo u. 
au s "5 (% ) S i0 2, 25 B20 3. 25A120 3, 30,5 BaO, 6 N a20  u. 2,5 IC20  als innere G las
schicht, die bes. gegen A lkalidam pf w iderstandsfähig ist. (A. P. 2 240 352 vom 8/2. 
1938, ausg. 29/4. 1941. D .  Prior. 18/2. 1937.) M .  F .  M Ü L L E R .

W illem  E lenbaas und Gottfried Bruno Jonas, E indhoven, H olland, Glas- 
Zusammensetzung fü r  Gasentladungslampen, bestehend aus 78 (°/0) S i0 2, 12 A120 3 u. 
10 CaO. Im  allg. liegen die Grenzen bei 55—78 (°/0) S i0 2, 12—23 A1.,03 u. 10-—30 CaO. 
(A. P. 2240  327 vom 28/7. 1936, ausg. 29/4. 1941. D . Prior. 6/8. 1935.) M. F . M ü l l e r .

B untpapierfabrik  A.-G. (E rfinder: W olfgang von Strobel), Aschaffenburg, 
H erstellung eingebrannter Grundierungen und Grundierm assen  fü r die D ekoration von 
Glas u. dgl., dad . gek., daß  die fü r die G rundierung üblichen V ersätze nach dem  A n
rühren m it Lsgg. harzartiger, organ. K oll., vorzugsweise Celluloselsgg., auf fü r Abzieh
bilder gebräuchliche Sonderpapiere m itte ls Gießmaschinen aufgegossen werden. Zur 
H erst. von G rundierpapier w ird das fü r die Dekorierung verw endete B ild auf die G run
dierungsmasse durch Bedrucken oder Bemalen des G rundierungsauftrages aufgebracht 
u . m it diesem fü r das gemeinsame Aufbringen vereinigt. Zum A nrühren der G run
dierungsversätze w ird N itroacetylcellulose m it einem W eichmacher, vorzugsweise 
T rikresy lphosphat benutzt. — Zeichnung. (D. R . P- 714 454 K l. 32b vom 26/2. 
1938, ausg. 29/11. 1941.) M .  F .  M ü l l e r .

H ein rich  K öppers G. m . b. H ., Essen (E rfinder: E berhard  K ühn , Düsseldorf- 
H eerdt), Entlüftung keramischer M assen. Die fertig  angem achte M. w ird in  dünne 
Streifen zerlegt. Diese Streifen werden ohne Zusamm enpressung in einem von einem 
beweglichen Kolben abgeschlossenen Gefäß en tlü fte t u . danach durch  Bewegung des 
Kolbens zu einem Ballen zusam m engepreßt. (D. R . P . 713 602 K l. 80a vom 31/3. 
1938, ausg. 11/11.1941.) H o f f m a n n .

, .B roh lta l“ A kt.-G es. fü r  Stein- und  T onindustrie  (E rfinder: H ans Pohl). 
B urgbrohl, Bez. Koblenz, H erstellung eines hochfeuerfesten Baustoffes aus den bei 
elektrom etallurg. Schmelzverf. anfallenden Schlacken, dad . gek., daß  kieselsäurearme 
Ferrom anganschlacke zerkleinert, m it einem geringen A nteil eines die K rystallbldg. 
bei nachfolgendem B rande fördernden Im pfstoffes, beispielsweise feinst gemahlener 
K ieselsäure, sowie einem geeigneten S in term itte l in  feinster Verteilung verm ischt, 
verpreßt u . bei Tem pp. über S .K . 20 (etw'a 1530°) gebrannt w ird . (D. R . P . 713 176 
K l. 80b vom  15/6. 1940, ausg. 3/11. 1941.) H o f f m a n n .

E. N. C. I , N. V, E erste  N ederlaùdsche Cernent In d u strie , M aastrich t, N ieder
lande, VerweBung des Staubes von Zementöfen. M indestens ein Teil des aus den Ver
brennungsgasen abgeschiedenen Staubes w ird in die Brennzone eines Zementofens 
eingeführt u . d o rt klinkerisiert, wobei d ie in  diesem S taub  enthaltenen, d ie gute 
Q ualitä t des Zementes- schädigenden Alkalien infolge der sehr hohen Temp. in  der 
Brennzone zum größten Teil verflüch tig t u. von den  Verbrennungsgasen mitgenommen 
w erden. (Schwz. P. 213 858 vom  14/8. 1939, ausg. 16/6. 1941. D. P rior. 16/8.
1938.) • . H o f f m a n n .

Soe. an . des Ciments Luxem bourgeois, Luxem burg, Wasserdichter Zement. 
Als w asserdiohtm achende Beimengung fü r Zement w ird ' eine K alkseife benutzt, die 
völlig frei von Glycerin is t u . som it keine in W- lösl. B estandteile en thält. (F. P. 864 760 
vom  12/4. 1940, ausg. 5/5. 1941. L ux. Prior. 9/12. 1939.) H o f f m a n n .

I .  G. F arben industrie  A kt.-G es. (E rfinder: K arl D aim ler und H einz Thron), 
F rank fu rt a. M., Verbesserung von Betonsichtflächen. Die zur H erst. von Betonbauten 
benutzten  Sckalungsbretter werden m it in W- gelösten Zinkkomplexsalzen, bes. Zink- 
Ammoniakkomplexsalzen, behandelt, welche das Abbinden des Betons bis zu  einer ge
wissen Sehichttiefe, stören, so daß  der B eton später durch  A bbürsten von der äußersten, 
das Sekalungsgefüge zeigenden Schicht befreit werden kann . (D. R . P . 714 904 K l. 80 b 
vom  28/6. 1939, ausg. 9/12.1941.) H o f f m a n n .

Louis B onna, F rédéric  Georges Conod und H enry  Goudet, Genf, Schweiz, 
Isolierkörper, bestehend aus poriger K ieselsäure; m indestens eine Fläche des Körpers 
soll m it einem festen Überzug, beispielsweise m it einer M etallplatte, versehen sein. 
(Schwz. P. 214 357 vom 10/0. 1939, ausg. 1/7. 1941.) H o f f m a n n .

R ohertD elloye ,F rank re ich , Isolierkörper. F äden  aus Glas oder anderen  glasigen 
Stoffen werden in  Stücke von gleicher Länge geschnitten, in einem Gas- oder Fl.-Strom
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entwirrt u . in Form  einer M atte zum A bsetzen gebracht, diese w ird dann getrocknet. 
Bindemittel können angew endet werden. (F . P . 8 6 3 7 8 5  vom 2/10. 1939, ausg. 9/4. 
1941.) H o f f m a n n .

E rnesto P elleg rin i, M ailand, Ita lien , Thermisches, akustisches und elektrisches 
Isoliermalerial. M an setzt üblichem Isolierm aterial bei der H erst. 16— 20%  R eis
spelzen zu. Als B indem ittel geeignet is t z. B. eine aus M agnesit oder MgCl2 erhaltene 
M., der andere Zusätze, wie M ineralmehle, Bitum enem ulsionen usw. beigem ischt 'werden 
können. (It. P. 360 936 vom 18/1. 1938.) M ö l l e r i n g .

S tillite P roducts L td ., E ngland, W ärmeisoliennasse. E ine wss. B rei, welcher bei
spielsweise 66 (Teile) Mineralwolle, 10 S tärke oder ein ähnliches Sehutzkoll. u . 8 CaCl2 
enthält, w ird m it 16 A lkalisilicat in  Form  einer wss. Lsg. verm ischt, so daß sieh au f den 
Fasern ein in W- unlösl. N d. aus-Ca-Silicat b ildet, der die einzelnen Fasern m iteinander 
verbindet. Nach dem Verformen w ird die M. getrocknet. (F. P. 863 740 vom 8/3. 1940, 
ausg. 8/4. 1941.) H o f f m a n n .

E m ulsionsProcess Corp., New York, N. Y ., übert. von: P au l G. P eik , D etro it, 
Mich., V. S t. A., Schalldämpfende bituminöse Masse.. Man verm ischt eine n icht kolloidale 
wss. Bitumenemulsion m it einer erheblichen Menge eines pulverförm igen u. einer kleinen 
Menge eines faserigen Füllstoffs. Z. B. ste llt man aus einer Bitumenlsg. in Bzl. oder dgl. 
u. aus W . ohne Zusatz eines E m ulgators nach dem Verf. des A. P . 2059535 (C. 1937. I. 
4051) oder 2059536 (C. 1 9 3 7 .1. 3256) eine 50% ig. Em ulsion her u. verm ischt 38 (Teile) 
davon m it 58 Sand u. 4 Asbest. Die M. w ird au f Blech aufgespritzt u. das Ganze erhitzt. 
(A. P. 2 239 688 vom 7/6. 1938, ausg. 29/4. 1941.) S a r r e .

Z e m e n t-K a le n d er . H e ra u s g e b e r :  F a c h g r u p p e  Z e m e n t - I n d u s t r i e .  J g .  31 . 1942 . 1.— 75. T s d .
Berlin: Zementverl. (480 S.) kl. 8°. RM. 2.—.

VH. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
la u  M. R obertson, D ie chemische Seite der Grünlandverbesserung. Aus den Boden- 

unterss. ergibt sich, daß  durch die Bew irtschaftung als Grünland dem Boden viel 
Phosphorsäure u. K alk  entzogen werden. D ie Böden w erden sauer, ,u. lösl. E isen u. 
Aluminium tre ten  auf, die die Phosphorsäure festlegen. D er erste S ch ritt zur Ver
besserung is t daher Zufuhr von K alk  u. Phosphorsäure. (Scott. J .  Agric. 23. 46— 50. 
Juii 1940. The Edinburgh and  E ast of Scotland College of A griculture.) J a c o b .

G. A. Cowie, Soll Stickstoff zu im  H erbst gesätem W eizen im  Herbst oder im  F rühjahr 
gegeben werden’1. In  155 Verss. ergab sich, daß die Friihjahrsam vendung von S tickstoff 
der Anwendung im H erbst w7eit überlegen w ar. D ie W rkg. von S tickstoff au f den K orn
ertrag t r i t t  stä rker hervor, wenn er E nde A pril oder Anfang Mai angew andt w ird. 
Die Frühjahrsam vendung von S tickstoff h a t sieh auch als w irksames M ittel gegen 
Drahtwurm enviesen. (J . M inistry  Agric. 47. 107—09. Sept. 1940. H arpenden, 
Rotham sted E xp. S tation .) J a c o b .

G. W . Robinson, K a lk  fü r  das L and. D er K alkbedarf aller Böden sollte fes t
gestellt u. eine K alkung überall d o rt eingeführt werden, wo die Böden nicht von N a tu r 
aus kalkreich sind. Die K alkgaben sollten so hoch sein, daß  sie au f  etwra  8— 10 Jah re  
verhalten. (J . M inistry Agric. 47. 99— 102. Sept. 1940. Bangor, U niv., Coll. o f N orth  
Wales.) J a c o b .

W . G. Ogg und A. B. S tew art, K alkung und Düngung. Die schott. Böden haben 
großen B edarf an  K alk  u. Phosphorsäure. D er K alk  kann an jeder Stelle der Fruchtfolge 
gegeben werden, m it A usnahm e vor K artoffeln . Zur Ergänzung des S talldüngers 
sollte H andelsdünger angew andt werden, u. zwar sind S tickstoffdünger w ährend der 
Vegetationsperiode zu gehen, andere D ünger können zu jeder Zeit gegeben w erden, 
bes. wenn Schwierigkeiten der Einlagerung bestehen. D ie N otw endigkeit der Boden- 
unters. w ird beton t. (Scott. J .  Agric. 23. 145—56. A berdeen, M aeaulay In s t, for Soil 
Res.) °  . J a c o b .

Rolando C ultrera und Lorenzo M accini, über die Verwendung von Schwefel in  
der Landwirtschaft. IV . E inw irkung des Schwefels a u f d ie chemischen Eigenschaften des 
Bodens. (III. vgl. C. 1940. I I .  3537.) Vff. führen den Nachw., d aß  durch eine Selnvefel- 
düngung aus dem B odenkapital K aO u. P 20 5 m obilisiert w erden, vor allem au f Ton
böden. Näheres durch die Tabellen des Originals. (Ann. Chim. app licata  31. 202—07. 
Mai 1941. Messina.) G r i m m e .

W. Schropp, Über d ie W irkung des B ors a u f subtropische und tropische K u ltu r
pflanzen. (Fortsetzung zu C. 1942. I . 1297.) D ie B edeutung des Bors fü r Baumwolle, 
Tabak, Kaffee u. N ym pkaceen w ird untersucht. (Tropenpflanzer 44. 393— 419. 1941. 
München, Techn. Hochschule, A grikulturchem . In s t. W eihenstephan.) J a c o b .
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C. K rügel, C .D reyspring und R . L o ttham m er, Beitrag zum  Borproblem. Vff. 
untersuchten Proben von Meeresschlick u. Anlandeböden au f  ihren B-Geh., nachdem 
durch Erfahrungen fcstgestellt w ar, daß  au f  R übenfcldern, die Schlickzufuhr erhalten 
ha tten , die Herz- u. Trockenfäule der R üben nicht au ftra t. 1. Mengen über 70 y  B 20 3 
w urden nach Umsetzen in Borsäurem ethylester, Auffangon in 3 ccm n. N aOH , E in 
dam pfen, N eutralisieren u. Überführen in „M annitborsäure“ durch T itra tion  m it 
0,01-n. N aO H '(M ikrobürette  m it 0,01-ccm-Einteilung!) u. N aphtholphthalein  als In- 
d icator erm itte lt. —  2. Mongon un ter 70 y  B 20 3 lassen sich colorimotr. m it C hinalizarin  
nach D est. des M ethylosters in nur 0,5 ccm n. N aOH  u. E indam pfen gegen S tan d a rd 
proben m it bekanntem  B-Geh. bestim men. Einzelheiten der A rbeitsvorschriften im 
Original. E s zeigte sich, daß  der Geh. an wasserlösl. B /kg lufttrockenem  Boden 
m it 14— 15 mg gegenüber den sonst in Böden gefundenen Gehh. auffallend hoch ist 
(Tabellen), w om it eine E rklärung fü r die günstige W rkg. der Böden au f Rübenfoldern 
gefunden ist. (Z. analy t. Chom. 123. 15—22. 1941. H am burg, Landwirtsoll. Vers.- 
S tation .) ‘ E c k s t e i n .

P . A. R ow aan und W a. M. Sesseler, Rotenonbestimmung von Derrismurzel. 
Zu 35 g (40 g, wenn auch der E x trak tgeh . zu bestim m en ist) des Pulvers fü g t m an im 
500 ccm-Erlenineyerkolben 350 (400) ccm Chlf., läß t über N ach t stehen u. filtrie rt 
schnell. 250 ccm F iltra t ( =  25 g) w erden soweit möglich abdest. u. dann im w eit
halsigen 100 ccm-Kolben au f dem W .-B ad verdam pft. Zur E ntfernung  der letzten  
Spuren Chlf. w ird nach Zufügung von 10 ccm CCl.i unter dauerndem  Schütteln  u. 
D urchleiten von C 0 2 au f freier Flam m e au f ein kleines Vol. eingedam pft. D ieser Zusatz 
von 10 ccm CC1., u. das E indam pfen worden noch 2-mal w iederholt. D as E x tra k t wird 
nun in 25 ccm bei 0° m it R otenon versetztem  (3 g/1) CC1, einige Min. am R ückfluß 
gekocht. N ach Abkühlen in kaltem  W . k ry s t. R otenon als C23H 220 6-CC1.1 (m it 72°/0 
R otenon), nötigenfalls nach Im pfung m it einigen K ryställchen der Verb. aus. Die 
D oppelbest, w ird in gleicher Weise aber un ter Lsg. von 2 g R otenon in 25 ccm CC1, 
ausgeführt. Zur Vervollständigung der K rystallisation  b ring t man den Kolben über 
N ach t in einen E isschrank bei einigen G raden un ter 0. D ie Ausscheidung w ird durch 
Absaugen in einem Jenaer F iltertiegel 1 G 3 gesam melt, m it 10— 15 ccm m it R otenon 
gesätt. CC14 von 0° in Anteilen von je 3— 5 ccm ausgewaschen u. im Trockenschrank 
bei 40° bis zur Gewichtskonstanz (etwa 1 Stde.) getrocknet. D urch M alnehmung des 
Gewichtes der Verb. (bei Zusatz von 2 g R otenon un ter Abzug von 2,78 g) m it 2,88 
finde t m an den Geh. an  R otenon (rohes R otenon). B eträg t der U nterschied der D oppel
bestim m ungen weniger als 0,5°/o, so w ird das M ittel beider angegeben, im anderen 
Falle die B est. m it 2 g R otenonzusatz als richtig angesehen. —  Zur Best. des Rein- 
rotenons w ird der Tiegel an  der U nterseite m it K ork  verschlossen. Nachdem dann 
der T iegelinhalt m it Spatel g u t losgem acht u. feingodrückt- ist, b ring t m an soviel mit 
R otenon gesätt. 95°/0ig. A. in den Tiegel, als dem fünffachen Gewicht der Rotenon- 
te traverb . en tsprich t; dabei sp ü lt m an gleichzeitig den Spatel m it dem A. ab . Man 
lä ß t den Tiegel, auch von oben m it K ork  verschlossen, m indestens 4 S tdn . lang ruhig 
stehen. D ann w ird der A. durch Absaugen en tfern t. D as durch die B ehandlung mit 
A. von CC14 u. verschied. Verunreinigungen befreite R otenon w ird m it 5— 10 ccm mit 
R otenon gesätt. 95°/0ig. A. ausgewaschen u. im T rockenschrank bei 102— 105° bis zur 
G ewichtskonstanz (etwa 1 Stde.) getrocknet. D as Gewicht mal 4 liefert den Geh. 
an  sogenannten reinem R otenon. (Chem. W eekbl. 38. 744— 45. 27/12. 1941. A m ster
dam , K oloniaal In s titu u t.)  . ___  G RO SZFELD.

W estfälisch-A nhaltische Sprengstoff-A kt.-G es. Chemische F abriken , Berlin 
(Erfinder: K u rt C. Scheel, Coswig, Anh.), Herstellung von Dicalciumphosphatdiinge- 
m ittd n  durch  E rhitzen  von CaH4(PÖ4)2 u. C a(N 03)2 en thaltenden Gemischen, bes. Auf- 
schlußprodd. von R ohphosphaten m it"H N 0 3, au f höhere Tem pp., dad . gek., daß  das 
E rh itzen  der Gemische un ter verm indertem  D ruck u. bei Tem pp. von etw a 70— 100° 
in dünner Schicht au f W alzentrocknern oder ähnlichen A pp. erfolgt. U n ter sehr 
rascher V erdam pfung des W. u. der H N 0 3 u . Verhinderung von Zers.-Rkk. u. von 
Rückbldg. unlösl. Phosphate erhält m an g u t streufähige u. lagerbeständige Dünge
m ittel. (D. R. P. 715 032 K l. 16 vom  4/6 . 1939, au sg . 12/12. 1941.) K a r s t .

W estfälisch-A nhaltische Sprengstoff-A kt.-G es., Berlin (E rfinder: K urt 
C. Scheel, Coswig, Anh.) Herstellung eines Düngemittels du rch  Aufschluß von Roh
phosphat m it H N 0 3 u .  Ü berführung der Aufschlußmasse in  eine streufähige Form 
durch Zusatz von neutralisierend u. w asserbindend w irkenden M itteln, dad . gek., daß 
ein Teil der Aufschlußmasse un ter A bspaltung von H N 0 3 u. Bldg. von C aH P 0 4 ge
trocknet u . sodann m it dem R est der n ich t getrockneten Aufschlußmasse vermischt 
w ird. Beim Vermischen kann gleichzeitig eine G ranulierung der M. vorgenommen
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werden. Man erhält lagerbeständige D üngem ittel, in denen der Geh. an  freier H NO a 
weitgehend beseitigt ist. (D. R. P. 715 423 K l. 16 vom 3/6. 1939, ausg. 23/12. 
1941.) K a r s t .

Southern P hosphate Corp., übert. v o n : Johnson  H agood, Bartow , E la., V. S t. A., 
Buperphospliatmischdünger. E m  G lühphosphat w ird m it einem Ammonsalz, wie 
(NH4)2SO., oder (NH.,)2H P 0 4, innig verm ischt u. das Gemisch sofort m it einer Super
phosphatschicht bedeckt. D urch das freiwerdende N H 3 w ird das Superphosphat 
ammonisiert. N ach m ehrstd. Stehenlassen wird die M. im Mischer gründlich durch
gemischt u. darin abgepackt. (A. P. 2 198 592 vom 7/8. 1936, ausg. 30/4.1940.) K a r s t .

Schering A kt.-G es., Berlin, Gebrauchsfertige Beizmittelpackung m it abgemessenen 
Mengen des M ittels fü r das Ivurznaßbeizverf., d ad . gek., daß  das V erpackungsm aterial 
aus solchen Stoffen besteht, die sich in W- schnell auflösen bzw. zerfallen, wie Gelatine 
in Form von K apseln oder Beuteln. Zu T abletten  gepreßte Beizm ittcl werden m it einem 
Überzug aus diesen Stoffen versehen. Die K apseln, Beutel u . dgl. können auch aus 
Celluloseäthern hergestcllt w erden. Die Packungen zeichnen sich durch gute H andlichkeit 
für den Verbraucher aus, der m it den giftigen Beizm itteln n icht in B erührung kom m t. 
Das lästige S täuben der M ittel beim Abwägen u. E inschütten  in das Lösungsm. w ird 
vermieden. (D. R. P. 714841 K l. 451 vom 6/5. 1936, ausg. 8/12. 1941.) K a r s t .

*  Howard K . St. John , O klahom a City, O kla., V. St. A., Behandlung von Pflanzen- 
wurzeln. W urzeln u. Stolone von Pflanzen, bes. von afrikan. Berm uda-Gras (Cynodon 
transvaalsis), werden sauber gewaschen, in  kurze Stückchen von etw a 2—3 cm Länge 
geschnitten, etw a 15 Min. in eine wss. Lsg. von V itam in B 4 (1: 1000000) getaucht, nach 
Entfernung aus dieser Lsg. noch feucht m it Torfm ull verm ischt, die erhaltenen Massen 
mit der V itam in Bx-Lsg. besprengt, bis sie völlig dam it gesätt. sind u. dann nach dem 
Abtropfen der Lsg. in  feuchtigkeitsbeständige Jutesäcke oder dgl. verpackt. Die 
lagerbeständigen u. verschiffbaren Massen werden vor dem Auspflanzen in  größere 
oder kleinere Teilmengen zerteilt. (A. P. 2 235 950 vom 6/2. 1940, ausg. 25/3. 
1941.) K a r s t .

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
M. M. R im skaja  und A. L. Ssagradjan , Physikalische Chemie des Flolation.s- 

prozesses in  seiner technischen Anwendung. X X II . M itt. Prüfung der Rcduktionsm iltel- 
nielliode fü r  d ie  Verbesserung der Flotierbarkeit der Nowo-Lewinsk-Erze. (X X L  vgl.
C. 1941. II . 1195.) E s werden Einzelheiten über Flotationsverss. im Kleinen u. Großen 
(in einer ununterbrochen arbeitenden Fabriksanlage) m it sulfid. Cu-Erzen von Nowo- 
Lewinsk gegeben u! festgestellt, daß  der Zusatz von R ed.-M itteln eine Steigerung der 
Erzflotierbarkeit ergibt. Bei feiner Erzzerkleinerung u. 1000—2000 g / t  N a2S20 4 w urde 
gegenüber der hydrosulfitfreien F lo ta tion  bei gleichen K onzentrateigg. der C u-Entzug 
von 88,5 au f 92,1%  erhöht u. der Cu-Geh. der R ückstände von 0,29 au f 0 ,2%  ver
ringert. Bei Grobzerkleinerung bedingt die F lo ta tion  in K alklsg. im allg. eine Ver
schlechterung der K onzcntrateig., jedoch w ird diese durch H ydrosulfitzusatz ver
bessert. Die W rkg. des letzten  verringert sich, wenn es nach dem X a n th a t eingeführt 
wird; es h a t sich als zweckmäßig erwiesen, es in trockener Form  (unter N achspülung 
mit etwas W .) cinzuführen, w odurch seine Zers, verh indert w ird. Verss. der N d.- 
Aktivierung durch Cu2(CNS)2, das bei quan tita tiver Fällung von C uS 04 m it KCNS 
bei Ggw. von N a2S20 4 gewonnen w ird, ergab bei einem C uS 04-Aufwand von 670 g / t  
u. F lotation in K alklsg. eine Steigerung des Cu-Entzugs von 90,4 au f 91 ,3% . D urch 
Erhöhung der C uS04-Menge wurdo eine beträchtliche G ütesteigerung des Cu-Kon- 
zentrats erzielt. (IlneTiiLie Meiajuibi [N ichteisenm etalle] 15. N r. 10/11. 41—52. O k t./ 
Nov. 1940. K rassnouralsk, Cu-Schmelzerei, Zontrallabor. u. K oll.-Elektrochem . 
Inst.) P o h l .

S. M. Butschelnikow , D er E in fluß  der Erzverarmung a u f die Flotation. E s werden 
Einzelheiten über die in russ. V erhältnissen beim E rzabbau  bzw. -förderung ein tre ten 
den Erzverarm ung bzw. -Verluste gegeben, von denen 1. unm ittelbaren E infl. au f  den 
W irksamkeitsbeiwert der F lo tationsaufbereitung besitzt. L etz ter is t z. B. beim Cu- 
Erz von Nowo-Lewinsk sehr gering (75— 76% ), ließ sich aber durch Verringerung 
der Erzverarmung w esentlich erhöhen, wobei der C u-Entzug von 84,7 au f 89,58%  zü
rn der Cu-Geh. im R ückstand  bzw. der unaufgelöste E rzan teil von 0,34 bzw. 13,03 
auf 0,29 bzw. 10,02%  abnahm en. B este Aufbereitungsergebnisse erzielte m an bei 
fg/t) 775 K alk  (bezogen au f freies CaO), 60 X an th a t, 50 K iefernöl, 7,5 „A eroflot“ . 
Der Cu-Geh. des K onzentrats is t aber gering ( ~  8% ), w ährend der Geh. an P y rit 
u. sonstigen Begleitm ineralien 72,42%  beträg t. Die Ausscheidung der letzteren  ist 
daher eine ungenügende u. könnte bei einer iveiteren Verringerung der Erzverarm ung



durch H erabsetzung der F lo tierbarkeit dieser Beimengungen verbessert werden. Zum 
gleichen Zweck w ird eine vers tä rk te  Schaumabschöpfung u. eine wiederholte Reinigung 
des K onzentrats empfohlen. (I lB ex m ie  M ex a j.iL i [N ichteisenm etalle] 15. Nr. 12. 26 
bis 30. Dez. 1940. T rust „U ralm echanobr“ .) POHL.

Ja . A. R ubin tsch ik , Flotation bei grober M ahlung. D urch das 1936 eingeführte 
Arbeitsschem a (F lotation bei Grobzerkleinerung des Guts, Ausscheidung der m it Cu- 
Kies, Zn-Blendo u. sek. Cu-Mineralien verm engten P yritan teile  in das Zwischenprod. 
u. N achzerkleinerung der groben F raktionen) w urde eine 50—60% ig. Leistungs
steigerung bei einem 94% ig. Cu-Ubergang ins K onzen tra t u. geringem R eagens
verbrauch (Soda u. Cyan) gew ährleistet. D er 1939 eingetretene Leistungsabfall u . 
die Güteverschleehterung des E ndprod. sind vor allem au f die Verwendung einer 
anderen Klassifizierungsmaschine u. der sich daraus ergebenden S törung der ein
gestellten Klassifizierung des Zwischenprod. zurückzuführen. D as K alkverf. is t bei 
einer Grobzerkleinerung des F lo tationsguts unbrauchbar u. g ib t überhaup t geringere 
A usbeuten (z. B. um 7— 8 bzw. 10%  weniger Au bzw. Ag), einen um 3—4 %  w asser
reicheren Cu-Ivuchen u. voluminöseren, zäheren Schaum als bei der F lo ta tion  in Soda- 
Cyan. Sein Vorteil beruh t lediglich nur au f der größeren A rbeitsbeständigkeit. (IlB ex- 
niiie Mera.Mii [N ichteisenm etalle] 1 5 . N r. 10/11. 32— 41. O kt./N ov. 1940. K a rabasch, 
A ufbereitungsfabr.) POHL.

S . I .P o l k i n  und N. I .  O lju n in a , Flotation von oxydierten M ineralien  {Skorodit 
und W olfrcm it). D ie Flotationsverss. w urden m it Skorodit des Sapokrowski-Vork. m it 
70— 80%  F eA s04 einer künstlichen 15: 85-Skorodit-Häm atitm isehung, einem W olfram it- 
konzen tra t m it 65,76 (% )W 0 3, 11,42 Fe, 2,68 S, 0,16 Mn u. 5,29 S i0 2, sowie 1: 1- bis 
1 : 6-Mischungen von Skorodit +  W olfram it u. S i0 2 durchgeführt'. Sie ergaben, daß 
sich reines Skorodit durch F lo tation  m it N a-O leat u. Kiefernöl bei Ggw. von CuSO., 
u. Z n S 0 4 un ter portionsweisem Zusatz des Olcats u. der Schwermetallsalzo g u t au f
bereiten läß t. D er höchste A s-Entzug betrug 80,63% , der As-Geh. des K onzentrats 
w ar aber fa s t derselbe wie im Ausgangsstoff. Beim A rbeiten m it N aphthensäure u. 
Schwermetallsalzen betrug  er 11,5% , der A s-Entzug jedoch nur 56,2% . D ie sich fü r 
reines Skorodit bestbew ährte Arbeitsweise h a t bei Skorodit-H äm atitm ischungen v e r
sagt. W olfram it kann  am besten durch F lo ta tion  m it N a-O leat, Oleinsäure u. Kiefernöl 
au fbere ite t werden. Von S i0 2 lassen sich Skorodit bzw. W olfram it durch F lo tation  
bei P h =  6 m it N a-Oleat, Kiefernöl u. etw as W asserglas g u t trennen; hierbei betrug 
der As- bzw. W 0 3-Entzug 92,27 bzw. 94,3% , ih r Geh. in den entsprechenden K onzen
tra ten  23,97 bzw. 46,76%  u. ihr Geh. in den R ückständen  0,36 bzw. 1 ,68% . (IfBexmie 
Mexa-Mti [N ichteisenm etalle] 1 5 . N r. 12. 36— 44. Dez. 1940.) P o h l .

A. E . Mc R ae Sm ith , Schmelz- und Gießprobleme bei der Herstellung von besonders 
beanspruchten Abgüssen aus Eisen-Legierungen hoher Festigkeit. Ausgehend von einem 
Überblick über die bei Erschm elzen von Gußeisen hoher Festigkeit m it 2,6—2,9.(% ) C 
u. 1,2—2,0 Si anzuwendenden techn. M aßnahm en wird über den E infl. des Zusatzes 
von N i bzw. N i +  Mo au f K ornform  u. G raphitausbldg. sowie über die Verwendung 
solcher Gußeisensorten, die 2,9—3,2 (% ) C, 1,2—2,4 Si, 1,4— 1,8 Ni bzw. 1,5— 2,5 Ni +  
0,4— 1,5 Mo enthalten , berichtet. (Foundry T rade J .  6 4 .  191— 93. 203—04. 212. 
27/3. 1941.) ’  M e y e r - W i l d h a g e n .

Jasper O. D raffin  und W . L. Collins, Die Festigkeitseigenschaften eines hoch- 
iccrtigen Gußeisens. E rm ittlung  der Fcstigkeitseigg. von Gußeisen m it 3,06 (% ) C 
(hiervon 2,25 G raphit u. 0,81 gebundener C), 1,17 Si, 0,87 Mn, 0,06 P , 0,123 S, 0,11 Cu, 
0,08 Cr, 1,2 Ni u. 0,91 Mo, welches im Kupolofen aus S tah lsch ro tt m it Zuschlag der 
entsprechenden Legierungselemente erschmolzen wurde. Die sorgfältig erm ittelten 
Festigkeitsw erte betrugen: Zugfestigkeit 33 kg/qm m , D ruckfestigkeit 107,2 kg/qmm 
bei l /d  =  3 u. 81,8 kg/qm m  bei l/d  — 6, V erdrehungsfestigkeit bei vollen Stäben 
40,5 kg/qm m , V erdrehungswechselfestigkeit ohne Q uerbohrung 11,2 kg/qm m  u. m it 
Querbohrung 10,6 kg/qm m . (Proc. Amer. Soc. Test. M ater. 3 9 . 589— 603.
1939.) H o c h s t e i n .

H . A. Schw artz, H . J . Schindler und J . F . E llio tt, D er Zusammenhang zwischen 
Temperkohlengröße und Festigkeit bei Tem perguß. E in  weißes ungetem pertes Temper
gußeisen wurde v ier verschied. W ärm ebehandlungen unterzogen, wodurch, ein ferrit. 
Grundgefüge erreicht w ird, in  dem aber die Temperkohleknötchen eine.sehr unterschied
liche Größe aufwiesen. Der E infl. der Größe der Temperkohle au f  Zugfestigkeit u. 
Streckgrenze is t gering, jedoch wird die Ausbldg. kleiner Temperkohleknötchen auf 
Einschnürung u. D ehnung fü r günstig erachtet. (Proc. Amer. Soe. T est. M ater. 39. 
583— 85. 1939.) ^ . H o c h s t e i n .

H . A. Schw artz, R . C? K asper und N. E . M ertz, D er W iderstand von Temperguß 
m it hohem Siliciumgehall gegen Bohren. U nters, über den E in fl.d e s  C- u. Si-Geh. von
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schwarzem Temperguß au f  die B earbeitbarkeit durch Bohren. Aus den Vers.-Ergeb
nissen wird geschlossen, daß Si u . C au f  die fü r ein Bohrloch bestim m ter Tiefe erforder
liche Umdrehungszahl des Bohrers den gleichen E infl. ausüben, wobei Si das D reh
moment im Sinne einer Erniedrigung doppelt so s ta rk  beeinflußt als C. (Proc. Amer. 
Soc. Test. M ater. 39. 586— 88. 1939.) H o c h s t e i n .

C. 0 .  B u rgess , D er E in flu ß  von Chrom a u f d ie Oxydationsbeständigkeit von Guß
eisen. E lf verschied. Gußeisenproben m it 0— 25%  Cr, die 360 S tdn. bei 700, 800, 900 
u. 1000° erh itz t waren, w urden nach A bkühlung au f ihre vom Cr-Geh. abhängige O xy
dationsbeständigkeit hin untersucht. D urch m etallograph. Unteres, w urde der E infl. 
des Cr-Geh. au f  die Vermeidung der O xydation nachgewiesen. Bei niedriggekohlten 
Gußeisenproben is t der E infl. des C-Geh. au f  die O xydationsbeständigkeit verhältn is
mäßig gering. Die Untere, zeigte, daß  hochchrom haltige Gußeisenprobon m it ca. 3 %  C 
u. 2%  Si keinen größeren O xydationsverlust aufwiesen als Cr-Stählo m it niedrigen 
C- u. Si-Gehh., jedoch gleichen Cr-Gohalten. Bei der Best. des Verlaufs des E ortschreitens 
der Oxydation bei 800 u. 900° w urde gefunden, daß  nach einer anfänglichen O xydations
zeit, die zwischen 72— 120 S tdn. lag, die Geschwindigkeit der fortschreitenden O xydation 
bei Cr-haltigem Gußeisen s ta rk  verringert w ird. (Proc. Amer. Soc. T est. M ater. 39. 
604—25. 1939. N iagara Falls, N . Y ., Union Carbido.and Carbon Res. Laborr.) H ö c h s t .

O. E .  H a rd e r , D er P rü f block fü r  hitzebeständige Legierungen von dem Untersuchungs- 
Institut fü r  Gußlegierungen. Seine Geschichte, A usw ahl und Verwendung. N ach ü b e r 
blick über d ie Entw .-G esckiekte der Prüfung  von hitzebeständigen Legierungen an  
einem genormten Gußblock werden verschied, in  ih rer Form (Kielbloek, S tem -G ieß- 
trichterblock, U -Stabblock, keilförm iger Block) abgeänderte Priifblöcke zwecks Best. 
der Warm- u. D auerstandsfestigkeit hinsichtlich der Leichtigkeit ih rer gießtechn. H erst., 
ihrer Fehlerfreiheit, mechan. Eigg. u . W erkstoffverbrauch untereinander u . m it dem 
genormten Gußblock verglichen. F ü r  Zugfestigkeitsproben erscheint der keilförm ig 
ausgebildete Block bes. geeignet. Drei hitzebeständige Gußlegierungen m it 35 (% ) N i, 
15 Cr bzw. 25 Cr, 12 N i u. 60 N i, 12 Cr werden au f  ihre Festigkeitseigg. im G ußzustand 
nach einer W ärm ebehandlung bei 870° u. hei ca. 980° un tersuch t, die in  Tabellen an 
gegeben werden. (Proc. Amer. Soc. Test. M ater. 39. 626— 36. 1939. Columbus, O., 
Battelle Memorial In s t.)  H o c h s t e i n .

L uigi B ru n o , Über die m akroskopische E tstarrungsstruktur von Stahlingots. Aus
gehend von Verss. über die W rkg. steigender Zusätze von Fe/S i beim Abgießen von 
beruhigtem u. n icht beruhigtem  S tahl auf den Gasgeh. der G ußbarren, wobei ein S tah l 
mit im M ittel 0,25 (% ) C, 0,35—0,45 Mn, 0,07 P , 0,06 S u. Si-Gehh. von 0—0,20%  
verwendet wurde, m acht Vf. nähere M itt. über Verss. zur Prüfung der desoxydieronden 
u. beruhigenden W rkg. von Fe/M n, Fe/S i u. A l allein oder zu mehreren u. s te llt dabei 
fest, daß man eine kontinuierliche Reihe vom s ta rk  schäum enden S tah l über verschied. 
Zwisehenstadien wie z. B . schäum endem  S tah l u. halbberuhigtem  S tahl bis zu be
ruhigtem Stahl erhält. E s bestehen hier keine scharfen Grenzen. D abei lä ß t sich ein 
bemerkenswerter U nterschied zwischen dem  E infl. der verschied. R ed.-M ittel (Mn, 
Si u. Al) feststellen. D as H inzufügen von Mn allein ergib t niem als beruhigten Stahl. 
Dagegen w irkt sowohl Si als auch Al gleichzeitig desoxydierend u. beruhigend. Zwar 
ist der ehem. Verlauf beim Zusatz von Mn, Si u. Al der gleiche, weil alle M etalle das 
vorhandene FeO reduzieren. E s w ird auch bei der R ed . des FeO m it Mn die B ldg. von 
CO verhindert, aber das Mn h a t keinen E infl. auf die übrigen noch gelösten Gase (N u. H ). 
Dagegen bilden sich bei Zusatz von Al bzw. Si disperse, n ich tm etall. Einschlüsse, die 
verhindern, daß die von den sich bildenden K rystallcn  sich loslösenden Gase sich zu 
Blasen vereinigen. (Rev. M etallurg. 36. 335—54. 7/7. 1939.) M e y e r - W i l d h a g e n .

