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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Markus F ie rz , Elemente und  Atome. W ährend  die Vorstellungen der A ntike (Plato) 

über die Materie zunächst m it den modernen Begriffen des E lem entarteilchens (Elektron, 
Proton) durchaus noch in  E ink lang  standen, m uß dieses an tike  Schema durch die 
Entdeckung weiterer E lem entarteilchen (Neutron, Positron, Meson) nun  doch als 
nicht mehr ausreichend angesehen werden. (Scientia [Milano) 71  ([4] 36). 67 72.
1942. Basel, Univ., Physikal. A nstalt.) S trÜ B IN G .
* Mata P rasad  und M. A . N aq v i, Heterogene Reaktion zwischen Chromsulfat und  
Mangandioxyd. D ie G eschwindigkeit der heterogenen R k . zwischen fein  verteiltem  
gepulvertem MnO„ u. Cr2(S 0 4)3 w ird  in  wss. Lsg. bei 36 u. 46° gemessen (über d ie  zu 
UhS04 u. H ./Jr,0 ; führende R k . vgl. auch 0 . 1941. 1. 862). D ie R k.-G eschw indigkeit 
wächst mit steigender Cr2(SO,i)3-K onz., steigender Temp. u. steigender Teilchengröße 
des Mn02 bei gleicher Gewichtsmenge (Siebfraktionen 60— 80 u. 80— 100 Maschen). 
Die Rk. Beginnt sehr rasch, w ird aber b a ld  langsam ; ih r A blauf is t analog dem des 
NHj-Zerfalls an glühendem P t  (vgl, H i n s h e l w o o d  u .  B u r k ,  C. 1925 . I I .  881) u. 
deutet auf eine starke H em m ung der R k . durch starke A dsorption der R k .-P rodd . hin. 
(J. Indian ehem. Soc. 17. 370— 74. Ju n i 1940. Bom bay, R oy. In s t, o f Sei., Chem. 
Labor.) . REITZ.

F. Perktold, Berichtigung. „Mathematische Erläuterungen der Zeitgleichung fü r  
die Berechnung der Oxydationsgeschwindigkeiten von NO zu  N O t .‘l B erichtigung einer 
sprachlichen U nklarheit in  der C. 1942. I .  710 referierten A rbeit m it dem genannten 
Titel, betreffend die D efin ition  der Rk.-G eschw indigkeit. (Chemie 55. 141. 25/4.
1942.) B r a u e r .

B. D. Melnik, I. G. L esso ch in  und  D. G. Traber, Untersuchung der Katalysatoren 
zur Oxydation von N O  zu N 0 2. D ie U nters, von B im sstein als K ata ly sa to r der Oxy
dation NO -X N 0 2 bei 15— 50“ ergab, daß  dieser ohne E in fl. au f d ie  R k . is t. Dasselbe 
Ergebnis wurde m it verschied. Z iegelsteinsorten (D. 2,57 g/ccm b is 1,64 g/ccm) erzielt. 
Bei Anwesenheit von au f  B im sstein aufgetragenem  E isenoxyd fin d e t eine unbedeutende 
Beschleunigung s ta t t ;  Sb-O xyd au f  B im sstein erhöht d ie  R k.-G eschw indigkeit um das 
Fünffache. 1%  W .-D a m p f h a t fa s t keinen E influß . A ktives MnOa u. H opcalit 
(40% Cu +  60%  MnO,) erhöhen d ie  R k.-G eschw indigkeit bei 20° um das Fünffache, 
hei 60“ um das Zehnfache. Am w irksam sten w ar ein Carboalumogel, das bei 20° eine 
40-fache Beschleunigung hervorrief. (Tpysbi HeHimrpajcKoro KpacH03naMeimoro Numuko- 
TexHO/ioruuccKoro IlHCiuxyTa um. HeHuurpaffCKoro Coueia [Arb. Leningrader chem.- 
technol. Rote-Fahne-Inst. Leningrader R ates] 9. 3'—12. 1940. Leningrad, Labor, f. d . 
Technologie anorgan. Stoffe.) D e r j u g i n .

I. A. C hrism ann, K inetik  der katalytischen Ammoniakzersetzung. V ortrag  über 
neuere Ergebnisse (vgl. auch C h r is m a n n  u .  K o r n i t s c h u k ,  C. 1938. I I .  2888). 
(lonouin AKaseMii Haytc VPCP [Rep. Acad. Sei. U kr. SSR ] 1940. N r. 6. 19— 25. 
Dnepropetrowsk, A kad. d . ' W iss. d . U kr. SSR, P issarshew ski In s t. f. physikal. 
Chemie.) R e i t z .

Max Bodenstein, Walther Krauß und  Alfred v. Nagel, N otiz zu  der Abhandlung : 
Einige Reaktionen des H ydroxylam ins und  die katalytische Am m oniakoxydation von 
Max Bodenstein. Im  A nschluß an  d ie  von B o d e n s t e i n  (C. 1941. I I .  2051) an  Ü ber
legungen von V. N a g e l  geübte K rit ik  haben sich diese A utoren in  einer Aussprache 
wie folgt geeinigt: „ 1. B o d e n s t e i n  u. K r a u s z  erkennen an , d aß  v . N a g e l  in  der 
¿eh, als HNO oder N H  als P rim ärprod . d isk u tie rt w urde, als erster d a rau f hingewiesen 
hat, daß HNO möglicherweise ein sek, O xydationsprod. is t, daß  aus prim , entstandenem  
hH gebildet wird. 2. v . N a g e l  sch ließ t sich nach den Verss. von K r a u s z  u. N e u h a u s  
% 1942. I. 1095) dem verzw eigten Schema von B o d e n s t e i n  an, nach  dem N H aO 
jiichtnur mit atom arem  O zu H N O , sondern auch m it mol. 0 2 zu H N 0 2 oxyd iert w'erden 
"ann, (Z, Elektrochem . angew. physik. Chem. 48. 167. März 1942.) Z e i s e ,

Schwerer W asserstoff vgl. S. 371, 376, 388, 389.
*) Gleichgewichte u . K inetik  von R kk. organ. Verbb. s. S. 384 n. 385.
X X IV . 2. 25
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A. van Itterbeek, D ie Absorption von Schall in  Gasen unter Anwendung der Stoß
kinetik. Zusamm enfassung vor allem eigener A rbeiten  des Vf. (vgl. C. 1941. II. 850 u. 
früher). E in  U ltrasehallin terferom eter zur Verwendung' fü r verschied. Drucke u. bei 
hohen Tem pp. w ird beschrieben. (Meded. K on. V laam scho Acad. W etensch., Lctteren 
Schoone K ünsten  Belgie, K l. W etensch. 1940. N r. 2. 3— 22.) Fuchs.

C. Zwikker, J. van den Eijk und  C. W. Kosten, Absorption von Schall durch 
poröse Stoffe. Teil I I I .  (XI. vgl. C. 1941. I I .  712.) D er Zusammenhang zwischen 
Schallgeschwindigkeit u. S tru k tu rfak to r w ird fü r M ateria lien von bekanntem Struktur- 
fak to r (paraffinierte Papierröhren u. Glasröhren) experim entell untersucht. Die Verss. 
stehen im E ink lang  m it der Theorie. D er dynam . Ström ungsw iderstand ist erheblich 
größer als der HELMHOLTZ-KiECHHOFFsche (vgl. nächst. Ref.). (Physiea 8.1094—1101. 
Dez. 1941. D elft, Techn. Hoogeschool, L abor, voor Techn. Physiea.) Fuchs.

C. Zwikker, Absorption von Schall durch poröse Stoffe. Teil IV . (III. vgl. vorst, 
R ef.) Theoret. B etrach tungen  über den Zusam m enhang zwischen dynam. Strömungs
w iderstand u. W ärm oüborgangsw iderstand. (Physiea 8 . 1102— 06. Dez. 1941. Delft, 
Techn. Hoogeschool, L abor, voor Techn. Physiea.) F u ch s .

P . A . B a ä u lin , Absorption von Ultraschallwellen in  viscosenFlüssigkeiten. Bei 21" 
w urde fü r ein G/ycerin-IF.-Gemisch (I) m it je  50%  u - fü r R icinusöl (II) der Ultra- 
schallabsorptionskoeff. a gemessen. F ü r  (a //2)-1017 ( / =  Frequenz) wurde für die 
in  ( )  gen an n ten /-W erte  erhalten : fü r I  1600 (20 660 kH z), 1700 (14 0 00), 1800 (12 430), 
1800 (7560), 1700 (5920) u. fü r II 2100 (15 720), 3200 (9230), 3500 (7590), 4200 (5940), 
4500 (4290) (weitere W erte fü r I s. im Original). D ie theoret. W erte fü r (aff2)-1017 sind 
1300 fü r I  u. 8200 fü r II . D iskussion: Bei I  g ilt in  dem untersuchten /-Bereich das 
gewöhnliche STOKESsche Gesetz. Bei I I  sp ie lt der R elaxationseffekt bereits eine 
merkliche R olle; d ie  R elaxationszeit w ird  zu 10~8 Sek. abgeschätzt. (C. R . [Doklady] 
Acad. Sei. U R SS 31 (N. S. 9). 113— 16. 20/4. 1941. Moskau, U SSR , Acad. of Sciences, 
P . N . Lebedev Phys. In s t.)  FUCHS.

Joseph Bader, Forschung u. Forschungsinstitute. Eine Monographie (1. techn.-wiss. 
Forschungseinrichtungen. .T. 1. Der S taa t als Forscher. München: Verl. d. deutschen 
Technik. 1941. (X, 191 S.) 4° =  Die Bücher d. deutschen Technik. RM. 12.—; Vorzugs
preis RM. 9.60.

P. H. Beijer, Driehondervijftig seheikunclige vraagstukken en lionderd qualitatieve Tragen. 
l l e dr. Amsterdam: D. B. Centen. (82 S.) 8°. fl. 1.18; Antwoorden (7 S.) fl- 0.37,

Ai, Aufbau der Materie.
D. Blochinzew und P. Nemirowski, D ie Beziehung zwischen den Quantengleichungen 

und den klassischen Gleichungen von Gibbs. II. (I. vgl. C. 1940. I I .  1686.) Vff. stellen 
fest, daß  kein G renzübergang von den Quantengleichungen zu den klass. Gleichungen 
besteht. D ie klass. D arst. w ird  in  dem F alle  erhalten , w enn der Z ustand der Systeme 
dad . gek. is t, daß  in  den Phasenzellen Q ^ > h  w ird. (jKypnaji 3KCiiepnMenTa.ii.uoii u Teo- 
pGTH’iccKoii 'I>ii3iiKii [J . exp. theoret. Physik ] 10. 1263— 66. 1940. Moskau, Akad. d. 
W iss., P hysikal. In s t. P . N . Lebedew.) R . K . MÜLLER-

Alfred Landd, Endliche Eigenenergiewerte in  der Strahlungstheorie. Teil I. Vf. 
versucht zu zeigen, daß  es G ründe fü r einen endlichen E lektronenradius gibt; für diesen 
F all e rhä lt m an auch  eine endliche Eigenenergie des E lektrons. F ü r  ein in einem elektro- 
m agnet. W eekselfeld schwingendes Teilchen m it einer L adung t r i t t  eine H erabsetzung 
der Eigenenergie durch einen S trahlungsdäm pfungsfaktor auf. Vf. berücksichtigt diese 
D äm pfung u. berechnet eine abgeänderte COULOMB-Energie u . dam it eine endlich® 
Eigenenergie des E lektrons. D ie K räfte  zwischen zwei geladenen Teilchen bleiben end
lich fü r einen unendlich kleinen A bstand  dieser Teilchen voneinander. Vf. macht noch 
einige Angaben über die elektrostat. K räfte  zwischen Teilchen verschied. Masse. Die 
Theorie des Vf. s teh t in  Beziehung zu r Mesonentheorie u . zur Best. der SoMMEKFELD- 
schen F einstruk tu rkonstan ten  (vgl. C. 1941. I I .  2527). (Physic. Rev. [2] 60- 121- '■
15/7. 1941. Columbus, O., M endenhall L abor.) NlTKA-

Alfred Lande und Llewellyn H. Thomas, Endliche Eigenenergien in  der Strahlungs
theorie. T e il l l .  Vff. zeigen, daß  d ie in T e i l l  (vgl.vorst.R ef.) vorgeschlageneAbbrechinetii- 
einer F eld theorie  äquivalen t is t, bei welcher die M ay wf.t.t,sehen Gleichungen durc i 
d ie  von Y u k a w a  ergänzt werden. Im  A bschn itt 9 w ird  d ie  exak te  Integration der 
YuKAWAschen Gleichung gegeben, wobei sich zeigt, daß  d ie  R esu lta te  m it der BORS" 
iNFELDschen u. der DiBACschen Theorie in  Beziehung stehen, speziell was die Wellen 
m it größerer Geschwindigkeit als c b e triff t. D ie E lektronenm asse m  is t das Ergebnis 
von Photonen der R uhem asse 0 u. Mesonen der R uhem asse M  =  m -2,137 =  274 »i- 
(Physic. Rev. [2] 60. 514— 23. 1/10. 1941. Columbus, O., U niv.) ÜBBAN.
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K. D. Ssinelnikow, A. K. W alter und A. W. Iwanow, Messung der Strahlung s- 
mrgiémluste durch schnelle Elektronen in  B lei nach der calorimetrischen Methode. (Vgl.
C. 1940. II. 591.) Vff. e rläu tern  die Messung von S trahlungsverlusten  durch Vgl. der 
Erwärmung zweier V akuum calorim oter (m it L i u. Pb) durch einen m onochrom at. 
Elektronenstrahl, der abw echselnd au f das eine u. das andere au ftrifft. D ie in  P b  e r
mittelten Strahlungsverluste stehen innerhalb  der Fehlergrenzen m it den nach der 
Theorie von B e t h e  u . H e i t l e r  (C. 1 9 3 4 . I I .  3720) berechneten in  E ink lang . (IIsb cc tiu i 
AKajeinM Hayu CGCP. Cepiiii 'kiiauuecKaa [Bull. Acad. Sei. U R SS, Sér. physique] 4 . 
273—78. 1940. Charkow, U krain . Physikal.-chem . Inst.)- R . K . M ü l l e r .

L. P jatigo rsk i, Asym metrie beim Zerfall eines sich bewegenden Mesotrons. U nters, 
der Winkelverteilung der entstehenden E lektronen u. N eutrinos u. A bleitung von 
Gleichungen hierfür. (HCypnax '.-iKcnepuMCHiaJiLHofi n TeopeniuecKoir dhwiiKii [J . exp. 
theoret. Physik] 1 0 . 837— 39. 1940.) t R . K . M ü l l e r .

J. R. Oppenheimer und Julian Schwinger, Über die jJV echselw irkung^vm i 
Mmlronen und Atomkernen. K urze theoret. B etrach tung  z u r i  Mesonentheorie von 
H e ise n b e r g  u. von B a b h a  u . H e i t l e r .  (Physic. Rev. [2] 6 0 . 150— 52. 15/7. 1941. 
Berkeley, Univ., Inst. f. Physik.) N i t k a .

W. G. Chlopin, Wege der Anwendung von radioaktiven Elementen und Elementar» 
laichen. Zusammenfassende D arst.: A nwendungsm öglichkeiten natü rlicher u. k ü n st
licher radioakt. Elem ente in der Medizin, der Biologie, zur H erst. von Leuchtfarben, 
zur radioskop. Prüfung von M etallen, als Ind icatoren , z. B. in  der analy t. Chemie, 
hei der Entw. von Trennungsm ethoden fü r ehem. E lem ente, zur Lsg. von Problem en 
der physikal. u. biol. Chemie usw .; Verwendung von Radioelem enten als Z eitstandard . 
(ll3Beciint AKajeMint Ifayn CGCP. Cepua ‘ImsiiuecKaa [Bull. Acad. Sei. U R SS, Sér. 
physique] 4. 332—41. 1940. L eningrad, A kad. d . W iss., R adium inst.) R . K . MÜ.

A. C. Helmholz, Energie und Multipolordnung von K em -y-Strahlung. F ü r  eine 
Reihe von aus deuteroneninduzierten rad io ak t. K ernen entstehenden y-Strahlungen 
wurde mittels magnet. /3-Strahlspektrographen u. photograph. F ilm  als D otek tor die 
y-Energie bestimmt. D ie gemessenen Energiew erte stellen die Energie der Konversions- 
elektronen dar, in  einigen Fällen  auch d ie  der in  schweren E lem enten ausgelösten 
Photoelektronen. Aus dem Koeff. der in te rn a l conversion, dom K /¿ -V erhä ltn is  der 
Konversion, sowie aus der L ebensdauer der y -Übergänge konnten  unabhängige B e
stimmungen der M ultipolordnung erhalten  werden. F ü r  die K em e 69Zn, 83K r, 87Sr, 
10,Ag, 109Ag konnten die W orte fü r den K em sp in  u. d ie K em spinänderung w ahr
scheinlich gemacht werden. (Physic. Rev. [2] 6 0 . 415— 25. 15/9. 1941. Berkeley, Cal., 
Univ., Radiation Labor.) B o m k e .

Adolf Krebs, Der y-Strahlübergang des Bromisomers B0B r  (4,5 Stunden). Bei der 
ehem. Trennung der beiden B r-Isom ere lä ß t sich 80B r (T  — 18 Min.) zu 85%  im  F il tr a t 
abtrennen, da nach der üblichen D eutung 85%  der ausgesandten y- Q uanten eine innere 
Umwandlung erleiden. E s w ird d a rau f hingewiesen, daß  nach N ebelkam m eraufnahm en 
von S id a y  (C. 1942. I . 1718) in  der /f-Schale n u r 43%  der ausgesandten y -Q uanten 
eine innere Umwandlung erfahren. M an m uß daher fü r den obigen A bscheidungs
bruchteil eine andere E rklärung suchen. (Naturwiss. 30. 121. 20/2. 1942.) F l e i s c h m .

L. D. P. King und D. R. Elliott, Kurzlebige Halbwertszeiten von U27Ä , 1631%  
is JH rund S141/Sc. (Vgl. C. 1 9 4 2 . 1. 1594.) D urch B estrahlen m it a-Teilchen von 16 eMV 
aus einem Cyclotron w urden folgende rad ioak t. K erne erhalten : 1427Si (T  — 4,92 Sek.), 
i« 'S (T  =  3,18 Sek.) u. 1835A r (T  =  1,91 Sek.) u. schließlich durch B estrahlen m it 
Deuteronen vor» 8 eMV 2141Sc (T  =  0,87 Sek.). D ie H albw ertszeiten  (HZZ.) wurden 
durch photograph. R egistrieren der Zählrohrausschläge w ährend kurzer Z eitin tcrvalle 
unndestens während 3 HZZ. verfo lg t u. der U ntergrund  längerer HZZ. abgezogen. 
(1 hysic. Rev. [2 ] 5 9 . 108—09. 1/1. 1941.) F l e i s c h m a n n .
f l ' f ,.® a r4ues Da Silva, E ine neue A rt von K ernreaktion : Spaltung des Kerns. Allg. 
überblick über die Entw .-G eschichte der K em spaltungsuntersuchungen. D ie einzelnen
1 rÎe  ̂^er Arbeit behandeln: D as N eutronenbom bardem ent des U rans u. d ie  E xistenz 
der Transurane, die E ntdeckung der K ernspaltung, w eitere experim entelle S tützen 
ur die Kernspaltung des U rans, d ie  bei der K ernspaltung auftretenden  Elem ente, 

die Kernspaltung des Thorium s, d ie  N eutronenbldg. bei der K ernspaltung u. d ie  Mög- 
: keit von K etten-R kk., verzögerte Em ission von N eutronen, Studium  an  den ge
reimten Isotopen des U rans, die K ernspaltung bei den anderen E lem enten, d ie  K em - 

^ « u n g  in der Theorie. (Scientia [Milano] 70. ([4] 35.) 13— 25. 1941. Lisbonne, 
^abor. de Physique, F acu lté  des Sciences.) K r e b s .
0 im? ®eWowitsch und Ju. A. Syssin, Z u r Theorie der KemaufSpaltung. (Vgl. 
hl' L- • '*'■ 1099.) Vff. erörtern  den möglichen Z ustand  eines K erns im  A ugen

ick seines Zerfalls in  zwei annähernd gleiche K em e. D ie Berechnung der Energie
2 5 *
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zweier zusam m enstoßender R otationsellipsoide s teh t n ich t in  E inklang mit den ron 
E r e n k e l  (C. 1939. I .  2923) dargclegten A rgum enten fü r das Vorhandensein nicht 
kugelförmiger K erne. D ie gefundene G rößenordnung der Energie von Ellipsoiden 
g e s ta tte t keine befriedigende D arst. der beobachteten Bldg. einiger schneller Neutren« 
bei jedem A ufspaltungsakt a ls  V erdam pfung bestim m ter N eutronen unter der Einw. 
von im Teilungsvorgang angeregten Spaltstücken . (JKypnaji SKcnepiiMenTrurinoH h Teo- 
peTuuecKoii 4?u3ukii [J . exp. theoret. P hysik ] 10. 83 1 —34 . 1940. Leningrad, Inst. f. 
ehem. Physik.) R . K . MÜLLER.

A. V. Grosse, Die Gleichung fü r  die Uran (235) -Spaltung. Kurze Mitt. über 
d ie C. 1941. I I .  2293 referierte A rbeit von A n d e r s o n ,  E e r m i  u . G r o s s e .  (J. Amer. 
ehem. Soc. 62. 3524— 25. D ez. 1940. New Y ork, Colum bia U niv ., Dop. o f Phys.) Born.

L. I. Russinow u nd  G. N. Flerow, Versuche zur A ufspaltung des Urans. Aus 
den Verss. erg ib t sich, daß  die A ufspaltung von U  u n te r der E inw . therm. Neutronen 
von einer Em ission von 2— 4 sek. N eutronen bei jedem Spaltungsvorgang begleitet ist. 
N ach der M eth. der Selbstabsorption von R esonanzneutronen in  U  läß t sich zeigen, 
daß  die Resonanzneutronen n ich t zu Spaltung führen , in  E ink lang  m it der Annahme 
von B o h r ,  daß  u n te r der E inw . therm . N eutronen n u r das Isotope 236U Aufspaltung 
erleidet. (Hsneciiifl Ai;areMini Hayn CCCP. Gepini <I>n3H>ieCKa>i [Bull. Acad. Sei. 
U R SS , S6r. physique] 4- 310— 14. 1940. L eningrad, A kad. d . Wiss., Physikal.-
techn. Inst.) R . K . MÜLLER.

K. A. Petrshak, Reichweiten und Energien der Spaltstücke hei der Aufspaltung 
von Uran durch schnelle Neutronen.' Bei der U nters, der Spaltstücke der U-Aufspaltung 
durch  schnelle N eutronen m it der Ionisationskam m er m it V erstärker vom Typ WYNN- 
W i l l i a m s  werden zwei G ruppen m it den E nergien 60 u. 85 MeV festgestellt. Hin
sichtlich der R eichw eite ergeben sich zwei scharf unterschiedene Gruppen mit 14 u. 
20 mm Luftreichw eite, w obei d ie  le tz tere  in  der In te n s itä t um etw a 20—25% über- 
w iegt. Alan kann  daraus schließen, daß  neben der A ufspaltung in  Spaltstücke mit 
s ta rk  verschied. Massen eine solche in  Spaltstücke m it nahezu gleicher M. stattfindet. 
Aus U nterss. über den E nergieverlust erg ib t sich, daß  d ie  un tere  Grenze für die wirk
sam e Ladung fü r den  ersten cm der Spur der S paltstücke etw a bei 12 liegt, was mit 
dem theore t., von M i g d a l  erhaltenen W ert übereinstim m t. (H3Beciufl AicajeaiB 
Hayu CCCP. Cepini PiiauuecKaa [Bull. Acad. Sei. U R SS, Sdr. physique] 4. 301 bis 
304. 1940. L eningrad, A kad. d . W iss., R adium inst.) R . K . MÜLLER.