A lbert P o rte v in , B eitrag über das in  Nickelstählen nach langsam er Abkühlung  
beobachtete Gefüge. E ntsprechend der langsam en A bkühlung beim D urchlaufen des 
Ar"-Gebietes wurden in  N iekelstählen m it 0,1—0,35%  C u. 7— 12%  N i Gemische von 
Austenit u. M artensit beobachtet. (Rev. Metallurg. 36. 316—21. 7/7.1939.) H ö c h s t .

W erner C oupette , D er E in fluß  der Seigerung und Verschmiedung a u f die Festigkeits
eigenschaften großer Schmiedestücke aus Stahl. (S tahl u. Eisen 61. 1013—22. 1036— 42. 
6/11.1941. — C. 1941. I I .  3237.) H o c h s t e i n .

H . W . G rah am  und H . K . W o rk , Prüfverfahren zur Bestim m ung der Versprödung 
von Stahl durch Jialtverarbeitung. Zur B est. der durch K altverform ung hervorgerufenen 
Veränderung der Festigkeitseigg., bes. der Zunahm e der V ersprödung w ird ein runder 
Stahlstab von 0,475 Zoll D urchm esser u. 10 Zoll Länge durch eine Ziehm atrize gezogen, 
darauf entsprechend dem K altverform ungsgrad eingekerbt u. abschließend au f  K erb 
schlagzähigkeit untersucht. D ie erm itte lten  V ersprödungskurven, welche die K e rb 
schlagzähigkeit in A bhängigkeit vom K altverform ungsgrad zeigen, sind fü r jede S tahl-
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Charge kennzeichnend. (Proc. Amer. Soc. Test. M ater. 39. 571— 82. 1939. P ittsburgh, 
Pa ., Jones & Laughlin Steel Corp.) H o c h s t e i n .

H . H ab a rt und W . J .  H erge. Prüfung der Kerbschlagzähigkeit von Proben mit 
verringerter D icke bei Tem peraturen unter 0°. Charpy-Kerbschlagzähigkeitsprüfungen |  
w urden an  8 Stählen bei 20° u. Tempp. un ter 0° bis —65° ausgeführt. Die n. Charpy- 
probe sowie Proben m it 2/3, % , %  u. %  der n. Probendicke w urden der Prüfung unter- “ 
zogen. M it abnehm ender Prüftem p. verloren die n. Proben sowie die m it %  der Normal
dicke von ferrit. S tählen an  K erbschlagzähigkeit . Auch die Proben m it %  der Normal- f 
dicke besaßen bei niederen Tempp. eine verringerte K erbschlagzähigkeit, jedoch war 
die Abnahme der Kerbschlagzähigkeit n ich t so s ta rk  wie bei den dickeren Proben. Die ' 
noch dünneren Proben h a tten  p rak t. bei allen Tem pp. eine gleiehbleibende Kerbschlag- 
Zähigkeit. E in  austenit. S tah l m it 18%  Cr u . 2% _N i zeigte m it abnehm ender Prüf- 
tem p. eine erhöhte Kerbschlagzähigkeit. (Proc. Amer. Soc. Test. M ater. 3 9 . 649—58. i
1939. Ellwood City, P a ., N ational Tube Co.) H o c h s t e i x .

W alte r Crafts und Jo h n  J .  E gan , D ie die Kerbschlagzähigkeitsprüfung von Stahl 
bei niedrigen Tem peraturen beeinflussenden Faktoren. Zwecks Best. der Gründe fü r die 
mangelnde Ü bereinstim mung der K erbschlagzähigkeitsprüfung nach C h a r p y  u . I z o d  
bei niedrigen Tem pp. w urden Unteres, angestellt, um einige der U nterschiede, welche 
die mangelnde Ü bereinstim m ung bedingen können, auszuschalten. So w urden C h a r p y -  
Probcn au f einer Schlagm aschine untersucht, au f welcher die Anfangsenergie u. die | 
Schlaggesohwindigkeit unabhängig voneinander variie rt w erden konnten. Auch wurde 
d er K erbradius u. die K erbtiefe hinsichtlich der E m pfindlichkeit fü r genaue Proben- ; 
abm essungen untersucht. E s w ird zw ar eine allg., jedoch wenig genaue Wechsel- ■ 
beziehung zwischen den verschied. Prüfm aschinen erm itte lt. (Proc. Amer. Soc. Test. 
M ater. 3 9 . 659— 72. 1939. N iagara Falls, N . Y., Union Carbide and  Carbon Res. |  
Laborr.) H o c h s t e i x ,

F ried rich  E rdm ann-Jesn itze r und H einrich  H anem ann , D ie  Biegezahl von j 
Blechen und Bändern aus Z in k  und Zinldegierungen. Die Best. der Biegezahl im Hin- 
u. Herbiegevers. leidet bei Zn n ich t durch die Verfestigungen an der Biegekante (wie 
z. B. bei den kub. Metallen). E s wird eine Probengröße von 60 X  15 mm vorgeselilagen; ; 
hei kleinerer B reite als 15 mm kann sich die Biegezahl erheblich erhöhen. D er Einfl. : 
des Biegeradius au f  die Biegezahl is t erheblich. D ie Prüfgeschwindigkeit kann ebenfalls 
viel ausm achen, es sollte, wie in  D IN  DVM 1211, m it 1 Biegung/Sek. gearbeitet werden. 
D ie Größe der Biegezahl kann s ta rk  von der Temp. abhängen, die N orm altem p. für 
die Verss. beträg t daher 20°, die Vers.-Temp. kann bis au f  ¿ 5 °  von diesem Normalwert 
abweichen, sie m uß dann aber durch U m rechnung korrigiert werden. A n Feinzinkband ; 
(99,99% ) w ird der E infl. der Korngröße au f  d ie Biegezahl q u an tita tiv  untersucht. ; 
(Z. M etallkunde 3 3 . 317—22. A ug./Sept. 1941. Berlin, Techn. H oehsch., In s t, für 
M etallkunde.) - ADENSTEDT.

H erm ann  K ästn er und E m st F ischer, E in flu ß  des Eisengehaltes au f das Form
änderungsvermögen einer Zinklegierung. Ü ber die Größe der in Zn-Cu 1-Legierungen 
zulässigen Fe-Beimengungen herrschte bis je tz t n ich t genügende K larheit. Vff. prüften : 
daher an einer R eihe von Zn-Cu 1-Legierungen m it 1,1%  Cu; 0 ,3%  Mn u . einem 
Fe-G eh., der sich zwischen 0,01 u . 0 ,28%  änderte, den E infl. des Fe-G eh. au f  die Festig
keit, H ärte , Dehnung, Biegezahl, dynam . Tiefung u. au f die p rak t. Tiefziehfähigkeit. I 
Die Prüfungen wurden an  w alzharten u. an  geglühten Blechen durchgeführt. — Es 
wurde bei allen Prüfungen festgestellt, daß  Fe-Beimengungen eine erhebliche Ver
schlechterung der V erform barkeit zur Folge haben; d afü r sind —  wie an  Gefügebildern 
nachgewiesen wird —  harte  u . spröde K rystalltrüm m er von FeZ n, verantw ortlich, die 
sich zum Teil örtlich anreichern. In  geglühtem Z ustand  is t der schädliche E infl. des 
Ee geringer als im gewalzten Z ustand, außerdem  hängen die Prüfergebnisse deutlich | 
von der Lage der Proben zur W alzrichtung ab. Z ur Erzielung höchster Dehnwertc 
m uß der Eisengeh. unbedingt u n te r 0 ,03%  gehalten werden. (Z. M etallkunde 33. 
323— 27. A ug./Sept. 1941. U lm , W ieland-W erke A. G ., P rüf- u . Forschungsanst.) A d e n

E rich  Schmid, D ie  Feinzinklegierungen Z n -A l 1. Die Feinzinklegierung mit 
0 ,8%  A l; 0 ,4%  Cu (Zn-Al 1) is t als W erkstoff fü r elektr. L eitungsdrähte vorgeschlagen ■ 
worden, sie besitz t gute V erarbeitbarkeit, zeigt im gegossenen W alzbarren ein fein
körniges u . gleichmäßiges Gefüge u. h a t (vor allem nach geeigneter Glühbehandlung) | 
ein gutes D auerstandverh ., wie aus „H ärtekriechverss.“ geschlossen werden kann. ; 
M it den Eigg. der Zn-Leitungsdrähte des W eltkrieges h a t diese Legierung nichts mehr 
gemeinsam. Zn-Al 10 u. Zn-Al 4 scheiden wegen Verformungsschwierigkeiten aus, auch 
Mg-Zusätze (zur Pb-K om pensation) bew ährten sich aus demselben Grunde nicht, — 
Anschließend wird über die E ignung von Zn-Al t fü r die H erst. von tiefziehfälngen 
Blechen berichtet. E s werden die günstigsten W alzbedingungen u. die technolog. Eigg- 1
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der Bleche m itgeteilt. —- Schließlich w ird über die Legierung Zn-Al 1 als G ußwerkstoff 
berichtet; hierbei w ird meistens ein Mg-Geh. von 0,02%  in  Anwendung gebracht. 
Als Beispiel w ird ein Sandguß-V olldurehlaufventil gebracht. Die Festigkoitswerte 
von bes. gegossenen Probestäben sind im Vgl. zu GZn-Al 4-Cu 1 u. GZn-Cu 4 m itgeteilt. 
Der Mg-Geh. verbessert das K rieckvcrh. der Legierung. Die m it dem niedrigen 
Al-Geh. zusam menhängende gu te  Löt- u. Schw eißbarkeit w ird bes. hervorgehoben. 
(Z Metallkunde 3 3 . 312— 16. A ug./Sept. 1941. F ran k fu rt a. M ., M etallgesellschaft 
A. G., M etall-Labor.) A d e n s t e d t .

E rich  G ebhard t, Über den ß-Zerfall in  alum inium haltigen Zinklegierungen und  
den Einfluß kleiner Beimengungen auf d ie Zerfallsgeschwindigkeit. Vf. untersuchte 
in bin. Zn-Al-Legierungen den V erlauf des /^-Zerfalls durch  Messung der Länge, des 
elektr. W iderstandes, der W ärm etönung der H ärte  u . ferner durch röntgenograph. 
u. mkr. Methoden. E s konnte kein A nhaltspunkt d afü r gefunden werden, daß beim 
/¡-Zerfall noch Zwischenphasen entstehen, vielm ehr scheint eine unm ittelbare A uf
spaltung in  die beiden stabilen K rystallarten  p  u. ß' vorzuliegen. — In  tom . Zn-Al-Cu- 
Legierungen konnte der ^-Zerfall überall d o rt durch Längenänderungen naehgewiesen 
werden, wo überhaupt dio /¡-Phase vorkam . Schon geringe Cu-Gehh. wirken zerfalls
hemmend, die Geschwindigkeit des Zerfalls is t außerdem vom Al-Geh. abhängig. — 
Schließlich wurde der E infl. kleiner Beimengungen au f den Zerfall der eutektoiden 
Zn-Al-Legierung m it H ilfe von 'W iderstandsmessungen untersucht. E s sind insgesamt 
33 verschied. Zusätze geprüft worden, die im allg. keinen nennenswerten E infl. au f die 
^-Aufspaltung ausübten ; lediglich d ie E lem ente Sn, Cu, In , Cd, L i u . Mg vermögen 
den Zerfall merklich aufzuhalten. U nter ihnen tre ten  Mg u. L i durch bes. starke W rkg. 
hervor. (Z. M etallkunde 33- 328—32. A ug./Sept. 1941. S tu ttg a rt, K aiser-W ilhelm- 
Inst. f. M otallforschung.) A DENSTEDT.

A. V. Z ee rled e r, D ie  Entwicklung der korrosionsbeständigen Aluminiumlegierungen- 
(Techn.-Ind. Schweiz. Chemiker-Ztg. 2 4 . 271—73. O kt. 1941.) M e y r -W i l d h a g e n .

D. H . K ille ffe r, M agnesium  aus dem M eer. N ach einem Überblick über die Ver
wendung des Mg in der Technik seit seiner ersten D arst., übor dio E ntw . der Mg-Ge- 
uinnung in Am erika seit dem 1. W eltkrieg u. über die Lage u. E igner, über R ohstoffe 
u. Arbeitsverff, sowie über die geplante Produktionshöhe der zur Z eit in USA arbeitenden 
u. geplanten M g-H ütten g ib t Vf. eine m it Bildern u. einem Ü bersichtsdiagram m  über 
das Gewinnungsverf. versehene ausführliche Beschreibung der nach dem Dow-V erf. 
arbeitenden Anlage der D o w  CHEMICAL Co. in  F reeport, Texas. D ort werden in der 
Min. 320 000 1 Meerwasser verarbeite t. Als K alkrohstoff dienen A usternschalen. (News 
Edit., Amer. ehem. Soc. 1 9 . 1189—93. 10/11. 1941. New Y ork, N . Y ., USA, 60 E ast 
42 nd St.) 1 W i n k l e r .

E. B raH denberger, Zerstörungsfreie Untersuchung der F einstruktur der Werkstoffe 
mittels Röntgeninterferenzen. Vf. w eist auf die B edeutung der R ö n t g e n r ü c k -  
s t r a h l a u f n a k m e  hin, behandelt ausführlich die M eth. u. bespricht einige B ei
spiele der angew andten Feinstrukturuntersuchung. (Schweiz. B au-Z tg. 1 1 8 . 255—60. 
29/11.1941. Zürich, EMPA, Labor fü r Feinstruk tu run ters, Eidgen. Techn. Hochschule, 
Mineralog. Inst.) E h r l i c h .

Tom A . T r ip le tt  und  W . L a v e m  H ow lan d , Beziehung zwischen einigen mecha
nischen Werten von Alum inium legierungen und m ittels Röntgenstrahlendurchleuchtung 
erhaltenen W erten. Zur F eststellung dös U nterschieds zwischen meohan. Eigg. u. 
röntgenograph. W ert werden gewisse durch R öntgenstrahlendurchleuchtung erm itte lte  
Befunde m it auf mechan. Wege erhaltenen Eigg. von geschm iedeten u. gegossenen 
Al-Legierungen (14 S—T, 24 S—T  u. 19 S—T  4) verglichen. Aus K urven, die auf 
Grund der-Prüfungsergebnisse aufgestellt w urden, lä ß t sich eine Beziehung zwischen 
den m ittels R öntgenstrahlenm eth. e rm itte lten  u. den auf mechan. Woge bestim m ten 
Wert ableiten'. (Proc. Amer. Soc. T est. M ater. 3 9 . 749—68. 1939.) M E Y E R -W lLD H .

G ilbert E . D o an  und  M ilton  B . V o rd ah l, F einfokus-R adiographie m it y-Strahlen. 
(Vgl. C. 1 9 4 0 . I. 1417.) U nters, der Frage, welch schmale Innenrisse in einem M etall
gegenstand bei Anwendung bestm öglicher radiograph. Bedingungen durch y-S trahlen 
gefunden werden kann. Bei Verwendung einer R öntgenröhre (bulb of radon) m it 
Vib" Durchmesser w urden Risse entdeckt, die 0,001" b re it in 1" dicken Stahlblöcken 
u. 0,002, 0,003 u. 0,005" b re it in 2, 3 u. 4 "  dicken Stahlblöcken w aren. Jed e r R iß  lag 
Yi" tief. Risse von dieser Feinheit w ären bei U nterss. m it H ilfsm itteln  von n. A b
messungen nicht erm itte lt worden. N och feinere Risse können erm itte lt werden, wenn 
sie tiefer als l/4"  liegen oder in dünneren M etallquerschnitten liegen. Angaben über 
die Beliehtungszeit in A bhängigkeit von der M etalldicke u. vom A bstand. (Proc. Amer. 
Soc. Te3t. Mater. 3 9 . 741— 47.“ l939. Bethlehem , P a ., Lehigh U n iv .)  H o c h s t e i n .
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H enri Jo live t, Methoden der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Die Methoden 
der Magnot-Metallölverff. (Ferrofluxprüfung) werden besprochen u. die Fohleranzeige- 
em pfindliohkeit w ird d isku tiert. Im  Anschluß daran  g ib t Vf. typ . A ufnahm en von 
Unganzheitsstellen im S tahl, wie Schlackenfäden, Schmiederisse, Flocken, E rm üdungs
anrisse u. Lunker nach ihrer K enntlichm achung durch das Magnet-M etallölverf. wieder. 
Zum Schluß werden einige interessante Beispiele zur U nters, von nichtm agnet. Stählen 
(18/8-Stählen) gegeben, die au f der E xistenz von Gebieten verschied. Perm eabilität 
in solchen W erkstoffen beruhen. (Rev. Mótallurg. 3 8 . 153—63. Ju n i 1941.) A d e n .

L. E . Pew sner und A. W . Shigadlo, In  der Industrie  anwendbare magnetische 
KontroUmethoden. Überblick über dio Verff. der m agnet. Defektoskopie, der Best. 
der Dicke von Überzügen u. der m agnet. Analyse. (3anojci;aa Jaöopaiopua [Betriebs- 
L ab .] 8 .  1 2 5 4 — 6 3 . Dez. 1939.) R .  K .  M ü l l e r .

D. S. Schraiber, Untersuchung von M etallen m ittels Ultraschallwellen. (Vgl. 
C. 1 9 4 1 .  II . 1199.) Vf. e rläu te rt die Vorteile der U ltraschalldefektoskopie u. ihro An
wendung in Sonderfällen (Unters, von S tücken m it flachen oder gekrüm m ten Ober
flächen). Die Anwendung einer veränderlichen Frequenz is t n ich t nur bei Stücken 
von verschied. Dicke zweckmäßig, sondern auch bei parallelflächigen Stücken, z. B, 
dünnen Blechen, bes. bei grobem K orn. Dio „A btastm ethodik“ bedarf noch einer 
Vereinfachung zur E rhöhung ihrer Leistungsfähigkeit. E s w ird ein Schema entwickelt, 
das an  dasjenige der N iederfrequenz-Fernselitcchnik erinnert. (3aB0flCKa;i Hafioparopua 
[Betriebs-Lab.] 9 . 1001—08. 1 Tafel. Sept. 1940.) R . K . M ü l l e r .

E. F ranke , Erm ittlung von Fehlstellen in  Drähten durch zerstörungsfreie Prüfung. 
K urzer Überblick über elektr., m agnet. u. therm . Verfahren. (D raht-W olt 34. 647—49. 
6/12. 1941.) H o c h s t e i n .

T. D. K ubyschkina, M agnetische und elektrische Methode zur Kontrolle von Kolben
ringen. F ü r  die Serienkontrolle von Ringen aus einzelnen Güssen, dio sich durch ver
schied. G raphitform  unterscheiden, h a t sich die elektr. W iderstandsm eth. bewährt, 
fü r R inge aus Ölguß is t sie weniger geeignet. Dagegen kom m t die m agnet. M eth. für 
alle G ußarten in F rage; sie g e s ta tte t dio U nters, von freiem F errit, Ferrit-Graphit- 
E utektikum  (bei genügender Menge) u. Zem entit. (3aB0ACKaji Jaöopaiopua [Betriebs- 
L ab .] 8 .  1 2 6 8— 73 . 1 Tafel. Dez. 1 9 3 9 .)  R . K .  M Ü L L E R .

A. A. K isselew , Neue magnetische Defektoskope vom T y p  M D -3  und M D-i. 
Beschreibung eines universellen u. eines spezialisierten Spektroskops, die beide, bes. 
fü r die U nters, von Flugzeugm aterialien u. Flugzeugm otoren bestim m t sind, mit 
W echselstrom betrieben werdon u. auswechselbare Teile aufweisen. (Barojcicaa Jlaöo- 
paiopna [Betriebs-Lab.] 8 . 1264— 68. Dez. 1939.) R . K . M ü l l e r .

Languepin, D ie  elektrische W iderstandsschweißung. Beschreibung des Prinzips 
der P unk t- u. Endschweißung sowie der E ntw . der techn. M ethoden. (E lectricitc 25. 
37— 40. Febr. 1941.) M e y e r - W i l d h a g e n .

K . K . Chrenow, E inige Fragen zur Theorie des Schweißbogens. K urze Darlegung 
der w ärm etheoret. G rundsätze der L ichtbogenentladung in bezug auf den stationären 
Z ustand  des m etall. Sehweißbogens. (Bcctiiiik HunrenepoB u TexuuKOB [Anz. Ing. 
Techniker] 1 9 4 0 . 618— 20. Nov.) H o c h s t e i n .

I. G usenko, Schweißverfahren im  S ta lin -W erk  von Noivo-Kram atorsk. Z ur Aus
führung von Schweißungen an S tahlkonstruktionen, wie z. B. Tromm eln, Rahnien- 
teilen von K ranwagen, K ranbrücken , Balanzieren, Gehäusen fü r Gasgeneratoren 
werden zwei A uftragswerkstoffe m it zugehörigen U m hüllungen angegeben. Dio Elek- 
trodendrah tzus. betrug  0,14 (°/0) C, 0,8 Mn, 0,042 S, 0,045 P , 0,48 Cu u. 0,38 Cr bzw. 
0,13 C, 0,61 Mn, 0,008 Si, 0,03 S, 0,021 P , 0,55 Cu u. 0,53, w ährend dio Zus. der zu
gehörigen U m hüllungen betrug : 2 (°/0) Cu, 0,5 Eerrochrom, 20 M n-Erz, 35 Ti-Erz, 
20 Ferrom angan, 9,5 F lußspat, 2,5 calcinierte Soda, 4 S tärke, 2 D extrin  bzw. 66% 
einer n ich t näher gekennzeichneten Legierung m it 3 B estandteilen, sowie 6 Stärke, 
3 D extrin , 3 CuO, 7 Chromoxyd, 15 Wasserglas. R ichtlin ien  zur Feblerausbesserung 
von S tahlguß n. Schm iedestücken m itte ls  elektr. oder autogener Schweißverfahren. 
(BecrnriK HnntenepoB n TexmiKOB [Anz. Ing. Techniker] 1 9 4 0 . 653—54. Nov.) HÖCHST.

W . A. Lapidus, Untersuchung der Aufschweißung von legierten Stählen a u f Stahl
unterlagen. Verss. zur A uftragung von Sehnelidrehstahl m itte ls der S c h w e i ßf lamme 
auf Stahlschäfte zwecks H erst. von Schneidwerkzeugen u. Ausnutzung von Schnell
drehstahlabfällen. D ie Abfälle besaßen eine Zus. von 0,7—0,8 (°/0) C, 17,5— 19 W u- 
3,5—4,6 Cr. Nach Aufschmelzung, Ausglühen, H äm m ern m it nachfolgendem, nach
maligem Ausglühen, H ärten , Anlassen u. B earbeitung h a tte  die aufgetragene Werk- 
zeugstahlsehicht eine ROCKWELL-Härtc von 62— 66. Der C-Geh. der A uftragung lag bei 
den Verss. durch A bänderung der Flam m enlänge, sowie verschied. Zuss. u. Dicke» 
der bei der Auftragung benutzten  Form w ände (G raphit, Cu, hitzebeständige Steine)
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in den Grenzen von 0,63—2,5°/0. (BecnwK Hnaieuepon u TexuutcOB [Anz. Ing. Tech
niker] 1940. 624—25. Nov.) H o c i i s t e i n .

G. H . B jork lund , D ie  Bestim m ung und d ie  Kontrolle des pn-W ertes. E rk lärung  
des pH-Begriffes u. Überblick über die Bedeutung des pH-Wertes fü r galvan. B äder. 
(Monthly Rev. Amer. E lectro-P laters’ Soc. 28. 775—83. Okt. 1941. M ontreal, Can., 
Fisher Scientific Co. L td .) M a r k h o f f .

A. Pollack, H undert Jahre Abscheidung von Legierungen. G eschichtlicher Überblick 
über die Entw . der galvan. Verfahren. (Obcrflächontechn. 18. 171— 72. 1941.) MARKH.

M. P asser und A. L auenstein , Z ur spektralanalytischen Schichtdickenbestimmung 
galvanischer Überzüge. E s is t auf zwei Wegen möglich, m it spek tralanaly t. Methoden 
die Schichtdicke galvan. M etallüberzüge zu bestim m en: 1. durch In tcnsitä tsvg l. 
bestimmter Linien der un ter gleichen Bedingungen aufgenom menen Spektren  von 
Proben u. S tandardblecbon; 2. durch die Messung der A bfunkzeit bis zum  E in tre ten  
einer festgclegtcn In ten s itä t ausgowählter Linien des G rundm etallcs. Boi Cr-Schiehten 
auf Messing is t bei Auflagen bis zu 10 /« S tärke das Vgl.-Verf. (1) u, bei stärkeren  Auf
lagen das A bfunkverf. (2) anzuwenden. Ähnlich liegen dio Verhältnisse bei Cr-Über- 
ziigen auf Fe. Bei diesen Verss. w urde m it dom FEUSZNER-Funken F F  4, 1/1 C, 1/1 L 
gearbeitet. Bei Steigerung der A bfunkzeiten bis zu 30 Min. konnten Cr-Schichten bis 
40 p  gemessen werden. Schwierigkeiten bei der spek tralanaly t. Schichtdiekenmessung 
konnten durch Änderung der elektr. Anregungsbedingungen oder durch Anwendung 
von Vorfunken beseitigt werden. Bei verkupfertem  Messing gelang es, durch H erab
setzung der Selbstinduktion (F F  4, 1/1 C, 1/10 L) Abfunkaufnahm en herzustellen. 
Unter ähnlichen Bedingungen (verringerte Induktion) konnten dickoro Ag-Schichten 
auf Cu gemessen werden. Auch Cu auf Al wurde bei S tärken  über 15 /t gemessen. Bel 
nicdrigschm. M etallüberzügen (z. B . aus Sn) versagen beide Verfahren. Vf. g ib t eine 
Arbcitsvörschrift fü r Schichtdickenbest, von verkupfertem  Messing. (Korros. u. Metall- 
. schütz 17- 380—84. Nov. 1941. Berlin, Siemens & H alske A kt.-G es.) M a r k h o f f .

— , Härteprüfung galvanischer Niederschläge. Zusamm enfassende D arst. d er ge
bräuchlichen H ärteprüfverfahren. (M etallwaren-Ind. Galvano-Techn. 39. 51— 53. 
98—105. 1/2.1941.) M a r k h o f f .

A. Glazunov und L. Jen icek , Elektrolytische Bleiüberzüge, abgeschieden aus einer 
Lösung komplexer Bleisalze. E s wurden elektrolyt. Pb-Ü berzüge untersucht, die au f 
Pe aus Lsg. abgeschieden w urden, die ein komplexes Pb-K ation  enthielt. Diese durch 
-sek. Zers, abgeschiedenen Pb-Schichten sind porenfrei, auch in geringer Schichtdicke. 
Es wurde festgestellt, daß  die P orositä t schwacher Pb-Ü berzüge vorwiegend au f e in 
seitige Orientierung der an den aktiven Zentren der K athode in R ichtung der S trom 
linien anwachsenden K rystalle  zurückzuführen ist. Zum Nachw. der Poren h a t sich 
die elektrograph. Meth. bew ährt. A uf gu t gereinigtem Ee h a fte t die Verbleiung auch 
ohne Zwischenschicht. Die A rt der V orbehandlung der zu verbleienden Fo-Blecho 
wirkt sieh n icht au f H aftverm ögen u. P orositä t der Pb-Schicht aus. N ur gebeizte 
Bleche zeigen nach dem Glühen bei 200° erhöhte P orositä t. (Korros. u. M etallschutz 
17. 384— 87. Nov. 1941. Prag, F a . Ivalcium.) M a r k h o f f .

H. F ischer und K . Voss, Über Diffusionsvorgänge an galvanisch verkupfertem Z in k  
•und Zinklegierungen. F ü r die Verss. wurden Bleche aus Fein-Zn (99,99°/0), aus L e
gierungen der G attung Zn-Al 10 (Zam ak E ta  M) u. ZnLi (Mi 38) sowie ZnCu 4 (ZL 7) 
verwendet. N ach V orbehandlung in verd. HCl, Abreiben m it feinem Bim ssteinm ehl, 
elektrolyt. E n tfe tten  in N a3PO.,-Lsg., Tauchen in 5°/0ig. H 2SO.,-Lsg. wurden die Bleche 
in einem alkal. Cu-Bad bei 0,5 A m p./qdm  u. 30° 60, 36 u. 18 Min. lang verkupfert 
(Schichtdicke 10, 6 u. 3 /<). A n  den Proben aus Zn oder Zn-Legierungen w aren bei 
einjähriger Lagerung bei R aum tem p. noch kein Anzeichen von Diffusion von Zn in 
die Cu-Schicht zu bemerken. E ine D auererhitzung von 100° ru ft bei allen Proben 
deutlich Diffusion hervor. Bei Legierungen der G attung  Zn-Al 10 is t sie geringer als 
bei den anderen Proben. N ach 6-tägiger E rhitzung bei 200° sind bei allen Proben die 
Gu-tberzüge p rak t. verschwunden. Galvan. aufgebrachte Zwischenschichten aus P b , 
Ni oder Fe verhindern die Diffusion. (Korros. u. M etallschutz 17. 377— 80. Nov. 1941. 
Berlin, Siemens & H alske Akt.-Ges.) M a r k h o f f .

Kräm er, Verbundwerkstoff ,,C u p a l“ . E igg., Behandlungsweise u. Anwendungs
gebiete von Cupal. (MSV Z. Metall- u . Schm uckw aren-Fabrikat. Verchrom. 22. 485—86. 
10/12.1941.) M a r k h o f f .

— > D ie Feuerverzinkung. (Vgl. C. 1940. I I .  2213.) V orbehandlung der Teile vor 
dem Verzinken: Beizen m it Sparzusätzen. (Galvano [Paris] 1940 . N r. 97. 22— 24. 
M ai0  _ M a r k h o f f .

G. Friedrich, D ie Oberflächenbehandlung der Leichtmetalle a u f A lum in ium basis. 
Kurzer Überblick über Polieren, Lackieren, ehem. u. e lektrolyt. O xydation von Al-
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Legierung. E s w ird ferner angegeben, zu welchen G attungen des N orm blattes D IN  1713 
die einzelnen handelsüblichen Legierungen m it ihren Phantasienam en gehören. (MST 
Z. Metall- u . Schm uckw aren-Fabrikat. Verchrom. 22. 477— 79. 10/12. 1941.) M a r k e

— , Sphärometer zum M essen der D icke von anodischen Film en. Beschreibung eines 
M eßinstrumentes. Die au f die zu messende Oberfläche aufsetzendo Mikrometerselirauhe 
is t m it einem elektr. Sum m er verbunden, der die Schraube in V ibration versetzt. So
bald  die Schraubenspitze die Oberfläche leicht berührt, än d e rt sich der Summerton. 
Das Ins trum en t ermöglicht sehr genaue Messungen. (Light M etals [London] 4. 86. 
April 1941.) ' M a r k h o f f .

Jo h a n n  P h ilip p i, Verhalten eloxierter Leichtmetallbleche — insbesondere der Legierung 
A l-C u-M g bei nachfolgender Warmbehandlung in  Salzglühbädern. J e  nach Stärke der 
Eloxalschicht au f Al-Blechen oder S täben tre ten  bei nachfolgender Warmbehandlung 
in Salzbädern Längenzunahmen auf, die auch nach dem E rkalten n ich t zuriiekgeken. 
An einem Blech El. W . 3116,5 (400 x  25 x  1) m it einer E loxalschichtstärke von 
14— 16 ft t r i t t  nach einer G lühdauer von 20 Min. bei 500° eine bleibende Längen- 
Zunahme von 7,5 mm ein. Die Ursache w ird in dem Eindringen des Glühsalzes in die 
durch die E rhitzung geöffneten Poren der Oxydschicht gesehen, w odurch eine Zu
sammenziehung der Oxydschicht unmöglich gem acht w ird. (Aluminium 23. 595—93. 
Dez. 1941. Einsw arden i. O., W eser, F lugzeugbau G .m .b .H .)  M a k k h o f f .

B . W u llh o rs t und  A . v . P o la c z e k -W itte k , Könlgenographische Untersuchung vos 
elektrolytisch in  Alkalifluoridlösungen und Natronlauge hergestellten Schichten a u f lieh■ 
magnésium. (Vgl. C. 1941. I I . 530.) E s wurden die bei anod. u . Wechselstrombehandlung 
in Fluorid- u . in NaOII-Lsgg. entstandenen Schichten au f  Mg röntgenograpli. unter
sucht. In  Alkalifluoridlsgg. bildet sich in beiden Fällen MgF2 (Sellait), in  welchem 
offenbar Mg(OH)2 u. MgO eingebaut sind. In  A lkalihydroxydlsgg. entstehen bei anod. 
Behandlung (4—8 V) M g(0H)2-Schichten (B rucitgitter, das nach 22-std. Erhitzen bei 
400° im Vakuum in eine ak t. Periklasform übergeht). (Mitt. Forsch.-Inst. Edelmetalle 
S taatl. Höheren Fachschule Schwäbisch Gmünd 6 .  22—2 4 . Nov. 1 9 4 1 .) M a r k h Öff.

H . V. R o sen h erg , Neuzeitliche Verfahren zu r Phosphatierung. E s w ird auf die 
günstige W rkg. von heißen, chrom athaltigen Spülbädern  nach der Phosphatierung 
in den handelsüblichen B ädern hingewiesen. M it den verschied. Phosphatierungs
bädern  nach dem  B o n d e r -  u . nach dem  PARKER-Verf. w erden Schichtdicken von 
0,003—0,015 mm erzeugt. A l-haltige Zn-Legierungen werden vor dem  Phosphatieren 
m it N aO H  gebeizt, um  das Al aus der Oberfläche zu entfernen. Anwendungsmöglicli- 
keiten der Phosphatierung. (Obcrfliichontechn. 18. 169—70. 1941.) MARKHOFF.

A . L am b io tte  und  J .  B o m p ard , D ie  Anwendung von bei der Holzverkohlung ent
stehenden Stoffen zum- Schutz von Eisenm etallen. D as rohe M ethylenöl findet als Spar- 
beizzusatz fü r Beizlsgg. u . Beizpasten Anwendung. Holzteeröle werden als Schutz
überzug verwendet u. auch als Zusatz fü r A nstrichm ittel. (M étaux et Corros. 16- 97—102. 
N o v . 1941.) M a r k h o f f .

C arl W . B o rg m an n , Atmosphärische K orrosion von Nichteisenm etallen ud 
-legierungen. E s w ird über Verss. des U nterausschusses V I der AM ERICAN Soc. F0P. 
T e STING M a t e r i a l s  berichtet, die über die atm osphär. Korrosion von Nichteisen
m etallen w ährend eines Zeitraum es von 6  Jah ren  an verschied. O rten der USA angcsteilt 
wurden. 24 verschied. Metalle u. M etallegierungen w urden Verss. unterworfen: Ca 
u. Gu-Legierungen, A l  u. Al-Legierungen, N i  u. Ni-Legierungen, P b, S n  u. Zn. ln 
mehreren Tabellen w ird der beobachtete G ewichtsverlust, die Änderung der Zerreiß
festigkeit u. der Bruchdehnung angegeben. Gewichtszunahm e zeigen Al u. seine 
Legierungen sowie der Seeluft ausgesetztes Cu u. seine Legierungen. Alle anderen 
Proben zeigen Gewichtsabnahm e. Cu u. seine Legierungen zeigen hohen Korrosion?- 

■widerstand u. geringe A bnahm e der Zerreißfestigkeit. N u r eino Mn-Bronze zeigte 
stärkeren R ückgang. Al m it 1 %  Mn u. handelsübliches Al (99% ) zeigen geringen 
R ückgang der Zerreißfestigkeit. D uralum in w ar weniger w iderstandsfähig gegen 
Korrosion. N i u. Ni-Cu-Legierungen zeigten in allen A tm osphären guten  Korrosion?- 
w iderstand, Zn hingegen w urde s ta rk  angegriffen; P b  gewann an  Festigkeit. Die 
Ergebnisse bei der Feststellung der B ruchdehnung w aren ähnlich denen bei der Zerreiß
festigkeit. (Proc. Amer. Soc. T est. M ater. 39. 674— 90. 1939. Boulder, Col., V. St.A, 
Univ.) M a r k h o f f .

L ise l K o ch , Vergleichende Untersuchung des Korrosionsverhaltens der Zinkkné- 
legierungen. Vier V ertreter der Zn-Knetlegierungen, u. zwar Zn-Al 1, Zn-Al 4-Cu 1, 
Zn-Al 10 u. Zn-Cu 4 w urden zusammen m it H andelszink u. Feinzink einer vergleichen
den Prüfung au f ih r Korrosionsverh. unterworfen. Als K orrosionsarten wurden an
gew endet: D am pf bei 15°, fließendes W . bei 45— 50°, fließendes W . bei 12°, Wcchsa- 
tauchgerä t m it 3% ig. NaCl-Lsg., D V L -R ührgerät m it 3% ig. NaCl-Lsg. +  0 ,1% H 20.,
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Sprühgerät m it 3°/0ig. NaCl-Lsg., S 0 2-haltige A tm osphäre u. Außenatmosi5häre. D ie 
Ergebnisse werden an H and  von Abb. u. Zahlentafeln beschrieben u. die A rten der 
Korrosionsangriffe werden durch Schliffaufnahm en erläu tert. In  einer zusam m en
fassenden D arst. w ird ein Überblick über die relative B eständigkeit der Legierungen 
bei den verschied. K orrosionsbeanspruohungen gegeben. (M otallwirtsch., M etallwiss., 
Metalltechn. 20. 841— 51. 22/8. 1941. B erlin-Siem onsstadt, Siemens u. H alske A .-G ., 
VVernerwerk-Elektrochemie.) A d e n s t e d t .

E. A. Anderson und C. E . R einhard , Chemische Entfernung der K orrosionsprodukle  
bei der Bestim m ung des K orrosionsgrades von Z in k . D urch Langzeitverss. (6 Jah re) 
wurde festgestellt, daß  das übliche Verf., die K orrosionsprodd. durch leichtes A bbürsten 
zu entfernen, n icht ein richtiges Bild von der fortschreitenden K orrosion ergibt. N ur 
durch ehem. Ablösung der Korrosionsprodd. wurden exakte  Ergebnisse erzielt. D ie A b
lösung erfolgte in einer Lsg. von 200 g C r0 3 in 1 1 IV. von 80° w ährend 1 M inute. 
Die CrOj muß frei von H 2S 0 4 sein. (Proe. Amor. Soc. T est. M ater. 39. G91—-97. 1939. 
Palmerton, Pa., V. S t. A ., New Jersey  Zinc Co.) M a r k h o f f .