W . G. Chlopin, D ie chemische N a tur der Aufspaltungsprodukte schicerer Kerne. 
(Vgl. C. 1940. II. 2269.) D ie bisher vorgeschlagenen Schem ata fü r die Aufspaltung 
des U  in  1. R b u . Cs; 2. Sr u . X ; 3. K r u. B a erklären  n ich t d ie  Ggw. von Te, J  u. Sb 
in  den S paltproduktcn. Vf. n im m t au f G rund neuer U nterss. an , daß Se u. Te als 
prim . P rodd. anzusprechen sind. (HenecTUii AKaaeinni Hayu CCCP. Cepua 4>u3ERecKaä 
[Bull. Acad. Sei. U R SS, Ser. physique] 4. 305—09. 1940. Leningrad, Akad. d. Wi®-, 
R adium inst.) R . K. MÜLLER.

N. A. Perfilow, Die Beobachtung von Spuren von Rückstoßkemen, die bei der 
Uranspaltung unter der E inw irkung von Neutronen erhalten sind, in  der Wilson-Kammer 
hei vermindertem Druck. (Hunecnm AKareMiiii Hayn CCCP. Cepna 4?u3ir'iecKaa [Bull. 
A cad. Sei. U R SS, Ser. physique] 4. 3 0 0 . 1940. —  C. 1 9 4 1 .1 . 2217 .) R . K. MÜLLER.

A. I. Aliehanjan und  S. Ja. N ikitin, Untersuchung des Endes des ß-SpAlmms 
von R aE  m it einem Doppelmagnetspektrometer. (HsBecriiii AKafleMim Hayn COOr- 
Cepna <I>ii3uuecKaa [Bull. Acad. Sei. U R SS , Ser. physique] 4. 290. 1940. — C. 1941- 
I I .  1120.) R . K . MÜLLER-

Manuel Valadares, D ie y- und Röntgenstrahlspektren der radioaktiven Folge
produkte von Radon im  Spektralgebiet zwischen .700 und  1300 X E .  Mit Hilfe eines 
K rystallspektrographen untersuchte  Vf. das y- u . R öntgenstrahlspektr. von Radon u- 
seiner rad io ak t. Eolgeprodd. b is  herun ter zu P b  82 u. R aD  82. D ie gefundenen Spektrai- 
lin ien  können den einzelnen Zerfallsprodd. (R aB , R aC, R aC ') zugeordnet werden; 
ebenso können die Übergänge zwischen den einzelnen Energieniveaus innerhalb der 
A tom e aus den gemessenen W ellenlängen angegeben werden. (A tti R . Aecad. Ra*1», 
R end. CI. Sei. fisiche, m at. n a tu r . [7] 2■ 1049—56. M ai 1941. Rom, Inst. f. öffentl. 
G esundheitswesen.) NlTKA-

D. W. Skobelzyn, Der Stand des Problems der N a tur und Zusammensetzung der 
kosmischen Strahlung. Zusam m enfassende D arst. au f  G rund der L iteratur. (H'.meciH 
AKaaeMiiii Hayn CCCP. Cepua $ u 3uuecKaa [Bull. A cad. Sei. U R SS, Ser. physique] 4- 
233— 47. 1940. Moskau, A kad. d. W iss., Physikal. In s t.)  R . K . MÜLLER.

K. I . A lexejewa, über die Zahl der „Zerfallselektronen“ bei durchdringenden 
Teilchen. M it 3 G ruppen von GEIGER-MÜLLER-Zählern in  Koinzidenz wird die Inten
s itä t der durch Zerfallelektronen erzeugten weichen (E lektronen-) Komponente in <1('
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Atmosphäre bei Meeresniveau gemessen. D ie Messung w ird m it u . ohne H olzfiltor (W.- 
Äquivalent 160 cm) über den Zählern ausgeführt. D er A nteil an  der durchdringenden 
Strahlung ergibt sich zu 8 ±  2 % , also erheblich geringer als bisher angenommen, es 
ist jedoch verm utlich nur ein geringer Teil davon au f Zerfallelektronen zurück
zuführen. ( U s e c c t i i î i  AnageMiiu HayK CCCP. Cepini $ u 3H<iecKaH [Bull. Acad. Sei. 
URSS, Sér.physique] 4. 248— 53.1940. Moskau, Akad. d. W iss., P liysikal. In s t.) R.K.MÜ.

P. Morrison, Elektroneneinfang in  weißen Zwergstemen. F ü r  weiße Zwerg- 
sterne ist ein gutes Modell eine sphär. G leichgewichtsverteilung eines k a lten  Gases, 
das eine Mischung dars te llt von hochionisierten K ernen u. s ta rk  degenerierten E lek 
tronen. Es werden die Bedingungen fü r die S tab ilitä t eines solchen S yst. aüfgestollt 
sowie für die Möglichkeit, daß  in  seinem Inneren W asserstoff existieren kann . D ie 
beobachteten Spektren stehen d am it im E inklang . Zur E rk lärung  des R ad ius von 
Sirius B wird ein Modell aufgestellt, das in  der äußeren Schale 3H e en thä lt, welches 
instabil gegen Elektrononeinfang bei E nergien über 20 keV is t. D ies Modell versag t 
jedoch in anderer Beziehung. (Physic. Rev. [2] 59. 217. 15/1. 1941. U niv . o f C ali
fornia.) R i t s c h l .

Luigi Barbanti Silva, D ie Absorptionsbande des Wasserdampfes (sogenannte 
„Regenbande“) im  Fraunhof ersehen Spektrum  und die Polarisation des diffusen Himmels- 
Uchtes. Im FRAUNHOFER-Spektr. befindet sich in  der N ähe der N a-D -Linie eine 
W.-Dampfabsorptionsbande, deren In te n s itä t ein Maß fü r die in  der A tm osphäre v o r
handene Feuchtigkeit darste llt. Vf. w eist nach , daß  die Best. des Polarisationsgrades 
des diffusen Himmelslichtes eine gleichwertige M eßmeth. zur E rm ittlung  des W .-D am pf- 
gch. der Atmosphäre ist. D ie Best. des Polarisationsgrades erfolgt au f photoelektr. Wege 
in einfacher Weise. (A tti Soc. N atu ra lis ti M atem atici Modena 72  ([6 ] 20). 118—22.1941. 
Modena, Univ., Geophysikal. O bservât.) N i t k a .

Daniel Barbier und Daniel Chalonge, Über die nächtliche Temperatur der hohen 
atmosphärischen Schichten. Vff. bestim m ten au f dem Jungfrau joch  durch Messung des 
Kontrastes der Ozonbanden in  den S ternspektren  d ie  näch tliche Tem p. der hohen 
atmosphär. Schichten. D ie gefundenen Tem pp. lagen zwischen — 80 u. — 114°, gegen
über Tagestempp. zwischen — 20 u. — 30°. E s lä ß t sich n ich t m it S icherheit feststellon, 
ob diese Temp.-Unterschiedo reell sind, oder ob es sich um einen system at. Fehler bei 
der Best. der Tagestempp. handelt. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 208. 1238—40.
1939.) • G o t t f k ie d .

Daniel Barbier und Daniel Chalonge, Der E in fluß  der Temperatur a u f das 
Absorptionsspektrum des Ozons (Huggins-Banden). (Vgl. C. 1941. I I .  2054.) Vff. be
stimmten die Absorptionskoeff. im Ozon-Absorptionsspektr. in  A bhängigkeit von der 
Temp. im Bereich von — 100 bis + 140°. E s ergeben sich einige wesentliche Abweichungen 
von den Ergebnissen von V a s s y  (C. 1939. I .  3849). Die neuen Ergebnisse ändern  
jedoch nicht wesentlich die früher (vgl. vorst. Ref.) erhaltenen W erte fü r die Tem p. 
der atmosphär. Ozonschicht. D a letztere offenbar un rich tig  sind, m uß der G rund 
dafür in einer ungenügenden K enntn is der zugrunde liegenden S ternspektren  liegen. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 213. 650—52. 10/11. 1941.) _ R i t s c h l .
* S. Mrozowski, H yperfeinstruktur der SpeklraUinien des ionisierten Hg-Atoms. 
Bemerkungen über die F eins truk turlin ien  der doppeltionisierten Hg-Atome 3984, 2848, 
2818 u. 2262 A u. Vgl. m it entsprechenden experim entellen U nteres, von S ib a iy a ,  
V en k a tesa ch a r  u. der Theorie von G o u d sm it  über die L inienaufspaltung. Die u n 
geraden Hg-Isotope besitzen bei der L inie 2262 A eine Spinaufspaltung des oberen 
Energieniveaus 5 d9 6 s 6 p2 Dy,, was in  Ü bereinstim m ung m it der A nnahm e nu r eines 
Bs-Elektrons in diesem Z ustand  ist. (Physic. Rev. [2] 59 .104 . 1/1.1941. Chicago, U niv ., 
Ryerson Physic. Labor.) N i t k a .

Hisao Kuroya und Ryutaro Tsuchida, Absorptionsspektren von Koordinations- 
Krbindungen. IV. Äthylendiaminkobaltkomplexe. D ie in  früheren A rbeiten  (C. 1939.
1. 4155 u. früher) erhaltenen Ergebnisse über Lage u. In te n s itä t de r A bsorptionsbanden 
von Komplexsalzen sowie d ie  Verschiebung von B anden bei V eränderung der L iganden 
werden am Beispiel von 14 Co-Äthylendiam inkom plexen im Vgl. m it den entsprechenden 
Co-Amminkomplexen erneu t b estä tig t gefunden. D ie Ä thylendiam inkom plexe erweisen 
sich als beständiger als dio Amminkomplexe, dem entsprechend sind bes. die Linien 
oer zweiten A bsorptionsbande gegen kürzere W ellenlängen verschoben. Beispiele 
lürdie dritte A bsorptionsbande w erden an  D iäthylendiam inkobaltkom plexen bekannter 
Konfiguration gefunden. E s w ird  eine neue M eth. zu r T rennung von [Co en2]+++ u. 
10°crLCl?gj]+ angegeben. (Bull. ehem. Soc. Ja p a n  15. 427'—39. O kt. 1940. Osaka, 
tmp. Univ., Facu lty  of Science, D ep. of Chem. [O rig.: engl.]) M. S c h e n k .

*) S pektru m  u . R a m a n s p e k tr u m  o r g a n . V e r b b . s. S .  3 8 5  u .  386.
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W. Bédert, Die Raman-Spektroskopie, ihre Anwendung in  Wissenschaft und Technik, 
E s werden die theoret. G rundlagen des RAMAN-Effektes u. die Zusammenhänge zwischen 
Mol.-Bau u. RAMAN-Spektren besprochen an  H and  einzelner Beispiele. U. a. wird 
auch der E in fl. der zwischenmol. K räfte  u. Polym erisation  au f  die Spektren erörtert. 
Schließlich w ird au f die analy t. Verwendung des RAMAN-Effektes hingewiesen, vor 
allem fü r die A nalyse von K W -stoffgem ischen. (Schweiz. Arcli. angew. Wiss. Techn. 8. 
90— 95. März 1942.) Goubeau.

H. Gerding und  E. Smit, D ie Struktur der Additionsverbindung aus Aluminium
chlorid und Schwefeldioxyd. D ie sorgfältige D arst. der Verb. Ä lC l3-SO„ wird beschrieben 
u. das RAMAN-Spektr. der bei R aum tem p. ziem lich viscosen F l. aufgenommen. Wegen 
des starken  U ntergrundes der Spektren  konnten  n u r d ie  Polarisationszustände der 
stärksten  RAMAN-Linien m it hinlänglicher G enauigkeit gemessen werden. Verschied. 
Mol.-Modelle fü r A1CL-SO, u. ein M odell fü r Al,Cle-2 S 0 2 der Sym m etrie Dïh — mit 
to traedr. U m gebung der Al- u. S-Atom e —  w urden in  B etrach t gezogen. Die experi
mentellen Ergebnisse sprechen fü r das zu letzt genannte Modell, dessen Normal- 
Schwingungen angegeben u. den gefundenen RAMAN-Linien zugeordnet wurden unter 
Zuhilfenahm e der Spektren von A12C10 u. S 0 2C12. (Z .physik . Chem., A bt. B 51. 200—16. 
A pril 1942. A m sterdam , U niv ., L abor, f . allg. u. anorgan. Chem.) G o u b e a u .