G. Schikorr und I . E . Schaller, D as Verhalten von B lei in  heißer Schwefelsäure 
mittlerer Konzentration. Bei 3 verschied. Pb-Proben, die n u r geringe Verunreinigungen 
an Bi bzw. B i, Sn, Sb u. Cu enthielten, w urde der A ngriff in heißer 30—80°/oig. H 2S 0 4 
untersucht. Dabei ergab sich, daß  der Angriff sd. Säure m it steigender H 2S 0 4-Konz. 
stark zunimmt. Bei 50 bzw. 57°/0ig. Säure (Kp. 124 bzw. 135°) erfolgt das Auflösen 
unter erheblicher H 2-Entw . (K orrosionsart B nach H E C K L E R  u .  H A N E M A N N ). In  
60 u. 65%ig. H 2S 0 4 en tstand  bei einigen Proben diese K orrosionsart B , dagegen wurden 
andere Proben in  diesen Säuren nur wenig angegriffen, w ährend sich dabei au f ihnen 
eine dunkle Schicht b ildete (K orrosionsart A  nach IlE C K L E R  u . H A N E M A N N ). Dies 
abweichende Verb, der Proben beruh t offenbar au f  Verschiedenheiten der Oberflächen. 
Proben, die in 70%ig. Säure (Kp. 170°) behandelt w urden, zeigten zum Teil die geringe 
Korrosion nach A, andere w urden u n te r starker S 0 2-Entw . in wenigen Min. vollkommen 
zerstört (Korrosionsart C). Dieser völlige Zerfall" t r a t  in  80% ig. Säure (Kp. 207°) 
bei allen Proben auf. Die Korrosion nach B verläu ft linear zur Zeit. E ür den Angriff 
in sd. 55°/0ig. H 2S 0 4 ergibt sich aus 10-std. Verss. eine Abnahme von 2000 g/qm je Tag. 
ln  55 bzw. 65%ig. Säure wird unterhalb  des K p. das Pb  n u r wenig angegriffen. P b  einer 
Reinheit von 99,99 korrodiert sehr viel weniger als solches von 99,9°/0. Sehr geringe 
Cu-Mengen (0,06 g Cu je qm Pb-Oberfläcbe) drängen den A ngriff sd. H 2S 0 4 m ittlerer 
Konz, sehr stark  zurück u. führen die K orrosionsart B in  die K orrosionsart A über. 
(Metallwirtsch., M etallwiss., M etalltechn. 20- 1135—38. 21/11. 1941. Berlin-Dahlen, 
Staatliches M aterialprüfungsam t.) M e y e r - W iL D H A G E N .

R uhrstah l A kt.-G es. (E rfinder: K arl Stock), W itten , Auskleidung von Schleuder- 
gußkokillen, die aus einem in sich zusam m enhängenden G ebilde besteh t, bes. zum  Ver
gießen von Stahl, bestehend aus fertigen Zem entrohren. —  U m  das Zem entrohr in der 
Kokille festzulegen, s tam p ft m an den Zwischenraum zwischen beiden zweckmäßig m it 
einer Stumpfmasse aus. Die Zem entrohre haben den Vorteil, daß  sieh bei Beschädigungen 
das Futter leicht ersetzen läß t. A ußerdem  kom m en die bisher nötigen E inrichtungen 
zum Aufbringen der feuerfesten M. in F ortfall. (D. R . P. 714 277 K l. 31c vom  
21/10.1939, ausg. 25/11. 1941.) G e i s s l e r .

Antonio Scortecci, Genua, und  Carlo V iola, M ailand, Gleichzeilige Gewinnung 
von Gußeisen und Schwefelkohlenstoff aus P y rit. M ischungen aus P y rit u. Holzkohle, 
Koks, A nthrazit oder dgl. werden in einem elektr. Ofen bei D rucken zwischen 3 m m H g- 
Säule u. n. A tm osphärendruck, bzw. n. A tm osphärendruck u. bis 6 a tü  e rh itz t. (It. P . 
368 929 vom 20/12.1938.) G e i s s l e r .

Hoesch Akt.-G es. (E rfinder: H ubert H ofi, D ortm und, A nton  W im m er, H ohen
limburg, und Johann  K uschm ann), D ortm und, Verbesserung der T iefziehfähigkeit von 
nicht lufthärtenden rostfreien Chromstählen m it bis 0,08 (% ) C, 16— 22 Cr, 0,1—2,5 Mo, 
Rest Fe m it den üblichen Gehh. an Mn, Si u. Verunreinigungen, dad . gek., daß  die bis 
auf eine Stärke von etw a 10— 35 m m  warm gew alzten S tähle bei einer Temp. von 
800—900° in eine K ühlgrube eingesetzt u. m it Koksasche oder dgl. bedeckt u. innerhalb 
eines Zeitraumes von mehreren Tagen auf etw a 300° abgekühlt w erden, worauf das 
Ferfigwalzen bis auf etw a 1,5 m m  S tärke in  dem  Tem p.-G ebiet zwischen etw a 750 
u. 500° erfolgt. Die Stähle können auch noch bis 2,5 Si, bis 0,2 T i, bis 2,5 Al, bis 0,5 Nb 
u./oder Ta einzeln oder zu m ehreren enthalten . — K eine Zwischenglühungen bei der 
Kaltverarbeitung. (D. R . P . 715141  IO. 18e vom  13/8. 1937, ausg. 16/12. 
3941-) H a b b e l .
„  U nterharzer Berg- und  H üttenw erke G .m .b .H .,  Goslar (E rfinder: K u rt 
noifmann, Oker), Zinkgewinnungsverfahren aus ZnO oder ZnO. en thaltenden  Stoffen
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m ittels Schmelzelektrolyse, dad . gek., daß  der E lek tro ly t aus einem Gemisch von 
Z nF 2 u. Alkali- u./oder E rdalkalifluoriden besteht. —  Geeignete E lek tro ly te  bestehen 
z. B. aus etw a 40%  N aF , R est Z nF 2, bzw. 70 K F , R est Z nF 2. Man a rb e ite t zweck
m äßig m it einem Ü berschuß an ZnO in der Schmelze. (D. R. P. 714 711 K l. 40c 
vom  6/11.1937, ausg. 5/12. 1941.) G e i s s l e r .

B em dorfer M etallw arenfabrik  A rth u r K rupp A kt.-G es. (E rfinder: Rudolf 
K rulla), B erndorf, Verwendung einer Zinklegierung fü r  spanabhebende Verformung. 
Die Legierung besteh t aus etw a 7(% ) Al, 4 Cu, R est Zn. Sie besitz t gu te  Gießbarkeit 
u. p las t. V erform barkeit. (D. R . P . 714 554 K l. 40b vom  22/8. 1940, ausg. 2/12. 
1941.) G e i s s l e r .

Ineo  de Vecchis, Paris, Gewinnung von K u pfer  u . anderen M etallen aus kom
plexen Erzen. D ie au f geeignete K orngröße zerkleinerten E rze werden zunächst mit 
verd . HCl in einer dem M etallgeh. der E rze entsprechenden Menge behandelt, worauf 
man ein Alkali- oder E rdalkalim etallhypochlorit in einer Menge zugibt, die sich nach 
der Menge dor noch vorhandenen freien Säure richtet. Das gebildete CI soll in statu 
nascendi noch nicht umgesotzte M etallvcrbb. angreifen. Das Cu aus der erhaltenen, 
vom  unlösl R ückstand  durch F iltra tion  getrennten  Chloridlsg. wird als Zementkupfer 
abgeschieden. D ie anderen M etalle werden in üblicher Weise en tfern t (vgl. E. P . 820247: 
C . '1938. I . 3ß29). (It. P. 359 884 vom 14/2. 1938.) G e i s s l e r .

A lum inium  Co. of A m erica, Pittsbu rgh , übert. von: Joseph A. Nock jr.. 
T arentum , P a ., V. S t. A., Wärmebehandlung von Alum inium legierungen  m it 3— 10(%)Zn, 
0,75— 4 Mg, 0,5—3 Cu u. 0,1— 1,5 Mn. Nach einem Glühen (5 Min. bis 10 Stdn.), 
bei 450—540° w erden die Legierungen vorsichtig, z. B . durch Anblasen m it einem 
L uftstrahl, abgeschreckt, dann bei 105— 175° 2—30 S tdn. angelassen u. schließlich 
nochmals 15 Min. bis 2 S tdn. bei 175—225° erh itz t. D urch die B ehandlung soll der 
W iderstand der Legierungen gogen korrodierende Angriffe, bes. in terk r ystalline Korrosion, 
erhöht werden. (A. P. 2248185  vom 12/7. 1939, ausg. 8/7. 1941.) G e i s s l e r .

Luigi A m ati, Padua, M agnesium  durch  therm . R ed. vou Mg enthaltenden  Roh
stoffen m it einer Eo-Si-Al-Logierung, von der in der H auptsache nur das Al zur Red. 
benu tz t w ird. D ie E rhitzung des Rk.-Gemisches geschieht durch eine geschmolzene, 
im  R k.-R aum  befindliche Fc-Si-Schmelze, die durch W ärm ezufuhr von außen im 
geschmolzenen Z ustand  erhalten  w ird . Die Schmelze soll nahezu die gleiche Zus. auf
weisen wie die FeSi-M. im  R k.-R ückstand . Diese w ird durch U ntertauchen  in die 
Schmelze von dieser aufgenommen. D as zurückbleibonde A120 3 w ird nach Zugabe von 
F lußm itte ln  fl. abgezogen (vgl. I t .  P . 367119; C. 1940. I. 1901). (Schwz. P. 213771 
vom  15/9.1939, ausg. 3/6. 1941. I t .  Prior. 31/10. 1938.) G e i s s l e r .

D orstener E isengießerei u . M aschinenfabrik  A ct.-G es. (E rfinder: Albert 
R en tm eister), D orsten, Verdichten und Brikettieren von M g-lialtigen Rohstoffen, bes. 
von verpuffungsgefährlichem M g-Staub oder -Spänen, un ter L uftabschluß, dad . gek. 
d aß  das G ut u n te r vollständigem  Abschluß gegen die atm osphär. L u ft aucli der Zu
führung  u . des Abzuges m ittels einer Kolbenpresse zu einem fortlaufenden Strang 
verd ich tet u . beim Verlassen der Form  zerstückelt w ird, wobei alle für die Formgebung 
erforderlichen Einstellungen w ährend des V erdichtungsvorganges außerhalb des luft
d ich ten  Verdichtungsraum es durehgeführt u. beobachtet werden können. (D-R-P- 
713 442 K l. 80a vom 3/5. 1938, ausg. 12/11. 1941.) H o f f m a n x .

A. W ander A .-G ., B ern, Schweiz, Vorlegierung fü r  Magnesiumlegierungen, die 
bes. zur H erst. von Spritzgußteilen geeignet sind, bestehend aus 44—30(% ) Al, 24,5 
bis 41 Zn, 2—4  Mn, 3,5—8 Ni, 26— 17 Mg. Die Vorlegierungen w erden Mg in Mengen 
von 3— 14%  zugesetzt (vgl. Schwz. P . 206480; C. 1940. I . 3704). (Schwz. P. 213647 
vom 27/4. 1939, ausg. 3/6.1941.) G e i s s l e r .

W intersha ll A kt.-G es., Kassel (E rfinder: G ustavH äh l, Pforzheim ), Prägen m  
M agnesium  und Mg-Legierungen. P laketten  u. dgl. aus den genannten M etallen kann 
m an k a lt prägen, wenn das zu prägende S tück  allseitig um faßt u. m it geballtem  Druck 
gepräg t w ird. E in  seitliches Ausweichen des M aterials is t so unmöglich; auch ist die 
Gefahr der R ißbldg. behoben. V orrichtung. (D. R. P. 714 210 K l. 75 b vom 15/1.
1 9 3 8 , a u s g .  2 4 /1 1 . 1 9 4 1 .)  ZÜRX.

K üppers M etallw erk Kom .-Ges. (E rfinder: W ilhelm  Standop, F ritz  Köhler
und  E duard  R ouette), Bonn, Lötm ittel. Als L ö tm itte l werden halogensubstituierte, fett- 
u. ölartige K örper m ineral., pflanzlichen oder tier. U rsprungs verw endet. Die Halo
genierung der als L ö tfe ttehekann ten  K örper, wie Vaselin, Paraffin  oder der pflanzlichen 
oder tier. Fettsto ffe , z. B. Palm itinsäure, S tearinsäure, w ird nach den bekannten Verff- 
durchgeführt, z. B. durch E inleiten von Cl-Gas in in CC14 gelöstes Paraffin . Bes. g°! 
haben sich die brom ierten K örper bew ährt. (D. R . P. 7 i3  719 K l. 49h vom 20/5.
1 9 3 9 , a u s g .  1 3 /1 1 . 1 9 4 1 .)  VIER.



Georg von G iesche’s E rben, B reslau (E rfinder: A rth u r B urkhard t, B erlin), 
Weichlot, bestehend aus P b , Cd u. Sn gek. durch einen Geh. von 40—60(°/o) P b , 5 bis 
20 Sn u. > 2 0 —50 Cd. —  Außerdem kann die Legierung Sb, Bi oder H g einzeln oder 
zusammen in Mengen bis zu 5 enthalten . M it dem L o t kann  in derselben Weise gelötet 
werden wie m it den üblichen K lem pnerlotcn m it 20— 60 Sn. (D. R . P . 714 761 
TCI. 49h vom  20/11. 1935, ausg. 6/12. 1941.) G e i s s l e k .

Oxweld Acetylene Co., iibert. von: W ilber B. M iller, N iagara Falls, N. Y., 
V. St. A., Überzugsmasse fü r  Schweißelektroden aus Chromstahl, bestehend aus 20 bis 
40 (Teilen) T i0 2, 15—25 Ton, 10—30 Erdalkalioxyd (CaO), 5—15 E rdalkalifluorid 
(CnFj), 4— 10 Ferrosilicium u. Ferrom angan m it niedrigem C-Geh., u. einem B inde
mittel. Ferner können bis zu 6 (Teilen) Ta oder bis zu 10 F erro tan ta l zugeaetzt werden. 
(A. P. 2194 712 vom 11/6. 1938, ausg. 26/3. 1940.) S t r e u b e r .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., D eutschland, Härlesteigerung in , Auftrags- 
Schweißungen. Die Auftragsschweißungen werden einer einfachen G lühung bei etwa 
500—1000° ohne nachfolgende Abschreckung unterworfen. D as Glühen kann im Ofen 
oder mittels Schweißbrenner erfolgen. Bes. kommen Schweißlegierungen in  Frage, die 
neben Fe noch Co, Cr, N i, V, W  u./oder Mo enthalten. Beispiele: 2,3 (% ) C, 30 Co, 
17 Cr, 9 W oder 2,5 C, 10 Co, 10 Cr, 10 Mo, 5 N i, 6 W  oder 1,6 C, 6 Co, 8 Cr, 5 Mo, 
5 Ni, 3 W. (F. P. 868 394 vom 26/12. 1940, ausg. 29/12. 1941. D. P rior. 8/12.
1938.) H a b b e l .

Siemens und H alske A kt.-G es. (E rfinder: H einrich  P relinger), Berlin, E n t
fernung festhaftender Oxydschichten von m ittel- und hoclilegicrten Stahlsorten, dad . gek. 
daß 1. die auf der Oberfläche eine Schicht bildenden Oxyde in solche umgew andelt 
werden, in denen das oxydbildende M etall in höherer W ertigkeitsstufe vorliegt u. die 
anschließend leicht lösl., z. B. in verd . w armer H,SO., sind; — 2. die Umwandlung in 
eine höherer W ertigkeitsstufe durch anod. O xydation in  alkal. B ädern, z. B. aus wasser
freien oder m it W. geschmolzenen A lkalihydroxyden orfolgt; — 3. der F . des B ades durch 
Zusätze, wie N aN 0 2 oder NaNOs, erniedrigt w ird; —  4. als B adgefäß eine kathod. 
geschaltete W anne aus Fe angew endet w ird; —  5. die Ablsg. der gebildeten Oxyde 
oder Salze in einem verd . Säuren entlialtenden Beizbade unter ka thod . Schaltung des 
Beizgutes erfolgt. —  Zweckmäßige A rbeitsbedingungen bei der anod. B ehandlung sind: 
Badtemp. 2Q0—250°; anod. S trom dichte 100— 1000 A m p./qm ; B ehandlungsdauer 0,5' 
bis zu mehreren M inuten. Bei der Ablsg. der Oxyde von Cr-Stäblen w ird eine 60° 
warme, 5% ig. H 2SO, verw endet. (D. R. P. 714 056 K l. 48a vom 24/5. 1939, ausg. 
20/11.1941.) " M a r k h o f f .

Friedr. Blasberg, E lektrochem . F ab rik , (E rfinder: K a rl Sommer und K arl 
Gebauer), Solingen, Herstellung von glänzenden Zinkniederschlägen aus cyankal. galvan. 
Bädern, dad. gek., daß  B äder verw endet werden, die außer einem Überschuß an N aOH  
Zusätze von arom at. A ldehyden, bes. O xyaldehyden enthalten , m it Ausnahme von m it 
Benzolkernen kondensierten, Sauerstoff heterocycl. Verbb. wie H eliotropin. Auch 
Gemische von arom at. O xyaldehyden werden verw endet. Beispiel: 70 g/1 ZnCL, 
20 NaOH, 80 KCN, 1 Vanillin (I) oder 0,5 I u. 0,5 Benzaldohyd. Die Badlsg. wird 
bewegt. (D. R. P. 713 678 K l. 48a vom 4/6.1937, ausg. 13/11.1941.) M a r k h o f f .

M etallgesellschai t A k t .-Ges., F ra n k fu rt a. M., Herstellung von Phosphatüberzügen 
auf Metallen. Die Metalle werden zunächst m it einer n itrithaltigen  Lsg. vorgespült 
u. erst dann m it der Phosphatlsg., die auch noch N itr it en thalten  kann, behandelt. 
Diese A rt der V orbehandlung is t w irksam er als das übliche E n tfe tten  oder Vorbeizen, 
da durch die neue V orbehandlung eine sehr feinkörnige u. g la tte  Oberfläche geschaffen 
wird.- (N. P. 63 906 vom 5/1.1940, ausg. 8/9. 1941. D. P rior. 20/3.1939.) ,T. S c h m id t .

IX. Organische Industrie.
I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., F ran k fu rt a. M., n -llu ly len  e rh ä lt m an durch 

Erhitzen von te r t. B utylclilorid —  s ta t t  dessen sind auch Mischungen aus Isobutylcn 
u. Chlorwasserstoff verw endbar —  au f Tem pp. über 400°. (Holl. P. 51 336 vom 30/12.
1939, ausg. 15/10. 1941. D . P rior. 10/1. 1939.) A r n d t s .

I. G. F arbenindustrie  A kt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: B runo Hennig.
Bitterfeld, Herstellung von Perchloräthylen und H exachloräthan. Man verm ischt die 
Rk.-Gase Acetylen u. Chlor, die insgesam t durch Inertgase, wie N 2 oder HCl, im Ver
hältnis von 1 zu ca. 2— 4 Vol. verd. sind, u. fü h rt sie erst dann zur H erbeiführung der 
Rk. über erhitzte großoberflächtige, adsorptionsfähige K atalysatoren , wie ak t. Kohle. 
(D. R. P. 712 579 K l. 12 o vom  16/10. 1936, ausg. 22/10. *1941.) L i n d e m a n n .

Lonza E lek triz itä tsw erke und chem ische F ab riken  A .-G ., Schweiz, H er
stellung von Pentaerythrit (I). Vor der Reinigung der T-Krvstalle gemäß H aup tpaten t
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(durch Vibrationssiebo u . bzw. oder Zentrifugieren) w ird das 1-R ohgut teilweise von 
der M utterlauge befreit, was z. B. durch  Zentrifugieren geschehen kann. (F. P. 51213 
vom 17/10.1939, ausg. 20/12. 1941. Schwz. P rior. 17/10. 1938. Zus. zu F. P. 786 909; 
C. 1935. M.. 3830.) MÖLLERING.

N. V. de B ataafsche P etro leum  Mi]., Gravenhagen, H olland, Gewinnung von
Sulfoniumverbindungen aus einem Gemisch von Schwefelsäureestein. höhermolekularer 
aliphatischer Alkohole und Thioäthern, d ad . gek., daß  m an zur Abseheidung nicht um
gesetzter Thioäther (I) überschüssige 1 zusetzt. Die abgesetzte I-Schicht w ird ander
seits m it E stern  erneut behandelt. —  Aus Crackolefinen gewonnene A lkylsulfate werden 
m it M ercaptanen aus Olefinen des DunBS-Verf. gemischt u. ergeben ein I-Gemisch 
m it 10,4°/o S, was einem I-Geh. von 80°/o entspricht. 5,8 (kg) des Gemisches werden 
m it 1,26 D im ethylsulfat (II) hei 70° 2 S tdn . gerührt, wonach Schichtonbldg. erfolgt. 
Die untere Schicht besteht aus m it I verunreinigten, von Sulfaten freien Sulfonium
verbindungen. Durch A usschütteln m it Bzn. erhält m an 3,32 Sulfoniumverbindungen. 
Dio Menge des zurückbleibenden I-Gemischcs beträg t 3,7, die — m it 2,52 I I  bei 70° 
behandelt —  nach dem Absitzen zwei Schichten bildet, von denen dio eine als Bodensatz 
verworfen w ird, w ährend die andere aus einem Gemisch von I I  u. Sulfoniumvcrbb. 
besteht, die nunm ehr m it einem I-Gemisch um gesetzt werden. Aus dem Gemisch werden 
die Sulfoniumverbb. erneut m it Bzn. ausgeschütte lt. (Holl. P. 51274  vom 31/3. 1939. 
ausg. 15/10. 1941.) ' MÖLLERING.

I. G. F arbenindustrie  A kt.-G es., F ran k fu rt a .M . (E rfinder: K arl Smeykal
und F riedrich  A singer, Leuna), Trennungsverfahren. Die bei der E inw . von SO, u. 
Halogen au f a liphat. KW -stoffc erhaltenen Sulfohalogenide werden voneinander u. 
von unverändertem  A usgangspunkt durch  E x trak tio n  m it A cetonitril (I) getrennt. — 
D ie Sulfohalogenide gehen in die I-Schioht. (D. R. P. 711 822 K l. 12o vom 30/1. 
1940, ausg. 29/10. 1941.) '  MÖLLERING.

E. I . du P o n t de Nemours & Co. In c ., W ilm ington, Del., V. S t. A., Katalysator 
J'iir die Herstellung von Formaldehyd, bestehend aus einem innigen Gemisch von Wofiram- 
u. M olybdänoxyden. (Belg. P. 440 591 vom 17/2. 1941, Auszug veröff. 29/11.1941. 
A. Prior. 8/3. 1940.) D o n l e .

E. I . du P o n t de Nemours & Co. In c ., W ilm ington, Del., V. S t. A., Umwand- 
Jung von Formaldehyd in Oxyaldehyde und Ketone. Man löst eine Verb. eines Elements 
der 4. Gruppe des period. Syst. in einem E ndiol, m ischt m it einer Formaldehydlsg., 
erh itzt, bricht die R k. bei dem gewünschten K ondensationsgrad ab u. trenn t die Oxy
aldehyde u. K etone ah. (Belg. P- 440 543 vom 12/2. 1941, Auszug veröff. 29/11. 1941.
A. Prior. 27/2. 1940.) D o n l e .

B ergw erksverband zur V erw ertung von S chutzrechten der Kohlentechnik
G. m . b. H . (E rfinder: W alte r K lem pt), D ortm und-E ving, Herstellung von Ameisen
säure durch Verseifung von Formamid (I) bei Tem pp. n ich t über 80° u. durch Abdeät. 
der entstandenen Ameisensäure, dad. gek., daß  m an die Verseifung m it H N 4(H S04) 
in Ggw. der theoret. erforderlichen W.-Menge oder eines geringeren Überschusses an 
W. unter Anwendung von R ühr- oder Schabewerken durchführt. — 90 (Gewiohtsteile) 1 
werden m it 280 einer bei 50—60° gesätt. Lsg. versetzt, welche 240 N H 4(HSO.,) enthält, 
u. au f  80° erh itz t. Das Gemisch wird otwa 1 Stde. lang bei dieser Tem p. gehalten, 
w orauf die entstandene Ameisensäure im V akuum  unter gu ter D urchmischung der 
allm ählich trocken werdenden M. u. un ter Anwendung eines Schabewerkes abdest. 
wird. Als D estilla t w ird 98°/0ig. Säure in 96%ig. A usbeute erhalten. Daneben ent
stehen 270 Teilo fa s t neutrales (NH4)2SO,. (D. R. P . 714 970 K l. 12o vom 23/2.
1937, ausg. 11/12. 1941.) ■ ’ M. F . M ü l l e r .

I .  G. Farbenindustrie  A kt.-G es., F ra n k fu rt a. M. (E rfinder: R udolf Seidler. 
Heidelberg, und H ans K lein , Mannheim), Niedrigmolekulare N-alkylierte Fettsäure- 
amide, besonders Dimethylformamid. Man se tz t E ste r aus nicdrigmol. Fettsäuren u. 
niedrigmol. Alkoholen in einem Teil einer Kolonne m it niedrigmol. A lkylreste enthalten
den prim, oder sk. A lkylam inen fortlaufend um u. b ring t das Rk.-G em isch in einen 
anderen Teil der gleichen K olonne au f eine Tem p., bei der das gebildete Amid fl. ist. 
der abgespaltene Alkohol u. noch vorhandene, niedriger als das Amid sd, A nteile der 
Ausgangsstoffe, aber dam pfförm ig sind, u. fü h rt die so voneinander getrennten  dampf- 

.förmigen u. fl. A nteile durch entsprechende Leitungen aus der K olonne ab. Man kann 
auch das im Umsetzungsraum entstandene Umsetzungsgemisch durch einen m it der 
Kolonne verbundenen G efäßteil leiten, dessen W andung einen W ärm eaustausch mit 
den zu fraktionierenden dam pfförm igen A nteilen verm itte lt. Zweckmäßig lä ß t man 
dio U m setzung der Ausgangsstoffe n icht ers t in einem bes. Teil der K olonne vor sich 
gehen, sondern fü h rt die Ausgangsstoffe sofort, notfalls nach K ühlung, in den Teil 
der Kolonne ein, der in W ärm eaustausch m it den abdestillierenden Anteilen steht. —
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In einer m it RASCHIG-Ringon gefüllten Vorr. (Länge 90 cm, D urchmesser 25 mm) 
werden je Stde. 54 g M dh ylform ia l u. 40,5 D im ethylam in  umgesetzt. Am unteren 
Ende der Kolonne werden 91%  D im ethylform am id  aufgefangen. Zeichnung. (D. R. P. 
714 311 K l. 12 o vom 24/7. 1937, ausg. 26/11. 1941.) K r a u s z .

I. G. F arbenindustrie  A kt.-G es., F ra n k fu rt a. M., Herstellung von Umsetzungs
produkten der ChlorsuIfonsäure.. Man behandelt Chlorsulfonsäure (I) m it H arnstoff (II) 
bzw. einem Gemisch aus F orm am id  u. H arnstoff. — In 116 g I  trä g t m an unter K ühlung 
auf 0—10° etw a 60 g- II ein u. verrü h rt bis völlige Lsg. eingetreten ist. Man erhält 
ein festes P rodukt. — Verwendung der P rodd . zur E inführung von Schwefelsäure- 
estergruppon in  OH-G ruppen en thaltende organ. Verbindungen. (Scliwz. PP. 215 546 
u. 215 547 vom 24/10. 1938. ausg. 16/9. 1941 bzw. 1/10. 1941. I). Prior. 1/11. 1937. 
Zuss. zu Schwz. P. 208 350; C. 1940. II. 3763.) B r ö s a m lk .

G. Siegle & Co. G. m . b. H ., S tu ttg a r t (E rfinder: Adolf Schw arz und P au l
D o ssm a n n . S tu ttg a r t) , Verfahren zur Darstellung von 1-P henylsem icdrbazid . M ineral- 
saures P henylhydrazin  w ird mit" einem 20%  der Theorie übersteigenden Überschuß 
au H arnstoff in wss. Lsg. bei Siodotemp. um gesetzt. (D. R. P. 715 604 K l. 12 o vom
14/9. 1939. ausg. 3/1. 1942.) B r ö s a m l e .

U. I. L. T huau , Paris, K ondensalwnsprodukte. A rom at. KW -stoffe oder Phenole 
werdensulfoniert, von nich t koll. Anteilen befreit u . m it A ldehyden kondensiert. (Belg. P. 
440 532 vom 11/2.1941, Auszug veröff. 29/11. 1941. F . Prior. 31/8.1931.) MÖLLERING.

I. G. F arbenindustrie  A kt.-G es., F ra n k fu rt n .M ., A licyd isch c  Alkohole. Man 
h y d r i e r t a l i c y c l . A m i n e  (Cyclohexyl-, D icydoh exylam in , Homologe u. Analoge, 
M cthykycbhexylam in , Dekahydronaphlliylam in) in Ggw. von H y d r i e r u n g # -  
k a t a l y s a t o r o n  (bes. M etalle der 8. Gruppe des period. Syst., Cu, oxyd. u. sulfid. 
Hydrierungskatalysatoron) bei erhöhter Temp. in f l .  oder in G a s p h a s e  (Tempp. 
zwischen ca. 160— 400°. bes. 180—330°) bei n. oder erhöhtem Druck (10— 700 a t) 
mit einer h y d r o x y l g r u p p e n  h a l t i g e n  V o r b .  (W., A l k o h o l e )  ge
gebenenfalls in Ggw. von H 2. D er H 2 d ien t dazu, eine D ehydrierung der gebildeten 
eycl. Alkohole zu den entsprechenden Ketonen zu verhindern. Die hydroxylgruppen
haltige Verb. wird zweckmäßig in großem Überschuß angewendot (2—50-facher Ü ber
schuß, bezogen au f das cycl. Amin). D as Verf. läß t sieh auch kontinuierlich gestalten. 
An Stelle der alicycl. Amine kann man auch von a r o m a t .  A m i n e n  oder den 
entsprechenden N i t r o v o r b b .  ausgehen, wobei man solche H ydriorungskatalysa- 
toren verwendet, die auch den arom at. K ern hydrieren. — Über einen m it Cr, Zn u. 
Ba akt. N i-K atalysator, der au f 100 (Teile) Ni 2 Cr-Oxyd, 1,5 ZnO u. 2 BaO en thält 
u. der au f Bimsstein aufgetragen ist, le ite t m an bei 180° unter n. D ruck die D äm pfe 
von Gyclohexylamin  u . W. im V erhältnis 1 :3  m it einer Stdn.-Geschwindigkeit von 
7 g Cyclohoxylamin au f 1 1 K ata lysa to r. Man erhält 4 Cydohexanol u. 1 Dicyeloliexyl- 
amin. —■ Über 100 1 eines au f Bimsstein aufgetragenen N i-K atalysators [auf 100 (Teile) 
Ni 2 Cr-Oxyd, 1,5 ZnO u. 2 BaO ] le ite t m an bei 180— 190° je Stde. 8000 1 H 2, denen 
1500 g Anilin- u. 6000 g W .-D am pf beigemischt sind. A usbeute 95%  C ydohexanol. 
Weitere Beispiele m it D icydoh exylam in , Nitrobenzol, p -T o lu id in , Dekahydronaphthyl- 
amin-2 (Ausbeute 91%  p-M ethylcyclohexanol, 90%  Dekahydronaphthol-2). (Schw z.P. 
214 404 vom 28/11. 1939, ausg. 16/7. 1941 u. Holl. P. 51 692 vom 14/12. 1939, ausg. 
15/12. 1941. Beide D. P rio rr. 23/12. 1938 u. 4/5. 1939.) K r a u s z .

I  G. F arbenindustrie  A kt.-G es., F ra n k fu rt a. M. (E rfinder: Otto Nicodemus, 
Heinrich V ollm ann, F ran k fu rt a. M., und  F ried rich  Schloffer,B ad Soden im Taunus), 
Reaktionsprodukte aus G rolonalddiyd (I), seinen Homologen und Derivaten, indem man 
diese mit <x.-Naphthochinon (II) in Ggvr. starkor organ. Basen oder ihrer Salze von 
schwachen Säuren um setzt. —  30 (Teile) I I  w erden in 100 Bzl. gelöst, m it 15 1 
u. bei 50° tropfenweise m it einer Lsg. von 0,5 Piperidin (III) in 5 Bzl. versetzt. Man 
erhält 30 Anthrachinon. — Aus II  u. %-Chlorcrolonjalddiyd in Ggw. von I II  2-Chlor- 
anthradiinon; aus I I  u. T iglinaldehyd  in Ggw. von D ibutylam in 2-M dhylanthrachinon. 
Als Ausgangsstoffo komm en auch ß-Chlor-, <x-Äthylcrotonalddiyd usw. in B etrach t. 
(D. R. P. 715 201 K l. 12 o vom 28/12. 1938, ausg. 16/12. 1941.) D o n l e .

I . G. Farbenindustrie  A kt.-G es., F ran k fu rt a. M ., I-Phenylanthrachinon  e rhält 
inan durch E inleiten von nitrosen Gasen  in  eine Aufschlämmung von 1-Am inoantlira- 
chinon (I) in Bzl. bei 50°, bis kein I  m ehr nachweisbar is t. — Zwischenprod. zur H erst. 
von Farbstoffen u. pharm azeut. P rodukten . (Schwz. P. 215 658 vom 22/2. 1939, ausg. 
1/10.1941. D. P rior. 4/2. 1939.) S t a r g a r d .

Eugène R iesz, Langlade p. Nîmes, F rankreich , Benzanihron. M an behandelt 
Anlhrahydrochinon (I) m it einem auf 108— 118° erw ärm ten Gemisch von 80% ig. H 2S 0 4 
u. Glycerin (II) derartig , daß  das aus II  gebildete Acrolcin  (III) als überschüssige K om 
ponente sieh immer m it in kleinen Anteilen hinzukom mendem I sofort unter Ver-
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meidung einer O xydation uiftsetzt u. daß gegen Schluß der R k . noch etwas Metall- p 
pulver zugesetzt wird, bis die Probe auf Anthrachinon  (V) negativ ausfällt. Die Bldg. : 
des sich m it I I I  zu ßenzanthron  (IV) um setzenden I erfolgt zweckmäßig durch all- I 
mähliches E inträgen eines V-Metallpulvcrgemisches in entsprechend erw ärm te II-H 2S04; f 
oder man fä llte ine  V-Küpe m itN a-S u lfitlsg .; bei Bereitung der II -H ,S 0 4-Mischung wird | 
zweckmäßig zunächst nur die H älfte  des im ganzen erforderlichen I I  verw endet, während 
die restliche H älfte  dem Rk.-Gemisch erst nach Zugabe der halben I-Mengc zugesetzt \ 
wird. —1 In  ein auf 114— 115° erw ärm tes Gemisch von 1500 (Gewichtsteilen) 93°/0ig. |  
H „S04, 100 II  u. 240 bzw. 200 W. w ird un ter Rühren ein zu einem feinen Pulver ver
riebenes Gemenge von 100 V u. 75 Z n-Staub oder 65 Fe-Pulver bzw. eine sulfitfrei |  
gewaschene I-Paste, die durch Ausfällen einer aus 100 V bereiteten Ivüpe von ca. ; 
4000—5000 Vol.-Teilen m it 1000 Vol.-Teilen einer Na-Bisulfitlsg. (38° B<5) erhalten wurde, i 
w ährend 3— 4S td n . eingetragen. Man rü h r t noch %  Stde. u. p rü f t eine Probe auf V i 
durch E rw ärm en m it Z n-Staub u. Na OH. Nun fü g t m an noch 5— 7 Zn oder 4,5—6 Fe j 
zu u. w iederholt die Prüfung, bis die R k. negativ geworden ist. Man kann, wie erwähnt, i 
zunächst nur die H älfte  I I  ansetzen u. den R est später zugeben. Nach Beendigung [ 
der R k . lä ß t m an auf 60—70° abkühlen u. in  5000 Vol.-Teile heißes W. einfließen. ; 
Man filtrie rt, w äscht säurefrei, erw ärm t m it 1000 Vol.-Teilen 2°/0ig. N aO H  zum Sieden, j 
f iltrie r t u. w äscht m it W asser. Man e rhä lt 100— 110 eines grüngelben P rod . vom j
F . 165— 166°. Nach dem U m krystallisieren aus Bzl. oder T richloräthylen b e träg t der !
F . 170— 171°. (Schw z. P . 2 1 1 9 2 0  vom  16/6. 1938, ausg. 1/7. 1941.)“ D o n l e .

I . G. F arben industrie  A kt.-G es., F ra n k fu r ta . M. (E rfinder: Josef Haller, j 
Leverkusen-W iesdorf), Sulfonam ide der Indolreihe. D ie nach D. l t .  P . 694 044; C. 1940.
II. 2544 erhältlichen Sulfoehloride der 3,3-Dihalogenoxindolverbb., die sich vom j 
Isatin , seinen Halogen- oder Alkyl- bzw. N itrosubstitu tionsprodd. ableiten, worden | 
m it N H 3 oder prim, oder sek. Aminen umgesetzt. D urch Erhitzen der P rodd. mit 1 
W. lassen sich die in 3-Stellung verbliebenen H alogenatom e abspalten , wobei ent- [ 
sprechende Isatinsulfonam ido erhalten werden. —  90 (Gewichtsteile) des 3,3-Dichlor- j 
oxindolsulfochlorids werden bei — 5 bis 0° allm ählich in ein Gemisch von 56 wss., : 
48°/0ig. D im ethylam inlsg. u. 400 A. eingetragen. Dio A ufarbeitung fü h rt zu einem I 
Sulfondiniethylamid- des 3,3-Dichloroxindols, F . 195°, das in (5?)-D im ethylam idosulfonyl- I 
isatin , F . 227°, übergeführt werden kann. —  In  ähnlicher W eise orhält m an 3,3-U \- j 
chloroxindol- u. dann Isatin-5-sulfonbcnzylam id, F F . 233 u. 268°. —  Aus 3,3-Dichlor- j 
ö-bromoxindol-7-sidfochlorid (I)' u. N H 3 bzw. D iäthylam in  3,3-Dichlor-5-bromoxindol-7- i 
sulfonam id  bzw. -diäthylam id, F F . 237 u. 142°. Aus der letztgenannten Vorb. durch > 
Hydrolyse -1 -ßromi-satin-7-sulfondiäthylam id. — Aus I u. B enzylam in  3,3-D ichlor-’)- 
bromoxindol-7-sulfonbenzylamid, F . 230°, dann 5- Brom isatin-7-sulfonbcnzylam id, F . 210°. ! 
W eiter sind genannt: 3,3-Dichlor-5-bromoxindol-7-sulfonisopropylamid, -butylam id, -dt- j 
butylam id, -an ilid , -hexahydroanilid, -isohexylam id, F F . 222, 175— 176, 134, 232, 182, j 
128°; 3,3,0-Trichlor-7-m ethyloxindol-5-sulfondwiethylam id, F- 230°, -ißopropylam ii.
F. 212—213°. —  Zwischenprodd. fü r die H erst. von Farbstoffen u. pharm azeut. Erzeug
nissen. (D. R . P. 715760 K l. 12 p  vom 2/12. 1938, ausg. 7/1. 1942.) D o n l e .

I . G. F arben industrie  A kt.-G es..F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Bodo Klarmann. 
F ran k fu rt a, M.-Griesheim), Cumaron aus Schwerbenzol. M an ex tra h ie r t Schwerbenzol 
bei gewöhnlicher Temp. m it Alkylenglykolen u. unterw irft die E xtraktschichten  der 
Destillation. D abei erhält m an Schwerbenzol m it einem Cumarongeh. von 45—85% 
bzw. Cumaron vom E. 28,5— 31,3°. Geeignete Alkylenglykole sind Propylen-, Butylen-, 
Diäthylen- u. T riäthylenglykol. (D. R. P. 713 470 Kl. 12 q vom 14/4.1940, ausg. 
8/11. 1941.) ‘ - N o u v e l .

P rodu its  Roche S. A ., F orest, Belgien, D iliydropyridonderivate. S tarke Säuren 
werden m it einer Lsg. von N itriten  ( ? )  oder A miden von E ste rn  von 2-Cyan-3-aryl- j 
bzw. -alkyl- bzw. -aralkyl-4-acetylglutarsäure um gesetzt. (Belg. P. 440 464 vom 3/2. 
1941, Auszug veröff. 29/11. 1941. Schwz. P rior. 29/3. 1940.) D o n l e .

Soc. des U sines Chim iques R höne-P oulenc, Paris, Verbindungen der Pyridin-, 
Chinolin- und Isochinolinreihe. p-Am inobenzolsulfam id  w ird d irek t m it Derivv. von ( 
P yrid in  oder Chinolin kondensiert, d ie durch  ein reaktionsfähiges Halogenatom  sub- : 
s titu ie rt sind. (Belg. P. 440423 vom 30/1. 1941, Auszug veröff. 29/11. 1941. E . Prior. 
20/6. 1939.) D o n l e .

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
W illiam  R iem an I I I ,  D ie  quantitative Trennung einiger Farbstoffe. Vf. be

schreibt App. u. Meth. zur schnellen u. einfachen quan tita tiven  Chromatograph. Tren
nung einiger Farbstoffe (Victoria B lau B , K rystallv io lctt u. A urarain) im Schulversucli- 
Hierbei werden 0,1 ccm der Analysenlsg., die höchstens insgesamt 1 mg, mindestens
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aber 15 y  von jedem der 3 Farbstoffe in 95% ig. A. en thält, von oben nach unten 
durch eine Säule (15 cm lang, 1,5 em Durchmesser) von geglühtem AU03 gesaugt, 
dem zur Erhöhung der P orositä t au f 14 g 1 g „H yflo-Supercel“ zugesetzt ist. Die Entw . 
des Chromatogramms erfolgt m it 0,002-mol. prim . u. sek. N a-Phosphat, dessen W rkg. 
jedoch nicht allein au f dem pn-W ert von 7,04, sondern wahrscheinlich au f der Adsorp
tion des Phosphats beruht. Dies geht daraus hervor, daß  andere Puffer m it gleichem 
PH-Wert n icht die gleiche W rkg. haben. Von den 3 Farbstoffen w ird V ictoriablau 
am stärksten, A uram in am wenigsten adsorbiert; ersteres reichert sich im oberen, 
letzteres im unteren Teil der Säule an, w ährend die K rystallviolettzone dazwischen 
liegt. Die einzelnen Schichten werden sodann in Bechergliisern m it 25 ccm 95°/0ig. A. 
geschüttelt, filtriert u. m it A. gewaschen, bis die F l. fü r V ictoriablau 50 cem, fü r die 
beiden anderen Farbstoffe 100 ccm beträg t. Die Farbstoffkonz, der F iltra te  eig ib t 
sich durch colorimetr. Vgl. m it Lsgg., die im Falle des V ictoriablaufarbstoffs 100 y  
in 50 com, in den beiden anderen Fällen 100 y  in 100 ccm enthalten. Zu geringe W erte 
für Auramin u. K rystallv io lctt sind au f unvollständige Lsg. in A. u . durch ALO., 
katalysierte Zers, zurückzuführen, die positiven Fehler fü r V ictoriablau au f  Zumischung 
von etwa 7%  des vorhandenen K rystallvioletts. N ach Anbringung der diesbzgl. K or
rekturen beträgt der relative Fehler fü r Mengen über 90 7  ± 1 3 % ,  der absol. für 
geringere Mengen ±  12 y. (J .  ehem. E ducat. 18. 131—33. März 1941. New Brunswick, 
Ni J .,  Rutgers Univ.) S trÜ B IN G .

Oskar Leupin, über die M essung der Substanlivität. (Vgl. R u g g l i  u. L e u p in ,
C. 1939. II. 4092.) E ine Definition der S ub stan tiv itä t, eine Form el für ihr Maß ist 
gegeben u. eine Vorr. zur Messung beschrieben. Bei geeignetem Herauswaschen eines 
substantiven Farbstoffs aus einer Baum wollfärbung fo lg t die K onz.-Abnahm e in der 
stetig ablaufondon Abziohflotte einem elem entaren Exponentialgesetz. Fo lg t der Aus- 
waschvorgang einem Exponentialgesetz, dann is t die gesam te Farbstoffm enge der 
Färbung proportional der Fläche, geb ildet aus der Exponentialkurve u. den K oordi
natenachsen, wenn auf der Abscisse.die jeweils herrschende Konz, des Farbstoffs nach 
einer gewissen durchgeflosscnen W.-Menge angegeben w ird u. auf der O rdinate die 
jeweils durchgeflossene W.-Mcnge eingetragen ist. „H albw ertswasserm enge“  fü r den 
Abziehvorgang. (Melliand Textilber. 22. 035—37. Dez. 1941.) SÜVEKN.

Interchem ical Corp., New York, und N orm an S. Cassel, Ridgewood, N. J „  
V. St. A., Färben von Geweben m it Pigm enten. Man du rch trän k t das Gewebe m it 
Pigmentemulsionen, die etw a 20%  einer wss. inneren Phase u. eine Lsg. von w asser- 
unlöpl. B indem itteln als ununterbrochene äußere Phase enthalten , u. trocknet. —  D a 
der Farbstoff durch die Emulsionsform festgehalten w ird u. auf dom nassen Gewebe 
nicht wandert, werden gleichmäßige Färbungen erhalten. —  Eine wss. Aufschwemmung 
aus 20 g einer 161/2% ig. wss. L itlw solblau GL -Paste in 24 g W . w ird m it einer Lsg. 
bestehend aus 20 g einer [50% ig. A lkydh arzlsg. in Toluol] (I), 8 g K ienöl u. 28 g 
hydrierten Pctroleum -KW -stoffen vom  K p. 175— 210° (II), em ulgiert, durch Quetsch
walzen in das Gewebe gedrück t u. dieses getrocknet. M ischt m an diese Emulsion (a) 
im Verhältnis 1: 1 m it einer Em ulsion b, hergestollt, aus einer Lsg. von 0,15 g NaCl. 
0,12 g einer 35%ig. wss. Lsg. von sulfoniertem Tannin u. 0,06 g Essigsäure in  75,47 g 
W. u. aus einer Lsg., bestehend aus 1,2 g einer Lsg. von 50 g A lk yd h a rz  in 15 g Kienöl 
u. 35 g II, 22 g hydrierten Pctroleum -K W -stoffen vom  K p. 135— 177° (III) u. 1 g 
einer 15%ig. Lsg. von Kautschuk  in III , so e rh ä lt m an ein beständiges D reiphasen- 
syst., in dem eine klare H arzlsg. m it wenig K örper die äußere, W . u. die pigm enthaltigen 
Harzlsgg. die inncro Phase bilden. Gemische der Emulsionen a  u. b im  V erhältnis 
1:5—10liefern Pigm entem ulsionen, die keine m erkliche Gewebeversteifung bewirken. — 
Aus einer wss. Aufschwemmung von 2 g Benzidingelb  (IV) in 28 g W . u. einer Lsg., 
bestehend aus 10 g Äthylcellulose  m it 47%  Ä thoxygeh. (V), 4 g B utanol (VI), 44 g III  
u. 12 g einer Lsg. von 50 g H arnstoff-Form aldehydharz in 30 g VI u. 20 g X ylol, w ird 
eine Pigmentemulsion c hergestellt, die m it der Emulsion b verm ischt werden kann. — 
Ebenso können Pigm entem ulsionen aus 5 g der obigen Carbaynidharzlsg., 15g der Lsg. I, 
5 g Kienöl, 34 g II, 30 g einer 20% ig. wss. PJUhalocyaningrümpaabc u. 11 g W ., gegebenen
falls zusammen m it der Emulsion- b oder einer Em ulsion d aus D,4 g V, 2,6 g K ienöl, 
25 g III u. 72 g W ., oder Pigm entem ulsionen aus 15,5 g einer Lsg. von 65 g A lkydh arz  
in 35 g Xylol, 4 g M elam infonnaldehydharz, 27,5 g II, 1,6 g IV u. 51,4 g W ., gegebenen
falls zusammen m it den Em ulsionen b u. d, angew endet werden. (A. P. 2  248 696 
vom 3/8. 1940, ausg. 8/7. 1941.) S c h m a lz .

E. I. du P on t de Nemours & Co., W ilm ington, D el., übert. v o n : H erbert W. D audt, 
Wilmington, Del., und  H arold  E . W oodw ard, Penns Grove, N. J „  V. St. A., Mono- 
nilroverbindunycn. D as Verf. des A. P . 2 212825; C. 1941. 1. 282 (Umsetzung von
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halogenierten N itrobenzotrifluoriden m it Aminen in  Ggw. eines Lösungsm.) w ird in 
der Weise abgeändert, daß  N H 3 an  Stelle von Ammen verw endet w ird. A uf diese 
W eise sind z. B. 5-N itro-2-am inw enzotrifluorid  (F. 88°), 3-Nitro-2-am inobeiizotrifluorid, 
f-N üro-2,0- u. 6-Nüro-2,4-di-[trifluonnetJiyl)-anüin  erhältlich. —  Azofarbstoffkompo- 
nenten. (A. P. 2194926  vom 31/12. 1937, ausg. 26/3. 1940.) N o u v e i , .

G esellschaft fü r Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Monoazofarb- 
sloffe. Zu Schwz. P . 211 492, C. 1941. I . 3151 sind die Nürierungsverbb. folgender 
Farbstoffe (Farbton au f Acetatkunstseide) nachzutragen: 4-N ilro-4'-am ino-1,1'-azobenzol, 
rotstichig gelb; 2-Nitro-d'-amino-G-melliyl-1,1'azobenzol, gelbbraun; 2-N itro-4‘-dimethyl- 
am ino-1,l'-azobenzol; 2-N itro-4'-N -äthyl-N -oxäthylam ino-l,l'-azobenzol; 4-Nitro-2-chlor- 
4‘am ino-1,1'-azobenzol, ge lb ; 4-Nilro-2,G-dichtor-4'-amino-1,l'-azobenzol; 3-Nitro-4'- 
am ino-1,1'-azobenzol, gelb; 4.N itro-4'-dim ethylam ino-l,l'-azobenzol, b raun ; 3-Nitro-4'- 
diincthylamino-1, l'-azobenzol, b raun ; 4-CJilor-4' -amino-1, l'-azobenzol, lebhaft gelb; 
4'-Am ino-1, V-azobenzol-2- oder -4-methylsulfon; 4 '-Diniethylamino-1,1'-azobenzol-3' - 
■methylsulfon; 4-N itro-4'-am ino-5'-m ethoxy-l.T-azobenzol oder 4-Nitro-4'-dim ethylam ino- 
G'-chlor-1,1’-azobenzol, orange; 4'-Dimethylamino-1,1'-azobenzol-4'-sulfonsäure, färbt 
Wolle (B) u. Seide gelb; 4-Nitro-4'-diäthylam ino-l,l'-azobenzol-2-sulfonsäure. fä rb t B 
aus saurem Bade orangebraun. (F. P. 862 726 vom 3/1.1940, ausg. 13/3.1941. 
Schwz. P riorr. 5/1. u. 14/12. 1939.) S c h m a lz .

E astm an  K odak  Co., filiert, von: Joseph B .D ickey  und Jam es G.McNally. 
Itochester, N. Y ., V. S t. A., Mono- und Disazofarbstoffe. Man kuppelt diazotierte 
Aminobenzole oder Aminobenzothiazolc m it Azokomponenten der Bzl.- oder Naphthalin- 
reihe, Phcnylm orpholinen oder T etrahydröchiuolinen, welche die G ruppe Z (y =  H. 
Alkyl. Ü1L-. Allyl, A ralkyl, Phenyl oder F u ry l, R j =  A lkyl, R 2 =  A lkyl, Cycloalkyl. 
Allyl, Phenyl oder F u ry l) enthalten  u. durch  Umsetzen der entsprechenden Oxalkyl- 
verbb. m it Chlorkohlensäureestern erhalten  werden. —  U nsulfoniertc Farbstoffe färben 
CdlvlosederivD., bes. Acetatkunstsei de (E), einige auch Wolle (B) u. Seide  (C). kern-

7 i v  /  \ c o — O' pheny]L —O’CO'OB, \  /  ^ C H .-C H ,—CO—O-mctlivl
sulfonierte Farbstoffe B u. C. —- Die H erst. der folgenden Farbstoffe u n te r Angabe 
des F arb tons au f E is t beschrieben: 31onomethylkohlensäureester des l-ß ,y-D ioxypropyl- 
amino-3-chlor-, -bromjod- oder -fluorbenzols, Ä thylkohlensäureester des 1-N-Äthyl- 
W-oxäthylamino-3-bromhenzols, M onopropylkohlensäureester des Dioxäthylaminobenzols, 
Bulylkohlensävrcester des l-N-Sulfocithyl-N-oxäthylamino-2-methoxy-ö-chlorbenzoh, 
Äthylkohlens&ureester des 5-Oxybutylam inobcnzols, Diätliylkohlensäureester des Dioxäthyl- 
aminobenzols, l-ß ,y-D ioxypropylam ino-3-m elhylbenzols oder l-Dioxäthylam ino-3-m ethyl- 
benzols, Tctrahydrofurfurylkohlensäureester des l-Oxäthylam ino-3-chlorbenzols, Äthyl
kohlensäureester des 1 -N -A llyl-N-oxäthylam ino-3-m ethylbenzols, ß-Äthoxyäthylkohlen- 
säureester des l-N -C yclohexyl-N -oxäthylam ino-2-m ethoxy-5-im thylbenzols, Äthylkohlen
säureester des 1-N -Phenyl-N -oxäthylam inobenzols, Allylkohlensäureester d c s l-O x ä th y l-  
amino-3-methylbenzols, Cydohexylkohlensäureester des Oxäthylaminobenzols, Äthylkohlen- 
säureeiter des l-O xäthyl-3-oxyteirahydrochinolins, M dhylkohlensäureestcr des 1-Oxäthyl- 
ö-m dhoxyphenyhnorpholins oder l-O xäthylam ino-5-oxynaphthalins, Äthylkohlensäurc- 
ester des 1-N - A thyl-N-oxäthylam ino-5-oxy-G ,S-dichlornaphthalins, Methylkohlensäureesler 
des l-O xäthylam ino-2-m ethylnaphthalins oder a.-MethyUetraKydrofurfurylkohlensäureesler 
des l-Oxäthylam ino-2-m ethoxynaphthalins -<- l-A m ino-2-chlor-, -brom-, -jod- oder 
-fluorbenzol, gelb, oder l-Aminobcnzol-2-carbonsäuremethylester, l-Amino-2-chlor- 
4-melhylbenzol oder l-Am ino-2-brom -4-äthoxybenzol, gelb bis ro t  oder -<- 1-Amino-
4-acelylbenzol, l-Am ino-3-nilrobenzol, l-A m ino-3-n ilro-6-m ethyl-, -methoxy- oder -chlor- 
benzol, orange bis rub in ro t oder -f- l-Am ino-4-nilrobenzol, l-A m ino-2-m ethyl-, -methoxy-, 
-clilor-, -brom-, -jod- oder -cyan-4-nitrobenzol, 4-Am ino-1,l'-azobenzol, 2-AminorG-mdhoxy- 
benzothiazol oder l-Am ino-2,4-dinitrobenzol, orange bis blau oder -4- l-Amino-2-nitro- 
benzol, orange bis v io lett oder l-A m ino-2,4-dinitro-6-chlor-, -brom- oder -fluorbenzol, 
orange bis blaustichig g rün ; l-Amino-2,4-dinitrobenzol-G-suJfonsäureäihylamid -> 
y-Mono-ß-methoxyäthylkohlensäureester) des l-ß,y-D ioxypropyl-7-m dhyltdrahydrochino- 
lins, Methylkohlensäureester des l-Oxäthyl-7-acetylam inotelrahydrochinolins oder y-Mono■ 
äthylkohlensäureester des l-ß ,y-D ioxypropyl-3,5-dim ethylphenylm orpholins, b lau ; 1-Ami- 
no-2,4-dinitro-G-chlorbenzol - y  y-M onoäthylkohlensäureester des l-ß ,y-D ioxypropyl- 
ö-melhyltelrahydrochinolins, b lau ; l-Amino-2-chlorbcnzol -> Äthylkohlensäureester des 
l-O xäthylaviino-3-m dhylbenzols (I) oder N -Ä thyl-N -oxäthylam inobenzols (II), gelb: 
l-Amino-2-chlor-4-methylbenzol - y  II, gelb; l-Am ino-4-nilrobenzol - y  I oder II, gelb;
l-Aminobenzol-2-carbonsäuremethylester - y  Methylkohlensäureester des 1-N-Benzyl-h- 
y-oxypropylam ino-3-m dhylbenzols, gelb; l-Am ino-2-brom -4-nilrobenzol - y  Äthylkohlen
säureester des l-ß-oxypröpylam ino-2,5-dim ethoxybenzols, v io le tt; l-Amino-4-nitrobenzol ->•
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Diäthylkohlensäureester des l.D ioxäthylam ino-3-m ethylbenzols (III), ro t ;  1-Am ino-
2-ehlor-4-me£hylbenzol - y  III , ru b in ro t; l-Am ino-2jchlor-4-nilrobenzol oder 1-Am ino- 
2,4-dinitrobenzol ->- Meihylkohlcnsüureesler des l-O xäthylam ino-5-oxynaphthglins, b lau ; 
I-Amino-2,4-dinitro-6-brombenzol -y Monoäthylkohlensüurecster des l-ß ,y -D io x yp ro p y l-  
nminonaphthalins, b lau ; 4-Am ino-1 .l'-azobenzol - y  IV, orangero t; l-A m ino-4-nitrobehzol 
y  Äthylkohlensäureester des 1-Oxäthylphenylm orpholins, ru b in ro t; l-Am ino-2-chlor-

l-nitrobenzol - y  Äthylkohlensäureester des 1-Oxälhylletrahydrochinolins, ru b in ro t;
l-Amino-4-acelylbenzol -y M ono-ß-mcthoxyäthylkohlensäureester des l-ß ,y -D io x yp ro p yl-  
imino-2-mclhoxy-5-methylbenzols oder Monoäthylkohlensäureester des l-N -B en zy l-N -ß ,y -

2-nKlhoxy-ö-methylbenzols. v io lett. (A. P. 2 249 749 vom  1 4 /1 1 . 1 9 3 9 , ausg. 22/7. 
1941.) ' S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., F ra n k fu rt a. M., Saurer Wollfarbstoff. Man 
kondensiert l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfonsäüre m it dem  Schwefelsäuren Salz des 
p-Aminobenzylacelamids in wss. Lsg. in Ggw. von CuCl u. N a H C 0 3 bei 9 0 —9 5 ° , filtrie rt, 
salzt aus u. trocknet. Man e rh ä lt ein dunkelbraunes Pulver, das Wolle aus saurem 
Bade gleichmäßig k lar rotstichig blau fä rb t. (Schwz. P. 214 184 vom 2 /9 . 1 9 3 9 , ausg. 
16/7. 1941. D. Priorr. 3 0 /9 . 1 9 3 8  u. 5 /6 .  1 9 3 9 .)  S tA K G A R D .

I. G. Farbenindustrie  A kt.-G es., F ra n k fu rt a. M., l,5-D i-(4 '-phenoxyphenyl- 
amino)-anthrachhiondisulfonsäure e rhä lt m an durch Kondensieren von 2 Moll. 4-Phen- 
oxybenzol m it 1 Mol. 1,5-Dicliloranthrachinon in Ggw. von K -A ceta t bei 190—200° u. 
Sidfonieren der entstandenen feinen N adeln vom F . 219— 220° m it Schwefelsäurcmono- 
hydral bei Z im m ertem peratur. Die Farbstoffdisulfonsäure fä rb t W olle aus saurem  Bado 
violett. (Schwz. P. 214185 vom 20/11.1939, ausg. 16/7. 1941. D. Prior. 21/12.
1938.) ■ S t a r g a r d .

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Ernö B askai (Brum m er), M ineralien au f der Palette. ■ K urze übersieh t über 

die Anwendung u. B rauchbarkeit der M ineralfarben. (Term eszettudom änyi Közlöny 
73. 292—95. Ju n i 1941. [Orig.: ung.]) S a i l e r .

V. D em ant und  0 . Petzold, Leuchtpigmente und ihre Verwendung in  A nstrich
farben. Typen, K lassifizierung der Leuchtfarben. (Chim. Peintures 3. Sond.-Nr. 14 
bis 17. Jan./M ärz 1940.) - S c h e i f e l e .

C.-W. M undy, Trocknende Öle. Geblasene öle, Riemenöl usw. Rohstofffragen. 
(Chim. Peintures 3- Sond.-Nr. 9—10. Jan ./M ärz 1940.) S c h e i f e l e .

— Bemerkungen über dehydralisiertes R icinusol. Eigg. von dehydratisiertem  
Ricinusöl (Riemenöl). (Chim. Peintures 3- Sond.-N r. 11.-12. Jan ./M ärz 1940.) S c h e i f .

— , Emailleöl. S tandöl aus 3  Teilen Leinöl u. 1 Holzöl, SZ. etw a 5 , Viscosität 
55 Pois. Gegebenenfalls kann an  Stelle von Holzöl auch Oitieicaöl oder Riemenöl 
treten. Emailleöl w ird zweckmäßig m it etw a 50%  einer Mischung aus 10—20%  Balsam- 
tcrpentinöl u. 80— 90%  Lackbenzin verd. u . m it 0,05— 0,1%  Co (in Form  von Linoleat) 
u. 0,2—0,4%  Pb (in Form  von N aphthcnat) siccativiert. (Chim. Peintures 3. Sond.- 
Xr. 10. Jan ./M ärz 1940.) S c h e i f e l e .

Giancarlo G uainazzi und  Cesare R am orino, E influß  von Standölmischungen 
auf das Auftreten von Oelatinieningen bei Farbstoffdispersionen in  Standöl. Vff. konnten 
durch ihre Verss. den Nachw. erbringen, daß  die Gelatinierung um so leichter au ftr itt, 
jo verschiedener die V iscosität der einzelnen M ischungskom ponenten sind. (Vernici
17. 333— 35. Ju li 1941.) G rim m e.

J. L. Overholt und A. C. E lm . B ildung und Zerstörung von Farbfilmen. U n te r
sucht wurde das Verh. von Film en der G lycerinester (I) von Öl-, Linol-, Linolen- u. 
Elaeostearinsäure bei UV-Bestrahlung u. die hierbei eintretenden Veränderungen ver
glichen m it denjenigen, die u n te r gleichen Bedingungen bei Methyl- u . Glykolestern (II) 
der gleichen ungesätt. F ettsäuren  eintreten (vgl. O v e r h o l t  u. E lm , C. 1 9 4 1 .1. 1358 u. 
früher). Ergebnisse: D ie Geschwindigkeit der Gewichtszunahme w ar anfänglich fas t 
ident, mit der der II, wonach die erste S tufe der Oxydation von der N atu r des Alkohol
radikals unabhängig zu sein scheint. Die Geschwindigkeit der Gewichtszunahme nahm 
ab in der Reihenfolge: O leat, L inoleat, E laeostearat, Linolenat. Die Oxydation der 
Glyceride dürfte sich in 4 Stufen vollziehen: Induktionsperiode, Periode rascher Oxy
dation m it Trocknung, S tufe langsam er O-Absorption, Periode m it nu r geringen Ver
änderungen. Bei der O xydation ergaben die Glyceride der Öl-, Linol- u. Linolensäure 
maximale Dienzahlen im In tervall der m aximalen Peroxydw erte. D er Trooknungs-



punk t lag etw as vor dem P unk t der m aximalen Peroxyd- u. A ldehydkonzentration. 
Die spezif. R efraktion deutete au f eine viel raschere R k. der Glyceride gegenüber den 
Methyl- u. Glykolestern. W ahrscheinlich sind die Peroxyde bzw. deren Abbauprodd. 
die wichtigsten Glieder im Verfilmungsprozeß. (Ind. Engng. Chem., ind. E d it. 33.
658—60. 1/5. 1941. Palm erton, Pa.) S c h e i f e l e .

V. S tojanoff, Z u r Rationalisierung der Harzgewinnung in den bulgarischen Nadel- 
piUdem . Vf. untersuch t die Ursachen ungenügender K ieforharznutzung u. w eist auf 
Grund ausländ. E rfahrungen au f  die durch verschied. M aßnahmen, bes. durch Ver
wendung von R eizm itteln, erziolbare Verbesserung hin. ( r o f l im u m ia .  lia Coi-uficKiia 
ymiiiepciiTCT'i.. ArpoiiOMO-JIccoBTAeiri. 'baity-rrcT-i, (Annu. Univ. Sofia, Fac. Agronom. 
Sylvicult.] 18. Nr. 2. 1— 17. 1940.) '  R . K . MÜLLER.

G. B rus, D ie  H arzprodukle und ihre Verwertung. Sam m lung des Harzbalsams, 
Trennung in Kolophonium u. T erpentinöl; Eigg., K onst. u. Anwendung dieser. (Chim.
Peintures 4. 308— 16. O kt. 1941. In s t, du P in.) S c h e i f e l e .

Santi R a n ja n  P a lit ,  Physikalische Chemie von Naturharzlösungen. Teil III. Vis- 
cosität von Schellacklösungen in  gemischten Lösungen. (II. vgl. C. 1941. II . 1799.) Die 
V iseosität von Schellack in  einem Lösungsm. zusam mengesetzt aus zwei Nichtlöscrn 
Aceton u. W . w ird über ein weites K onz.- u. Tem p.-G ebiet untersucht. Die Viseosität/ 
Lösungsm ittelkurven zeigen ein Minimum bei einer bestim m ten W ./Acetonzus. fü r 25 
u. höher-°/0ig- Sehellackkonz.; je  geringer die Tem p,, um  so schärfer sind die Minima, 
F ü r Schellackkonzz. un ter 20°/o ste ig t die. V iseosität m it dem W .-G ehalt. Die Lsg.- 
Fähigkeit un tersucht durch Fällung m it Bzl. oder durch A bkühlung, zeigt im mer ein 
Maximum bei 80°/o W .-G ehalt. (.T. In d ian  chem. Soc. 17. 663—74.' Nov. 1940. 
A llahabad.) U E B E R R E I T E R .

L. H ellinckx, D ie Colonmetrie von Kongokopal. H elligkeitsbest, an Kongokopalcn 
mit dem modifizierten K om parator von H e l l i G e - S t o c k - F o n r O B E R T .  (Chim. Pein
tures 4. 131— 33. Mai 1941.) S c h e i f e l e .

J . J . W ent und P . K o d e , E ine Methode zu r Kontrolle von Farbabweichungen. 
Zur K ontrolle der F arbe  von Lackaufstrichen u. dgl. w ird deren Reflexionsvermögen 
durch eine Se-Sperrschichtzelle fü r 4 W ellenlängen (Hg-Linien 4358, 5461 u. 5780 A, 
Spektralband 6000—7000 Ä aus Spektr. von gasgefülltcr 500-W att-Lam pe) gemessen. 
Vier F arb filte r, die nacheinander vor das lichtem pfindliche Photoelem ent gebracht 
werden, lassen jedesm al nur eine der erw ähnten W ellenlängen durch. D ie zur Be
leuchtung verw endete H g- u. G lühlam pe g ib t in den verschied. W ellenlängen genügend 
starkes L icht, um  au f einem M ikroam perem eter ohne V erstärker einen g u t ablesbaren 
Ausschlag zu erhalten . Zwischen L ichtstrom  u. Photostrom  besteh t eine lineare Be
ziehung (Abb.). (Philips’ techn. R dsch. 6 .  169— 74. Ju n i 1941.) S c h e i f e l e .
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P ietro  R izzi, M ailand, Ita lien , H olzölartig trocknendes Ül aus RicinusÖl (I). Man 
erh itz t I  m it 0,25— 1% Phosphorsäure au f 240— 250°. Vgl. auch I t .  P P . 362 856; 
C. 1940. I. 2865; 364 975; C. 1940- I- 3711; 371 393; C. 1940. n .  1368 u. 372 032; 
C. 1940. II . 1369. (It. P. 360 292 vom 17/2.1938. Zus. zu It. P. 356 438; C. 1940. 
I. 2396.) K r a u s z .

E rich  Theis, M annheim, Anstrichm ittel, das W. als F l. u. ein ölfreies, wetterfestes 
B indem ittel (I) en thält, w ird durch Kondensation von H arnstoff  (II) bei erhöhter Temp. 
in wss. Lsg. m it 1— 2 1/ 2 Mol neutralisiertem  Fornuddehyd  (III) erhalten, bis die Konden- 
sationslsg. s ta rk  trüb  is t u. einen pH-W ert von 7 aufw eist. Beispiol: 600 (Teile) II 
u. 1500 III, neutralisiert, 30°/oig werden 70 Min. in einem R ührkessel m it R ückfluß
kühler beim K p. erhitzt. Die durch einen weißen N d. ge trüb te  Rk.-M ischung wird 
gekühlt u. au f Ph  =  7 eingestellt. Zur H orst, einer Anstrichfarbo w ird das I niit 
Pigm enten, gegebenenfalls un ter Zusatz von W ., angerührt. Zur schnelleren Durch
härtung kann  kurz vor dem Gebrauch ein H ärter, eine Säure, ein saures Salz oder ein 
säureabspaltender Stoff zugegeben werden. Z. B. werden 75 des I m it 50 Litlioponc  
verrüh rt u. 5 konz. Am eisensäure zugesetzt. Man erhält A nstrichfarben, die au f Holz, 
P u tz , Stein usw. w etterfeste Überzüge von sehr hoher H aftfestigkeit ergeben. Da 
diese Überzüge porös sind, t r i t t  bei Anwendung in Innenräum en m it hoher Luftfeuchtig
ke it kein Schwitzen auf. In  den hellen I kommen P igm ente m it hoher Leuchtkraft 
g u t zur W irkung. (A. P. 2249 795 vom 21/10. 1937, ausg. 22/7. 1941. D. Prior. 22/10. 
1936.) . B ö t t c h e r .

Plaskon Co., Inc .. libert. von : A rth u r M. Howald und Leonard S. Meyer, 
Toledo, O., V. St. A., Aufgepreßte Oberflächenschicht. M an trä n k t eellulosehaltigc 
Stoffe, z. B. zerkleinertes Papier, Holzmehl oder dgl. m it härtbarem  K unstharz, z. B. 
m it einer wss. Lsg. eines H arnstoff-C H 20-K ondensationsprod., trocknet-, m ahlt die 
Al. unter Beigabe von Pigm enten u. anderen Zusatzm itteln , suspendiert das Pulver
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iu einer nichtlösenden F l., z. B. in W ., b ring t die Suspension au f die zu bedeekendo 
Fläche, z. B. au f eino W andp la tte  oder einen Schiehtkörper, trocknet u. p reß t die 
Schicht heiß auf. (A. P . 2 1 7 8  358 vom 17/2. 1937, ausg. 31/10. 1939.) S a r r e .

Glidden Co., Cleveland, 0 ., übert. von: P ercy L. Ju lian , Maywood, und  E im er
B. Oberg, E vanston, Hl., V. S t. A., Protein-H am sloff-Form aldehydkondensationspro- 
dukte. H arnstoff u. P ro te in  (z. B. aus Sojabohnen) läß t m an zunächst in der Weise 
reagieren, daß der H arnstoff geschmolzen u. in die Schmelze das P rotein  eingetragen 
wird. M engenverhältnis H a rn s to ff: P ro tein  =  60—4 0 :4 0 —60. Das R k.-P rod. ist 
wasserlösl. u. w ird nun m it Form aldehyd  versetzt. Die wss. Lsgg. eignen sieh für die 
Behandlung von Papier u. Textilien. (A. P. 2 249 003 vom 8/4. 1939, ausg. 15 7. 
1941.) B r ö s a m l e .

Com Products R efining Co., New York, N. Y ., iibert. von : Oswald C. H . 
Sturken, Closter, N. J . ,  V. St. A., Zein  enthaltende Überzugsmittel en tha lten  Zein (I), 
einen wasserfreien Alkohol (II), ein gleichzeitiges Lösungsm, fü r II  u. I, einen W eich
macher, der verträglich m it I ist, u. einen, der n icht verträglich is t wie Triacetin (III), 
Dibutylphthalat u. Trikresylphosphat. Beispiel: 100 (Teile) I, 50 E sterharz , 50 D ibutyl- 
tartra t, 25- III, 100 Toluol, 200 A., wasserfrei. D ie Lacke dienen z. B. zum Anstrich 
von Pappdeckeln. (A. P. 2250  041 vom 5/8. 1939, ausg. 22/7. 1941.) B ö t t c h e r .

Piero Arioli, M ailand, Überzugslack und Spachtelmasse. 60 (kg) K it t  werden in 
einem Mischwerk mehrere Stdn. m it Toluol behandelt u. dann durch ein Baumwolltuch 
eolliert. G otrennt worden im Mischwerk eine Lsg. von 45 Kollodium, 20 B u ty lph tha la t 
u. 9 Lösungsm.-Gemisch (bestehend aus B utanol, Ä thy lace tat u. Lösungsm. N.) her- 
gestellt. 90 Teile der K ittm asse w erden m it 90 der Lsg. zusam m engearbeitet. Die AI. 
ist zum Überziehen von P apier, Celluloid, Leder, Gewebe u. dgl. geeignet u. e rh ä rte t rasch. 
Durch Vermischen m it T i0 2 u. F ü llm itte ln  erhält m an einen rasch erhärtenden K itt. 
(It. P. 360 886 vom 6/4. 1938.) A I ö l l e r i n g .

E. I. du P on t de Nem ours & Co., W ilm ington, Del., übert. v o n : Ben E . Sorenson, 
Upper Darby, P a ., V. S t. A ., Dim ethylolharnstoffnwnoälher. Alan se tz t in alkal. Aledium 
Formaldehyd m it einem Alkyl- oder B enzyläther des Alonomethylolharnstoffes um. 
Es werden dargcstcllt der Dimethylolharnsloffm onomelhyl-, -mono-n-butyl- u. -monoiso- 
butyläther. Die V crf.-Prodd. geben, m it Alkoholen erh itz t, harzartige Lsgg., die für 
Überzüge verw endet w erden können. (A. P. 2 2 47419  vom  5/10. 1938, ausg. 1/7. 
1941.) B r ö s a m l e .

Eastm an K odak Co., ü bert. v o n : Carl J . M alm und Gordon D. H ia tt, R ochester, 
N. Y., V. St. A., Gdhdoscester m it ungesättigten R adikalen höherer Carbonsäuren (mehr 
als 10 C-Atome). Die V eresterung w ird bei Abwesenheit von 0 2 vorgenommen u. das 
Trocknen in  Ggw. eines A ntioxydationsm ittels. Verwendung der E ste r z u m  L  a k  - 
k i e r  o n von Leitungsdrähten. — Beispiel: 350 (Teile) Celluloseacetat m it 38%  Acetyl, 
270 Chloressigsäurcanhydrid, 700 CH2C12, 150 Stearinsäure, 75 L einölfettsäure u.
1 Mg(C104)2 werden im C 0 2-Strom 3—4 S tdn. au f 40° erw ärm t. D er E ste r w ird m it 
dest. W. gefällt u. gewaschen u. in Ggw. von H ydrochinon getrocknet. (A. P. 2 241226 
vom 17/3. 1938, ausg. 6/5. 1941.) “ F a b e l .