H. Gerding und  E. Smit, Das Ram an-Spektrum  des flüssigen Aluminiumbrmids, 
Vff. nehm en Stellung zu einer A rbeit von R o s e n b a u m  (C. 1941. I . 618), in der dem 
Al„Br6 au f G rund des RAMAN-Spektr. eine äthanähn liche S tru k tu r zugeteilt wurde. 
A uf G rund der eigenen Verss. un ter H eranziehung ih rer Ergebnisse an  A12C1„ u. ALJ5 
(C. 1942.1. 9) w ird diese Auslegung des RAMAN-Spektr. abgelehnt. (Z. physik. Chem., 
A bt. B  51. 217— 18. A pril 1942. A m sterdam , U niv ., L abor, f. allg. u. anorgan. 
Chem.) G ou b eau .

Marie Théodoresco, Untersuchung eines Komplexes der Molybdän- und Äpfelsäure 
mittels des Raman-Effektes. E s w ird das R-AMAN-Spektr. der Äpfelsäure u. des Kom
plexes 4 M o 0 3-2 G Ji,O b(N H f)2 '5  H„0 in  wss. Lsg. u. im festen Zustand mitgeteilt. 
In  Lsg. finde t sich das unveränderte Spektr. der M etam olybdänsäure, während die 
C = 0-F requenzen  der Äpfelsäure infolge Salzbldg. ern iedrig t sind. (C. R . hebd. Séances 
Acad. Sei. 214. 169— 71. 26/1. 1942.) G o u b e a u .

Maurice Déribéré, Infrarotluminescenz. Zusam m enfassung u n te r Berücksichtigung 
der Infrarotlum inescenz des Chlorophylls, der Porphyrine u. der seltenen Erden. (Ann. 
Chim. an a ly t. Chim. app l. [3] 23. 265— 67. 15/10. 1941.) STRÖBING.

M. Born und Kathleen Sarginson, Der E in flu ß  von Wärmeschwingungen auf die 
Streuung von Röntgenstrahlen. E s w erden Form eln abgele ite t zur D arst. von Laue- 
In terferenzen u. dem U ntergrund  fü r jeden beliebigen K ry sta ll in  Abhängigkeit von 
dessen S tru k tu r u. T em peratur. E s w erden ferner angenäherte Form eln hergeleitet für 
alle drei kub. BRAVAIS-Gitter, welche d ie  Lage, d ie  Form  ü .  d ie  In ten s itä t der Extra
interferenzen in  der N ähe von LAUE-Punkten beschreiben. (Proc. Roy. Soc. [London], 
Ser. A 179. 69—93. 29/8.1941. E dinburgh, U niv.) G o ttfr ied .

W -H . Zachariasen, über die Theorie der diffusen Röntgenstreust', ahlung. Vf. weist 
d a rau f h in , daß  die allg. In tensitä tsform el fü r die diffuse S treuung von BORN u. 
S a r g i n s o n  (vgl. vorst. Ref.) m it der speziell fü r m onoatom are G itter geltenden Formel 
des Vf. (vgl. C. 1941.1. 620) ident, ist. (Physic. Rev. [2] 60. 691. 1/11. 1941- Chicago, 
U niv ., Physikal. Labor.) RUDOLPH.

G. D. Preston, Anormale Reflexion in  Röntgendiagrammen. K urzer z u s a m m e n 
fassender B ericht m it bes. B erücksichtigung der bei der A lterung von A l-C u -L e g ie ru n g e n  
(m it 4°/0 Cu) u. bei N aC l-K rystallen auftretenden  anorm alen Reflexionen. (Proc. 
Roy. Soc. [London], Ser. A 179. 1— 7. 29/8. 1941. N ational Physical Labor.) G o tt f h .

Heinrich Hanemann, Zeichen fü r  die heterogenen Gleichgewichte (,,métallo- 
graphische Lettern“). Zusam m enstellung u. E rörterung  m etallograph. Zeichen für hetero- 
geno Gleichgewichte, wie z. B. fü r ein b in ., te rn ., quaternäres E utek tikum , bin. Eutek- 
to id , b in ., tern . P eritek tikum  u . dergleichen. (Z. M etallkunde 33- 374—75. Nov. 1941. 
Berlin, Teöhn. Hochsch., In s t. f. M etallkunde.) HOCHSTEIN.

Rudolf Vogel und  Anton Hartung, Das Dreistoffsystem E i s e n - Z i r k o n - S c h c e f d .  

E rm ittlung  des Zustandsschaubildes Fe-FeS-ZrS2-Fe2Zr durch  therm ., chem. u. Gefüge- 
untcrsuchungen. Im  fl. Z ustand liegt eine große Mischungslücke vor. Es werden die 
K rystallisationsverhältnisse klargeste llt u. zum Teil versuchsm äßig belegt. Zrß, 
wurde syn thet. hergestellt u- sein F- in der N ähe von 1550° gefunden. D as gegenseitige 
Verh. von F eS  u. Z rS 2 w urde durch  A usarbeitung des Zustandsschaubildes FeS-/rSä 
im  wesentlichen klargestellt u . au f die Theorie der u n te r ungewöhnlichen Bedingungen 
verlaufenden U m w andlung der Fe-reichen M ischkrystalle im tern . Syst. eingegangen. 
(Arch. E isenhüttenw es. 15. 413— 18. März 1942.) HOCHSTEIN-
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G. Masing, Das Zustandsdiagramm der Legierungen bei tieferen Temperaturen. 
Vf. bespricht die Abweichungen vom  Z ustandsdiagram m  bei tiefen  Tem pp. an  H and  
einiger bekannter, bes. eingehend un tersuchten  S ystem en: Fe-Mo, Fe-W , N i-Si, Cu-Al, 
Fe-C u. Au-Ni. Es w ird gezeigt, daß  die Abweichungen vom Gleichgewicht n ich t n u r 
auf verzögerte homogene, sondern auch au f  verlangsam t, bzw. unvollständig  a b 
laufende heterogene Vorgänge zurückzuführen sind. E s können sich aus ü b ersa tt. 
Mischkrystallen entw eder instab ile  Phasen (Cu-Al, Fe-C) bilden oder es entstehen Misch- 
krystalle, deren Zus. n ich t der Grenzkonz, en tsp rich t (Au-Ni, Fe-Mo, Fe-W , N i-Si). 
In allen Fällen is t das heterogene Gleichgewicht selbst zwischen den einzelnen K rysta ll- 
arten, gegeben durch das Z ustandsdiagram m , gestört. Vf. w eist in  diesem Zusam m en
hang auf die eingehendo E rforschung der Zwischenzustände im  V erlauf der R k . hin. 
Die Effekte werden m it H ilfe a tom ist. u. therm odynam . Überlegungen zusam m en
fassend gedeutet. (Naturwiss. 30. 157— 61. 13/3. 1942. G öttingen, U niv.) E s c h .

U. Dehlinger, Das Fließen der Metalle. Allg. gehaltener V ortrag  u n te r H ervor
hebung der H auptproblem e. (Ber. naturforsch. Ges. Froiburg i. B r. 37. 184— 86. 
Jan. 1942.) E s c h .

Wilhelm Hofmann, Kriechversuche an  Bleieinkrystallen. Im  Gegensatz zum 
vielkrystallinen W erkstoff lieg t bei den 3 un tersuchten  B leieinkrystallen eine genau 
bestimmbare Kriechgrenze vor, die orientioru.ngsabhängig ist. D as K riechen der 
Einkrystalle beruht also nu r au f  der K rysta llp lastiz itä t. K riechgeschwindigkeit 
== 10~*°/o pro Stunde. (Ber. Ges. F reunden Techn. Hochschule B erlin 1941. N r. 1. 
62—64. Dez.) E h r l ic h .

Thomas A. Read, Innere Reibung von K upfer- und Zinkeinlcrystallen. Die nach 
der zusammengesetzten piezoelektr. O scillatorm eth. gemessene innere R eibung von 
Cu- u. Zn-Einkrystallen w ird  durch jeglichen geringen B etrag  an K altbearbeitung  
vergrößert. Das D ekrem ent der K rysta lle  ändert sich m erklich m it der A m plitude in 
dem Gebiet „geringer Spannungen“ . D ie Dämpfungseigg. von C u-K rystallen ändern 
sich nicht mit der Zeit bei R aum tem p. u. werden n ich t durch Schwingungen der be
nutzten Amplitude beeinflußt. D ie Z n-K rystalle  zeigen d ie  Erscheinung der Erholung. 
Die innere Reibung der Z n-K rystalle is t um gekehrt proportional der Frequenz; vgl. 
auch C. 1941. I. 1650. (M etals Technol. 8 . N r. 3. Techn. Publ. 1309. 12 Seiten. A pril
1941.) M e y e r -W il d h a g e n .

Giordano Bruni, Die Kohäsion des festen Quecksilbers, abgeleitet aus dem Zug- 
viiderstand. Vf. bestim m te die Zugfestigkeit u . die Längenänderungen von gefrorenen 
Hg-Proben. Durch E x trapolation  w urde die Zugfestigkeit fü r die Längenänderung N ull 
bestimmt, die ident, is t m it der K ohäsion. D ie K ohäsion fä llt von 59 kg/qcm bei — 80° 
auf 32,8 kg/qcm bei — 40°. (Boll. Soc. ad ria t. Sei. n a tu r. T rieste 38- 47— 52. 1941. 
Parma, Istituto Tecnieo, L abor, chimico.) G o t t f r ie d .

Walter Baukloh, Funkenbilder der reinen Metalle. E s w urden eine größere A nzahl 
von Metallen daraufhin  un tersucht, ob sie ein Funkenbild  geben oder n ich t. E s ergaben 
ein Funkenbild Ba, Ca, Ce, Cr, Fe, K , Co, Cu, Mn, Mo, N i, N b, Si, Sr, T a, T i, V, W  
u- Zr. Es funken n iebt Al, Sb, As, Be, P b , Cd, Au, Mg, N a, P d , P t, Ag, B i, Sn u. Zn. 
Die Verbrennung der von der Schleifscheibe abgelösten M etalltcilchen is t als eine 
heterogene ehem. R k. anzusehen. E ine R eihe photograph. A ufnahm en von Funken- 
bildcm wird veröffentlicht. (Photogr. u . Forsch. 3. 225—29. Dez. 1941. Berlin.) G o t t f r .

Mario Crenna, L’errore della fisiea moderna. Parm a: Tip. La Bodoniana. 1941. (59 S.) 8°, 
L. 5.—.

Werner Heisenberg, Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft. 6 Vorträge.
3. erw. Aufl. Leipzig: Hirzel. 1942. (95 S.) gr. 8°. RM. 3.50.

Franz v. Krbek, Erlebte Physik. Wandel in d. Naturwissenschaft. Berlin: Deutscher Verl.
1942. (314 S.) 8°. RM. 5.50; Hlw. RM. 6.80.

Aj. Elektrizität. M agnetism us. E lektrochem ie.
* J- A. A. Ketelaar, Dipolmoment und  M olekülsiruktur. D as hohe D ipolm om ent des 
aH 3 steht anscheinend in  W iderspruch zur b ipyram idalen Sym m etrie des sta tionären  
Zustandes.  ̂ Beide Tatsachen lassen sich jedoch, w ie Vf. ausführt, m it H ilfe  der quanten- 
niechan. Theorie m iteinander in  E ink lang  bringen. E in  sym m ., also n ich t polares 
Mol., dessen Resonanzfrequenz im  Vgl. zur R otationsfrequenz n iedrig  is t, v erhält sich 
nämlich so, als ob es ein hohes D ipolm om ent besitz t. W ie außerdem  gezeigt w ird, 
ist die Kohäsionsenergie fü r ein N H 3-Mol. m it sym m . stationärem  Z ustand p rak t. die-

*) D ip o lm o m en t o r ga n . V e r b b . s. S . 386.
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selbe, wie fü r die einfache pyram idale S tru k tu r zu erw arten is t. (Cliom. Weekbl. 39. 
158— 62. 28/3. 1942. A m sterdam , U niv ., Labor, voor A lgemeneenAnorg. Chem.) Strüb.

M. A. Diwilkowski und  D. I. Masch, Messung der Dispersion und Absorption 
elektromagnetischer Wellen in  schwerem Wasser. (IKypnaji 3KcnepiiMeniain.iioft u Teo- 
peuiuecKofi 'Iuisukii [J . exp. theoret. P hysik ] 10. 903— 07. 1940. —  C. 1941. II. 
1123.) R . K . M ü l l e r .