Deutsche H ydrierw erke A kt.-G es., R odleben bei D essau-Roßlau, Lösungs-, 
Weichmachungs- und Gelatinierungsmittel. Als Lösungs-, W eichmachungs- u. Gela
tinierungsmittel werden heterocycl. Verbb. angew andt, die wenigstens eine —C (S R )= N - 
Gruppe onthalton, in der R  einen gegebenenfalls substitu ierten  oyel. oder acycl. KW - 
stoffrest bedeutet, der auch H etoroatom c oder H eteroatom gruppen enthalten  kann. 
— Beispiel: Alan verm ischt 25 (Teile) einer Polyvinylverb. m it 25 2-Octylmercaplo- 
benzothiazol, bis eine homogene AI. en tstanden ist. (F . P . 50 784 vom 11/7. 1939, ausg. 
26/3. 1941. D. Prior. 27/7. 1938. Zus. zu F. P. 853 106; C. 1941. 1. 459.) B r u n n e r t .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., F ra n k fu rt a. AI. (E rfinder: Adolf W eihe, Bad 
Soden, Taunus), Herstellung von P olym erisaten . Polym erisate von verbesserten Eigg. 
werden durch gemeinsame Polym erisation von Kernsubslitutions-prodd. u . Kcmhomologen  
des Phenylvinylketons erhalten. D urch E inführen  von 1—3 Chloratom en in  den K ern 
des Phenylvinylketons w ird der E rw eichungspunkt von e tw a 80° a u f  etw a 120° erhöht; 
derartige Polym erisate sind gegen kochendes W . beständig. D urch E inführen von 
Alkylresten wird die Löslichkeit in  Bzn. m it der Zahl u. Größe der eingetretenen A lkyl
reste erhöht u. gleichzeitig das elektr. Isolationsvcrm ögen erhöht. D urch E inführung  
von Alkoxy-, bes. Acetoxy- ü . B utoxygruppen werden an  Stelle spröder H arze w eich
gummiartige Polym erisate erhalten. D urch hohen Erw eichungspunkt u . bes. gu te  
elektroisolierendo Eigg. zeichnen sich Polym erisate des a- u. /i-N aphthylvinylketons 
aus. (D. R. P. 713 546 K l. 39 c vom 10/11. 1935, ausg. 10/11. 1941.) B r u n n e r t .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., F ra n k fu rt a. AI. (E rfinder: H ans F iken tscber, 
Ludwigsbafen a. R h.), Fäden, F ilm e, Überzüge, Spachtelmassen und dergleichen werden



m it Vorteil aus M ischpolym erisaten  hergestellt, die aus etw a 80%  Vinylchlorid  u. etwa 
20%  A crylsäureeslern  bestehen. Beispiele: 10 (Teile) eines M ischpolym erisats aus 
20%  A crylsäurem ethylcster u. 80%  Vinylchlorid werden in 40 Chlorbenzol u. 20 Me
thylenchlorid gelöst u . zu einem Film  vergossen. Der getrocknete Film  besitzt eine 
Festigkeit von G—7 kg/qm m  u. eine etw a 6-m al so große K nitterfestigkeit wie ein 
gleichstarker Nitrocellulosefilm. D er erhaltene Film  is t außerdem  unbrennbar. — 
Aus Lsgg. des M ischpolymerisats hergestellte Fäden zeichnen sich durch hohen Glanz, 
eine B ruchdehnung von 8 %  u. eine Festigkeit von 150—200 g pro 100 deniers aus. — 
Die Mischpolymerisatlsgg. dienen ferner als Lacke, die, au f  Holz oder M etalle auf- 
getragen, F ilm e von ausgezeichneter W itterungsbeständigkeit ergeben. Die Film e sind 
auch gegen ehem. Einflüsse unem pfindlich. D er Lack kann in  bekannter W eise mit 
P igm enten angerieben werden. (D. R . P. 713 589 K l. 39 b vom 22/10.1931, ausg. 
11/11. 1941. Zus. zu D. R. P. 685 257; C . 1940. I. 4018.) B r u n n e r t .

Dow Chemical Co., übert. von: R alph M. W iley, M idland, Mich., V. S t. A., 
Gegenstände aus polym erem  V inylidenchlorid. P olyvinylidenchlorid  oder dessen Misch
polym erisate werden au f  Tem pp. oberhalb des Erw eichungspunktes, aber unterhalb 
des Zers.-Punktes erh itzt, bis das M aterial sehr p last. geworden ist, u. dann  plötzlich, 
d. h. innerhalb 2— G0 Sek., abgekühlt bis au f  Tem pp., die zwischen 100° u. Raum- 
tem p. liegen. Dieses unterkühlte Polym erisat bleibt 2—60 Min. oder länger plast., 
so daß es k a lt verform t, z .B . zu Folien verw alzt oder zu Fäden ausgezogen werden, 
kann. Die erhaltenen, in einer Dimension nur eine Ausdehnung von weniger als 0,1 Zoll 
aufweisendon Form körper (dünne Folien oder Fäden) weisen bei der röntgenograph. 
Unters, eine Mol.-Orientierung parallel zur Längsachse auf. Die Folien dienen zur 
Horst, chcmikalienfester Gewebe u. von Fischnetzen. — Beispiel: Polyvinylidenchlorid 
wird au f  230° erhitzt, bis es geschmolzen ist, w orauf es schnell bis au f Raumtemp. 
abgekühlt u. zu dünnen Fäden von 0,001 Zoll Durchm esser ausgezogon wird. Die Fäden 
waren selbst nach einm onatiger Einw. von H 2S0.,, konz. H NO a, H F , 50% ig. NaOH-Lsg.. 
Aceton, W ., A., CC14, Petroleum  u. Bzl. völlig unangegriffen. Die Fäden, die einen 
Erw eichungspunkt von etwa 190° aufweisen, können z. B. zu F iltertüchern  verweht 
werden. (A. P. 2 2 3 3 4 4 2  vom 31/5. 1938, ausg. 4/3. 1941.) B r u n n e r t .

Dow Chem ical Co., übert. von: R alph  M. W iley, M idland, Mich., V. St. A.. 
Lösliche M ischpolym erisate aus V inylchlorid und V inylidenchlorid. Zwecks H erst. lösl. 
Mischpolymerisate von niedrigem E rw eichungspunkt (80—98°) werden 45—85 (Cle- 
w ichts-% ) Vinylchlorid zusammen m it 55— 15 Vinylidenchlorid polym erisiert. Die 
Lsgg. dieser Mischpolymerisate, z. B. in o-Dichlorbenzol oder in heißem Methylamyl- 
keton, haben selbst bei hoher Konz, eine hinreichend niedrige V iscosität, um aufgebürstet 
oder versprüht werden zu können. —  Beispiel: 50 (Teile) Vinylchlorid, 50 Vinyliden
chlorid u. 1 Benzoylperoxyd werden bei 45° 2 Wochen lang polym erisiert, wobei ein 
weiches, kautschukartiges Polym erisat erhalten w ird, das lösl. in D ioxan, Bzl., Toluol 
u. Xylol ist. D araus hergestellte Film e sind sehr wenig durchlässig fü r W. u. beständig 
gegen Säuren, A lkalien (außer NH„) u. O xydationsm ittel. D ie Lsgg. des Misch
polym erisats, denen Nichtlöser, Toillöscr oder V erdünnungsm ittel zugesetzt werden 
können, dienen als Lacke. (A.P. 2235782 vom 1/4.1939, ausg. 18/3.1941.) B r u n n e r t -

D eutsche Celluloid F ab rik  A kt.-G es., E ilenburg, H erstellung von Röhren, Stäben 
aus V inylpolym eren. D ie Polym erisate werden vor dem  Form en in einer Röhrenpressc 
auf W alzen form bar gem acht, die über dem E rw eichungspunkt der plast. M. erw ärm t sind 
u. m it einer O berflächengeschwindigkeit von höchstens 7,5 m  pro Min. umlaufen. 
(It. P- 368 917 vom 20/12. 1938. D . P rior. 24/12. 1937. Schwz. P. 213 970 vom 
15/12. 1938, ausg. IG/6. 1941. D. Prior. 24/12. 1937.) S c h l i t t -

B. F . Goodrich Co., New Y ork, N- Y ., übert. von: A rth u r W . Brown, Akron, 
<)., V. S t. A ., K un stim sse . Als Lösungsm ittel fü r Chlorbutadienpolymerisate (Neopren) 
werden aliphat. u. alicycl. Ketone angew andt, die wenigstens 5 C-Atomc enthalten, wie 
M elhylpropylketon, M ethylisopropyl- u. D iisopropylkelon, M csity loxyd  u. Cyelohexanon. 
Die Dämpfe dieser Lösungsm ittel sind n icht giftig. Die K etone können auch zusammen 
m it anderen Lösungsm itteln wie Bzl., CC14 oder andere Chlor-KW -stoffe' angewandt 
werden. (A. P. 2196  602 vom 27/1.1938, ausg. 9/4.1940.) B r u n n e r t .

E . I. Du P on t de Nem ours & Co., übert. von: H arold  W ilfred  A rno ld  und 
George Low rance D orough, W ilm ington, Del., V. S t. A., Synthetische Harze. Zur 
H erst. von K unstharzen, die in gewöhnlichen organ. Lösungsm itteln lösl. u. filmbildend 
sind, die ohne Zugabe von W eichmachern verform bar u. leicht m eehan. zu bearbeiten 
sind, werden 1,3-B utadiene gemeinsam m it M ethacrylsäureestem  kurzkettiger aliphat. 
Alkohole polym erisiert, wobei das M ischpolym erisat weniger als 20%  Butadiene ent
halten soll. Bei Anwendung von 30%  B utadien entstehen unlösl., weiche, kautschuk- 
artige Polym erisate, w ährend bei Anwendung von 50%  B utadien ein unlösl. vulkanisier
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barer synthct. K autschuk  erhalten  wird. —  Beispiel: 63 (Teile) M ethacrylsäurem ethyl- 
ester, 12 B utadien, 15 CCf,, 20 D ioxan u. 0,37 Benzoylperoxyd werden in einem G las
gefäß 72 Stdn. au f 65° erh itz t. D as Polym erisat w ird durch Zugabe von viel W. aus
gefällt, die anhaftenden Lösungsm ittelreste durch W .-D am pfdest. en tfern t u . das Prod. 
mit W. gewaschen u. getrocknet. A usbeute: 91°/0. D as Polym erisat is t in Toluol, 
Aceton, Dioxan, Ä thylenchlroid u. B u ty lace ta t lösl., jedoch unlösl. in a lipha t. KW - 
stoffen, cs kann  u n te r D ruck u. W ärm e leicht zu bei R aum tcm p. biegsamen F o rm 
körpern verpreßtw erden. (A. P. 2 232 515 vom 4/7.1939, ausg. 18/2.1941.) B r u n n e r t .

W ingfoot Corp., W ilm ington, Del., übert. von : W illiam  D. W olfe, Cuyahoga 
Falls, 0 ., Y. S t. A., Weichmacher fü r  Butadienm ischpolym erisatc. Als W eichm acher 
für Mischpolymerisate des B utadiens m it im K ern  substituierten V inylverbb., A crylsäure
nitrilen u. Estern von A crylsäuren  werden Diuzoam inoarylverbb. (wie Diazonminobenzol. 
o-, m- oder p-Diazoaminotoluol, D iazoam inoxylole, Toluolazobenzylam in, 4-M ethyldiazo- 
aminobenzol, o- u. p-Bcnzolazololubenzylamin, 3-Diazoam inopseudocum ol, p-Toluolazo- 
s-pseudocumidin, Benzolazo-p-cum inylam in, Benzolazotetrahydronaphthylam in  u. a- u. 
/?-Diazoaminona])hthalin) in geringen Mengen von 0,3— l,25°/o angew andt. D ie W eich
macher werden den Monomeren vor der Polym erisation zugesetzt. (A. P. 2 235 625 
vom 29/6. 1938, ausg. 18/3. 1941.) ‘ B r u n n e r t .

Deutsche Gold- und S ilberscheideanstalt vorm als R oessler, F ran k fu rt a. M., 
Helle und klare, besonders fü r  d ie Elektrotechnik geeignete Pentaerythritkunstharze. Aus 
Pentaerythrit (I) u. ein- oder m chrbas. Säuren e rhä lt m an, wenn I  vor der K onden
sation von Verunreinigungen, wie A ldehyden u. Zuckern,\bo fre it worden ist. (It. P. 
375 310 vom 18/7. 1939. D .  Prior. 5/9. 1938.) M ö l l e r i n g .

Preßautom aten-G esellschaft m . b. H ., B erlin , und H einrich  Schm idberger, 
Wien, Verfahren zum  Aufbereiten von K unstliarzpreßstoff fü r  den Betrieb von vollauto
matischen Formpressen. Der in die Form  eines G ranulates überführte K unststoff wird 
vor der Zuführung zur Presse von seinem Geh. an staubförm igen B estandteilen bis 
zu 0,1 mm Korngröße befreit. (Schwz. P. 214 231 vom 29/4. 1940, ausg. 16/9. 1941.
D. Prior. 29/4.1939.) S c h u t t .

Deutsche V ersuchsansta lt fü r L u ftfa h rt E . V. (E rfinder: E rn s t Gilbert), 
Berlin, Verfahren zum  H erstellen von K unstharzprcßstofflagern. Der in der Preßform  
unter Preßdruek u. Temp. stehende, auf die Wello aufgcwickelte, kunstharzgetränktc  
Prcßstoff w ird w ährend des A ushärtens des K unstharzes zusam men m it der Welle 
u. der Preßform in U m drehung gesetzt. (D. R. P. 713 920 K l. 39a vom  6/4. 1939, 
ausg. 18/11. 1941.) S c h l i t t .

Masonite Corp., W ausau, W is., V. S t. A., Preßm assen. Man un terw irft Ligno- 
cellulosc der Einw. von W ärm e, D ruck u. Feuchtigkeit, so daß  eine p last. M. en tsteh t, 
die gemahlen w ird, ohne dabei die P la s tiz itä t zu erhöhen, u. dann  getrocknet w ird. 
Das Erhitzen geschieht im geschlossenen Gefäß. Z. B. werden H olzspäne bei 216— 285° 
u. 21—70 a t  w ährend einer Z eitdauer von 30 Min. b is 12 Sek. m it W .-D am pf behandelt. 
Das erhaltene p last. M aterial läß t sich zu glasartigen Form körpern vorpressen. (Holl. P. 
51565 vom 24/3. 1937, ausg. 15/12. 1941.) F a b e l .

General E lectric  Co., New Y ork, V. S t. A ., übert. von : H erm ann  B urm eister, 
Berlin-Spandau, L ignin  enthaltende P reßm asse. Bei der Holzvcrzuckerung anfallendes 
gepulvertes Lignin, z. B. 100 kg, w ird m it Anilin (I) oder Phenol (II), z. B. 11 kg u. 
mit Bzl., z. B. 132 kg, bei 75° w ährend 4 S tdn. verknetet, w orauf das Bzl. u. das ü b e r
schüssige I  oder I I  abgedunstet u. die pulvrige M. hei 140° u'. 400 kg/qcm  verp reß t 
wird. Füllstoffo können zugesetzt werden. (A. P. 21 9 2  030 vom 8/12. 1936, ausg . 
27/2. 1940. D. Prior. 12/12. 1935.) ' S a r r e .

Mario Balduzzo, P adua, Ita lien , M assen aus zerkleinertem  H olz m it Harzober- 
fliichen. Man fü h r t die K onglom eration dos zerkleinerten Holzes zusammen m it der 
Druckwärmepolymerisation des die Oberfläche bildenden H arzes (Bakelit) durch. 
Hierdurch wird eine innige Verb. zwischen der H auptm asse u. de r O berflächenschicht 
erzielt. (It. P. 358 323 vom 5/1. 1938.) J . S c h m i d t .

Cellomold Ltd., übert. von: D rury  N orm an Davies, F eltham , England, Thermo- 
plastische M assen fü r  Sprilzgußzwecke. D er in Form  kleiner Teilchen vorliegenden 
thcrmoplast. M. (Celluloseacetat, Polystyrol, Polyvinylvorbb.) w erden un ter 1 ,5%  eines 
„Schmiermittels“ (Olein, S tearin , syn thet. W achse), das unterhalb 100° schm ., boi- 
gegeben. Dieser Zusatzstoff soll jedoch nur dio Oberfläche der Teilchen bedecken u. 
diese nicht durchdringen. Bei der V erarbeitung erhält man Form körper von bes. 
genauen Dimensionen. (E. P. 530 834 vom 19/6. 1939, ausg. 16/1. 1941.) F a b e l .

I -G . F arhenindustrie A kt.-G es., F ra n k fu rt a . M. (E rfinder: H einrich  Hopff 
und Hanns Ufer, Ludwigshafen), Verfahren zur Herstellung von Formslücken aus S u per
polyamiden nach dem Spritzgußverfahren. M a n  versp ritz t die Superpolyam ide in vor-



orientiertem  Z ustand un terhalb  ihres F . bei Tem pp., bei denen jedoch die einzelnen 
Teilchen des Spritzgußm aterials völlig verschweißt werden, bes. bei Tem pp. von 
60— 10° unterhalb  des Schmelzpunktes. M an sorgt w ährend des Spritzgusses fü r eine 
w eitere Orientierung. (D. R. P. 714 708 K l. 39a vom  1/11.1938, ausg. 5/12, 
1941.) S c h u t t .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
G. van Nederveen. Industrielle Verwendung von Kautschukmilch. Inhaltlich  ident, 

m it der C. 1941. II . 1914 referierten Arbeit. (Verfkronick 14. 235—38. 253—54. 15/11. 
u. 20/12. 1941.)   M ö l l e r i n g .

Aage Nyrop, K openhagen, D änem ark, Konzentrieren. Zur H erst. eines Saft
konzentrates, z. B. aus Kautschukm ilch, wird eine Schleudermaschine m it Regelung der 
Saftzufuhr u. des Auslaufes der entrahm ten Milch verw endet. D er Saft gelangt zunächst 
in cino K lärkam m er u. dann  in eine Trennkam m or, aus deren inneren u. äußeren Zonen 
der konz. S aft abfließ t u. die entrahm te Milch zwischen kon. Schleuderschoiben be
handelt w ird, um etwa noch zurückgebliebenen R ahm  abzutrennen, w orauf die entrahmte 
Milch nach Ü b ertritt in einen Samm elraum abgezogen w ird. (E. P- 527 318 vom 4/4.
1939, a u sg . 31/10. 1940.) ' E r i c h  W o l f f .

M etallgesellschaft A .-G. (E rfinder: H erbert Knoop), F ran k fu rt a. M., Her
stellung von hochtransparenten vulkanisierten Kautschukgegenständen durch Überziehen 
von Form en m it Schichten von wss. K autschukdisporsionen, Absehoiden des K aut
schuks au f der Form enoberfläche u. B ehandeln dor Ivautschukschicht m it einer 
V ulkanisationsm ittel enthaltenden organ. F l. u. gegebenenfalls mehrfaches Wiederholen 
dieser M aßnahm en unter anschließender V ulkanisation, dad . gek., daß  m an au f die 
B ehandlung m it der organ. F l. oder, falls mehrere Behandlungen m it dieser vorgenommen 
werden, au f die letz te  von ihnen vor der V ulkanisation noch eino Auftragsmaßnahme 
m it der wss. K autschukdispersion folgen läß t. (D. R . P. 715 229 K l. 39 b vom 13/4. 
1938, ausg. 16/12. 1941.) ’ D o n l e .

G ew erkschaft K eram chem ie-B erggarten , Siershahn, W esterw ald, überziehen 
von K örpern aus MetaUgewebe m it K autschuk. M an leg t oder w ickelt zunächst au f eine 
Seite des räum lichen M etallgewebekörpers eine Folio aus unvulkanisiertem  Werkstoff 
au f u. dann  wird durch Aufstreiehen oder Aufspritzen einer Lsg. oder wss. Dispersion 
des Ü berzugstoff cs au f die andere Seite die allseitige U m hüllung in der gewünschten 
S tärke fertiggestellt. (D. R . P. 715 227 K l. 39 a vom 22/7. 1938, ausg. 16/12. 
1941.) S c h l x t t .

H arts F ran k m an n  und M anfred Vöhl, Pem berton, Verbinden von Kautschuk
teilen. Zum V erbinden der Trennfugen von W ärm flaschen oder Sitzkissen w ird ein 
hocherhitzter M etallstreifen entsprechender G estalt zwischen die zu verbindenden 
Teile gelegt, so daß  oin Schmelzen der M. längs der V erb.-N aht erfolgt, w odurch eine 
wasser- u. luftd ichte Verb. erzielt wird. (E. P- 527 655 vom 18/4. 1939, ausg. 7/11.
1 9 4 0 .)  S c h l i t t .

U ngarische G um m iw aarenfabriks A ct.-Ges., B udapest (E rfinder: Rudolph
F raknö i, M ätyäföld)) U ngarn, Herstellen nahtloser, aufblasbarer sphärischer Bälle, 
insbesondere von Fußballblasen. D er Ballrohling wird nach üblicher V erstärkung der 
Stoßstollen der Segm ente an  einem Pol u. nach Anbringon des Ventils am  anderen 
Pol ohne D ehnung der W andung zu einer annähernden Ballform  aufgeblasen, dann 
in eine kugelförmige Form  eingelegt, m it H ilfe der durch das V entil eingeführten Preß
lu ft an  die Form w andung gedrückt u. in aufgeblasenem Z ustande vulkanisiert. (D. R. P- 
715 776 K l. 39 a  vom 21/4. 1938, ausg. 7/1. 1942.) S c h l i t t .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Stärke.
L. Decoux, J .  V anderw aeren, G. R oland und M. Simon, Gründüngung und 

Hübe. I I I .  M itt. (II. vgl. C. 1941. I . 3300.) Ackersenf u. die b itte re  Wolfsbohnc 
eignen sich als G ründünger fü r die R übe weniger als E rbsen, W icken u. Pferdebohnen. 
Infolge ihrer S pätaussaat (Ende August) zeigten sich die geprüften  Sommergründünger 
weniger w irksam  als eine Anwendung von anorgan. S tickstoff in H öhe von 75 kg je ha. 
(Publ. In s t, belge Am éliorât. B etterave 9. 251—59. Sept./O kt. 1941.) A l f o n s  W o l f .

L. Decoux, J .  V anderw aeren und M. Simon. Anorganische Basen und Zucker
rübe. IV . M itt. (I II. vgl. C. 1941. I. 3301.) W eitere Feldverss. bzgl. der W rkg. von 
K ali, N atron  u. Magnesia au f die E ntw . der Zuckerrübe ergaben folgendes : Bei getrennter 
Anwendung der 3 Substanzen h a tte  das K ali eine leicht günstige W rkg., u. die Magnesia
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erwies sieh nützlicher als N atron. D er maximale Zuckerertrag pro ha w urde bei der 
Zusammonwrkg. von K ali u. Magnesia erreicht. D ie Basen beeinflussen den B lä tte r
ertrag nachteilig. In  der Zus. der verschied, gedüngten R üben u. der daraus erhaltenen 
Säfte wurde kein nennensw erter U nterschied fcstgesteilt. (Publ. In s t, beige Amöliorat. 
Betterave 9 .  2 6 1 — 6 9 . Sept./O kt. 1 9 4 1 .)  ‘ ÄLFONS W o l f .

N. Crantscheff, Über die Änderungen der mineralischen Bestandteile der .Zucker
rübe unter dem E in fluß  der Kalium sulfatdüngung. Die D üngung m it K 2S 0 4 bew irkt 
verschied. Änderungen im Aschegeh. der Zuckerrüben, die m it Änderungen im Saccha
rose- u. W.-Geh. Zusammenhängen. Vor allem nehmen alle A sehcnbestnndtcile in 
den B lättern ab, in den R üben zu, außer N ah das auch in den B lättern  zunim m t. Vf. 
nimmt an, daß durch den erhöhten Na-Geh. der B lä tte r die T ranspiration  verm indert 
wird. Die Zunahme des Na-Geh. der B lä tte r is t von Bedeutung fü r den W .-H aushalt 
der Pflanze. (ro.ruuninKi. ua Co'MIÜckjiji y m i n e p c i i T e x ’i.. ArponoMO-JIecom.,T.ein, 4 > a K y j r r e r i .  

Annu. Univ. Sofia, Rae. Agronom. Sylvicult.] 18. N r. 1. 211— 77. 1940.) R . K . M ü l l e r .
P. Pavlas, D ie Zusammensetzung der Hüben und Säfte aus der Kam pagne 1940/41. 

(Vgl. hierzu VONDRÄK u. P a v l a s ,  C. 1941. I. 2332.) N euer B ericht. (Z. Zuckerind. 
Böhmen Mähren 65 (2). 93— 98. 2/1. 1942.) A l f o n s  W o l f .

J . Dedek und D. Ivancenko, D ie Verbesserung des Belriebswerts der Zuckerrübe 
durch Veredlung. Vff. verarbeiteten  Säfte, die aus 4 in ihrem Vcredlungsgradc sehr 
unterschiedlichen R übensorten erhalten wurden, bis zum D icksaft. Aus den umfassenden 
Analysendaten dieser Rüben, sowie der Zwischensäfte, die in Tabellen einander gegen- 
übergestcllt sind, is t der E infl. der Veredlung au f den fabrikator. W ert der R übe zu e r
sehen. Da die Veredlung eine Zunahme des Zuckergeh. u. eine A bnahm e des W urzel
gewichtes zur Folge hat, so b leib t dio durch eine einzelne Pflanze erzeugte Monge Zucker 
ungefähr die gleiche. E s findet jedoch eine beträchtliche Verbesserung bzgl. des N ich t
zuckergeh. u. der R einheit s ta tt .  D er Aschen- u. Stickstoffgeh. nim m t bes. un ter dem 
Einfl. der Veredlung ab. Gleichzeitig is t  ein Bestrebon nach der Bldg. von hochmol. 
Bestandteilen au f K osten von niedrigmol. zu beobachten, wie es z. B. fü r den n ich t
eiweißartigen Stickstoff der F a ll ist. Diese U m änderung scheint bis zur U nlösbarkeit 
der Nichtzucker hinzugehen, was aus dom zunehmenden M arkgeh. zu ersehen ist. Die 
Kalkscheidung u. Saturation  w irk t sich hinsichtlich des Reinigungseffektes bei den 
Säften der am meisten veredelten R üben merklich besser aus. (Publ. In s t, beige 
Ameliorat. Betterave 9. 227— 50. Sept./O kt. 1941. Brüssel.) A l f o n s  W o l f .

W. F . Alewijn und E . L. R itm a n , Verzuckerung von Getreidestroh m it H ilfe vom 
Säuren. Bericht über system at. Verss. zur B ereitung von Zuckerlsgg. durch E rhitzen 
von Stroh m it verd. Säuren, von Zuckersirupen durch Einw . von s ta rk e r u. bes. s ta rk er 
HCl auf Stroh u. E infl. des Vorbehandelns des Strohs. Vor allem m it bes. s ta rk er H Cl 
wurden Zuckerausbeuten bis zu 70,93%  der Trockensubstanz erhalten. W eitere E inzel
heiten (Tabellen) im Original. Ausführliche L iteraturbeilage. (Chem. W eekbl. 38. 
702—13. 13/12. 1941. Groningen, N ederl. P roefsta t. v . d . Strooverwerking.) G d.

A. K am azuka und B. R okusho, Über die Verzuckerung von H olz und die alko
holische Zuckervergärung. I I I .  u. IV . (II. vgl. C. 1938. I I .  2515.) Vff. stellten fest 
daß im allg. eine größere Menge verd . H 2S 0 4 einen höheren Geh. an  vergärbaren 
Zuckern ergibt, als eine geringere Menge weniger verd. Säure. Ferner erm ittelten 
sie in Holzzuckerlsgg. aus Pappelholz m it B r-Zusatz Phenol aus der L igninsubstanz, 
das in Lsgg. anderen U rsprungs n ich t vorhanden ist, jedoch auch keinen E infl. au f die 
Gärung ausübt, da  es in zu geringer Menge a u ftr it t. (J . Soc. chem. Ind . Jap an , suppl. 
Bind. 43. 230 B—31 B. Aug. 1940. Central L abor., South M anohuria R ailw ayC o. 
[nach engl. Ausz. rof.].) SoHINT)LER.

XV. Gärungsindustrie.
* Herm ann F ink , Felix  Ju s t, A rth u r S cheunert und K arl H einz W agner,
t-ber den Vita min- B  ¡-Gehall verschiedener Hefen und seine Beeinflussung. I I . (I. vgl.
C. 1942. I. 891.) Torulazüchtungen in einer Nährlsg,' die 2-Amino-4-methyl-5-(/?-oxy- 
y-cklorpropyl)-thiazol enthielt, ergaben Hofen, die im  Vgl. zu norm algezüchteten 
k e i n o n  erhöhten V itam in-B,-Goh. aufwiesen, wie sowohl durch chem. Messung 
als auch im R a tten te s t festgestellt wurde. Diese H efe is t also n icht befähigt, m it H ilfe 
der in der Nährlsg. angebotenon Thiazolkom ponente das Aneurinm ol. aufzubauen. 
Zwischen den Ergebnissen der biol. u. der chem. Bestim m ungen besteh t gu te  Ü ber
einstimmung. — In  E rgänzung zur I . M itt. werden experimentelle Einzelheiten m it
geteilt. (Biochem. Z. 309. 1— 12. 29/9. 1941. Berlin, In s t. f. Gärungsgewerbe ti. S tärke- 
labrikation, Leipzig, V eterinär-Physiol. In s t.)  JUST.



A. Osterwalder, D ie verkannten Kaltgärhefen. Vf. w eist auf G rund tabellar. 
belegter Vcrss. nach, daß  die sogenannten K altgärhefen eigentlich nichts anderes sind 
als wenig kälteem pfindliche Heforassen, die sich sehr g u t zur Vergärung von Obst- 
u. Traubensäften eignen. (Schweiz. Z. Obst- u. W einbau 50. 487— 90. 6/12. 
1941.) S c h i n d l e r .

M. G laubitz, Obstweine und das Überhefe- oder Sherrgsicrungsr erfahren nach 
Schanderl. Beschreibung des neuerdings entw ickelten Shcrrysiorungsverf. au f Grund 
eingehender Beobachtungen u. Forschungen bei der Südweinbereitung. D as Verf. 
ist bes. geeignet, Obstweine jeder A rt zu arom atisieren, wobei ein oxydatives Stadium 
dor H efe ausschlaggebend beteiligt ist. Auch fü r die K ornbranntw einvorcdlung könnte 
das Verf. Bedeutung haben. (Brennerei-Ztg. 58. 179. 25/12. 1941.) SCHINDLER.

N. N edeltscheif und M. K ondareff , Versuche zur Nachgärung von süßgebliebenem 
Wein. M it 4 verschied. Hefen wird bei bulgar. W einen bei genügendem A.-Geh. u. 
bei 16,5° nicht überschreitender Temp. eine befriedigende N achgärung erzielt. Voraus
setzung ist, daß  der Zuckcrgeh. genügend hoch ist. Auch die Hefe R ioja Terapranillo, 
die eigentlich nicht zu den K althefen gehört, kann zur N achgärung bei niedriger Tempi 
verw endet werden. ( ro ju n u H H K tr .  n a  C o - m iü c k u j i  y u u n e p c i i x e i ' J . .  ArponoMO-JIeeoin>itein. <I>a- 
Kyjrren. [Annti. Univ. Sofia, Fac. Agronom. Sylvicult. j 18. N r. 1. 1—26. 1940.) R.K.MÜ.

A. W idm er, 'Über den E influß von Frühfrost au f die Trauben, den Traubenmost und 
den W ein. Die ehem. A nalyse von W einen aus ausgoreiften Trauben ohne Frostbcfall 
u. solchen aus n icht ausgereiften Trauben m it Frostbefall ergibt erhebliche Unter
schiede vor allem im Zucker- u. Säuregehalt. Die K lärbarkcit bei letzterem  versagt, 
u. auch dor typ . Frostgeschm ack is t nu r durch bes. M aßnahmon zu entfernen. Um 
ein Verschneiden m it säurearm en u. alkoholreichen W ein kom m t m an nicht herum. 
(Schweiz. Z. Obst- u. W einbau 50. 490— 94. 6/12. 1941. W ädenswil.) S c h i n d l e r .

Ari£ A km an, Studien über d ie zetdralaiuitolischen Weine unter besonderer Berück
sichtigung des Gebietes von A nkara. Ausführliche D arst. der W einbauverhältnisse in 
der Türkei u. der U nters.-Ergebnisse von tü rk . W einen, die im wesentlichen Gleich
heit m it europäischen W einen aufweison. Anweisungen über notwendige Verbesserungen 
beim Anbau, T ransport u. bei der K ellerbebandlung (zaldreicho Tabellen). (Yüksek 
Z iraa t E nstitüsii Q'alismalarindan [Arb. Yüksek Z iraa t E n stitü sü  A nkara] 116. 1—43. 
1941. A nkara. [Orig.: tü rk .;  Übers, d tsch .]) SCHINDLER.

E. Canals und H. Collet, Polarimetrische Weinuntersuchungen. E s w urde fest- 
gestellt, daß  die polarim otr. A k tiv itä t n icht von der Lävuloso allein, sondern im 
wesentlichen vom Invertzucker herrührt. H ierbei muß aber berücksichtig t werden, 
daß  das im F il tr a t verbliebene W einsäuroion die R otation  beeinflußt (Tabellen). 
(Bull. Pharm ao. Sud-E st 44. 23—27. 1940. Montpellier.) S c h i n d l e r .
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E m ile A ugustin  B arbet, F rankreich , D estillation und Konzentration von Wein. 
D as Verf. nach dem H au p tp a te n t w ird d era rt un ter A usnützung des Wärmeinhaltes 
der D est.-D äm pfe variiert, daß  der entalkoholisierte W ein niem als die Temp. von 65" 
überschritten hat, um alle arom at. u. biochem. wichtigen Stoffe zu schonon. Vor
richtung. (F . P . 5 1 2 0 4  vom 7/6. 1940, ausg. 20/12. 1941. Zus. zu F. P. 865 227; C. 
1941. II. 2265.) S c h i n d l e r .

XVI. Nahrüngs-, Genuß- und Futtermittel.
*  W aldem ar K röner und H erb ert Lam el, Über d ie Beständigkeit der Ascorbinsäure. 
Beim E rhitzen von Ascorbinsäure au f 100° un ter überleiten  von L u ft t r a t  kein merk
licher R ückgang des Red.-Vermögens ein. D er Zerfall von A scorbinsäure, gelöst io 
n ich t völlig reinem W ., w urde durch T em p.-Erhöhung beschleunigt. 0 2-Zufuhr be
schleunigt den Zerfall der Ascorbinsäure s ta rk , aber auch N 2 stabilisierte die Lsg#- 
n icht vollständig. Bei völligem 0„-Ausschluß is t Ascorbinsäure in reinstem  W. auch 
bei 60° stabil. Bei dem Zerfall derÄseorbinsäurelsgg. w urde m it der üblichen Titrations
m ethodik keine D ehydroascorbinsäurc erfaß t. Beim E insatz  von Al in der Technik 
der K artoffeltrocknung is t keine Verzögerung des Vitamin-C-Zerfalls zu erwarten. 
K artoffelstärkesuspensionen beschleunigen den Zerfall von Ascorbinsäurelsgg. nicht. 
(Z. Spiritusind. 64. 221— 22. 18/12. 1941. Berlin, Forschungsinst. f. Stärkefabrika
tion.) G r o s z f e l d .

A. L. P u lirey , R alph W . K err und H . R . R ein tjes. Feuchtvermahlung von Mais. 
A bhandlung über die V erluste an Trockensubstanz einer M aismühle, die sich in den 
Abwässern wiederfanden. E s w ird die Analyse der einzelnen Fabrikationsprozessc 
baschrieben u. Maßnahmen zur Abhilfe des Substanzverlustes daraus abgeleitet, (Ind.
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Engng. Chem., ind. Edifc. 32. 1483—87. 1/11. 1940. Argo, 111., Com P roducts Refi- 
ning Co.) H a e v e c k e r .

H. H enkel, Versuche zur H erstellung von Gemüsesäflen. I I . D as Haltbarmachen 
der Gemüsesäfte in  Flaschen. (1. vgl. C. 1942. I . 1195.) N aturreine, nichtsaure trübe 
Gemüsesäfte können m it den gleichen Erhitzungsgraden u. -Zeiten wie bei Gemüse
konserven haltbar gem acht werden. Beim sogenannten Tyndalisieren werden die 
Säfte zuerst au f 85° erh itz t, nach 24 S tdn. nochmals au f 75° u. wenn nötig ein 3. Mal. 
Nach Verschneiden der Gemüsesäfte m it sauren Obst- oder G emüsesäften (R habarber
saft) genügt Pasteurisieren 20 Min. bei 75°, wenn der V erschnittsaft 7 % 0 Saure au f
weist. Durch le tztgenanntes Verf. wird auch der Geschmack verbessert u. eine bessere 
Klärung erreicht. (Braunschweig. Konserven-Ztg. 1941. N r. 49. 3— 4. 3/12. 1941. 
Saalfeld a. d. S.) G r o s z f e l d .

A ndreas K n a u th , A llerlei über Gemüsesäfte. Vf. behandelt: Aufbewahrung von 
Gemüse- u. Pflanzensäften, H erst. von K ohlrabi- u. Sauerkrau tsaft u . Saft aus Gemüse
abfällen. (Braunschwoig. K onserven-Ztg. 1941. Nr. 51. 3—4. 17/12. Berlin-K arls- 
horst.) G r o s z f e l d .

S. S chm id t-N ie lsen  und A li E sp e li, D as Knochenmark beim K in d  und Schwein. 
Die prakt. Beobachtung der Metzgor, daß  das M ark der unteren E xtrem itätonknochen 
von weicherer K onsistenz is t als das der oberen, w urde durch Analyse bestätig t. Diese 
Konsistenz ist durch die Zus. des F ettes bed ing t; dessen Monge w urde im M ark zu
83.0—92,6% bei einem M arkgeh. der Knochen (Diaphysen) von 8— 13%  gefunden. 
Für M nrkfctt aus je 5 Rinderknochen (Schweineknochen) verschied. A rt wurden fo l
gende Schwankungen der Fettkennzahlen  gefunden: F . fl. bis 49,5 (45,0—-45,7), 
im10 =  1.4562— 1,4590 (1,4587— 1,4591), VZ. 195,4— 196,9 (194,1— 195,0), JZ . 41,7 
bis 72,1 (57,9—65,1), R hodanzahl 38,1— 67,9 (51,2— 58,3), Polvbrom idzahl (0,20—0,23, 
3 Proben), Unversoifbares (0,13—0,15% , 3 Proben), in 3 Proben R inderm arkfe tt: 
Gesätt. Säuren 20,8— 55,5, Olsäure 40,4— 75,1, L inolsäure 4,1— 4,3% . H iernach ist 
das Verhältnis S tearinsäure/Ö lsäure für die K onsistenz des K nochenm arks maßgebend. 
(Kong, norske Vidensk. Selsk., Forh . 14. 13— 16. 1941.) G r o s z f e l d .

S. S chm idt-N ielsen  und  A lf E sp e li, D a s Knochenmark des Itennticres. (Vgl. 
auch vorst. Ref.) D ie U nteres, von 4 K nocbenartcn (Ulna R adius bzw. M etacarpus 
bzw. Tibia +  F ibu la  bzw. M etatarsus) von je  3 Tieren ergab auch fü r das R enntier 
daß die weniger isolierten R öhrenknochen reicher an Ölsäuro u. entsprechend ärm er 
an ungesätt. F e ttsäu ren  sind. F ü r  alle Proben w urden folgende Schwankungen er
mittelt: Markgeh. der Knochen 12— 15, darin  F e tt  74,2— 88,9, W. 9,1—23,7, Unlösl.
2 .0 -2 ,8% , F . fl. b  s 40,4°, n D>° =  1,4577— 1.4588, VZ. 195,2— 197,8, JZ . 47,9— 65,6, 
Rhodanzahl 45,9—63,4, gesä tt. Säuren 25,9— 46,6, (Tlsäure 51,3— 71,8, L inolsäure 2,3 
bis 2,8%. D urch M cthylcsterfraktionierung: M yristinsäure 5,0, P alm itinsäure 26,5, 
Stearinsäure 12,6, ölsäuro 54,0, L inolsäure 2 ,0%  der Fettsäu ren . (Kong, norske Vidensk. 
Selsk., Forh. 14. 17— 20. 1941.) " G r o s z f e l d .

Otto T h. K o ritn ig , D ie  Temperaturregelung. N ach einer ü b ers ieh t über die 
temperaturompfindlichen Stellen im M olkereibetrieb u. einer B egründung der N o t
wendigkeit der Temp.-Regelung beschreibt Vf. die W rkg.-W eise üblicher Tem p.-Regler, 
die bes. Regelvorr. zur Ü berwachung von G astem pp., von H eißdam pfanlagen, W arm 
wasserspendern, Heizungs- u. Trocknungsanlagen u. Program m regler sowie fern
übertragende K ontrollgeräte. (Milchwirtsch. Zbl. 70. 277— 83. 20/12. 1941.
G r a z . )  W i n k l e r .

Otto T h. K o ritn ig , D ie  Feuchtigkeitsregelung im  Käsekeller. Beschreibung von 
Anlagen zur Feuchtigkeitsregelung. (Milchwirtsch. Zbl. 70 . 241— 42. 5/11. 1941. 
Graz.) " G r o s z f e l d .

K . T e ich ert, DieFeHler und Krankheiten der K äse. F eh ler u. K rankheiten  werden 
beschrieben u. geeignete M aßnahm en zu ih rer V erhütung bzw. Bekäm pfung angegeben. 
(Dtseh. Lebensmittel-Rdseh. 1941. 140—43. 30/11. W angen, Allgäu.) E b e r l E.

J. C siszär, Gewichtsverlust und Qualitätsveränderung während der E inlagentng  
beim paraffinierten T rappisten käse. (Milchwirtsch. Forsch. 21. 49— 55. 4/10. 1941. —
C. 1942. l .  124.) G r o s z f e l d .

T eichert, D ie tierischen Schädlinge der Käsekeller. Vf. beschreibt Schädigungen 
durch u. Bekämpfung von Fliegen, Käsem ilben, Ameisen, S chaben ,M äusen  u. R a tten . 
(Milchwirtsch. Ztg. Alpen-, Sudeten- u. D onauraum  49. (569— 70. 15/12. 1941. W'angen 
im Allgäu.) G r o s z f e l d .

S. S chm idt-N ielsen  und  E . R e fsn e s , Z u r K enn tn is des -4. 1. V-Futters. A na
lysenergebnisse von 10 F u tterp roben  von verschied. G üte u. der zugehörigen Preßsiifte 
u. 1 reßsaftreste in Tabellen, fn säm tlichen Proben w ar tro tz  des Säurezusatzes ein



ungebundener R est A lkali geblieben. (Kong, norske Vidensk. Selsk., Forh. 14. 97— 100. 
1941.) G r o s z e e l d .

H olger M allgaard und Grete T horbek, Bestim m ung der N ährw erte in  A .I . f.- 
Luzerne. D ie sehr variierenden Ergebnisse genauer Bestim m ungen der Verdauung! 
koeff. für A .I.V .-Futtor sind in  10 ausführlichen Tabellen nicdergelegt. U nterss. über 
die allg. W irkungen dieses F u tte rs  auf das W achstum  u. die M ilchproduktion ergaben, 
daß die Mineralsäureensilagc, wenn sie n ich t wertlos werden soll, g u t konserviert sein 
m uß m it pjj-W erten u n te r 4 u. niedrigen B uttersäure-, NH.,- u. Aminosäurezahlen, 
u. daß  sic vor der V erbitterung neutralisiert werden muß, am  besten m it Rüben. 
(Beretn. Forsegslab., kgl. Veterip.-og L andbohejskolcslandekonom . Forsegslab. Nr. 196. 
39 Seiten. 1941. Kopenhagen, V eterinär- u. Landw irtschaftshochschule.) E . M a y e r .

K . T eichert, D ie  chemisch-physikalisclie M ilchprüfung von ihren Anfängen Im 
zur Gegenwart. G eschichtlicher Überblick. (M ilchwirtsch. Zbl. 70. 229—35. 20/10. 
1941. W angen.) E b e r l e .

J . Großfeld und M.-H. Young Yen, Z ur Bestim m ung des Sulfatgehaltes von Milch. 
Zur Sulfatbest, g ib t m an zu 150 g Milch +  150 ccm W. 5 ccm K 4Fe(CN)„-Lsg. (150 g/1) 
u. m ischt durch, darau f 3 ccm Zn-Acetatlsg. (300 g/1), m ischt wieder u . f iltrie rt durcli 
Faltenfilter. 200 com F il tr a t ( = 1 0 0 g  Milch) +  5 ccm 25°/0ig. HCl fä llt m an kalt 
m it 25 ccm BaCl2-Lsg. (50 g/1), läß t 15 Min. sd., dann über N ackt k a lt stehen, saugt 
den N d. durch Porzellantiegel A  2, e rh itz t 30 Min. au f A l-P latte u. w ägt kalt; 
S 0 3 =  0,33 X BaSO.,. Es zeigte sich, daß die bei der K lärung in  das Milchserum 
gelangenden Zn-Salze die Fällung des B aS 0 4 n ich t beeinflussen. Milchpliospliate 
können das Ergebnis bei ungenügendem Säuregrad sta rk  erhöhen, zu große Konz, ati 
HCl es erniedrigen. In  35 Proben Vollmilch aus Berliner Abmelkereien wurden im 
M ittel 7(96 m g-%  Sulfate, berechnet als S 0 3 m it einer m ittleren quadra t. Abweichung 
von ± 0 ,5 9  m g-%  gefunden. (Z. U nters. Lebensm ittel 82. 489— 97. Dez. 1941. Berlin- 
Charlottenburg, Preuß. L andesanstalt fü r Lehensm ittelchem ie.) GROSZFEL1).

J . P eltzer, Golorimelrische B estim m ung geringer Saccharosegehalte in  M ilch . Für 
die Best. von 0,05— 1,0%  Saccharose h a t sich folgende Arbeitsweise bew ährt: Man 
k lä r t in einem 50-ccm-Glasstöpselzylinder 25 ccm Milch m it je  5 ccm FerrocyankaÜ- 
(15 g/100 ccm) u. Zinksulfatlsg. (30 g/100 ccm), fü llt zur Ausfüllung des Ca m it Ammon
oxalat au f 50 ccm auf, schü tte lt u. f iltr ie r t. 10 ccm dieses Serum s u. je  10 ccm von 
au f gleiche A rt kergestellten Seren einer Milch m it 0,25, 0,5 u. 0,75%  Saccharose werden 
m it je  20 ccm 70% ig. H 2S 0 4 durch U nterschichten u. möglichst gleichzeitiges Um- 
schütteln  verm ischt u . nach dem E rkalten  colorim etriert. (Chemiker-Ztg. 65- 331—32. 
3/9. 1941. Köln.) E b e r l e .

Josef S im an, D ie Bestimmung des Fettes in der A brahnm ilch. Sie erfolgt für 
genaue Zwecke nach der M eth. B o e s e - G o t t l i e b  u. fü r B etriebsanalysen nach der 
GERBER-Meth., die beschrieben w ird. U m  die D ifferenzen heim  Ablesen der Menisken 
auszum erzen, w ird (wie in  D eutschland) em pfohlen, den t i e f s t e n  P u n k t des Fett
meniscus abzulesen. Die einzelnen B utyrom eter werden beschrieben u. vergliche». 
(M lekafske L istv  33. 218. 230— 31. 1941. P rag, Forschungsinst, fü r Molkerei- 
wesen.) HANSEL.

Svenska Sockerfabriks A ktiebolaget, M almö, Schweden, H erstellung eines 
melassereichen Futterm ittels durch Mischen von Melasse m it H eum ehl, u . zwar von 
53  (Gewichtsteilen) Melasse m it 4 7  H eum ehl (als wasserfreie P rodd. gerechnet), wobei 
ein nach dem Trocknen gegenüber der L uftfeuchtigkeit beständiges u . daher haltbares 
F u tte rm itte l erhalten wird. (E. P. 521 332 vom 1/G. 1 9 3 9 , ausg. 1 3 /6 . 1 9 4 0 . Schwed. 
Prior. 7 /6 . 1 9 3 8 .)  N E B E L S IE K .

E inar K olle, K ristiansund , Norwegen, Entsalzen von Seealgen durch Auswaschen 
m it W asser. Man lä ß t das W aschwasser m ehrm als durch die Seealgen strömen u. 
scheidet zwischendurch das aufgenommene Salz durch F iltrieren  durch Zeolithfilter 
aus. H ierdurch wird an  W aschwasser gespart u. ein unerw ünschtes Herauslösen wert
voller N ährstoffe verm ieden. (N. P. 63 837 vom 23/3.1939, ausg. 11/8.1941.) J . SCHJti-

I. G. F arbenindustrie  A kt.-G es., F ra n k fu rt a. M. (E rfinder: W erner Keil. 
H eidelbcrg-Rohrbach, und  H erbert W in ter, M annheim), Gewinnung von Eiweißfütter
m itteln  durch B ehandlung von zerkleinerten Seetieren oder deren A bfällen, bzw. der 
daraus hergestellten Trockenprodd., gegebenenfalls nach einer vorhergehenden Extrak
tion m it organ. Lösungsm itteln, m it verd ., wss., Organ, oder anorgan. Säuren u. Aus
waschen der erhaltenen M. sowie gegebenenfalls Trocknen derselben, dad . gek., daß 
man fü r die Säurebehandlung reduzierend w irkende organ. oder anorgan. Säuren, wie 
schweflige Säure, Ameisen-, Glyoxyl-, Ascorbin- oder phosphorige Säure, verwendet.
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Man erreicht eine E ntfernung des Trim ethylam inoxyds. (D. R. P. 714 762 K l. 53g 
vom 16/12. 1938, ausg. 6/12. 1941.) ' ‘ K a r s t .

1. G. F arbenindustrie  A kt.-G es., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: H erbert M ünch, 
Mannheim, und K a rl V ierling, Ludwigshafen), Herstellung von Kondensationsprodukten  
aus Gemischen von hochpolymeren Kohlenhydraten und Harnstoff. Die Gemische werden 
mehrere Stdn. au f höhere Tempp. erh itz t. —- 50 kg feinzerkleinerte Rohkartoffeln 
werden m it 1,25 kg H arnstoff verm ischt u. 3 S tdn. hei 130° getrocknet. —  S ta t t  Stärke  
kann auch D extrin  verw endet werden. — Futterm ittel. (D. R . P. 714 840 K l. 39 c 
vom 18/12. 1934, ausg. 8/12. 1941.) B r ö s a m l e .

Adolí Bisehoff und Alexander Emil Joris, Aufbewahrung und Einsäuerung von Kartoffeln.
2. Aufl. Berlin: Reichsnährstand Vorlagsges. m. b. H. 1941. (80 S.) gr. 8° =  Arbeiten 
des Reichsnährstandes. Bd. 38. RM. 2.10.

Luis E. Andes, Fabricación de conservas alimenticias. Manual práctico para fabricantes, 
agricultores y  particulares. Traducido del alemán por Enrique Calvet y Ju an  Mercadal. 
Barcelona: Gustavo Gili, editor. 1941. (581 S.) 8°.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

Toyoki Ono, über d ie H ydrolyse von Fetten und Fettsäureestem . IX . Beziehungen  
zwischen dem Ungesätligtheitsgrad von Ölen und ihrer H ydrolyse . (V III. vgl. C. 1940.
II. 3291.) Die Verss. wurden m it ö len  verschiedensten Sättigungsgrades (Perilla-, 
Lein- u. Sardinenöl, Oliven- u. Sojabohnenöl, K akaobu tte r, Cocosfett u. Schweinefett) 
hei 30, 0 u. — 4° m it Pankreas- u. Ricinuslipase durchgofiihrt. Hierbei zeigte sich, daß 
bei 30° keinerlei Beziehungen zwischen Sättigungsgrad u. H ydrolyse bestellen. Bei 0 u. 
—4° sinkt dagegen die Hydrolysongeschwindigkeit m it stoigender U ngesättig theit. 
(J. agrie, ehem. Soe. Jap an , Bull. 17. 22—23. März 1941 [nach engl. Ausz. ref.].) G r i .

Erling M athiesen und E gill Tangen, Über Olivenöl. X I1L Untersuchung von 
importiertem, Olivenöl der Ernte 1939—1940. (X II. vgl. C. 1940. I I .  1669. 2700.) Tabellar. 
Wiedergabe der Analysenergebnisse von 1940 eingeführten span., französ., portugics. 
u. griecli. Ölen. (Tidsskr. H erm etikind. 27. 321—-23. Dez. 194Í.) P A N G R I T Z .

Benjamin Levitt, Seifen und Verseifungsmittel. Besprechung der Eigg. u. Ver
wendungsmöglichkeiten von m it Aminen hergestellten Seifen. Als fü r die Seifenlierst. 
geeignete Amine werden genannt: T riäthanolam in, Ä thylendiam in, M orpholin, Triiso- 
propanolamin (I), D iäthylentriam m , T riätkylentetram in, M onoamylenamin, 2-Amino-
2-mcthyl-l-propanol, 2-Amino-2-m ethyl-l-propandiol, T ri(oxym ethyl)am inom etlian. 
Bei den meisten Aminen handelt es sich um farblose, wasserlösl., viseóse, hygroskop., 
leicht alkal. F ll., die m it F etten  u. Fettsäuren  leicht Seifen bilden, deren hervorragendste 
Eigg. ihre Löslichkeit in Ölen, ih r niederes ph u. ihre leichte Em ulgierfähigkeit bilden. 
I ist fest (F. 45°). Auch G uanidincarbonat läß t sich z u r  Seifenlierst. verwenden. (Chem. 
Industries 46. 726—28. Ju n i 1940.) B ö ss .

A. Foulon, F etlsparer in  der Rcinigungsm ittelindustrie. Besprechung der F e t t 
sparer Wasserglas, Soda u. T rinatrium phosphat (vgl. C. 1941. I . 2196). (Allg. Öl- u. 
Fett-Ztg. 38. 400—01. Nov. 1941.) BÖSS.

P. Elhey, Theorie des Waschens. Fortsetzung zu C. 1941. II . 3139. A rbeiten 
über den Einfl. des pH-Wertes sind besprochen. (Ind. tex tile  58. 475— 76. Sept./O kt. 
1941.) S Ü V E R N .

Albert Koss, Bohnerwachsdämmerung? Allg. E rörterungen . (Seifensieder-Z.tg. 
68. 536—37. 10/12.1941.) H e n k e l .

H. Hayez, Untersuchung über den Tropfpunkl binärer Wachsgemische. (Chim. 
Peintures 4. 319—23. 344— 49. Nov. 1941. —  C. 1941. I I . 2753.) P a n g r i t z .

Zellstoffabrik W aldhof, M annheim-W aldhof (E rfinder: A ugust Noll, Berlin), 
Seifenhaltige Waschmittel. U m  seifenhaltigen W aschm itteln in Form  von Pulvern, 
Flocken, Nudeln oder dgl. tro tz  Zumischung von Sulfitablaugenrückständen (I) die 
helle Farbe zu erhalten, werden die techn. kalk- u. eisenfreien I in nahezu wasserfreiem 
Zustande gepulvert u. dann m it der ebenfalls hochgetrockneten Seife (II) verm ischt. 
20 (kg) 80—85°/0ig. I I , 40 calcinierte Soda, 40 I  werden in einer Mischmaschine innig 
gemischt, wobei ein helles W aschpulver von unbegrenzter H altbarke it en ts teh t. (D. R . P. 
714 681 IU. 23e vom 25/4. 1937, ausg. 4/12. 1941.) L Ü T T G E N .

Colgate-Palmolive-Peet Co., Je rsey  C ity, N . J . ,  ühert. von : R ob ertB an g s 
Colgate, H untington, N. Y ., V. S t. A ., Abtrennung der nichtsulfonierten A nteile von 
Mineralölsulfonsäuren. D as Sulfonat w ird m it dem zur N eutralisation erforderlichen 
Alkali u. einem Verflüssigungsmittel wie z. B. Seife oder Fettsäuren (im letzteren  

XXIV. 1. 118
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Falle erhöht sieh die Alkalimenge entsprechend) un ter Ausschluß von W . zusam men
geschmolzen, u. aus dem Gemisch bei 200—350° der nichtsulfonierte Anteil durch 
D urchleiten eines inerten Gases abgetrieben. —  200 (g) Tallölseife werden bei 300° 
m it D am pf vom  U nverseifbaren befreit, m an se tz t dann 792 eines wss. Gemisches 
von N a2S 0 4 u. M ineralölsulfonat zu u. behandelt 0,5 S tdn. m it überhitztem  Dampf 
bei 300°". Von 131 enthaltenen KW -stoffen w erden so 118 abgetrieben. Das erhaltene 
Gemisch wird in W. gelöst u. m it verd . Schwefelsäure angesäuert, wobei sich die Tallöl- 
fettsäure abscheidet. Die wss. Lsg. w ird sodann neutralisiert u. getrocknet. —  Das 
Verf. is t für alle echten Sulfonsäuren geeignet. Als Verflüssigungsmittel sind u. a. 
geeignet: Wollfett, T rane, fe tte  Öle, H olzöl u. dgl. bzw. deren Fettsäuren . (A. P. 2 250 092 
vom  28/3. 1940, ausg. 22/7. 1941.) M ö l l e r i n g .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F ran k fu rt a. M., Trennungsverfahren. Aus 
dem bei der Sulfohalogenierung von höhersd. gesätt., insbes. paraffin. KW-stoffen 
(z. B. bei der H erst. von kapillarakl. Stoffen) erhaltenen Gemisch werden die Sulfo- 
halogenide m it fl. S 0 2 gelöst u. ex trah iert, w ährend n icht um gesetzte K W -stoffe als 
unlösl. Zurückbleiben. (D. R. P . 715 323 K l. 12o vom 23/9. 1939, ausg. 19/12, 
1941.) M ö l l e r i n g .

E . I. du P o n t de Nemours &  C o., übert. von: Jam es H . W em tz , Wilmington, 
Del., V. S t. A ., Herstellung von vierwertigen, S  enthaltenden, capiUaraktiven Mitteln. 
dad . gek., daß  D ialkylsu lfide  m it halogenierten Fettsäu ren  um gesetzt werden, wobei 
einer der Umsetzungsteilnehm er einen A lkylrest m it 12— 18 C-Atome enthalten  soll. 
Die erhaltenen Verbb. werden als „ Thetine“ bezeichnet. —- 21,6 (Teile) Podecylmethyl- 
sulfid  u. 9,5 Chloressigsäure werden au f  60° erhitzt. D as Prod. k ry s t., nach zweimaliger 
U m krystallisation aus Aceton erweichen die K rystallo  bei 67° u. sehm. bei 108°. Die 
erhaltene Verb. w ird als Dodecylmethylthetinchlorid bezeichnet. Analog das Benzyl- 
ocladecylthetinbromid bzw. -chlorid, Ocladecyl-x-äthyllauroylthetinbromid, Octadecyl-
äthyl-x-propionylthetinbrom id, Podecylmethyl-x.-lauroylthetinbromid, Dodecylmethyl-x- 
u. auch -ß-propionylthetinbrom id, Benzylocladecyl-a-lauroylthetinbro?nid u. gemischte 
Thetinehloride eines Alkvlgemisches von C,-—C„0. Den Verbb. w ird die Formel A 

Rx ,, .H a i Rx  o /H a i  '  R x „ / —  O
A R /  ^ R .C O O H  B R /  ^R .C O O N a  ..... ^  C R ^  \ R - C = 0

(R. =  R est) zugesprochen. Aus den M etallsalzen kann man durch E rhitzen Metall
halogenide un ter innerer Esterbldg. entfernen nach B -) -C. (A. P. 2 1 7 8  353 vom
21/7. 1937, ausg. 31/10. 1939.) M ö l l e r i n g .

X V m . Faser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

R . F . N ickersou und C. B. Leape, Verteilung der P ektinsäurt in  Baumwollfasern. 
Die A nwesenheit von P ektinsäure  in der Baumwollfaser is t w iederholt nachgewiesen 
worden, n ich t aber ihre Verteilung innerhalb der Faser. D er Pektingeh. der Baumwolle 
is t  ihrem W achsgeh. d irek t proportional. D er Pektingeh. einer Baumwolle kann 
erm itte lt werden, wenn von der Gesamt-COä, wie sie durch K ochen der Baumwolle 
m it 12% ig. H Cl erhalten  w ird, d ie  C 0 2 abgezogen w ird, die m an aus einer oxalat
extrahierten  Baumwolle erhält. Ebenso wie das W achs findet sich das Pek tin  fast 
ausschließlich in den äußeren Teilen der Faser. A uf Eigg. u. Bau der Faser h a t es keinen 
erkennbaren E influß. (Ind. Engng. Chem., ind. E d it. 3 3 . 83— 86. 3/1. 1941. Pittsburgh, 
Pa., Mellon In s t.)  " FRIEDEM A NN.

M argaret S. F u rry , H elen M. R obinson und  H arry  H um feld, Behandlungs
weisen, um  Gewebe unem pfindlich gegen Stockfleckigkeit zu  machen. Verss., bei denen 
Streifen aus Baum w ollstoff m it 135 verschied. Chemikalien im prägniert, m it Chaetonium 
globosum K un ze  geim pft u. durch Prüfung  ihrer R eißfestigkeit au f ihre W iderstands
fähigkeit gegen die Schädigung durch den genannten .Organismus geprüft wurden. 
Die im prägnierten oder nichtim prägnierten M uster w urden nach dem Im pfen mit 
Chaetonium globosum  nach 3, 7 u. 14 Tagen geprüft. U nbehandelte M uster waren nach 
14 Tagen bereits völlig zerstört. Als brauchbar erwiesen s ich : oberflächliche Acetylierung 
des Baumwollstoffs, B ehandlung m it Form alin in Aceton, alkyliertes Dimelhylbenzyl- 
am monium phosphat, verschied, substitu ierte  Phenole, Gatechu, organom etall. Verbb., 
wie Cu-Propionylacetonat, Cu- u. Zn-Naphthenat, p-T olylm ercurisalicyla l u. a ., CdCl2-r 
B orax, C uS 04 4- JsaOH, N a2C 0 3 usw., N a2S -1- N a2Cr20 ; . (Ind. Engng. Chem., ind. 
E d it. 3 3 . 538—45. 2/4.1941.) ’ F r i e d e m a n n .

E rich  Correns, Über die Herstellung von Zellstoffen m it hohem Reinheitsgrad an 
Cellulose. Allg. über den A ufbau der Hölzer aus Lignin u. Holocellulosen u. der letzteren
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aus Cellulose u. Hemicellulosen. Die Hemicellulosen bestehen aus Hexosanen (Glukan, 
Mannan u. G alaktan) u. Pentosancn (X ylan u. A raban). Zus. von L aub- u . N adel
hölzern* sowie der verholzten Teile einjähriger Pflanzen. Aufgabe der Zellstoffver
edlung ist es, die Begleiter der Cellulose möglichst restlos zu beseitigen u. dabei die Faser 
möglichst zu schonen. D urch alkal. Reinigung läß t sich ein hoher Geh. an a-Cellulose, 
aber, bes. bei Laubhölzern, keine Pentosanfreiheit erreichen. Die übliche a-Cellulose- 
best. ergibt keine Reincellulose, sondern nur ein Gemisch dieser m it schwer alkalilösl. 
I’ensosanen. Vf. g ib t Tabellen u. K urvenbilder fü r Herauslsg. von Pcntosan u. fü r 
Stoffverlust aus gebleichtem B uchensulfitstoff bei Behandlung m it K O H  u. NaOH 
bei Tempp. von 0, 20 u. 100°, die Veredlung bei niederer Temp. b ie te t den Vorteil 
hoher Pentosanentfernung u. geringen Stoffverlusts. Die alkal. Aufschlußverff. führen 
nicht ohne weiteres zum Erfolg: n. Sulfatstoffo sind fü r das Viscoseverf. ungeeignet, 
wenn auch Spezialsulfatstoffe aus Stroh u. K iefer in den Plirixwerken m it Erfolg ver
arbeitet -werden. Bessere Erfolge werden m it Sulfatstoffen nach Vf. erzielt, wenn dem 
alkal. Aufschluß eine saure H ydrolyse m it verd. Säure, vorneiim lich HCl, vorausgeht. 
Die besten R esultate g ib t dabei eine rund  Vio‘n . HCl. Pufferung au f p H =  2 oder 4 
brachte keinen Vorteil. Bes. günstig w irk t die saure H ydrolyse bei Laubholz, A rundo 
donax u. K artoffelkraut. Bei Sulfitstoffen w irkte die saure Vorhydrolyse nachteilig. 
Bei dem Verf. nach J a y m e  u .  S C H O R N I N G  (C. 1941. I . 1760), bei dem m it 20—30% ig. 
HnSOj hoi 70—80° gearbeitet wird u. es hauptsächlich au f die Furfurolausbeute a n 
kommt, w ird wohl ein pentosanarm er Zellstoff erhalten, aber die Faser doch durch die 
starke Säure merklich angegriffen. Nach dem vom Vf. beschriebenen Hydrolysenverf. 
lassen sich Sulfatstoffe herstellen, die n. unveredelten Sulfitstoffen gleichwertig, ja  
teilweise überlegen sind. (Cellulosechem. 19. 105— 13. Sept./O kt. 1941.) Frif/DEMANN.

G. L ’Orange und Tr. K itte isen , Gipsbildung bei der Säuredarstellung. Vff. haben 
in der LlLLESTROM-Cellulosefabrik die Bedingungen zur Erzielung minimaler G ips
mengen in der Kochsäure untersucht. Angaben über Betriebsverh'ältnissc. Vff. stellen 
als Ergebnis ihrer A rbeit fest: bei besserer K ontrolle im Verbrennungsprozeß, Isolierung 
der Verbrennungskammer u. verm inderter Z irkulation im Säureturm  koim te die Gips
menge in der fertigen Säure um rund 60%  red . werden. Bei ausschließlicher Verwendung 
von norweg. S, ohne W aschturm  u. ohne E lektrofilter, is t es gelungen, eine Säure her
zustellen, die keine Schwierigkeiten im V orwärmer u. F ilte r des Kochers verursacht 
(Tabelle u. K urven). (Pap ir-J . 29- 226— 29. 10/12. 1941.) ' WüLKOW.

Edward M. R oot, Stoffbereitung : H ydrafiner gegen Holländer. Beschreibung des 
Hydrafiner, eines Schnell-Raffineurs der D  i 11s M a c h i n o  W o r k s ,  Fulton , Nevr 
York. Vgl. der Leistungen dieses R affineurs m it denen der üblichen M ahlholländer. 
Brauchbarkeit des H ydrafiner bei der H erst. von Pappen, K raftstoff-Sackpapieren 
u.dgl. (Pacific P u lp 'P a p e r  Ind . 14. N r. 10. 34—38. Okt. 1940.) F r i e d e m a n n .

E. D ersucher, Neue Vervollkommnungen in  der Herstellung von K unstseide. F o r t
setzung zu  C. 1941. II . 2757. E in  Verf. von S c h w e i k a r t  (F. P . 856 6 2 8 ; C. 1941.
I. 846), nach dem Zellstoff durch Aufschließen von Lein m ittels H NO a gewonnen w ird, 
u. ein Verf., nach welchem bes. g u t orientierte K unstseide durch Strecken u. dabei 
von außen ausgeübtes Reiben erzeugt v 'ird, is t an H and  einer Zeichnung beschrieben. 
(Ind. textile 58. 469—70. Sept./O kt. 1941.) S ü v e r n .

Herbert B randenburger, Welche Veränderungen des Veredelungsganges werden  
durch die N atur der Zellwolle bestimmt ? K ünstliche Fasern sind n icht wie Baumwolle 
bis zur natürlichen Cellulose zurückgebildet u. haben daher größere A ffin itä t zu alkal. 
Mitteln. Die aus Cellubiose zusam mengesetzten K ettenglieder sind w esentlich kürzer 
als z. B. bei Baumwolle, daraus fo lg t höheres Quellungsvermögen u. größere A lkali
löslichkeit. W ie dadurch die W .- u. A lkaliaufnahm efähigkeit, die Alkalilöslichkeit, 
Festigkeit u. E lastiz itä t, Farbstoffaufnahm e- u. W iderstandsfähigkeit gegen Bleich- 
u. Red.-Mittel u. a. m ehr beeinflußt w ird u. was bes. beim Netzen, W aschen, Merceri- 
sieren u. Färben reiner K unst- u. auch von Mischfasern zu beachten ist, is t an  Bei
spielen erläutert. (Mschr. T ext.-Ind . 56. Fachh. I I I .  67— 69. Nov. 1941.) SÜVERN.

R. H aller, K ritische Betrachtungen an  neuen T extilfasern. L anita l h a t sich nach 
Vf. infolge seiner geringen N aßfestigkeit, seiner schlechten F ärbbarke it u. seines u n 
angenehmen Geruches im nassen Zustande als W ollersatz n icht bew ährt. Zellwolle 
hat gegenüber Baumwolle die N achteile geringer N aßfestigkeit, hoher bleibender 
Dehnung, geringer Scheuer- u. K nitterfestigkeit, sowie — nach Vf. —  schlechter F a rb 
aufnahme beim Zeugdruck. Verss. zur H erst. von Flockenbast u. cotonisierten Fasern  
aus Bastfasern zeigten nach O. JoH A N N SE N , daß  dem Flockenbast etw a 50%  B aum 
wolle beigemengt werden m uß, um ausreichende Festigkeit zu erzielen (C. 1933. I I .  
3360). Über Cotonisieren von H a n f  vgl. das D. R . P . 696 695 der C ib a  (C. 1939. I .  
4139). Die Cotonisierung h a t nach Vf. nur Sinn fü r die Abfälle der H anfaufbereitung.

1 1 8 *
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Brennessel liefert eine gute, allerdings n ich t gekräuselte F aser in geringer Ausbeute. 
D er Besenginsler liefert' rund 11%  einer sehr festen, aber ungleichmäßig dicken Faser. 
Die V erarbeitung von Sch ilf  (T yp h a ) is t unw irtschaftlich. Die Torffaser is t durch 
H um usprodd. s ta rk  verunreinigt. Fasern aus M aulbeerrinde  („Oelsofil“ ) sind allen
falls als Ju teersa tz  brauchbar. K artoffelkraut is t nach Vf. nur als Papierfaser, n icht als 
Spinnfaser b rauchbar, zudem die Faserausbeute nur 1%  beträg t. P apiergarn, seine 
H erst. u. seine färber. Eigenschaften. (Schweiz. Arch. angew. W iss. Techn. 7. 285—94. 
O kt. 1941. R iehen b. Basel.) F R I E D E M A N N .

Th. M. Egger, K unstfasern. A llgemeine Ü bersicht. Gewöhnliche u. hydrophile 
Zellwollen des B- u. W -Typs. A n im alisierle  Zellwollen, von denen V istralan  (I. G.) 
die beste A ffin itä t zu W ollfarbstoffen zeigt. Zellwollen nach dem Cuoxamverf., wie 
die C upram a  (I. G.) oder K ufasa  ( K Ü T T N E R )  u .  Acetatzellwollo der A cela  (I. G.), der 
Rhodiaseta u. von A V a c k e r ,  München (,,D raw inella“ ). L anita l bzw. T iolan, ihre Vor
züge u. Mängel. U nterscheidung der Fasern m it Neocam in W  ( S Ä G E R  u. G o s S L E R ,  

Heidelberg). Färber. Eigg. der K unstfasern. Glasfasern. Die vollsynthet. Fasern, 
wie N ylon  (D u P o n t ) ,  Y in yo n  ( A m e b .  C a r b i d e  &  C a r b o n  C h e m .  C o . ) ,  Pe-Ce-Faser 
(I. G.) u. Perluran. (Schweiz. Arch. angew. AAriss. Techn. 7. 294— 96. Okt. 1941. 
Basel, Gesellschaft fü r Chemische Industrie , Färbereiab t.) F R I E D E M A N N .

G. Cham petier, Anwendungsgebiete der Hochpolymeren. D ie  natürlichen und künst
lichen Textilien . Ü ber die allg. Eigg. der Hochpolymoren vgl. C. 1941. II. 2875. Nach 
ihrem ehem. A ufbau u. ihren Eigg. werden eingehend besprochen: die pflanzlichen 
oder Cellulosefasern, die tier. oder Polypeptidfasern (Seide, AVolle, Tierhaare) u. die 
K unstfasern (A cetatseide, Viscoseseide, N -haltige oder „anim alisierte“ Kunstseiden, 
L an ita l u. vollsynthet. Fasern, z. B. N ylon). (Techn. mod. 33. 313—19. 1. u. 15/11. 
1941.) “ F r i e d e m a n n .

M ilton H arris  und  A rnold M. Sookne, Elektrophoretische S tudien  an  Nylon. 
Vff. untersuchen die oberflächenolektrischen Eigg. von „unorientierton“ u. hoch „orien
tie rten “ N ylonfasern m it H ilfe einer m ikroelektrophoret. A pparatur. D ie unorientierte 
Faser zeigt eine U m kehr der Ladung bei einem pn von 3,9, die orientierte bei Ph =  2,7. 
(J . Res. nat. Bur. S tandards 26 . 289—92. A pril 1941. AArashington, Jan . 1941.) E R B R .

H eberlein  P a te n t Corp., New York, N. Y ., V. S t. A., übert. von: H ans Beck,
K refeld, D eutschland, H ydrophobieren von T extilgut aus tierischen, pflanzlichen oder 
künstlichen F asern beziehungsweise Fäden oder von Cellulosehydratfilmen. Das G ut wird 
m it Lsgg. oder wss. Dispersionen von R k.-P rodd . aus 1 M ol eitles D ialdehyds wie Glyoxal 
oder Terephthalaldehyd u. 1 M ol eines a liphat. Carbonsäureamids, eines a liphat. Amins 
oder eines aliphat. Alkohols m it m indestens 10 C-Atomen im  M ol. oder Wollfettalkohol 
oder Naplithensäurcamid m it m indestens 10 C-Atomen im  M ol g e tränk t u . gleichzeitig 
oder vorher m it einer organ. Säure wie M ilchsäure oder Glykolsäure als Kondensations
m ittel beladen, dann  getrocknet u. abschließend einer \A6irmenachbehandlung unter
worfen. Zum H ydrophobieren von Celluloseacetatkunstseidefäden können die obigen 
M onoaldehyde auch den Spinnlsgg. zugegeben werden. H insichtlich der H erst. dieser 
A ldehyde vgl. D. R . P . 696365; C. 1941. I. 846. (A. P . 2 242 051 vom 22/5. 1937, 
ausg. 13/5. 1941. D. P rior. 27/5. 1936.) R . HERBST.

P ascal-V allu it & Cie., Frankreich , Wasserabstoßendmachen von Geweben. Man 
bringt au f  das G ut eine geringe Menge Olein, sowie Oleinseife u . trä n k t es darauf mit 
einer wss. Lsg. von A l-F orm iat u. Pb-A cetal. (F. P . 865 957 vom 19/2. 1940, ausg. 11/6. 
1941.) R . H e r b s t .

B runo N ussbaum -Taubner, Bern, Schweiz, Wasserabstoßendmachen von Gciceben, 
insbesondere Segeln. Man trä n k t das G ut m it einer Lsg. von P araffin  in  Schwerbenzin. 
(Schwz. P. 213 611 vom 16/6. 1939, ausg. 16/5. 1941.) H e r b s t .

Soc. In tern a tio n ale  d ’fid itions, Luxem burg, Schützen von Naturseide vor Alten. 
M an beläd t das G ut m it neutralen oder schwach bas. säurebindenden Stoffen wie 
p ,p'-D iam inodiphenylm ethan, Chinin  oder einer Mischung aus D iphenylguanidin  u. 
D i-o-tolylguanidin. (F . P. 863 604 vom 19/9. 1939, ausg. 5/4. 1941.) R . H e r b s t .

Enrico Bolognini, S. Angelo Lodigiano, M ailand, Überfuhren von Cocconresten. 
angefressenen oder nicht abspinnbaren Seidenraubenpuppen in  verspinnbares Fasergut, 
dad. gek., daß m an den Abfall 15—30 Min. bei 35—40° m it einem Gemisch aus Kry 
stall- u. Solvavsoda zu  gleichen Teilen behandelt. A uf 30 kg Abfall, die m it W. eben 
bedeckt sind, komm en 5 kg  Salz. (It. P. 360 632 vom 24/3. 1938.) M ö l l e r i n g .

Otto P rim avesi, Berlin, Herstellung von weißem H olzschliff aus Fichtenholz durch 
Mahlen in Ggw. einer wss. Lsg. eines Ca-Salzes, z. B. CaCl2, in einer ausreichenden Menge, 
daß  sich m it den H arzsäuren die Ca-Salze bilden, u. durch Zusatz eines lösl. Alkaü- 
phosphats, so daß  die Ca-Seife in C a-Pkosphat übergeführt wird, das ein inertes Füll
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m itte l f ü r  d e n  P a p ie r s to f f  d a r s te l l t .  (A. P. 2 240 017 v o m  2 2 /3 . 1938, a u sg . 29 /4 . 1941.
D . P rio r . 28 /4 . 1937.) M . F .  M ü l l e r .

Howard D. M eincke, Glencoe, 111., V. St.. A ., Papierstoffijlbnillcl, bestehend aus 
einem inerten Füllstoff aus B aS 0 4, C aC03, Ton u. T i0 2, dem  ein Gipszem ent in einer 
Menge von 25— 75°/0 zugesetzt w ird. Alan verw endet dazu einen Gips, der bei 260 
bis 300° F  gebrannt worden is t u. der innerhalb weniger als 5 Min. abbindet. (A. P. 
2 191 575 vom  23/6. 1938, ausg. 27/2. 1940.) ‘ Al. F . AIÜLLER.

S .D .W arren  Co., Boston, Alass., übert. von: A rth u rR e illy , W cstbrook, Ale., 
V. St. A., Herstellung von P a p ier  un ter Zusatz eines alkal. Fü llm itte ls u. eines Bciz- 
mittels, z. B. Al(OH)3. D as d am it hergestellte Papier w ird an der Oberfläche m it einem 
Harzleim geleimt, der ein Schutzkoll. u. ein NH,,-Salz en thält. — Z. B. werden benu tz t: 
800 (lbs.) Sulfitzellstoff, 450 N a2CO:1, 290 „B ro k e“ , 90 gekochte S tärke, 3 emulgiertes 
Paraffin, 37 H arzleim , 50 Alaun, 456 CaC03. —  Ferner: 1250 (lbs.) Sodazellstoff, 
650 Sulfitzellstoff, 800 C aC03", 57 H arzleim  u. 120 Alaun: (A. P. 2 192 488 vom 
1/7.1936, ausg. 5 /3 .1940.) Al. F . A I ü l l e r .