M. A. Diwilkowski und D. I. Masch, Leitfähigkeit und Dielektrizitätskonstante 
einer wässerigen Lösung von Kaliumchlorid normaler Konzentration in  Feldern von sehr 
hoher Frequenz. (>I<ypnaJi 3KciicpitiieiiTa.iiE.noir n  TeopeinuecKoii <I>ji3ukii [J. exp. theoret. 
P hysik] 10. 1257— 62. 1940. —  C. 1941. I I .  1597.) R . K . M ü l l e r .

Hermine J. Folmer, Anom alien in  der Leitfähigkeit eines dielektrischen Krystalh.
I. Teil. Von reinem  P ara ffin  (F. 68— 72°) w urde bei 60° fü r 160 V  die elektr. Leitfähig
ke it k in  A bhängigkeit von der D auer t des angelegten elektr. Feldes gemessen. Offen
sichtlich ändert sich k  beim Strom durchgang, so daß  sich ein unregelmäßiger Verlauf 
der (k, f)-K urven erg ib t. (Physica 8 . 1165— 78. Dez. 1941. Groningen, Rijks-Univ., 
N atuurkund ig  L abor.) F u c h s .

E. G. F. Arnott, Charakteristik von Zündelektroden. Vf. berich tet über Strom- 
*u. Spannungscharaktoristiken von Zündelektroden in  einer ,,Ign itron“ -Eöhre (ein 
L ichtbogen w ird  durch Strom  gezündet, der einen in  H g  tauchenden S tab mit hohem 
W iderstand durchfließt). U ntersuch t w urden S täbe quad ra t. Q uerschnitts in verschied. 
Größe aus homogenen M ateria lien m it verschied. W iderstand . F ü r  die zur Zündung 
notw endige Spannung ergab sich eine Frequenzkurve, d ie  ungefähr der GAUSSschen 
Verteilung en tsprich t. D er W ert des fü r die E ntstehung  eines Lichtbogens notwendigen 
G esam tstrom s, d iv id ie rt durch d ie  Seitenlange des S tabes, is t  fü r ein bestimmtes 
M aterial konstan t. D er erforderliche G esam tstrom  pro Längeneinheit mal der Quadrat
wurzel des W iderstandes is t eine K onstan te . F ü r  einander gleiche, parallel geschaltete 
Zündelektroden is t  der erforderliche G esam tstrom  gleich der Quadratwurzel aus der 
Zahl der E lektroden m ultip liz iert m it dem fü r eine von ihnen erforderlichen Strom. 
Schließlich w ird ein A usdruck abgele ite t fü r den B ruchteil des Gesamtstromes, der zur 
anfänglichen Zündung des L ichtbogens gebraucht w'ird. D ie A bleitung entspricht dem 
Verh. der parallel geschalteten Zündelektroden. (J . app l. Physics 12. 660—69. Sept.
1941. Bloom field, N. J . ,  Res. D ep., W estinghouse L am p D iv.) WASSERMANN.

Livio Ligabue, Elektrische Bogenentladungen zwischen einer flüssigen Elektrode 
und einer in  einer Pendelbewegung befindlichen festen  Elektrode. D ie fl. Elektrode besteht 
aus einem E lek tro ly ten , d ie feste E lek trode des elektr. Lichtbogens aus einer Kohle- 
clektrode, die sich langsam  pendelnd bewegt. Diese A nordnung d ien t zur Spektroskop. 
U nters, von E lektro ly ten . Spannungen von etw a 400 V werden verwendet. (Atti Soc.
N atu ra lis ti M atem atici Modena 72 ([6] 20). 195—96. 1941. Modena, Univ., Physikal.
In s t.)  N itk a -

Livio Ligabue, Elektrische Bogenentladung m it einer Flüssigkeitseleklrode in der 
Umgebung des Sättigungsdampfes. (Vgl. vorst. Ref.) D ie F l. s te llt d ie positive E lek tro d e  
dar. Ü ber dem gesätt. D am pfraum  befindet sich ein K ohlestift als negative E lek tro d e . 
Die Elektrodenspannung überschreitet n ich t 160 Volt. D ie A nordnung dient der Spektro
skop. Analyse. (A tti Soc. N a tu ra lis ti M atem atici Modena 72 ([6] 20). 197—99- 1941. 
M odena, U niv ., P hysikal. In st.) N itk a .

M. S. Ioffe und  I. W . Netschajew, Sekundäre Elektronenemission des Kaliums. 
E s w urde d ie A bhängigkeit der Koeff. der Sekundärelektronenem ission o für K  von der 
E nergie der prim . E lektronen V p (von 50— 1500 eV) u. die Energieverteilung der 
Sekundärelektronen un tersuch t. D ie o = f ( V v)-K urve w eist ein  Maximum bei 200\ 
auf, wobei omax. =  0,69 beträg t. D ie E nergieverteilung der Sekundärelektronen ist die 
gleiche wie bei anderen M etallen. (JKypiiaji 3KcnepuMonTaAMoii u TeoperiweCKoii 4>u3UM 
[J . ex p .th eo re t.P h y sik ] 11. 93— 95.1941. L eningrad, U niv ., P hysikal. Fakultät.) K lev .

A. Becker, Z u r K enntnis des Selenphotoelements. V. Einw irkung von a-Strahlcn. 
(IV. vgl. C. 1 9 4 0 .1. 19.) D ie E inw . von a-S trah len  au f Selenphotoelemento wird unter
sucht. E s w ird  m it diesen U nteres, d ie  A bsicht verfolgt, diejenige Zone (Bandschicht) 
zu erfassen, die fü r die charak terist. E igg. der Leiter-H albleitersystem o als verantwort
lich b e trach te t w ird. D ie a-S trah lung  ru ft keine m eßbare E K . hervor, sie bewirkt hm-

fegen eine H erabsetzung (bleibende) der n . Photow irkung. D ie W rkg. der a-Strahlon 
esteh t im wesentlichen darin , daß  der D unkelw iderstand der Zelle verringert wird- 
D ie U rsache dieser V eränderungen konnte  wreder in  Veränderungen der opt. Eigg., n°c“ 

in  groben M odifikationsänderungen des Selens gefunden w erden. Intensive Bestrahlung 
m it y-S trahlen is t p rak t. ohne E in fl. gegenüber der B ehandlung m it a-Strahlen. ("■ 
Physik  118. 695— 705. 25/2. 1942. H eidelberg, U niv ., Phil.-L enard-Inst.) B r UNKE.
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R. Suhrmann und F.-W. Dehm elt, Über die Änderung der glühelektrischen und  
UchideUrischen Emissionskonstanten von Silberoxyd-Caesiumkathoden während der A k ti
vierung. Eine zusam mengesetzte Photokathode durch läuft ihren  n. H erst.-G ang : D ie 
oberflächlich oxydierte S ilberkathode w ird m it Cs beladen u. durch E rw ärm en bis 180° 
aktiviert (erste Vers.-Reihe). A nschließend w ird  d ie  K athode erneut m it Cs bedeckt 
u. therm. formiert (zweite Vers.-Reihe). W ährend beider Vers.-Reihen w ird d ie  Mengen
konstante u. das A u strittspo ten tia l in  A bhängigkeit von der Eorm ierungstem p. unter- 

• sucht. Beider ersten u. der zw eiten Form ierung erg ib t sieh ein verschiedenartiges Verh. 
der Emissionskonstanten. Dieses unterschiedliche Verh. w ird  m it den physikal.-ehem . 
Veränderungen der K athodenoberfläche in  Zusam m enhang gebracht. D ie U nterschiede 
im Verh. der lichtelektr. u. glühelektr. K onstan ten  werden d isku tiert. (Z. P hysik  118. 
677—94. 25/2. 1942. Breslau, U niv ., Physikal.-chem . In s t.)  B r u n k e .

N. E. Alexeyevsky, Kritische Feldstärken von supraleitendem Vanadium. U n te r 
der krit. magnet. Feldstärke H yr w ird  die Feldstärke verstanden, bei der das P robe
stück (Vanadium) in  d ie  G leichgewichtslage zurückkehrt. D ie Größe von H yr w urde 
zwischen 1,8 u. 4,2° absol. gemessen. H yr fä llt linear m it der Temp. t  ab. D ie Steigung 
der Geraden ( =  dHyr/dt) b e träg t 2400 G auß pro G rad, is t also bes. groß. D ie k rit. 
Temp. ergibt sich durch E x trap o la tio n  a u f  H kr =  0 zu 4,73° absolut. (C. R . [D oklady] 
Acad. Sei. URSS 31 (N. S. 9). 327— 28. 10/5. 1941. Charkow, U krain ian  Physical- 
Tcchnical Inst.) E u c h s .

H. B. G. Casimir un d  A. N. Gerritsen, Der elektrische Widerstand eines W ismut- 
mkrystäües in  einem Magnetfeld. E ine  theoret. B etrachtung ergibt, daß  d ie  Änderung 
des elektr. W iderstandes eines B i-E inkrystalles n ich t eine gerade F unk tion  der F e ld 
stärke H  sein muß, sondern daß  auch ungerade Potenzen u. sogar ein  lineares Glied Vor
kommen könnten. D er Vgl. m it dem  E xperim ent ergib t jedoch keinen A nhaltspunk t fü r 
das Vorliegen ungerader Potenzen. (Physica 8 .1107— 12. Dez. 1941. Leiden, K am erlingh 
Onnes Labor.) F u c h s .W. F. Giauque und J. w. stout, Die Abnahme des Widerstandes von Konslanian  
im magnetischen Feld bei Temperaturen zwischen 1 und  20° K . Vff. untersuchen die 
Abnahme des W iderstandes eines K onstan tandrah tes bei 2,5-10“ 1 Amp. in  einem 
rcchtwinkelig zum Strom  verlaufenden m agnet. Feld  bei Tem pp. von 1— 20° K  u. 
Feldstärken von 850— 8300 G auß. A uf G rund dieser Beobachtungen w ird überein
stimmend m it O b a t a  (vgl. I . C. T . Vol. V I. 422) gefunden, daß  die A bnahm e des 
Widerstandes von K onstan ten  bei der Tem p. der fl. L u ft dem Q uadrat der Feldstärke 
proportional is t. (J . Amer. ehem. Soc. 62. 3516. Dez. 1940. Berkeley, Cal., U niv ., 
Chom. Labor.) S trÜ B IN G .

N. P. Kanjajew und Je. A. Schilow, über die Konstanten einiger Gleichgewichts
reaktionen 'der unlerbromigen Säure. A uf G rund der Messung der L eitfäh igkeit einer 
HOBr-haltigen HCl-Lsg. erg ib t sich die H ydrolysenkonst. von H O B r zu 2 ,94-10-5. 
Die Best. der B r'-K onz, in  H O B r-H N 03-Gemisehen ergab, daß  diese anscheinend so 
gering ist, daß sie m it H ilfe der L eitfähigkeit der Lsg. n ich t gemessen werden kann. 
(TpyÄii ÜBaHOBCKoro Xumhko - TexnoJionniecKoro HiiciuTyia [Trans. In s t. ehem. 
Technol. Ivanovo (U SSR)] 1940. N r. 3. 69— 73. Iwanowo, L ehrstuhl fü r organ. 
Chemie.) D e r j ü G I N .

Fred Fairbrother, Elektrolytische Dissoziationsvorgänge. I I I .  Der Austausch von 
Badiobroln zwischen anorganischen und  organischen Bromiden. (Vgl. H . C. 1937. H . 
40.) Mit Ausnahme von Brom benzol tau sch t AlBr,* seine Br*-Atome m it den m eisten 
organ. Bromiden, in  denen es einfach gelöst oder u n te r V erm ittlung von CS2 als 
bösungsm. angewandt w urde, schon bei R aum tem p. rasch aus. Auch SnB r4* verm ag 
seine Br*-Atome m it te r t . B utylbrom id u. Benzylbrom id, allerdings langsam er, aus
zutauschen, jedoch n ich t m it Ä thylbrom id; ähnlich verhält sich SbB r3*. A n w eiteren 
Morgan. Bromiden w urden noch geprü ft: A uB r3, H gB r2, ZnB r2, C uBr2, A sBr3, P B r3, 
luBrj, KBr u. CaBr2) letztere jedoch wegen geringer Löslichkeit n u r q ua lita tiv . N ach 
dem vorliegenden experim entellen M ateria l häng t d ie  L eichtigkeit des Austausches 
der Br-Atome m it der Bildungsenergie des m etalL  Komplexions, sowie dem lon isations- 
pet-ential des organ. R ad ikals zusam men, d a  der A ustausch nach 2 R B r +  A l2B r6 ^  
AR -(-2 [AlBr4]~ erfolgt. (J . ehem. Soc. [London] 1941. 293— 99. Ju n i. M anchester, 
Univ0 - H e n t s c h e l .  _

A. Beerwald und L. Dörinckel, Über die elektrolytische Herstellung von Silber-Blei- 
< m en fa r Lagerzwecke. Ausgehend von den U nterss. von F a u s t  u . T h o m a s  
4 pk  t  - ^ 3 )  werden d ie  B  eaingungen festgestellt, un ter denen im  D auerbetrieb 
Ag-Fb-Legierungen bestim m ter K onz, abgeschieden, werden kömien. Zur K lärung der 
vorliegenden Potentialverbältnisse w ird zunächst der E in fl. derK onz.- Änderung der 
" tigsten Bestandteile des Bades a u f  das G leichgewichtspotential des Ag u. P b
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durch Messung der E K . der K etten  Ag bzw. P b  | E lek tro ly t | ges. HgCl-Elektrode er
m itte lt. Um einen näheren E inb lick  in  die Vorgänge an  der K athode zu erhalten, 
werden auch S trom dichte-Potentialkurven in  B ädern, d ie  weder Ag noch Pb enthalten, 
sowie solche m it n u r einem u. beiden M etallen aufgenom m en, woraus sich ergibt, daß 
d ie  von E a u st u. Thomas beobachtete Legierungsbldg. infolge einer Depolarisimmg 
der Pb-Abscheidung s ta ttf in d e t. E ine  K ontrolle der Badzus. nach verschied. Betriebs
stundenzahl u. verschied. A rbeitsbedingungen (Strom dichte, Rührgeschwindigkeit) er- 
g ib t tro tz  konstan ter A rbeitsbedingungen Schwankungen im  Pb-G eh. der Legierungen, 
weil eine Streuung des K athodenpoten tia ls tro tz  gleichbleibender Stromdichte auftritt, 
verm utlich infolge schlechter R eproduzierbarkeit der R ührbedingungen u. Bldg. von 
Polycyaniden. A uf G rund der A ufnahm e von Strom dichte-Potentialkurven u. bei 
gleichzeitiger A nalyse der K athodenlegierung aus B ädern von verschied. CN-Geh. u. 
bei verschied. Elektrolytbow egung ergib t sich, daß , soweit das Gleichgewichtspotcntial 
des P b  noch n ich t erreich t is t, d ie  Zus. der Legierung bei konstan ter Pb-Konz. aus
schließlich vom A bscheidungspotential abhängt, unabhängig von Stromstärke, CN-Geh, 
u. R ührbedingungen. V eränderung in  der B adzus., d ie eine Verminderung der Pb-Konz. 
bedingen, setzen den Pb-G eh. der Legierung herab, sofern das Abscheidungspotential 
unverändert b leib t. Bei A bschoidungspotentialen un terhalb  des Pb-Potentials zeigt 
sich eine A bhängigkeit der Legierungszus. außer vom  K athodenpotential auch noch 
von der S trom dichte, so daß  sich d ie  N otw endigkeit einer K ontrolle des Kathoden
poten tia ls  w ährend der E lektrolyse ergib t. E ü r den erw ünschten Pb-Geh. von 3,5°/0 
w ird folgende endgültige Badzus. angegeben: 47 (g/1) K -T a rtra t, 22 KCN, 30AgCN, 
1K O H  u. 3 bas. Pb-A cetat. D araus abgeschiedene Legierungen zeigen ein außerordent
lich feinkörniges Gefüge u., wie die röntgenograph. U nters, ergibt, eine deutliche 
D ehnung des A g-G itters u. s tarke  L inienverbreitung. D ie Legierungen sind ohne 
weitere Verformung rekrystallisierbar u. besitzen ein sehr feines Rekrystallisations- 
gefüge. (Z. Elektrochem . angew. physik. Chem. 4 8 .  255— 63. Mai 1942. Berlin-Adleis- 
hof, D eutsche V ers.-A nstalt fü r L u ftfah rt.)  Hentschel.

A3. Therm odynam ik. Thermochem ie.
G erh ard  D a m k ö h le r , D ie laminare Grenzschicht heim Stofftransport von uni zur 

längs angeströmten ebenen Platte. In  A nlehnung an  die Betrachtungsw eise von P ran d tl 
w ird eine allg. Beziehung fü r die D icke ö der „T ransportgrenzschicht“ an einer längs 
angeström ten ebenen P la tte  (Längskoordinate x  m it N u llpunk t an  der an g e sp itz ten  
V orderkante) abgeleitet. In  dieser G renzschicht sind  im  G egensatz zu der „hydro- 
dynam . G renzschicht“  von P r a n d t l  auch endliche Normalkomponenten (Quer
kom ponenten) v der linearen Ström ungsgeschwindigkeit (Längskomponente u) möglich, 
w ährend sie in  der hydrodynam . Grenzschicht aus K ontinuitätsgründen unmöglich 
sind . Aus jener allg. Beziehung fo lg t fü r den Spezialfall der Transportgrenzschicht 
ohne Querkom ponente der Geschwindigkeit (v0 =  0) der A usdruck <5 ~  Y v x/ua (v= 
kinem at. Z ähigkeit, ua =  Außenström ungsgeschwindigkoit), den schon P r a n d t l  (1901) 
fü r d ie  lam inare hydrodynam . G renzschicht durch Schätzung erhalten  u. B la s iu s  (190°) 
durch A ngabe des P roportionalitä tsfak to rs 3,64 fü r u  — 0,92 u a au f Grund genauerer 
R echnung ergänzt ha t. W eiter werden als Sonderfälle bei n ich t verschwindender Quer
kom ponente aus jener allg. Beziehung fü r v0 >  0 bzw. v0 <  0 die Beziehungen 
(5 ~  v0 x /u a bzw. <5 ~  v/\v0\ abgeleitet u. daraus einige Folgerungen gezogen, vor allem 
die, daß  gasabgebende u. gasaufnehm ende Grenzschichten durch d ie  äußeren Strömungs- 
verhältnisse u. durch d ie  geom etr. Abmessungen in  grundsätzlich  verschied. Weise be
e influß t w erden ; bes. sollte sich der S toffaustausch durch Vergrößerung von utt u. durch 
Verkleinerung der K om dim ensionen eines körnigen Schüttgu tes (entsprechend einer 
Verkleinerung von x) n u r bei einer gasabgebenden Grenzschicht erhöhen lassen. — !>' 
einem N achtrag  w ird d a rau f hingewiesen, daß  inzwischen S c h lic h t in g  durch genaue^ 
Rechnung an  Stelle der dimensionslosen A bschätzung des Vf. fü r d ie  obigen Sonderfälle 
m it v0 5  0 dieselben Ausdrücke, aber ergänzt durch d ie  oben fehlenden Proportionalitäts
fak toren , abgeleitet h a t. (Z. E lektrochem . angew. physik. Chem. 4 8 .  178—81. Apru
1942. Braunschweig, L uftfahrtfo rsch .-A nstalt Herrn. Göring, Inst. f. Motoren
forsch.) Zeise.

P . G. S tre lkow , E in  optisches Deicargefäß; einige Beobachtungen zur Wärmeabgabe 
an  H elium  I I .  (JKypnaji 3 KcncpitMcnTajiMioft 11 Teopei'iiuecKoii dhisiiKU [J. exp. theoret. 
Physik ] 1 0 .  1225— 28. 1 Tafel. 1940. —  C. 1 9 4 2 .  I .  3345.) R . K . MÜLLER-

P . W . B rid g m an , Erstarren und  Zusammendrüclcen bis zu  50000 kg/qcm.
C. 1 9 4 2 .  I . 2493.) Vf. bestim m te zunächst die F F . von A ., Bulylalkohol, Äthylbromi , 
Propylbromid, CS.,, Chlorbenzol, Methylenchlorid u. W . bis zu D rucken von 40000kg/qcm.
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Bei dem A. zeigt z. B . der F . von — 117,3° bei 0 kg/qcm  au f + 109° bei 35000 kg/qem ; 
bei dem Butylalkohol fü r die entsprechenden W erte — 89,8° u. + 155°. Im  Zusam m en
hang hiermit wurde die Mol.-Änderung beim  E rsta rren  im  Vgl. zu dem Mol. der F l. 
bei Atmosphärendruck u. Z im m ertem p. als F unk tion  des D ruckes bestim m t. D ie 
Änderung der la ten ten  Schmelzwärmen in  A bhängigkeit vom  D ruck is t grapli. w ieder
gegeben. Schließlich w urde d ie  Mol.-Änderung der einzelnen Substanzen bei 50° in  
Abhängigkeit vom D ruck bestim m t. D ie V ers.-Ergebnisse sind tabellar. u. grapli. 
zusammengestellt. (J . ehem. Physics 9. 794— 97. Nov. 1941. Cam bridge, Mass., U niv., 
Phys. Labor.) G o t t f r i e d .

I. G. Ryss, Thermodynamische Konstanten von Silicium fluorid. Über das H ydro
lysegleichgewicht von Silicium fluorid. D urch theoret. Auswertung bekann ter mol. 
Konstanten des SiF4 wrerden dessen therm odynam . Funktionen  errechnet. F ü r  die 
Hydrolysenwärme m ittels W .-D am pf, wobei sich ß- Quarz b ildet, w ird ein W ert 
von ca. —22,5 kcal gefunden. (>Kypna.i <I>ii3n>iecKoii Xhmuh [J . physik. Chem.] 1 4 .  
571—81. 1940. D nepropetrowsk, M etallurg. S ta lin -Inst.) G e r a s s im o f F .

W. A. Roth, Gerhilde W irths und  Hildegard Berendt, Beitrag zur Thermochemie 
des Aluminiums. I . N ach Hinw eis au f d ie  experim entellen Schwierigkeiten einer ge
nauen thermochem. B est. der B ldg.-W ärm en der A l30 3-M odifikationen sowie der 
Wärmetönung der B k .: 3 [N aF] +  [A1F3] =  [K ryolith] u. der B ildungsw ärm e einer 
konz. Na-Aluminatlsg. w ird über Verss. zur Messung der letzteren  berich tet. F ü r  die 
Ek. [Al(OH)3] +  3 [N aOH ] +  W . =  N atrium alum inatlsg . (78 g A l(O H )3 in  400 g 
30%ig. NaOH) ergeben sich bei 80° +  22,83 u. bei 20° +  24,49 kcal. D a ein w ohl
definiertes Na-Aluminat n ich t erhalten  werden konnte, läß t sich auch die B ldg.-W ärm e 
von [Na3A103] aus H y drarg illit u. N aO H  n ich t angeben. U n te r der A nnahm e vo ll
ständiger Hydrolyse der N a-A lum inatlsg. bei 80° w ürde die Lsg.-W ärme von H y d r
argillit in W. bei 80° — 5,55 kcal betragen. (Z. Elektrochem . angew. physik . Chem. 
48. 264—67. Mai 1942. F reiburg  i. B r., Thermochem. Forsch.-Stelle.) H e n t s c h e l .

W. A. Roth, Die Bildungswärmen von Calciumaluminaten. (Vgl. C. 1 9 4 0 .1. 3076; 
vgl, auch C. 1940. I . 1475.) M it dem w ahrscheinlichsten W ert fü r die Bldg.-W ärmo 
von Korund von 398 kcal, berechnen sich positive Bldg.-W ärm en fü r d ie  Ca-Aluminato 
u. zwar +2,0 kcal fü r die B ldg. von 3 CaO-A120 3 u. + 3 ,6  kcal fü r 5 C aO • 3 ALO- 
krystallisiert. Die Bldg.-W ärmo von A14C3 aus Ä1 u. G raphit w ird dann  40 +  3 kcal 
u. der wahrscheinlichste W ert fü r d ie B lag, von A1N 64 kcal. (Z. Elektrochem . angew. 
physik. Chem. 48. 267. Mai 1942. F reiburg , Thermochem. Forsch.-Stelle.) H e n t s c h e l .