August R eiss und A lbert K ahn , London, Aufarbeitung des Abwassers von der 
Papierfabrikation  zwecks Gewinnung der darin  enthaltenen Stoffteilchen u. A lum inium 
salze. Das Abwasser w ird m it A lkali- oder E rdalkalihydroxyden versetzt, um das Al 
als Al(OH)3 auszufällen, welches gleichzeitig die in dem W. suspendierten feinen Stoff
teilchen m it niederreißt u. abscheidet. D er abgetrennte N d. wird m it so viel H 2S 0 4 
versetzt, daß sich wieder A12(S 0 4)3 bildet. D as Gemisch von A l-Sulfat u. Stoffteilchen 
wird wieder zur Papicrstoffherst. verw endet. (E. P. 526 866 vom 27/3. 1939, ausg. 
24/10.1940.) - AI. F . A I ü l l e r .

Paolo M aspilers, Tolmezzo, Ita lien , Gellulosegeivinnung aus Buchenholz (gegebenen
falls in Gemisch m it Taimenholz). D as Holz w ird bei 125— 140° m it Bisulfitlauge 
(4—5%  S 0 2 u. 1%  CaO) behandelt u. dann die erhaltene Cellulose m it Chlor u. H ypo
chlorit gebleicht. D ie erhaltene Cellulose is t u . a. zur H erst. von K unstseide geeignet. 
(It. P. 375 375 vom 16/6. 1939.) A I ö l l e r i n g .

Brown Co., übert. von : George A. R ich te r, Berlin, N- H ., V. S t. A., Herstellung 
von weißem Z ellstoff von hoher Lsg.-V iscosität u. R einheit. Ungebleichter Zellstoff, 
z. B. Sulfitzellstoff, w ird m it Chlor vorgebleicht, dann  m it einer alkal. F l., z. B. heißer 
verd. NaOH, gereinigt, ferner vollständig gebleicht u. m it s tarker N aOH  nachgereinigt. 
Mach jeder Behandlungsstufe w ird dabei der S toff gewaschen. Die Bleichtem p. soll 
nicht mehr als 30° betragen. Die erste alkal. Reinigung soll n icht oberhalb 100° dureh- 
geführt werden. D ie zweite Reinigung geschieht bei 20—50° m it 14-—18°/0ig. N aO H . 
(A. P. 2 249 174 vom 10/2.1936, ausg. 15/7. 1941.) AI. F . A I ü l l e r .

Societa A nonim a Cartiere B urgo, T urin , Bleichen von Cellulosefasern, dad . gek., 
daß man das G ut nach dem  Chlorieren u. Auswaschen m it schwefligsauren Salzen, bes. 
mit N atrium bisulfit behandelt. (It. P. 358 068 vom 10/1. 1938.) A I ö l l e r i n g .

Im perial Chem ical Industries L td ., London, Jo h n  W h arto n , R uncorn, und 
Bertram Pusey R idge, Stockton H eath , E ngland, Verfahren zum  Entschwefeln von 
Viscosekunslseide. Alan behandelt die schwefelhaltigen Fasern m it einer Lsg., die ein 
lösl. Aletallsulfit, z. B. N a2S 0 3, u. ein  lösl. M etallcyanid, z. B .N aC N , en thält. M an ver
wendet z .B . B äder, die 15—20g  N a2S 0 3 u. 1—3 g  NaCN im L ite r enthalten . Die 
Behandlung erfolgt bei Tem pp. zwischen 40 u. 75° u. dauert 15—30 Almuten. (E -P . 
530 579 vom 13/6. 1939, ausg. 9/1. 1941.) P r o b s t .

Snia Viscosa Soeietä N azionale In d u stria  Applicazioni Viscosa, M ailand, 
übert. von: Piero D onagem m a und Giuseppe Donagem m a, V aredo, Alailand, M isch
gewebe. Alan s te llt Alischgowebe aus Baumwolle, Viscose-, Cu- oder A cetatkunstseide, 
Wolle oder Seide her, die in K e tte  oder Schuß oder in beiden Garnen aus azotiertcr 
Viscosekunstseide, wie sie z. B . nach I t .  P . 345931; C. 1937. I I .  4411, oder I t .  P . 350798;
C. 1939. I I . 4671, erhältlich sind, enthalten . D a die le tz tgenannten  Fasern beim 
Färben m it beispielsweise sauren Chromfarbstoffen oder bas. Farbstoffen andere F a rb 
töne liefern als die erstgenannten F aserarten , e rhält m an beim F ärben  des Alischgewebes 
im Stück je nach A nordnung des W ebschemas farbige Aluster. (It. P. 359 621 vom 
26/1. 1938.) S t a r g a r d .

XIX. Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
Rolf Steenhoff, D ie W ärmeisolierung von Holzgasgeneratoren. Bei Holzgas

generatoren tre ten  häufig, bes. bei kaltem  W etter, Störungen au f  durch K ondensation 
von Teer u. W. in Form harter, k rustenartiger Ablagerungen au f  dem Wege vom Gas
generator zum K ühler. Verss. des Vf. zeigten, daß diese Störungen beseitigt werden, 
wenn man sowohl den V erbrennungsraum , als auch das Holzmagazin gegen W ärm e
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isoliert. Man muß dabei eine etw as höhere G aseintrittstem p. in den M otor u. eine 
geringe Leistungssenkung in K au f nehmen. E ine wesentliche Tem p.-Steigerung im 
G enerator t r i t t  durch die Isolierung n ich t auf, da  die endotherm e W.-Zers. dann stärker 
hervo rtritt. (Svenska Bryggarefören. M änadsbl. 56. 409— 15. Dez. 1941.) J . SCHMIDT.

G ottfried Riedel, Treibgas und das Dieselgasverfahren. Beim Treibgas w irk t sieh 
im Dieselgasverf. seine hierfür ungenügende K lopffestigkeit ungünstig aus, so daß  mit 
großem L uftüberschuß, bis zu 50% , gearbeite t werden muß. H ierdurch ist wiederum 
ein sta rk er Leistungsabfall bedingt. Es w urden Betriebsergebnisse an Dieselmotoren 
verschied. B au art m itgeteilt. Bei Teillast t r i t t  sehr hoher B rennstoffverbraucli auf. 
E tw as günstiger verhält sich G eneratorgas. H ier kann infolge der höheren Klopffestig
ke it m it geringerem Luftüberschuß gearbeite t worden, so daß  bei Motoren, die normaler
weise au f  großen Luftüberschuß hin gebaut sind, gleiche Leistungen wie m it Dieselöl 
erzielt werden. (K raftsto ff 17. 239— 42. Aug. 1941. Bochum, Akt.-Ges. d. Kohlen- 
w ertstoffvorbände, Bzl.-Verband.) J . S C H M I D T .

G. Lagardelle , D ie  Ausioeichtreibstoffe fü r  den Dieselmotor: Betrachtungen über 
den gemischten Diesel-Gasbelricb. E ine allg. Lsg. der derzeitigen D ieseltreibstoffknapp
heit ist n icht vorhanden. U nter mehreren lokalen Möglichkeiten Gemische von Diesel
ölen zusammen m it anderen Treibstoffen zu verwenden, is t jedoch bes. der Diesel
gasbetrieb aussichtsreich. H ierdurch lassen sich etwa 70— 80%  der benötigten Diesel
kraftstoffe einsparen. (C arburants nat. 2 .  361— 76. Aug. 1941. A teliers de Construction 
L avale tte .) . J .  S c h m i d t .

M. C russard, D ie festen Brennstoffe in  ihrer A npassung an die H ydrierung. Im 
R ahm en eines V ortrags w ird die M öglichkeit der Gewinnung von leichten u. schweren 
Treibstoffen, von Bzl., Phenol u. n itrierbaren KW-st-offen durch H ydrierung von 
Kohle geschildert u. darau f hingewiesen, daß  bes. durch die „R ebitum ierung“ der 
K ohle die Gewinnung von A sphalten u. teerartigen  P rodd. noch ein weites F eld  der 
Forschung b ietet. (C arburants na t. 2 .  5 6 1 — 7 8 . Dez. 1 9 4 1 .)  ' J .  S c h m i d t .

R . Abe, K . Sugiyam a, T. SasanoundM .B ando, Untersuchungen über die thermische 
R eaktion und die H ydrierung von Steinkohle. V I.—V II. (V. vgl. M ORIKAW A, C. 1940.
I . 321.) E s w ird der E infl. der Aufheizzeit, sowie des Verhältnisses von K ohle zu H2 
au f den H ydrierungsverlauf untersucht. Beide Faktoren  beeinflussen s ta rk  die Hydrie
rung, doch sind sie n icht allein ausschlaggebend, da auch noch andere F aktoren , wie Art 
des K atalysators, Menge des Anreibeöles, sowie von IV. die R k. s ta rk  beeinflussen. 
(J . Soc. ehem. Ind . Jap an , suppl. B ind. 43. 441 B —4 4 B. Dez. 1940. D airen, Manschukuo, 
South M anchuria Railw av Co., Central L abor.) J .  ¡"SCHMIDT.

K iyoshi M orikaw a, F ukuzo Sato und R yonosuke Abe, Untersuchungen über 
d ie  thermische R eaktion und die H ydrierung von Kohle. V III. E in flu ß  flü ssiger Medien. 
(V II. vgl. vorst. Ref.) Schwere ö le  wirken bei Verwendung von ZnCL oder CuCL als 
H ydrierungskatalysatoren, als Anpastöle fü r die K ohle fördernd au f die Hydrierung 
selbst. E in  Phenolgch. der A npastöle w irk t bes. vorteilhaft, da  er außerdem  noch eine 
A sphaltbldg. der B itum ina w ährend der Aufheizzeit zurückdrängt. Schieferöl ist un
geeignet als A npastöl; jedoch is t der daraus m it H 2SO, erhaltene Säureschlamm nach 
seiner N eutralisation m it gasförmigem N H 3 u. E rhitzen  au f 140° brauchbar. (J . Soc. 
ehem. Ind . Jap an , suppl. B ind. 44. 1 B— 3 B. Ja n . 1941. D airen, South Manchuria 
R ailw ay Co. [nach engl. Ausz. ref.].) J .  S c h m i d t .

H .H . S torch, L. L .H irs t ,  C. H . F isher, H . K . W ork  und F . W . W agner. Hydrie
rung von Hochlemperaturteer aus Koksöfen m it Nebenproduktengeivinnung. In  eingehenden 
Verss. w ird die Gewinnung von arom at. Lösungsm itteln aus H ochtem p.-Teer durch 
D ruckhydrierung beschrieben. H ierbei muß die H ydrierung in 2 S tufen zunächst bei 
450° u. 2 S tdn. H ydrierzeit m it geringer K ontaktm enge u. dann  fü r die zwischen 210 
u. 300° sd. P rod .-F rak tion  in  der D am pfphase bei 510° u. 0,5 Min. H ydrierzeit er
folgen. Von den verschied. K ontak ten  zeichnete sieh bes. Jodoform  aus. Die J-Verbb. 
sind den Cl-Verbb. vorzuziehen, da sie geringere K orrosionsgefahr in  sich schließen- 
Die Leichtöle beider Stufen sind hocliarom atenhaltig. (Ind . Engng. Chem., ind . Edit. 
33. 264—74. 3/2. 1941. P ittsburgh , P a ., Central E xp. S ta t., U . S . Bureau o f Mincs 
u. Jones & Laughlin  Steel Corp.) J .  SCHMIDT.

G. Coppa-Zuccari, D ie Erdgaserzeugung und -Verwendung in  Florenz. Das in 
der N ähe von Florenz in 200—300 m Tiefe erbohrte E rdgas w ird heute un ter 25 atü 
durch eine R ohrleitung nach Florenz gedrückt u. hier als Treibgas fü r Kraftwagen 
nach Kompression au f  350 a tü  verw endet. Tagesförderung etw a 7500 cbm. (Oel n. 
Kohle 37. S62—64. 8/11. 1941. Rom.) J . S c h m i d t .

W . M. B arygin. Anzeichen fü r  das Vorkommen von Gas und Erdöl im  Gebiet des 
Flusses Workuta. Im  W esten des nördlichen U ral w ird in Unterpermablagerungen 
das Vork. von Erdgasen festgostelit, die teils aus CH., u. N2, teils aus CH4 m it merklichen
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Beimengungen von B utan , teils aus N 2 m it 0 ,5%  H 2S bestehen. Vf. nim m t an, daß 
die Zus. der Gase u. un tcrird . W ässer fü r das Vork. von Erdöl spricht. (UsBecTiia 
AKajejnni Hayn CCGP. Cepwi reoxonraecKaa [Bull. Acad. Sei. U RSS, Ser. geol.] 1941. 
Nr. 2 .  1 0 4 — 1 1 . )  R- K .  M Ü L L E R .

A. M ayer-G ürr, D ie  Erdölfelder des Grosny-Gebietes (N ord-K aukasus). E in 
gehende übersieh t über die geolog. Verhältnisse der einzelnen Erdölvorkk. des G roS N Y -  
Gebietes. (Oel u. Kohle 37. 919—32. 943— 48. 1/12. 1941. Berlin, Reichsstelle fü r 
Bodenforschung, A bt. E rdöl.) J . S c h m id t .

Adolf Schneiders, DieG ew innung von Öl aus Ölschiefern. Bei Reutlingen (W ürttem 
berg) wird ö l durch unm ittelbare Ausschwelung aus anstehondem  Schiofergcstein in 
kleinem M aßstab beschrieben. D ie erforderliche W ärm e w ird clektr. durch hosi B ohr
löcher zugeführt. (K raftstoff 17. 235—38. Aug. 1941. Berlin-W ilmersdorf.) J .  SCHM IDT.

Giovanni Coppa Z uccari, Öle aus abruzzischen Asphaltschiefern. G ekürzte W ieder
gabe der C. 1941. I I . 3020 referierten A rbeit. (A sphalt u. Teer, S traßenbauteehn. 41. 
591—93. 10/12. 1941.) L in d e m a n n .

■ N . E delstein , Sclmcfclverbindungen des Schieferteeres der Allgemeinen S  yrte. N eutrale 
Destillate des Sehieferteeres der Syrte  en thalten  beträchtliche Mengen von S, h au p t
sächlich in Form  von Thiophen u. seinen Homologen. H öhere Teerfraktionen enthalten  
mehr Sulfide. (HsBecuia AKaaemHii Hayic CGGP. Oraejienne TexmnrecKirx HayK [Bull. 
Acad. Sei. U RSS, CI. Sei. techn.] 1941. N r. 4. 41— 44.) T o l k m i t t .

A. B. Sheinman, K . K. D ubrovai, N. A. Sorokin, M. M. Charuigin, S. L. Zaks 
und K. E. Zinchenko, Vergasung von Rohöl in  erschöpften Ölsanden. Z ur Gewinnung 
von Erdöl aus Sanden, d ie nach üblichen M ethoden kein Öl m ehr liefern, wurden zu
nächst Labor.-Verss. durehgeführt, in denen durch ein Bohrloch L u ft in den Ölsand 
eingeblasen wurde. D er Ölsand w urde entzündet u. die V erbrennung eines Teiles des 
Öles steigerte die Temp. im Ölsand derart, daß aus anderen Bohrlöchern das vergaste 
Öl zusammen m it den Vorbronnungsgasen abgezogen werden konnte. A uf einem e r
schöpften Ölfeld wurden säm tliche alten  Bohrlöcher durch Zem entierung verschlossen. 
Dann wurden 3 neue Bohrungen au f eine Tiefe von 256— 270 Fuß  in  den ölführenden 
Sand niedergebracht. D ie Bohrlöcher standen in einer Linie im A bstand von 19,7 
bzw. 49,2 Fuß. In  Bohrloch 1 w urde L u ft m it einem D ruck von 22 lb /sq -inch  ein
geblasen. Nach 1% —2 Min. w ar das Gas bis R ohr 2 vorgedrungen u. nach 3 1/2 Stdn. 
bis Rohr 3. D am it w ar also eine ausreichende D urchlässigkeit der Sande erwiesen. 
Nun wurde zur E ntzündung der Ölreste in unm ittelbarer N ähe des Bohrloches in Bohr
loch 1 Holzkohle oder Holz unter Zuführung von L u ft verb rann t bzw. es w urde heißes 
Gas in das Bohrloch gepreßt. Aus den anderen Bohrlöchern konnten dann  Gase m it 
hohem Heizwert u. Rohöl abgepum pt werden. —  D er Fortgang der Verbrennung im 
Ölsand wurde überw acht durch A nalyse der Gase aus Bohrloch 2. H ierüber u. über 
Analysen der gewonnenen Öle s. Original. (Petrol. Engr. 10. 27—-30. 91— 100. Febr.
1939.) " H e i d e r .

A. E. D unstan, , ,Petroleumbausteine“ . In  allg. verständlicher Form  wird d a r
gestellt, w ie-aus der ursprünglich sehr prim itiven E rdölindustrie bes. in den letzten 
Jahren durch Verwendung der N atur- u. Spaltgase eine außerordentlich umfassende 
synthet. Industrie geworden ist. (Min. J . 209. 345— 46. 1/6. 1940.) H e i d e r .

Davis Read jr .  und  G ustav Egloff, Benzine aus der Gaskondensalgewinnung. An 
Hand von Vers.-Daten wird die A ufarbeitung von G askondensaten aus sogenannten 
Destillatbohrungen durch Reform ierung, Alkylierung u. Isomerisierung au f hochklopf - 
feste Bznn. u. bes. au f  lOO-Octan-Elugbzrm. geschildert. Die A ufarbeitung von Gas
kondensaten aus dem Corpus Christi-Gebiet w urde in der W eise vorgenommen, daß es 
zunächst in butanfreies Leichtbenzin (End-K p. 107°) u. in von 107—200° sd. Bzn. zer
legt wird. Das Bzn. w ird bei 35 a t  u n te r stärkerer Bldg. gasförmiger Olefine oder bei 
52 at unter Bldg. klopffesterer Bznn. reform iert. Die Olefine werden durch Alkylierung 
oder katalyt. Polym erisation w eiter verarbeitet. Diese P rodd. ergeben m it dem L eicht
benzin u. etwas Isopentan 100-Octan-Elugbenzine. (Oil Gas J .  40. N r. 23. 49. 51. 54. 56. 
16/10. 1941. Chicago, 111., U niversal Oil Products Co.) J .  S c h m id t .

Haruo Shingu und  N aoyuki M utuda, Polym erisation  der ungesättigten K ohlen
wasserstoffe. I .—II . D ie Polym erisation von Isobutylen  m it fl. H 2S 0 4 oder H 3P 0 4 
wird bei 110° vergleichend untersucht. D ie Polym erisationswrkg. ste ig t m it der K onz., 
aber bei H 2S 0 4 stärker als hei H 3P 0 4. H 2S 0 4 fü h rt bei Konzz. über 65%  zu sta rker 
Schlammbildung. 45%  H 2S 0 4 erhöhen die W rltg. der H 3P 0 4 sta rk . Mit H 3P 0 4-Bims- 
steinkontakten wurden bei 30— 150° u. Gasgeschwindigkeiten von 5— 25 1/Stde. Poly
merisate erhalten, die 55— 60%  D iisobutylen u. 25—30%  Triisobutylen enthalten . M it 
steigender Temp. zeigt die A usbeute ein Maximum bei etw a 120— 130°. M it frischem 
Katalysator werden zunächst wenig Polym erisate u. eine nur geringe G askontraktion
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erhalten. E rs t nach einiger Zeit werden konstan te  K ontraktionsw erte u. Polymerisat- 
mengen erhalten. W ahrscheinlich bilden sich zunächst E ste r au f dem K on tak t. P 20 5 
verhält sich etwas anders als H 3P 0 4, indem sofort eine s tarke  G askontraktion einsetzt, 
aber erst wesentlich später n. Polym erisation au ftr itt. P 20 5 liefert wesentlich mehr 
höhere Polym ere als H 3P 0 4. (J . Soc. ehem. Ind . Jap an , suppl. B ind. 43. 446 B— 48 B. 
Dez. 1940. K ioto, Kaiser]. U niv., Brennstoffchem . In s t, [nach dtsch. Ausz. 
réf.].) J . S c h m id t .

W a. O stwald, M otorische Verbrennung in  Stufen. K urze D arstellung, an  Hand 
der P a ten tlite ra tu r, über d ie Möglichkeiten, im M otorbetriob durch doppelte Ver
brennung (Sechstaktm otor, T E R R E S-Zw eitakt) eine Leistungssteigerung zu erzielen. 
(K raftsto ff 17. 227— 29. Aug. 1941. Heppenheim , B ergstraße.) J .  S c h m id t .

W . W ilke und E . Singer, Gemeinschaftsarbeit über K lo p f meßfragen in  Deutschland. 
Der Zusammenschluß der deutschen Prüfstellen zu einer A rbeitsgem einschaft hat 
zu einer Steigerung der Meßgenauigkeit der K lopfwertmessung geführt. Aus dieser 
A rbeit heraus w ird ein Verf. zur Messung der Octanzahlen über 100 in  Vorschlag ge
bracht. E s sollen die bisherigen Urbezugsstoffe n-H eptan u. Isooctan weiter benutzt 
werden, deren M ischkurve durch  Zusatz von P b -T etraä thy l bis au f  100 Octanzahl 
genau gemessen u. infolge des geradlinigen Verlaufs darüber b is etw a 115 Octanzahl 
extrapolierbar ist. E ü r laufende Unterss. können verbleite Unterbezugsstoffe verwendet 
werden. W eiter w ird bes. die Best. der Bleiem pfindliekkeit in  der  K lopfstärke dis
ku tiert. (Z. Ver. dtsch . Ing. 85. 921—26. 29/11. 1941. Ludwigshafen a. R h.) J .  SÖHMI.

A ndré M arcelin, D ie P h ysik  der Schmierung. U nterss. im F rik tiograph  bestätigen, 
daß bei Schmierfilmen, analog den Seifenblasen, 3 A rten zu unterscheiden sind. 1. Dicker 
Schmierfilm, der den Gesetzen der H ydrodynam ik folgt u. in dem die V iscosität des 
Schmieröls ausschlaggebend ist. Dies Gebiet gilt bis zu Filmen von 0,1 mm Stärke.
I I .  Gebiet der dünnen Schmierfilme bis zu 3 p  S tärke herab, indem dio Tragfähigkeit 
des Filmes, ohne zu zerreißen, dio charakterist. Eig is tu . I I I .  D as Gebiet der Strato
filme. D ie Stratofilm e, deren S tärke als prim . Stratofilm  etw a 5 m/x be träg t, sind meistens 
mehrfach übereinander gelagert. Sie bestehen im einzelnen aus einer doppelten Mol.- 
Sehieht, die au f beiden Seiten von einen dünnen F l.-F ilm  überzogen sind. Dies is t das 
Gebiet der „Schlüpfrigkeit“ . E s t r i t t  au f bei hohen Drucken u. hohen Ternpp. (Motoren
zylinder u. M otorenkolben). I . liegt vor bei ruhendon Schmierflächen, zwischen denen 
sich ö l befindet, u. geh t bei Bewegung in II . über u. nähert sich dann I I I .  I ., I I .  u. III. 
wechseln ständig ab bei Zahnradgetrieben. E s zeigt n ich t jedes Schmieröl seine opti
malen Eigg. in allen 3 Zuständen. Man m uß daher zunächst die A rt der Schmierung be
stim m en, die jeweils au ftr itt, u. danach das Schmieröl auswählen. Diese Eigg. der 
Schmieröle, auch unter Verwendung bes. Zusätze, lassen sich g u t m it dem kurz be
schriebenen Fuktiograph bestim m en. (Mécanique 25. 111— 20. Sept./Okt.
1941.) J .  S c h m id t .

R . G. Pom eroy, Kennzeichnung des Sicherheitsfaktors der Schmierung. E s werden 
dio Einflüsse des Lagerspielraumes, die etw a 1/1000 des W ellondurchmessers betragen soll, 
der Oberflächenbeschaffenheit, die auch bei feinster Oberfläche eine Schmierölfilter
s tärke  von m indestens 0,000 75 Zoll erfordert, R eibung, in A bhängigkeit von der Be
lastung u. der D rehzahl, u. dos Ölverlustes au f die Sicherheit von W ellenlager kurz be
handelt. (Mechan. W ld. Engng. Rec. 109. 166— 68. 7/3. 1941.) J .  S c h m id t .

R . G. Pom eroy, Kennzeichnung des Sicherheitsfaktors der' Schmierung. In  Fort
setzung der vorst. referierten A rbeit vrerden die Beziehungen von K raftverlust u. Lager- 
tem p. zur Sicherheit von W ellenlagern kurz behandelt. (Mechn. W ld. Engng. Rec. 109. 
185. 14/3.1941.) J .  S c h m id t .

R . A. W atson, Ölkühlung. —  Ih r E in fluß  a u f d ie Lebensdauer der Lager. Es ist 
der E infl. der Tem p. au f  die Lebensdauer von Lagern u. die M ittel u. Wege, deren 
Temp. herabzusetzen, besprochen. H ierzu is t es notwendig, das umlaufende Schmieröl 
zu kühlen. W as wiederum , bes. fü r die M otorenzylinder, am besten durch Luftkühter 
erfolgt. W .-K ühler sind nur da zu verwenden, wro die ö ltem p. au f un ter 90° gehalten 
werden muß. Sie kom m t daher vor allem fü r die Öhvanne in B etrach t. E ine solche 
K ühlung sichert in allen Fällen einen guten Motorgang, auch bei Dieselmaschinen. 
(S. A. E . Jou rna l 48. K r. 2. 41— 50. Febr. 1941. Federal Mogul Corp.) J .  S c h m id t .

A. H . W . H ellem ans, Praktische W inke fü r  d ie sparsam e und zweckmäßige Be- 
nutzung von Schmiermitteln. E s v'erden Anregungen gegeben für- die Aufbewahrung 
der ö le  im Betrieb, die Anordnung u. Überwachung der Schmierstellen, sowie für die 
Auswahl u. die W iederverwendung gebrauchter öle. (Brennstoff- u. Wärmewirtseh. 
2 3 . 96— 99. Ju n i 1941. Groningen.) H e id e R -

H . M allison, Graphische Darstellung der Siedeanalyse von M ineralölen. I n  An
leh n u ng  an  eine A r b e i t  vonM ElER-GROLM AN u .  W e s o l o f s k i  (C . 1941. I I .  1998) w irf
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eine treppenartige D arst. von Siedekurven von Mineralölen beschrieben. (K raftsto ff 17. 
231—32. Aug. 1941. Berlin.) J .  S c h m i d t .

Robert M atteson, E . H . Z eitfuchs und K . R . E ldredge, Bestim m ung des 
Anilinpunkles von dunkeln M ineralölen. E in  einfacher App. zur Best. des A nilinpunktes 
dunkler Mineralöle w ird beschrieben m it dem un ter Anwendung von infrarotem  L icht 
u. einer Photozelle der P u n k t der E ntm ischung in zwei Phasen nachgewiesen wird. 
(Ind. Engng. C hem .,-analyt. E d it. 13. 394—96. Ju n i 1941. R ichm ond, Cal., S tandard  
Oil Co.) ~ ___________________ M a l i s h e v .

Ludwig K oller, R iederbüren, Schweiz, Kohleartiges Brennm aterial aus Torf. 
Der vom W .-Gch. befreite Torf w ird m it eine künstliche Verkohlung bew irkenden M itteln 
behandelt, z. B. m it N atron- u. Kalilaugen, deren M ischverhältnis etw a 9: 1 beträg t. 
Nach dieser Behandlung werden die fl. B estandteile aus dem erhaltenen Verkoblungs- 
erzeugnis ausgeschieden, z. B . durch einen Preßvorgang. D as Verkohlungserzeugnis 
wird dann zermahlen u. m it Kohle zu B riketts verarbeite t. (Schwz. P. 213 401 vom  
7/11.1939, ausg. 1/10.1941.) H a u s w a l d .

Albert L. S tillm ann, Plainfeld, N . J . ,  V. St. A., Brennstoff, bestehend aus festen 
kohlehaltigen Stoffen, deren Asche einen hohen Geh. an  Si u. Al u. einen niedrigen 
Geh. an K alk, A lkali u. py rit. S aufweist, u. einer Mischung aus Phosphaten  u. Sulfaten. 
Die letztere Mischung soll gewichtsmäßig wenigstens dem  Gewicht des Pyritschw efels 
entsprechen u. zwischen 1/2°/0— 2°/o des Kohlengewichtes betragen u. zweckmäßig 
90% Gips u. 10%  N a3PO., en thalten . (A. P. 2 247 415 vom 6/3. 1937, ausg. 1/7.

Carter Coal Co., D elaw are, übert. v o n : Lincoln T .W ork , Y onkers, und R udolph
E. Zetterström , New Y ork, N. J . ,  V. S t. A ., Verminderung der' S taubbildung  bei festen 
Brennstoffen, wie Kohle u. Koks, durch Überziehen m it einem Film  einer wss. Dispersion 
von Bentonit in Gelform, gegebenenfalls un ter Zusatz einer hygroskop. M. (Erdalkali- 
ehlorid, Melasse, Glycerin, Ä thylenglykol). (A. P. 2 250 287 vom 30/7. 1940, ausg. 
22/7.1941.) H a u s w a l d .

K urt Baum , Berlin, Beeinflussung des Schmelzvorganges von schwermetallhaltigen 
Brennstoffaschen durch Beimischung von anorgan. Stoffen zu dem  Brennstoff. E n t
sprechend dem jeweiligen Geh. bzw. der jeweiligen Zus. der Asche werden ka ta ly t. 
wirkende anorgan. Stoffe in geringen Mengen in feinster Verteilung zugesetzt, u. zwar 
Al, Si, Mg, ferner Carbide dieser E lem ente, Legierungen von ihnen untereinander oder 
mit anderen Metallen oder auch Chromoxyd. Die Menge der Zuschlagstoffe soll 0 ,2%  
nicht übersteigen. (D. R. P . 714 099 K l. 10b vom  17/3. 1933, ausg. 25/11.

Älbin R ichard  Siegert, Frankenhausen über C rim m itschau, Feueranzünder. Zur 
Herst. von Feueranzündern werden poröse, im K ern m arkhaltige trockne Pflanzenstengel, 
die scheiben- oder stabförm ig ausgebildet u. m it einer brennbaren F l. g e trän k t sind, ver
wendet. (D. R . P . 714 584 IO . 10b vom  4/4. 1939, ausg. 3/12. 1941.) H a h s w a l d .

Fred M irovitch und P a u l Schw arz, F rankreich , Feuerzeug, en thaltend  einen aus
wechselbaren Behälter, in dem  sich der durch ein A dsorptionsm ittel, wie K ieselgur, 
Bimssteinpulver, in Breiform übergeführte Brennstoff befindet. (F. P. 865 836 vom 
14/2.1940, ausg. 5/6.1941.) S c h w e c h t e n .

Fred M artin P etersson , Voxna, Schweden, Herstellung von B riketts, insbesondere 
Holzkohlenbriketts. Die gepulverte Kohle, Holzkohle oder dgl. wird m it einem B inde
mittel, wie Teer, Pech, A sphalt oder dgl., verm ischt. Die plast. M. w ird zu B riketts ge
formt u. die B riketts werden in einem B ehälter au f 200—300° erhitzt. D as hierbei frei- 
werdende Bindem ittel wird in  einen beheizten Kessel übergeleitet, von welchem die 
gasförmigen B indem ittel in  den Mischer ein treten , um au f der gepulverten Kohle 
niedergeschlagen zu werden. In  diesem Kessel kann auch die V erdam pfung von frisch 
zugesetztem Bindem ittel vorgenommen werden. Die Beheizung dieses Kessels erfolgt
von einem Dampfkessel, der gleichzeitig den notwendigen D am pf zur Beheizung des
Trockenbehälters fü r die B riketts u. des Mischers liefert. (E. P. 526491 vom 17/3. 
.1939, ausg. 17/10. 1940. Schwed. P rior. 18/3. 1938.) H a u s w a l d .

Hugo Bentz, Minden, Brennstoffbrikett m it einem ein w asserhaltiges B indem ittel 
enthaltenden anorgan. unverbrcnnlichen Überzug. Dieser fingerstarke Überzug, der 
eine Öffnung fü r den ungehinderten L u ftzu tritt zum  B rennstoff h a t, besteh t aus m it 
Gips gebundener Brennstoffasche. (D. R. P . 715 064 K l. 10b vom  25/11.1938. 
ausg. 12/12. 1941.) H a u s w a l d .

M etallgesellscliaft A .-G . (E rfinder: F ried rich  Meyer), F ran k fu rt a. M., T ief- 
temperaturverkokung von backenden oder blähenden Brennstoffen  u n te r Verwendung 
von zur Aufnahme des Brennstoffes bestim m ten Form en, die zu mehreren in  einer

1941.) H a u s w a l d .

1941.) H a u s w a l d .
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P la tte  vereinigt sind, dad . gek., daß  die Heizgase zwischen den einzelnen Formen 
durch mehrere jeder einzelnen Form  zugeordnete H eizkanäle in  der P la tte  geführt 
werden. Die Heizgase werden nach dem H indurchstreichen durch  jede einzelne Platte 
in  einem zwischen je zwei P la tten  angeordneten Samm elraum geführt. D abei können 
die Heizgase im K reislauf über eine oder mehrere P la tten  geleitet werden. — 4 Vorr.- 
Ansprüche. (D. R .P . 714847 K l. 10a vom 4/4.1937, ausg. 8/12.1941.) H a u s w a l d .

F ritz  Seidenschnur, W ernigerode, Gewinnung von raffinierten Ölen und Wasser
sto ff aus Braunkohlenteerpech, Steinkohlenteerpech und dergleichen. D as verflüssigte 
Pech  w ird m it konz. A lkalilauge v e rrü h rt u. anschließend werden in dieses Gemisch 
Erdalkalioxyde un ter ständigem  Mischen bis zur Bldg. eines Pulvers eingetragen, das 
h ierau f b rik e ttie rt w ird. Die B riketts  werden dann einem Spülgasprozeß u n te r Ver
wendung von überhitztem  W .-D am pf als Spülm ittel unterw orfen. (D. R . P. 712431 
K l. 10 a vom 11/10. 19'35, ausg. 18/10. 1941.) H a u s w a l d .

L. Bynens, J .  Lauw ers und C. Thys, T urnhout, Gaserzeugung. Die Oxydationszone 
des Gaserzeugers befindet sich in einem konzentr. angeordneten R ohr, das unten  trichter
förmig in eine K am m er einm ündet. D ie Red.-Zone b ilde t sich um die trichterförmige 
Erw eiterung herum u. oberhalb derselben. Die Gase w erden anschließend in  einem 
R öhrenkühler gekühlt u. in einem m it B raunkohle u. Glaswolle ausgerüsteten Filter 
gereinigt. (Belg. P . 439 984 vom 7/12. 1940, Auszug veröff. 23/8. 1941.) G r a s s h o f f .

H ans Schm alfeldt, K assel, Erzeugung von  IFusser- und Synthesegas aus Brenn
stoffen irgendwelcher A rt nach dem Umwälzverf., wobei das Umwälzgas durch ab
w echselnd geheizto W ärm espeicher hoch erh itz t w ird. Jedem  W ärmespoiclier ist ein 
Hilfswärmespeicher zugeordnet, durch den w ährend des Gasens ein Teil der Umwälzgase 
hindurchström t u. dabei bei gleichzeitiger Spaltung etw a vorhandener KW -stoffo seine 
W ärm e abgibt, u. der w ährend der H eizperiode fü r die Vorwärmung der Brennluft 
d ient. V orteilhaft w ird beim Gasen m it Ü berdruck gearbeitet. Gegebenenfalls wird 
zur weiteren A bkühlung des Hilfswärmespeichers eine kurze Gaseporiode eingeschaltet, 
bei der die App. in um gekehrter R ichtung wie w ährend der H auptgaseperiode durchströmt 
w ird. Die beschriebenen W ärm espeichersätze sind auch zum Spalten methanreicher 
Gase ohne Erzeugung von W assergas geeignet. (D. R . P. 713 913 K l. 24 e vom 16/12. 
1937, ausg. 18/11. 1941.) ' ‘ L i n d e m a n n .

I .  Leonet, G raide, Gasreinigung. Das Gas wird durch  eine Mischung von Öl u. 
M asut oder von ö l u. Petroleum  geleitet u. anschließend durch engmaschige Siebe. 
(Belg. P . 439 955 vom  3/12.1940, Auszug veröff. 23/8.1941.) G r a s s h o f f .

I . G. F arben industrie  A bt.-G es., F ran k fu rt a. M., Abscheidung von Ammonial 
und Schwefelwasserstoff aus Destillationsgasen. Zu diesem Zweck werden die an  sich 
bekannten Verff. wie folgt kom biniert: a) E ntfernung des Ammoniaks durch Schwefel
säure. b) H 2S u. etw a vorhandene HCN w erden m it solchen W aschfll. entfernt, die 
bei der R egeneration elem entaren S ergeben, c) Die in  b) gebrauchte W aschfl. wird 
m it Sauerstoff oder wasserstoffhaltigen Gasen regeneriert, d) D er in  c) erhaltene S 
w ird verbrannt u. in  H 2S 0 4 überführt, e) Die Abgase von d) werden in  Ggw. von NHj 
m it W- oder m it einer Ammonsalzlsg. gewaschen, f) Die in  d) gewonnene H 2S 0 4 dient 
zur Zers, der in c) u . e) anfallenden Ammonsalzlsgg. u. das dabei gebildete S 0 2 wird 
in d) m itbenutzt, g) Die in f) erhaltene am m onsulfathaltige Schwefelsäure wird in a) 
verw endet. (D. R. P. 715479 K l. 26 d  vom 3/2.1935, ausg. 23/12.1941.) G r a s s h o f f .

Köppers Co., P ittsbu rgh  (E rfinder: B ernard  J .  C. van der Hoeven, Mt. Le- 
banon, P a ., und H erbert A. G ollm ar, Caldwell, N. J . ,  V. S t. A.), Entfernung von 
Schwefelwasserstoff und anderen sauren Verunreinigungen aus Kohlendestillationsgasm  
oder anderen Gasen. Bei der A ufarbeitung von phenolhaltigen Gaswasehfll. entstehen 
beim A btreiben der ausgebrauchten phenolhaltigen W aschfl. beim Kondensieren der 
Dämpfe verschied. Schichten. Die phenolärm ere Schicht dieses K ondensats wird für 
sich so erh itz t, daß  eine phenolfreio F l. zurückbleibt, w ährend die gebildeten Dämpfe 
in den unteren Teil des A btreibers zurückgeführt werden. D ie anfallende F l. kann 
noch zum Naehwaschcn des Gases, aus dem  die sauren Verunreinigungen schon entfernt 
sind, dienen, um  mitgerissenes Phenol zurückzugewinnen. (D. R . P . 714 231 Kl. 2Gd 
vom  25/3. 1938, ausg. 24/11.1941.) G r a s s h o f f .