M. Joyal, Chaleur. 12° edit. Coll. Cours de Physique par Faivre-Dupaigre e t Lam irand.
Paris: Masson et Cie. (320 S.) 90 fr.

A4. G ren zsch ich tfo rsch u n g . K o llo id c h e m ie .
R. Ruyssen und J. Boone-Van den H aute, Der E in flu ß  hydrophiler Kolloide a u f  

dif Krystallisationsgeschwindiglceit von Barium sulfat. (Vgl. C. 1940. I I .  629.) D er ver
zögernde Einfl. hydrophiler K oll. au f d ie  K rystallisationsgeschw indigkeit in  einer 
übersatt. Lsg. von B aS 0 4 läß t sich m it Trübungsm essungen verfolgen u. in  Zeitkurven 
auswerten; er kann als Maß fü r d ie  Schutzw rkg. der K oll. verw endet werden. D urch 
einen Überschuß an BaCL oder KjSO,) kann  ein höherer G rad der Ü bersättigung erzielt 
werden. Durch Gummi arabicum  w ird bei einer Konz, von 0,34 g/1 die K rystallb ldg . 
um über 1 Stde. verzögert; m it abnehm ender Konz. (0,17— 0,034 g/1) s te ig t die K ry- 
stallisationsgeschwindigkeit (Sensibilisationswrkg.). Analoges Verh. zeigt N a-A rabinat. 
Vff. nehmen an, daß es sich um die Bldg. von Schutzüberzügen au f den prim . B a S 0 4- 
Aggregaten handelt. B ei G elatine wrechseln m it steigender Protidkonz. (0,0063 bis 
0,13 g/1 bei p H =  6,0) Sensibilisation, Schutzw rkg., w ieder Sensibilisation u. w ieder 
ochutzwrkg. ab. (Meded. K on. Vlaamscho Acad. W etensch. L etteren  Sehoone K ünsten  
Helgie, Kl. Wetensch. 3. N r. 3. 3— 12.1941. G ent, Reiehsuniv., L abor, f. Pharm akognosie 
u. Pharmazie.) R . K . M ü l l e r .

Bozo Teäak, Zur K enntnis der Fällungsvorgänge. H. Der Zusammenhang zwischen 
ß f}Uf ß serschfinungen und Feinstruktur der elektrokinetischen Doppelschicht bei AgCl- 
inW\T ** wässerigen NaCl-Lösungen. Analog den früheren U nteres, des Vf. an 

u- AgCNS (C. 1936. I . 2028) werden d ie  tyndallom etr. gemessenen zeitlichen 
tallungskurven von A gN 03-Lsgg. konstan te r K onz, im  V erhältn is zur K onz, der NaCl- 

"fi- empfindliches M ittel fü r den E inb lick  in  d ie  S tru k tu r der K rystallgrenze ver
wendet. Dabei w ird festgestellt, daß  un terhalb  20° bei system at. Konz.-Änderung 
W MCl-Lsgg. von 0,1—0,0001-n. ein  period. Zusam m enhang der S ta b ilitä t der AgCl- 

h n n ^ er NaCl-Konz. besteht. D ie Fällungskurve zeigt 2 deutliche M axima 
ei 0,04 u. 0,004-n., sowie 2 M inima bei 0 ,02-u. 0,002 norm al. D iese lassen sich au f
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eine Ü berlagerung der W rkgg. des d irek ten  Teilchenw achstum s u. der durch die Ko
agulation  vergrößerten Sekundärteilchen zurückzuführen. F ü r  das Grenzschichten
system  u. den Zusam m enhang der F e in s tru k tu r der elektrokinet. Doppelschicht mit 
der K onz.-Änderung der NaCI-Lsg. bei A gCl-K rystallen w erden schem at. Darstellungen 
angegeben. (Z. physik. Chem., A b t. A- 190. 267— 71. A pril 1942. Zagreb-Xaver, 
Fhysikal.-chem . In s t.)  HENTSCHEL.

Grinnell Jones und  W endeil A. Ray, Oberflächenspannung von Lösungen von 
Elektrolyten als F unktion  der Konzentration. I I I .  Natriumchlorid. (II. vgl. C. 1941. II. 
459.) D ie Verss. w urden bei 25° durchgeführt über einen K onz.-Bereich von 0,0001- bis
2-mol. NaCl-Lösung. D ie D .-W erte in  diesem Bereich lassen sich errechnen mit einer 
Abweichung von etw a 0,O01°/o nach  der Gleichung von R 0 0 T:

¿s«4 =  0,997 074 +  0,041 882-c —  0,001 878-c’A
D ie K urven  der A bhängigkeit der re la tiven  Oberflächenspannung (0) von der 

Konz, zeigen in  den niedrigen K onzz. ein M inim um, o is t  bei diesem Punkt (Konz, der 
NaCI-Lsg. etw as un ter 0,001-mol.) etw a 0,011°/o geringer als o von W ., zwischen 0,005- 
u. 2-mol. is t o lin ear abhängig von der K onzentration . D as M inimum der Kurve läßt 
N aCl als „cap illa rak t.“  Substanz erscheinen. Bei n . u. hohen Konzz. benimmt sich NaCi 
wie eine ty p . „cap illa rinak t.“ Substanz, indem  o von W . langsam  ansteigt, u. zwar fast 
linear m it steigender K onzentration . (J . Amer. chem. Soc. 6 3 . 3262—63. Dez. 1941. 
Cambridge, Mass., H arvard  U niv ., M allinckrodt Chem. L abor.) Boye.

J. R ussell Bright und  Joseph J. Jasper, Molekulare Oberflächenenergie der 
Additionsverbindungen von Schwefeldioxyd. I . D ie A dditionsverb . (I) von 1 Mol. SO. 
m it IM o l. D im ethylanilin  (II) [C6H s(CH3)2N -S C y  w urde dargestellt. Die Verb, hat
F . 12°. D ie Messungen w urden durchgeführt im Bereich von 0— 30°. H ier zeigen die
D .-W erte, d ie  W erte des C apillaranstiegs, sowie der Oberflächenspannung (-/) lineare 
A bhängigkeit von der T em peratur. F ü r  D . g ilt d ie  G leichung: D  — ■— 0,001 253-i -f 
1,1746, fü r y  g il t:  y  =  —  0,1799-i +  43,874. D. u. y  sind  größer fü r I  als für II. Die 
innerhalb  des Temp.-Bereiches gefundenen W erte  der Mol.-Voll, sind um 11—12 Ein
heiten kleiner als die W erte, d ie  erhalten  w erden durch A ddition der Mol.-Voll. von SO. 
ui I I . D ie A bnahm e is t  v ielleicht der hohen polaren N a tu r von I zuzuschreiben. Der 
beobachtete Parachor (405,4) s tim m t g u t überein m it dem  aus den Komponenten er
m itte lten  W ert (396,8). F ü r  I  w erden einige .E lektronenstrukturform eln wiedergegeben 
u. besprochen.' D ie Parachorw erte deu ten  au f  eine N — O -Bindung hin. (J. Amer. ehem. 
Soc. 6 3 . 3486— 88 . Dez. 1941. D etro it, M ich., W ayne U niv ., Dep. of Chem.) Boye.

F. Patat, M essung der Strukturviscosität in  der P raxis. F ü r  die Messung Struktur- 
viscoser Stoffe von 0,5— 200000 Poise bew ährt sich ein m odifiziertes Viacosimeter 
von K Ä M PF, das ein D rehkörperviscosim eter vom  CoUETTE-Typ darstellt. Stoffe 
m it noch höherem V iscositätsniveau (K unststoffm assen) können m it dem Plaste- 
g raphen nach  BRABENDER un tersuch t w erden. D as rheolog. Verh. is t aus Diagrammen 
zu entnehm en, in  denen die Schubspannung gegen d ie  Drehgeschwindigkeit bzw. 
scheinbare V iscosität aufgetragen is t  u. w ird an  einigen ty p . Beispielen erläutert. 
F erner w ird  die geeignete D arst. der Meßergebnisse sowie der E in fl. von Konz. u. Temp. 
au f die S truk tu rv iscositä t u n te r B erücksichtigung bestim m ter Deutungsmöglichkeiten 
(Im m obilisierung von Lösungsm.) besprochen. (Z. Ver. d tsch . Ing ., Beih. Verfahrens- 
techn. 1941. 89— 93. H öchst a. M ., I .  G. Farben industrie . Techn. Abt. Verf.- 
T echnik.) H e n t s c h e l .

K. Heß, D ie röntgenographische und viscosimetrische Untersuchung von Seifen- 
lösungen. Vf. g ib t eine Zusam m enfassung einer R eihe von  A rbeiten verschied. Autoren. 
Besprochen u. d isku tie rt w erden die g itterm äßige Ordnung der Seifenmieelle, Aufbauiu. 
B eeinflußbarkeit der gittergeordneten  Micellen u n te r B eachtung der Abhängigkeit des 
N etzebenenabstandes von der K etten länge des Seifenmol., der Abhängigkeit des Ab
standes von der Konz. u. der E inflüsse von Zusätzen (Bzl., K O H ). W eiter werden be
tra c h te t die viseosim etr. E igg. u. Füeßeigg. von  Seifenlsgg. im  Zusammenhang mit den 
R öntgenuntersuchungen. Aus den A rbeiten  kann  zusam m enfassend erkannt werden, 
daß  zwischen 2 konzentrationsabhängigen A rten  von Micellen unterschieden werden 
muß, von denen sich fü r d ie  bei höheren Konzz. beständige („Großm icelle“ ) ein gitter
m äßiger dreidim ensionaler A ufbau bestim m en läß t, w ährend der A ufbau der bei nieder® 
Konzz. nachw eisbaren M icellenart („K leinm icelle“ ) vorläufig noch imbestimmt bleibt. 
W ahrscheinlich is t, daß  d ie  K leinm icellen aus mol. Schichten von Doppelmoll, bestehen. 
(F e tte  u, Seifen 49. 81— 88. Febr. 1942. Berlin-D ahlem .)
*  A. N. Frumkin, Anwendbarkeit der Formel von N ernst a u f den Fall von amphoteren 
Adsorbentien. E s w ird gezeigt, daß  die Potentiald ifferenz zwischen der Oberfläche eines

*) O b e r flä c h e n - u . G r e n z flä c h e n s p a n n u n g  o r g a n . V e r b b . s. S . 386 u. 387.
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amphoteren, nichtleitenden A dsorbens u. der Lsg. ausgedrückt werden kann  durch die 
gleiche Beziehung, d ie gü ltig  is t im  F alle  der WassersLoffelektrode. Dies is t n u r dann 
möglich, wenn die Zahl der adsorbierenden G ruppen au f der O berfläche groß genug is t, 
was quantitativ ausgedrückt w ird  durch d ie  Beziehungen: 4 n - b  E - q / D 2 k  T / e  u. 
J-Vi % L  Hierbei s in d : ?. =  D icke der D oppelschicht, e =  Potentiald ifferenz, q =  
Anzahl der neutralen Gruppen, d ie  fähig  sind, H -Ionen zu b inden oder diese abzu
spalten, k =  K onstante. (C. R . [D oklady] Acad. Sei. Ü RSS 30 (N. S. 9). 417— 19. 20/ 2 .
1941.) B o y e .

B. Anorganische Chemie.
Ferenc v. Pävay Vajna, Die bergbauliche Gewinnung der edlen Gase. Besprechung 

des Vork. von Edelgasen (in Beziehung zur Geologie der Gesteine), ih rer Gewinnung u. 
Verwendung. (Bänyäszati K ohäszati Lapok [Ung. Z. Berg- u. H üttenw es.] 75 .161— 64. 
1/4.1942. [Orig.: ung.; A usz .: d tsch .]) S a i l e r .