K alm an  von Szom bathy, Berlin, Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Gasen 
unter gleichzeitiger Gewinnung von Schwefel. D as Verf. des H aup tpa ten ts  w ird  derart 
w eiter ausgebildct, daß  a n s ta tt  oder in K om bination m it organ. Sauerstoffüberträgern 
anorgan. angew andt werden. D abei w ird die Waschfl. durch einmalige Zugabe von bas. 
Stoffen auf p H =  7— 10 vorzugsweise pn =  8—9 gehalten u. durch gegenseitige Ein
stellung der Strömungsgeschwindigkeit des Gases u. der W aschfl. w ird dafür gesorgt, 
daß  niemals eine vollständige R ed . zu Thiosulfat e in tritt. Bei hohem H 2S-Geh. des 
Gases w ird m it L uft auf 1—5 Vol.-0/# H 2S verdünn t. Sofern auf die Schwefelgewinnung
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gemäß dem H au p tp a ten t verzich tet w ird, kann a n s ta tt  T hiosulfat auch A lkaliearbonat 
angewandt werden. (D. R . P. 714 749 K l. 26d vom 2/4.1940, ausg. 5/12.1941. 
Zus. zu D. R. P. 707 914; C. 1941. II. 2164.) G r a s s h o f f .

Julius P in tsch  K om .-Ges. (E rfinder: G üntherH an im ann), Berlin, Bestim m ung  
der im Waschöl nach dem Ablreiban zurückbleibenden Benzolmenge, dad . gek., daß  das 
zu untersuchende W aschöl im Überschuß d erart auf das entbenzolierte Gas zur Einw. 
gebracht wird, daß sich ein vollständiges Gleichgewicht zwischen dem Bzl. u. Waschöl 
u. dom Bzl.-Geh. im Gas einstellt, u. daß der Bzl.-Geh. im  Gas nach dem  bekannten 
Leuchtkraftprinzip bestim m t w ird. Zur E instellung des Gleichgewichts zwischen dem 
Bzl.-Geh. im Waschöl u. im  Gas w ird eine Kolonne verw endet, die abwechselnd Lagen 
eines Füllkörpers en thält, welcher eine A bdrängung der F l. nach dem R ande der Kolonne 
zu bewirkt, u. Lagen eines solchen Füllkörpers, bei dem eine Abdrängung der F l. nach 
der Mitte der Kolonne zu e in tritt. In  der Berieselungskolonne sind abwechselnd Schichten 
aus RASCHlG-Ringen oder WlLSON-Spiralen u. aus kugelförmigen Füllkörpern, bes. 
kleinen Porzellankugeln, angeordnet. Die Schichten haben z. B. gleiche Höhe. (D. R. P. 
714325 Kl. 421 vom 16/1. 1941, ausg. 27/11. 1941.) M. F . M ü l l e r .

Gesellschaft fü r Teerverw ertung m. b .H . (E rfinder: F ritz  K ra ft und Theodor 
Heydecke), Duisburg-M eiderieh, Verwendung von Ölen als Abdichtungsmiltel von wasser
losen Gasbehältern. Man verw endet Mineralöle oder Teeröle, bes. Steinkohlentceröle, 
die Seife oder Seifenbildner (sowohl H arzsäuro oder Fettsäu re  als auch Alkali oder 
Ammoniak) in so geringer Menge enthalten , daß  eine wesentliche V eränderung der 
Zähigkeit des Öles n icht eingetreten ist, dagegen die W .-Abscheidefähigkeit verbessert 
wurde, als Abdichtungsfll. von wasserlosen G asbehältern. Z. B. werden Öle benutzt, 
die einen Geh. von un ter 1%  Alkaliseife bzw. einen Geh. von un ter 1 °/0, z. B . unter 
0,5°/0) seifenbildender Säuren u. einen Geh. von höchstens 0,l°/o KOHL oder N aOH  
oder NH3 enthalten. Die Teeröle u. Mineralöle, bes. Steinkohlenteeröle, die m it einer 
geringen Menge Seife oder seifenbildender Stoffe versehen sind, w erden auf 100-—150° 
erhitzt u. dann als Abdichtungsfl. benutzt. —  Zu 50 (Gewichtsteilen) S teinkohlen
teeröl m it einer V isoosität von 2,5° E ./500 werden 50 Tallöl u. 12 einer 33°/oig. N aO H  
zugesotzt. Die Mischung w ird un ter R ühren auf otwa 110° erh itz t. 11,2 (Gewichtsteile) 
dieser ölseifenlsg. werden in 995 dos obigen Steinkohlenteeröles cingeriihrt u. das 
Gemisch wird als A bdichtungsfl: von wasserlosen G asbehältern verw endet. (D. R. P. 
714787 K l. 4 c vom 23/11. 1937, ausg. 6/12. 1941.) M. F. M ÜLLER.

Bayerische S tickstoffw erke A kt.-G es., B erlin , Entwicklung von A cetylen. Das 
stückige E rdalkalicarbid w ird in m indestens einer um laufenden Siebtrom mel un ter 
wenigstens period., vorzugsweise dauernder Absiebung des erdalkalihydrathaltigen 
Gutes bei 100—220° m it W .-D am pf behandelt. Der W .-D am pf w ird  wenigstens te il
weise außerhalb der Siebtrom m el erzeugt u. un ter Vermeidung von K ondensations- 
tempp. im Gegenstrom zu dem  G ut geführt. Der W .-D am pf kann in einer der S ieb
trommel nachgeschalteten Vorr. durch Aufgabe von W. auf das abgesiebto heiße G ut 
erzeugt werden. Die Aufgabe des Carbids w ird zweckmäßig so reguliert, daß  der ge
samte Querschnitt der Siebtrom m el ganz gefü llt bleibt. Gegebenenfalls kann auch 
noch nicht vollständig aushydratisiertes G ut zurückgeführt werden. Vorrichtung. 
(Schwz. P. 215 105 vom 9/11. 1939, ausg. 1/9.1941.) G r a s s h o f f .

Bayerische Stickstoffw erke A kt.-G es., Berlin (E rfinder: R udolf W endlandt und 
Gerhard H offm ann, Piesteritz), Schnellvergasung voti Carbiden unter Gewinnung 
trockenen H ydrats. Das Carbid, das beliebige Stückform  u. Stückgröße haben kann, 
wird auf einem H ochfrequenzvibrationssicb m it z. B. 1000 Schwingungen/M in. bei 
Tempp. über 110° m it W .-D am pf behandelt. Die V ibrationssiebe können m itK ü h lv o rr. 
versehen sein, in denen un ter Ausnutzung der Rk.-W ärm e zugleich der erforderliche 
W.-Dampf erzeugt w ird. Außerdem  können auf die Siebe Formlinge, z. B . Kugeln 
aus Stoffen von hoher W ärm eleitzahl u ./oder 'W ärm ekapazität aufgebracht werden, 
um die Ableitung der R k.-W ärm e u. die Siebwrkg. zu unterstü tzen . (D. R. P. 713 339 
Kl.,26b vom 9/7. 1938, ausg. 6/1.1. 1941.) G r a s s h o f f .

Bayerische Stickstoff-W erke A kt.-G es., Berlin (E rfinder: R udolf W endlandt 
und Rolf Neübner, Piesteritz), Stetige Erzeugung von Acetylen aus Erdälkalicarbiden  
unter Gewinnung trockenen H ydra ts . Die Vergasung von Carbiden erfolgt zweckmäßig in 
rotierenden Siebtrommeln, die m it Füllkörpern  u./oder K ühleinbauten versehen sind, 
wobei an den Stellen, die Tem pp. über 110° aufweisen, Vorr. zum geregelten Zusatz 
von feinverteiltem W. ungeordnet sind. Um gasförmige Polym erisationsprodd. zu 
vermeiden, wird die Temp. im H auptrk .-T eil zwischen HO— 170°, vorzugsweise zwischen 
140-150» gehalten.. (D. R. P . 714 323 K l. 26b vom  17/12.1938, ausg. 27/11. 
W l l . )  G r a s s h o f f .



1 8 3 6 H j j j . L e d e r . G e r b s t o f f e . 1 9 4 2 .  I .

P ierre  Lerouge, Frankreich , Motortreibstoff. Um A cetylen , das als Treibstoff 
verw endet werden soll, die nötige K lopffestigkeit zu geben, le ite t man es durch  eine 
m it C 0 2 gesä tt. N H a-Lsg., wobei es W .-D am pf, N H 3 u. C 0 2 aufnim m t. (F. P. 867 988 
vom 14/8. 1940, ausg. 9/12. 1941.) B e i e r s d o r f .

S. A. I . M. Societä A nonim a I ta lia n a  M etano, Genua, und P ietro  Fiorentini. 
Barigazzo di Lam a Mocogno, Italien, Betreiben von Dieselm otoren m it M ethan. Man 
saugt in den M otor ein Gasgemisch aus L u ft u. bis zu 18%  CH4 ein (die Mischung er
folgt in der Ansaugdüse) kom prim iert u. bringt dann das Gemisch durch eine geringe 
Menge eingespritzten Schweröles zur Explosion. (It. P. 359 846 vom  23/2. 
1938 .) J -  S c h m i d t .

A. Goyens und P . Servais, B orgerhout, Gasreinigung bes. der Treibgase für 
Fahrzeugm otore erfolgt, indem  das Gas nacheinander durch A ktivkohle, eine Waschfl., 
K oks u. Kochsalz geleitet w ird. (Belg. P . 439 986 vom  7/12. 1940, Auszug veröff. 
23/8.1941.) ' G r a s s h o f f .

R u th  A sta E lisabeth  H an n a  E hrenberg  geb. B urgdorf und  H ans K a rl Ehren
berg (E rfin d e r: Carl Ehrenberg), Petersdorf bei Fürstenw alde, Brennstaub fü r  Kohlen 
staubmotor aus Braunkohle, T o rf und anderen fossilen  Brennstoffen, gek. durch mittels 
alkal. reagierender F ll. ausgelaugter Brennstoffe. D urch das Auslaugen werden die 
Stoffe m it negativem  B rennw ert, die m it den alkalilösl. organ. Kohlonbestandteilcn 
wesensgleich sind, en tfern t. (D. R . P . 713 134 K l. 10b vom  18/5. 1938, ausg. 1/11. 
1941.) H a u s w a l d .

Edeleanu-G esellschaft m . b. H ., B erlin  (E rfinder: E rn s t T erres, Babelsberg 
U fastad t, K a rl F ischer und Luise T rip , Berlin), Abscheidung von P araffin  aus Braun
kohlendestillationsprodukten. B raunkohlenteere oder -teeröle werden bei — 10° oder 
einer tieferen Temp. in Ggw. oiner Kreosotmenge von mindestens 20% , bes. von mehr 
als 30% , m it S 0 2-Mengen zwischen 100 u. 400 V ol.-% , beides bezogen au f den zu 
trennenden Teer, behandelt, w orauf das abgeschiedene Paraffin  durch F iltration  ab
getrennt w ird. Aus B raunkohlenteeren, die weniger als 20%  K reosot enthalten , wird 
zunächst durch Selektivbehandlung m it S 0 2 bei n. Temp. eine kreosotreichere Extrakt- 
lsg. hergestellt, diese dann au f — 10° oder tiefer gekühlt u. durch F iltra tion  von ab
geschiedenem Paraffin  getrennt. (D. R . P. 713 750 K l. 12 r vom 2/12. 1938, ausg. 
18/11. 1941.) L i n d e m a n n .

Sun Oil Co., Philadelph ia , übert. von : F rederick  W . P adgett, R idley  P ark , Pa.. 
V. S t. A ., Zerlegen von Paraffin , U m  Paraffin  in m ehrere verschied, hochscluu. 
F raktionen zu zerlegen, schläm m t m an es in einem E ntparaffin ierungsm itte l m it einer
D. zwischen 0,6 u. 1 auf, k ü h lt so tief, daß  alles Paraffin  k ry s t. u. le ite t den Schlamm 
durch m ehrere Setzkästen m it steigender Tem p., die überdies m it dem Entparaffi
nierungsm ittel bereits teilweise gefü llt sind. E s w ird aber jedesm al nur der sieh ab
setzende Paraffinsehlam m  w eitergeleitet. E s w erden hierbei von Stufe zu Stufe die 
niedrigerschm. F raktionen  herausgelöst. (A.P. 2 1 94185  vom 13/3. 1936, ausg. 19/3.
1940.) J . S c h m id t .

A tlan tic  R efin ing Co., übert. von : D onald B . H arriso n , Philadelphia, Pa..
V. S t. A., Herstellung von A sph alt aus Erdölrückstandsölen (I), die weniger als 
10%  A sphaltene enthalten. Man behandelt die I bei etw a 175— 280° m it S c h w e f e l 
d i o x y d  u. einem freien S a u e r s t o f f  enthaltenden Gas, en tfe rn t dann von dea 
behandelten I die flüchtigen Öle u. m ischt den R ückstand  m it einem hochsd., harz
reichen KW -stofföl. A pparatur. (A. P. 2 247 371 vom 7/6 .1938, ausg. 1 f i
1941.) B ö t t c h e r .

N. V. de B ataafsche P etro leum  M aatschappij, H aag, Slraßenbaumasse, be
stehend aus Sand, Ton u. gegebenenfalls Steinschlag, sowie aus W- u . Bitumen. Als 
B itum en werden asphaltartige R ückstände von Mineralölen oder Mineralölerzeugnissen 
verw endet, welche mindestens 2 Gewichts-%  feste P araffine enthalten . (Holl- P- 
51474  vom -5/4. 1939, ausg. 15/11. 1941.) H o ffm a n X -

Erich Herwig Kadmer, Schmierstoffe und Maschinenschmierung. 2. veränd. u. verm. Aufl.
Berlin: Borntracger. 1941. (X II, 507 S.) gr. 8». RM. 20.S0; Hlw. RM. 22.30.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
Joseph R . K anagy, Über die B ildung von Kohlensäure und W asser a u s  lohgaren 

Ledern bei erhöhten Tem peraturen. (Vgl. C. 1941. I. 1636.) F ü r diese Unterss. wurden 
ungegerbtes H autpu lver sowie 4 lohgare Leder herangezogen u. zwar m it Kastanie, 
Quebracho, Mangrove u. Sum ach gegerbte Leder. Diese 4 Leder w aren in  der Vers.- 
Gerberei des N A TIO N A L  B u r e a u  OF S t a n d a r d s  hergestellt worden u . wurden nach 
dem E n tfe tten  u. Einstellen bei 65° relativer Feuchtigkeit u . Zim mertemp. fü r die Verss.
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genommen. D as H autpulvcr u. die 4 Leder wurden jeweils a'üf 60, 80, 100, 120 u. 140° 
in Ggw. von 0 2, L uft, Helium oder N 2 erh itz t, dabei wurden das entweichende C 0 2 u. 
W. erm ittelt. Oberhalb von 140° t r a t  bei säm tlichen Proben schon eine gewisse Zers, 
ein, so daß die Verss. nu r bis zu dieser Temp. gesteigert werden konnten. Bei säm tlichen 
Verss. entwickelte H autpulver ganz erheblich weniger C 0 2 u. W- als die verschied. 
Leder. Das m it K astanie gegerbte Leder entw ickelte am  meisten C 0 2; die Reihenfolge 
der C02-Bldg. is t: m it K astanie, Sum ach, Mangrove u. an  le tz ter Stelle m it Quebracho 
gegerbtes Leder. M it Mangrove u. Quebracho gegerbte Leder entwickeln in  Ggw. von 
Luft u. 0 2 erheblich m ehr W- als m it Sumach u. K astanie gegerbte Leder. Die Bldg. 
von C02 bei säm tlichen Ledern steigert sich in Ggw. von L uft oder 0 2 in den meisten 
Fällen ungefähr um das 3-fache pro 20° Temp.-Steigerung. Die Bldg. von W- un ter 
denselben Bedingungen is t erheblich geringer. Im  allg. ist das V erhältnis des gebildeten 
C02 zum W- ungefähr 3 : 1. In  Ggw. von Helium >st die Bldg. von C 0 2 u. W- bei säm t
lichen Ledern nur sehr gering, was darau f h indeutet, daß die Einw . des Q2 tatsächlich 
eine oxydierende au f die lohgaren Leder ist. Die Unterschiede in  der Bldg. von C 0 2 
u. W. in Ggw. von 0 2 oder L u ft sind n ich t d irek t von dem Partia ld ruck  des 0 2 in den 
beiden Gasen abhängig. Die von den Ledern gebildeten Mengen an  C 0 2 stehen in direktem  
Verhältnis zu den Mengen an durch 0,1-n. N a2C 0 3-Lsgg. extrahierbaren N 2-haltigen 
Stoffen aus den betreffenden Ledern un ter denselben Vers.-Bedingungen. Bei dem 
mit Kastanie gegerbtem Leder b e träg t z. B. bei E inw . von 0 2 die C 0 2-Bldg. nach 
13 Tagen l° /0 bei 80°, 3 %  bei 100°, 9°/0 bei 120° u. 22%  bei 140°, w ährend die Bldg. von 
W. 1% bei 80°, 2%  bei 100°, 5%  bei 120° u. 11%  bei 140° beträg t. (Ausführliche Tabellen 
u. Kurven.) ( J .  Res. nat. Bur. S tandards 2 7 . 257— 67. Sept. 1941. W ashington, N ational 
Bureau of Standards.) M ECKE.

F. S tather und R . Schubert, K unststoffe a ls Auslausehm aterialien fü r  Leder. 
Kurze Ü bersicht über die Herst.-W eise u. Anwendungsgebiete der verschied. W erkstoff- 
arten (1. Fagelane, 2. F ab inette , u . 3. N ifarine) sowie über die fü r die W erkstoffherst. 
verarbeiteten Rohstoffe u. deren E infl. au f  die Q ualitätscigg. der Lederaustausch - 
materialien. Vff. kommen zu dem Schluß, daß  die Verwendung von K unststoffen an 
Stelle von Leder un ter den augenblicklichen V erhältnissen zwangsläufig gegeben is t 
u. durch die E ntw . au f diesem Gebiet in  den letzten  Jah ren  einen erheblichen Ausbau 
erfahren hat. D abei w ird eine völlige V erdrängung dieser W erkstoffe aus der leder
verarbeitenden Industrie  m it Sicherheit auch dann n ich t eintreten, wenn wieder 
genügend Leder zur Verfügung steh t, d a  sich diese M aterialien fü r viele Verwendungs
zwecke sehr gu t bew ährt haben, (ö s te rr . Chemiker-Ztg. 4 5 - 3—9. 5/1. 1942. Freiberg/Sa., 
Deutsche V ers.-Anstalt u. Fachsehule fü r L ederindustrie.) M e c k e .

Felix F ritz , Uber die Zusammensetzung von Kunstleder. P a ten t- u. L ite ra tu r
auszüge. (Nitrocellulose 1 2 . 186— 88. O kt. 1941. E ltville a. R h.) S c h e i f e l e .

Thornton L. Lynam , New Bedford, Mass., V. S t. A., K unstleder. Lohgare Lcder- 
abfälle werden trocken teils zu kurzen Fasern  zerm ahlen, teils zu langen Fasern  zer
rissen u. die so erhaltenen Fasern m iteinander u. m it W ., gegebenenfalls un ter Zusatz 
eines alkal. N etzm ittels, gleichmäßig verm engt, w orauf m an den Faserbrei au f ein 
P h  von 4,5—5,5 einstellt u. alsdann au f einer Papierm aschine zu einer B ahn verfilzt. 
Dem Lederfaserbrei kann m an auch noch eklen Brei von  Papierfasern m it einem pH 
von 10 beimengen. D ie durchlässige Faserbahn w ird getrocknet u. m it einem B inde
mittel getränkt, bes. m it einer K autschukem ulsion. (A . P .  2 2 3 7  2 3 5  vom  11/11. 
1936, ausg. 1/4. 1941.) S a r r e .

XXII. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
E. Lehm ann, D ie Konservierung der Leime. Vf. e rö r te rt die an  ein gutes Kon- 

servierungs- u. Desinfektionsm ittel zu stellenden Anforderungen, bes. bei Leimsorten. 
(Knochenverarb. u . Leim. 3 . 224— 25. Dez. 1941.) P a n g r i t z .

0 . V. Simonson, Qualität und physikalische P rü f ung von H autleim . Beschreibung 
des Gewinnungsverf. fü r H autleim  m it 12— 14%  Feuchtigkeitsgehalt. Hochwertiger 
Hautleim für Schleifm ittel m uß durch sorgfältige K alkbehandlung aus hochwertigem 
Ausgangsmaterial hergestellt, d ie Tem p. des Bades genau kontro lliert, nach der K alk 
behandlung sorgfältig gewaschen, fü r jede E x trak tio n  eine m öglichst niedrige Temp. 
gewählt u. die Trocknung der Leim lsg. rasch vorgenom men werden. (M onthly Rev. 
Amer. E leetro-Platers’ Soc. 2 8 . 789— 92. O kt. 1941.) S c h e i f e l e .

Adolf Schirm aim , Leimstreckmiltel. P ra k t. Angaben über die Anwendungsweise 
verschied. Leim streckm ittel des H andels, wie K ollidin, Leimol. (K artonnagen- u. 
Papicrwaron-Ztg. 4 5 . 419—20. 30/12. 1941.) S c h e i f e l e .
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Curt Philipp, Kautschukklebemittel, -kitte und -dichtungsmassen, ihre Entwicklung 
in  den letzten 10 Jahren an  H and der Patentlüeratur. (KnochenVerarb. u . Leim 3. 203 
bis 207. 219—23. Dez. 1941.) P a n g r i t z .

A. Lew igurow itseh, A. Sseregin und W . Ssum kin, Verringerung des Lösungs- 
mittelverbrauches in  Ghittaperchaklebmilteln. Vff. empfehlen die Anwendung von Gutta, 
perchafilmen ohne Heißpressen un ter E rhitzung der zu klebenden Teile durch Strahlung 
in einem m it elektr. P la tten  erhitzten Schrank (Temp. am  G itter 85 ±  3°) fü r eine 
D auer von 5—6 M inuten. D urch die Verwendung von G uttaperchafilm  wird gegenüber 
dom üblichen Verf. ein geringerer Verbrauch an  Lösungsm. erreicht. (Ko/KeneiiHO- 
OßyBiiaa npoMMiii.ieiraocTi CCCP [Leder- u. Schuhw arenind. U dSS R ] 19. N r. 11/12. 
19—21. N ov./Dez. 1940.) ______ _________ R . K . MÜLLER.

Ambrozio Tagliabue, Severo s . Pietro/M ailand, K altle im , bestehend aus 900 (g) 
reinem Gasein, 100 D extrin, 2 M irbanöl, 200 fl. N atronlauge u. einer zur gewünschten 
E instellung erforderlichen W.-Mengo. (It. P- 3 7 5 1 1 2  vom 24/4. 1939.) M ö l l e r i n g .

K alle & Co. A .-G ., W iesbaden-Biebrich, Klebstoff, bestehend aus wasserlösl. 
Cellulosederivv. (bes. Celluloseäthern) u. einer erheblichen Menge von wasserlösl., auf 
C ellulosederiw . quellend u. lösend w irkenden Stoffen wie H arnstoff ( I ) .— In  einewss. 
Lsg., die au f  50 (Teile) W. 20 M ethyl- oder Oxyäthylcellulose en thält, trä g t man 
50 N H.,Br; man erhält einen g u t streichfähigen Leim, der fest hafte t u. Papier gut 
leim t. — 50 melhylcelluloseglykolsaures N a  werden m it 50 I u. 400 W. zu einer Paste 
verknetet, die ebenfalls Papier gu t leim t. (D. R . P . 716 221 K l. 22i vom  26/4. 1936, 
ausg. 15/1. 1942.) M ö l l e r i n g .

XXIV. Photographie.
J .  Czech, Kam eraaufnahm en von Elektronenstrahloscülogrammen. N ach einer 

E rläuterung der fü r die photograph. Aufnahm e wichtigen Eigg. der BRAUNschen 
H ochvakuum röhre g ib t Vf. an H and  eines Beispieles die fü r die Bemessung einer Auf
nahm eeinrichtung wichtigen Gesichtspunkte an. D er Errechnung der Belichtungszeit 
liegt die erzielbaro maximale Schreibgeschwindigkeit zugrunde. Die V erarbeitung der 
Aufnahmen w ird erörtert. (Z. angew. Photogr. W iss. Techn. 3. 65—71. O kt. 1941. 
Neuenhagen b. Berlin.) HENNEBERG.

N. P . Fedotjew  und s. Ja . G rilichess. D ie Erzielung photographischer Abbildungen 
a u f oxydiertem  A lum in ium .' Vff. teilen eine N achprüfung der verschied. Verff. für die 
Oberflächenoxydation von Al m it u. untersuchen im einzelnen den E infl. der Elek
trolysedauer, der S trom stärke, der Temp. u. der Säurekonz, bei der elektrolyt. Oxy
dation  in H 2S 0 4, sowie die A bhängigkeit der F ilm stärke u. der A usbeute von Strom 
u. E lektrolysedauer. F ü r  die Gewinnung photograph. Cyanotypiebilder werden die 
anoxydierten A l-P latten  in eine Lsg. von 25 g Eo-NH4-C itrat u. 20 g K 3Fe(CN)c in 
200 ccm W. eingelegt, nach Trocknung un ter dem N egativ  belich tet u. durch Waschen 
m it W. entw ickelt u. fix iert. Ag-Bilder (z. B. nach D. R . P . 607012) werden am  besten 
m it einer Lsg. von 10 ccm l.% ig. AuC13 -f- 1 g CaC03 in 100 ccm W . geton t. Verss. 
m it A gBr zeigen, daß  als physikal. E ntw ickler ein Gemisch von A : 10 g Metol +  50g 
C itronensäure in 500 ccm W. u. B : 2 g  A gN 03 in 20 cem W. (A : B =  100: 1) brauchbar 
ist, oder auch ein Fe-Entw ickler aus A : 380 g  K 2C20 4 in 1 1 W. u. B : 100 g Fe-Vitriol +
1 g C itronensäure in 300  cem W . (A : B = 3 :  1). (T p y a ti  JleinrurpaacKoro Kpacno3naMes- 
noro NiiMiiKO-TexHOJiorimecKoro IIiicTirry-xa hm . JleninirpaacKoro CoBeia [Arb. Lenin- 
grader chem.-technol. R ote-Fahne-Inst. Leningrader R a tes] 10. 9— 19. 1941 .) R.K.Mü.

Je . K . Podgorodetzki, M. M. Bassow und  K . N. K alaschnikow a, Methoden zw 
Herstellung verschiedenartiger Projeklionsschirme. Vff. klassifizieren die Kinoprojektions
schirme in reflektierende (m it diffuser Reflexion, gerichteter sta rk er oder schwacher 
Streuung) u. durchscheinende (m it sta rk er oder schwacher Streuung). E s werden die 
verschied. Typen u. ihre Anwendungsbereiche erö rtert. (K iih o * o to x h m  IIpOMiuuJieHnoc» 
[K inophotochem . In d .]  6 . N r. 9. 29— 35. Sept. 1940. Moskau.) R . K . MÜLLER.

K odak L td., London, E ngland, Schichtbildner fü r  Halogensilberemulsionen, Das 
Halogensilber w ird in wss. Lsgg. von P olyvinylalkohol oder von wasserlösl. Polyvinyl
estern, wie z. B. teilweise hydrolysiertem  P olyvinylaceta t suspendiert. H ierbei werden 
die im E . P . 525085 (C. 1941. II . 1913— 14) beschriebenen Verbb. als Gelierungsmittel 
benutzt. (E . P. 527 283 vom  14/2. 1939, ausg. 31/10. 1940.) IC aliX .

K odak-Path6, Frankreich , Schutzschichten fü r  photographisches M aterial. Als 
Schichtbildner verw endet man Verbb. der Polyvinylacetaldehydacetalharzgruppe. Der
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größte Teil dieser Verbb. ist in kaltem  W. leichter lösl. als in warmem W asser. M aß
gebend dafür is t der Geh. an O H-Gruppen, berechnet in °/0 Polyvinylalkohol. E r  muß 
größer als etwa (13 ,5+ 0 ,04ct-f 0 ,014a2) °/0 u. geringer als (48,5 +  0,7 5 a -f 0,05a.2)%  
sein, wobei a den Geh. an A cetatgruppen, ausgedrückt in °/0 P olyvinylacetat, darste llt. 
Das Aufträgen dieser H arze erfolgt aus wss. Lsg. au f die B ildschieht vor oder nach 
der Belichtung. D er V orteil ihrer Anwendung besteh t darin , daß  die daraus her
gestellten Schutzschichten im Falle der Beschädigung leicht durch kaltes W. abgelöst u. 
erneuert werden können. Beispiel: 3 g H arz, gelöst in einem Gemisch von 30 ccm 
Äthylacetat +  70 ccm Alkohol (95% ), oder: 1 g H arz, gelöst in 100 ccm 1,4-Dioxan. 
(F. P. 860 004 vom 27/7. 1939, ausg. 4/1. 1941,. A. Prior. 27/7. 1938.) I C a lix .

I. Gr. Farbenindustrie  A kt.-G es., F ran k fu rt a. M., Sensibilisierungsfarbstoffe. 
Man stellt in üblicher Weise T rim ethincyanine un ter Verwendung von quartären  Salzen 
des 2-Methyl-5-phenyloxodiazols, die im Phenylrest substitu iert sein können u. die 
durch Vakuumdest. eines Gemisches aus A eetylbenzoylhydrazin u. P 20 5 u. anschließende 
Quaternierung erhältlich sind, her. Die Farbstoffe  dienen zum Sensibilisieren  von 

Nn |N CH, H,C,----- Nr-------- .CH,“
C H = C H  CH~

jST CH, H.C----- X r

C— C H = C H — -  C H = c l

,XT CH, H,C,-----XV
C5— C H = C H ----- C H = c l

TH

VIII

IX

X '|| |N CH,
C % ^ C - — CH~ 

O

HaC Xi 1 II;
CH—  - C H = c l ^ ^ J c H ,

; c h ,

-.CH,"
JcH,

-.CH,“
JcH,

CH ,-

c io -

ClOr

CKV

C10,~

cio,-

ClO ,-

ClO,-

Halogensilberemulsionen. —  Man löst 3,2 g N-Äthyl-2-methenthiazolin-a>-aldehyd (I) 
in 10 ccm P yr id in  u. 120 Tropfen E ssigsäureanhydrid  u. g ib t un ter K ühlen m it einer 
Kältemischung u. un ter R ühren 6,1 g 2-M ethyl-S-phenyloxodiazoljodm ethylat hinzu. 
Nach Zusatz von 10 ccm M ethanol, 30 cem 10%ig. NaClO,r Lsg. u. einigen Eisstückcn 
kryst. der Farbstoff IV aus, der nach dem U m krystallisieren aus M ethanol ein .16- 
sorptionsmaximum  (AM) bei 455 m/t u. ein Sensibilisierungsm axim um  (SW ) bei 475 m/t 
besitzt. W eiter erhält man entsprechend: aus N-M ethyl-2-methenthiazolin-a>-aldehyd (II) 
u. 2-M ethyl-5-o-toluyloxodiazoljodmeihylat (III) einen F a rbs to ff V, AM bei 455 m p, 
SM bei 475 m /t; aus I  u. 2-M elhyl-5-m -m ethoxyphenyloxodiazoljodm ethylat einen F a rb 
stoff VI, AM bei 460 m/t, SM bei 478 m /t; aus I I  u. 2-M ethyl-5-o-clilorphenyloxodiazol- 
jodrjusthylateinen Farbsto ff V II, AM bei 455 m/t, SM bei 475 m /t; aus N -Äthyl-2-m ellien- 
chinolin-oi-aldehyd u. I I I  einen F a rbs to ff V III , AM bei 530 m/t, SM bei 565 m /t; aus 
h :Ji-Tnniethyl-2-riiethenindol-ü)-aldehyd  u. I I I  einen F arbsto ff IX , AM bei 490 m/t, 
SM bei 525 m /t; aus N -Äthyl-2-methenbenzthiazol-u>-aldehyd u. I I I  einen F arbsto ff X, 
AM bei 505 m/t, SM bei 540 m/t. (Schw z.P . 214 921 vom 5/10. 1939, ausg. 16/8. 
1941. D. Prior. 5/10.1938.) S t a r g a r d .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., F ra n k fu rt a. M., Sensibilisierungsfarbstoffe. 
Man stellt in üblicher Weise T rim ethincyaninfarbstoffe un ter Verwendung von 2-M ethyl- 
o-furyloxodiazoljodmethylat (I), das durch V akuum dest. eines Gemisches aus Mono-



ncetylbrenzschleim säurehydrazid u. P 20 5 als farbloses Öl vom K p .5l5 133— 134° 
anschließende Q uaternierung erhältlich ist, her. D ie Farbstoffe dienen zum Sensi-
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bilisieren  von Halogensilberemulsionen. —  Eine Lsg. von 3,2 g N-Äthyl-2-methen- 
thiazolin-w-aldehyd  (II) in 10 ccm P yr id in  u. 120 Tropfen E ssigsäureanhydrid  versetzt 
m an un ter K ühlen m it einer K ältem ischung u. R ühren m it 5,9 g I, versetzt nach 1-std. 
R ühren m it 10 ccm M ethanol u. 30 ccm 10%ig. N aClO t -Lsg. u. k ryst. den nach Zusatz 
von einigen Eisstücken erhältlichen F arbsto ff I I I  w iederholt aus M ethanol um. Der 
F arb sto ff besitzt ein A bsorptionsm axim um  (AM) bei 460 m it. ein Scnsibilisierungs- 
m axim um  (SM) bei 488 m p . W eiter erhält man entsprechend: aus N-M ethyl-2-methn- 
chinolin-w-aldehyd u. I einen F arbsto ff IV, AM bei 460 m/z, SM bei 488 p p ; aus II u. 
M ethyl-5-furyloxodiazoljodäthylat einen F arbsto ff V, AM bei 460 m p ,  SM bei 480 p/i. 
(Schwz. P . 214 922vom 8/12. 1939, ausg. 16/8.1941. D. Prior. 9/12.1938.) S t a r g a r b .

I . G. F arben industrie  A kt.-G es., F ran k fu rt a. M., Farbkorrektur beim Kopieren 
von Farbfilmen. Man verw endet eine zweiteilige F ilteranordnung, bei der das eigentliche 
F ilte r aus einem F arb raster besteht, der zahlreiche gleichgroße Felder in  den 3  Grund
farben u . farblose Zonen en thält. D arüber befindet sich eine P la tte  aus lichtundurch
lässigem M aterial, die eine Anzahl Löcher in  Größe der Farbrasterfelder en thält. Durch 
M ikrom eterschrauben kann diese in 2 R ichtungen so verschoben werden gegenüber 
dem R aster, daß  durch teilweise Freigabe von Farbfeldern beim Kopieren jede beliebige 
einheitliche oder gemischte L ichtfarbe erzeugt u . dam it die gewünschten Farbkorrek
tu ren  herbeigeführt werden können. (It. P- 377 062 vom  2 1 / 8 .  1 9 3 9 .  D. Prior. 22/S. 
1 9 3 8 . )  K a l k .

D eutscher V erlag (E rfinder: A lfred Stolz), Berlin, Wahlweise Herstellung m  
Rasier-, Halbton- und Striehaufnahmen hinter einem Raster, dad . gek., daß ein Raster 
zur Verwendung gelangt, der einesteils aus klaren, fü r weißes L ich t durchlässigen u. 
anderenteils nur eine bestim m te F arbe  durchlassenden E lem enten besteht, u. zur Herst, 
von R asteraufnahm en ein zu den farbigen Rastorelem enten kom plem entäres Farbfilter, 
zur H erst. von H albton- u. S trichaufnahm en dagegen ein den farbigen Rasterelement« 
gleichfarbiges F arbfilter b enu tz t w ird. (D. R . P . 714 059 K l. 57d vom 11/4. 1940, 
ausg. 20/11.1941.) . G r o t e .

Georg W althe r, München, Herstellen von Teilkopiervorlagen nach farbenphoto
graphischen Aufnahm en, dad . gek., daß  von den drei Farbausziigen aus m it schwarzem 
K örperfarbstoff gefärbten K oll.-Schichten so viel Absaugedruckformen als Farben zum 
D ruck verw endet werden sollen, durch längeres oder kürzeres Belichten au f durch
sichtigen U nterlagen hergestellt, m it den Teilfarblsgg. eingefärbt u . zu Farbvorlagen 
abgedruckt werden, w orauf die Absaugedruckformen als Kopiervorlagen für die 
M aschinenteildruckform en verw endet werden. (D. R . P . 714 331 K l. 57 d vom 28/7. 
1940, ausg. 27/11. 1941.) G r o te .

K o d a k -P a th e , F rankreich , Vierfarbendruck. F ü r die richtige Farbwiedergabe 
beim V ierfarbendruck soll die Transparenz der schwarzen Teildruckvorlage = 
X
y  T  b~F +  2'mjV +  T F / P  sein, wobei T b v, T m u . ' l f  die Transparenzen der blau- 

grünen, purpurnen  u. gelben Teildruckvorlage, N  eine Zahl größer als 1 u . P  eine Zahl

zwischen 1 u. 3 bedeuten. Die D. des schwarzen Teilnegativs is t =  D r-V +  
wobei D r, D v, D b die DD. des ro ten , grünen u. blauen Teilnegativs u. N  eine Zahl größer 
als 1,5 bedeuten. Man nim m t zunächst die 3 Teilnegative durch die entsprechenden 
F arb filter auf, kopiert sie au f  3 photographische Schichten, so daß die Positive einen 
erhöhten K ontrast gegenüber dem Original (N  größer als 1) erhalten, kopiert dann 
jedes der 3 Positive au f ein u . dieselbe photograph. Schicht derart, daß man prakt- 
einen K ontrast =  1/AT erhält, wobei das schwarze Teilnegativ en ts teh t, von dem dann 
die Positivkopie hergestellt w ird. (F. P. 867 412 vom 17/2. 1940, ausg. 27/10. 1941- 
A. Prior. 18/2. 1939.) G r o t e .

V erantw ortlich: Dr. >1. Pflücke, B erlin  W 35, S igism undstr. 4. —  A nzeigenleiter: A nton  B urger,B th* 
Tem pelhof. —  Zur Z eit g ilt A nzeigeupreisliste N r. 3. —  D ruck von  M etzger & W ittig  in  Leipzig C1- . 
Verlag Chem ie, G. m. b. H . (G eschäftsführer: Senator e. li. H . Degencr), B erlin  IV 35, Vfoyrschstr.u