Ja. I. Silbermann u nd  W. M- Friedmann, Über die Reaktion v orFßchice.feiwasser- 
itoff mit schwefligsauren Salzen. LEI. E in flu ß  der Wasserstoffionenkonzentration a u f 
die Richtung des Prozesses. (II. vgl. C. 1942. I .  2751.) D en U nteres, der genannten 
Bk. wurden pn-Messungen m ittels einer G laselektrode nach R a p s  angeschlossen. 
Bei 80° wurde m it anfänglichen pH-W erten von 5,02— 7,26 gearbeite t; es w urde eine 
starke Abhängigkeit der Thiosulfatausbeute von Ph festgestellt, das M aximum lieg t 
hei ph =  6,2, entsprechend dem äquim ol. V erhältnis von N a2S 0 3: N aH SO s. Bei 20° 
wurde ein engerer pa-Bereich eingegrenzt; hier lag  die m axim ale Thiosulfatausbeute, 
bezogen auf das Na, bei Ph =  6,28—6,38 (96— 97% ). E s w urde gefunden, daß  bei der 
Bldg. von Na2S sOt  H-Ionen entstehen. (/Kypua.i OGmeii X u m i i i i  [J . allg. Chem.] 11 
(73). 363—70. 1941. Leningrad, S taa tl. In s t. f. angew. Chemie.) G e r a s s i m o f f .

Vittorio Cirilli und Olimpia Am ati, Über die Feuerfestigkeit von A lun it ent
haltenden Kieselsäure-Tonerdeerden. U n tersuch t w urde das therm . Verb. eines M inerals 
von Tolfa der folgenden Z us.: S i0 2 1,02(% ), A120 3 36,06, K 20  10,4, N a ,0  0,8, S 0 3 37,95. 
Trägt man den G ewichtsverlust beim  E rh itzen  gegen d ie  Tem p. g raph . au f, so erhält 
man zwei scharfe K nicke bei etw a 520° u. 760°. A uf der therm . D ifferentialkurve 
treten 2 endotherme E ffek te  auf, welche bei etw a 520° u. 780° beginnen, sowie einen 
schwachen exothermen E ffek t d ich t oberhalb 700°. R öntgenograph, erschienen bis 
zu einer Erhitzungstemp. von 500° d ie  In terferenzen des Ausgangsm inerals. Nach 
Erhitzen bis 760—850°, bei welchem alles S 0 3 flüch tig  w ird, tre ten  au f den R öntgen
aufnahmen die Interferenzen von K 2S 0 4 u. y-Al20 3 auf. Bei noch höherem E rh itzen  
bis zu 1200° tre ten  die In terferenzen des /¡-A120 3 auf. E rh itz t m an noch höher, so 
verflüchtigt sieh das A lkali u. röntgenograph. tre ten  n u r noch d ie  In terferenzen des 
a-Al,03 auf. H ierauf w urde d ie  Feuerfestigkeit von Gemischen von A lunit, sehr reinem 
Kaolin u. Quarz untersucht. Aus diesen U nteres, ergab sich, daß  auch kleine B ei
mengungen von A lunit zu K aolin  oder zu Mischungen von K aolin  u. Quarz d ie  F euer
festigkeit nicht m erkbar beeinflussen. (Ric. sei. P rogr. tecn. 13. 39— 42. Ja n . 1942. 
-Neapel, Univ., Is titu to  d i.ch im . industria le .) G o t t f r i e d .

S. I. Djatschkowski und W. M. Ofitzerow, Hydrate des Chromoxyds. I I .  (I. vgl.
0. 1942. I. 2508.) Amorphes C hrom hydroxyd w urde bei verschied, hohen Tempp. 
entwässert u. röntgenograph. untersucht. In terferenzlinien tauch ten  erst bei Proben 
auf, die bei ca. 400° vollständig  entw ässert waren. E s w ird geschlossen, daß  bei dieser 
Temp. ein Übergang von am orphem  H ydroxyd zu k rysta llin . Chromoxyd s ta ttf in d e t; 
die Gitterkonst. wurde fü r das letztere zu 5,33 A  berechnet. (/Kypua.i OGmeii XuMirir 
(J.allg. Chem.] 11 (73). 371— 72. 1941. Gorki, U SSR , S taa tsun iv ., L ehrstuh l f. anorgaru 
u. Kolloidchemie.) G e r a s s i m o f f .

Sr. Roderick Juhaß und  L. F. Yntema, Additionsverbindungen der Halogenide 
des Zinks, Cadmiums und  Kobalts m it 1,4-Dioxan. Z ur H erst. von A dditionsverbb. 
des 1,4-Dioxans m it den H alogeniden des Zn, Cd, Co u. N i w urden 25 cem des zur 
Reinigung 2 Stdn. un ter R ückfluß erhitzten , 24 S tdn . m it wasserfreiem M gS04 in 
Kontakt gehaltenen u. destillierten  1,4-Dioxans entw eder m it dem Metallhalogenid 
gesätt. oder, wenn dieses n ich t lösl. w ar, m it diesem in  K o n tak t gehalten. D ie Lsg. 
wurde nach einigen Tagen dekan tie rt, im E xsiccator über konz. H 2S 0 4 bis zum A uf
treten von K rystallen gehalten u. diese von der M utterlauge getrennt. A uf d ie  erste 
Weise wurden erhalten; ZnCl2(C4H 80 2), ZnB r„-2  (C4H 80 2), Z n J 2-2 (C4H 80 2), alle drei 
'eiu, CoJ,(C4H 80 2), grünblau , hygroskop., unbeständig u. N iJ 2-2 (C4H 80 2), gelb. A uf 
“p ® *  Weise wurden erhalten : CdCl2(C4H 80 2), weiß, C dBr2(C4H 80 2) weiß, C d J2- 
% ii80 2) weiß, CoC12(C4H 30 2), schw achblau, CoBr2-2 (C4H 80 2), dunkelblau, C oJ2-
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2 (C4H 80 2). grünblau, NiCl2-(C4H 80 2) m attgelb  u. N iB r2(C4H 80 2), hellorange. ZnCl2- 
2 (C4H 80 2), weiß, b ildete  sich, wenn d ie  entsprechende Lsg. au f  0° abgekühlt wurde. 
Aus CdCl2(C4H 80 2) en ts tan d  beim A ufbew ahren über H 2S 0 4 die Verb. CdCL,- 
I/ 2 (C.,H80 2), aus dem wasserfreien C oJ,-K om pIex in  feuchter L uft nach 2 Stdn. CoJ,' 
(C4H 80 2) ■ 2 H 20 ,  hellgrün, nach 2— 3 Tagen C oJ2(C.,H80 2)-4  H 20 , rosafarben. (J. 
Amor. ehem. Soc. 62. 3522. Dez. 1940. S t. Louis, U niv.) S tr ü b in g .

H. R h e in b o ld t, Additionsverbindungen der Z ink-, Cadmium-, Kobalt- und Niehl 
halogenide m it 1,4-Dioxan. Vf. w eist d a rau f hin, daß  zufolge seiner Veröffentlichung 
(C. 1937. II- 2003) ein  großer Teil der von J u h a s z  u . Y n t e m a  (vgl. vorst. Ref.) be
schriebenen A dditionsverbb. von Zn-, Cd-, Co- u. N i-H alogeniden mit 1,4-Dioxan 
schon von ihm  hergestellt wurde, desgleichen oine große A nzahl entsprechender Verbb. 
von H alogeniden der A lkalien, E rdalkalien , des H g, Cu, Sn, Mn u. Fe. (J. Amer. 
ehem. Soc. 63. 2535. 5/9. 1941. Sao Paulo , B ras., In s t, de Quimica.) S tr ü b in g .

Hermann Römpp, Sauerstoff in N atur und Technik. S tu ttgart: Pranckb. 1942. (78S.)
8° =  Kosmos-Bändchen. RM. 1.10; H lw . RM. 1.80.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
B fe tis la v  G. S im ek , Der Cermaniumgeha.lt der Kohle des Ostrau-Karwiner Reviers. 

Geschichte des Ge u , frühere A rbeiten verschied. A utoren über den Ge-Geh. von Kohlen 
(L iteraturangaben). E ine A nzahl von K ohleproben von verschied. Stellen des Ostrau- 
K arw iner Kohlebeckens, die zum Teil so au fbere ite t w aren, daß  sie wenig Mineral- 
substanz enthielten , wurden verasch t u. der Ge-Geh. der Asche spektrograph. bestimmt: 
nach  Aufschließen der Asche m it Soda w urde Ge im Cl2-Strom  als GeCl4 abdest., aus dem 
wss. D estilla t m it H 2S gefällt, der N d. abgeschleudert, in  K O H  gelöst, das Konzentrat 
a u f  reinen E lek trodengraphit gebrach t u . dessen Spektr. photographiert. Vf. stellte 
fe s t: 1. n u r einige K ohlen m it größerem  Geh. an  Flüchtigem  enthalten  in der Asche Ge 
in einer Konz, von etw a 10-5 ; 2. D ie Aschen der K ohlen en thalten  im allg.Ge nur in 
einer Konz, von IO-6  oder weniger; 3. Zwischen Ge-Geh. der Kohlen u. den verschied. 
Teilen des K ohlenbeckens bestehen keine deutlichen Beziehungen; 4. Der Ge-Geh. ist 
so klein, daß  er keinen bedeutenden E infl. au f  die p rak t. V erarbeitung, bes. Verkokung 
oder k a ta ly t. H ydrierung, haben kann . (Chem. L isty  Vedu P rüm ysl 34. 181—85.1/7-
1940. [D tsch. Zusam m enfassung.]) - R otter.

W . V- Engelhardt, Untersuchungen an  den Schwermineralien des nordwestdeutschn 
Rät. A n  H an d  von G esteinsm aterial aus Bohrungen w urden die Schwermineralien de 
nordw estdeutschen R ä t un tersuch t. D as Ziel der A rbe it w ar, aus dem Schwermincral- 
geh. der G esteine ein möglichst vollständiges B ild der Schüttungsrichtungen des nord- 
w estdeutschen R ätbeckens zu konstruieren. U n tersuch t w urde auf die Mineralien 
G ranat, Z irkon, T urm alin  u. R u til. D ie V ers.-Ergebnisse sind teils durch Skizzen, 
te ils durch Tabellen wiedergegeben. (Oel u. K ohle 38. 259— 64. 15/3. 1942. Göttingen, 
U niv ., S edim entpetrograph. In s t.)  G o t t f r i e d .

K . H . Sehen m an n  Das Problem der Cordieritgneise im  Sächsischen Granulit- 
gebirge. Inhaltlich  iden t, m it der C. 1941. I I .  2307 referierten Arbeit. (Bor. Verb, 
sächs. A kad. W iss. Leipzig, m ath.-physische K l. 93. 33— 39. 1941. Leipzig, Univ., 
In s t, fü r M ineralogie u. Petrographie .) ' G o t t f r i e d .

G- Linck, Beobachtungen und ihre Ergebnisse an Gesteinen des mittleren Zechslar» 
(Hauptdolomit und grauer Salzton) in  Thüringen. D ie U nteres, des Vf. gaben für den 
D olom it zwei Phasen der B ld g .; D as C aC 03 der T hüringer Zechsteindolomite ist zum 
Teil au f d ie  Abseheidungen von O rganismen, zum Teil au f  d ie  Umsetzung des GaoOi 
des Zechsteinmeerwassers m it den Inkohlungsprodd. A lkali- u. Ammoniumcarbonat 
der Leichen von Tieren u. P flanzen  zurückzuführen. D ie gleichen Inkohlungsprodd. 
fä llten  aus dem M gS04 u. MgCl2 des Meerwassers das MgCO,. Beide Carbonate fallen 
wohl m eist als Gele aus dem W . aus, w erden m it zunehm ender Tiefe unter zunehmen
dem  D ruck in  D olom it um gew andelt u. b ilden am  G runde des Meeres mit den orgMJ. 
R esten  einen Faulschlam m . In  diesem  Faulschlam m  erfolgte un ter Einw. von MgoUi 
oder freier H ,S 0 4 noch die D olom itisierung der K alkschalen größerer Organismen 
m it gleichzeitiger B ldg. von A nhydrit. Bei der Bldg. der Gesteine des grauen balZ' 
tones sind  d ie  B edingungen anders. K onz. Salzlaugen m it viel MgCl2 u. MgS04 nete 
anderen P rodd. der Inkohlung. E inw ebung von terrestr. S taub  aus Quarz u. einem 
Tonm ineral sowie M etasom atose des le tz teren  in  B io tit. (Chem. d. Erde 14- 31-—3 •
1942. Jona.) G O TTFRIED .

Gottlob Linck, Beobachtungen und ihre Ergebnisse an Gesteinen des milden 
Zechsteins (Hauptdolomit und grauer Salzton) in  Thüringen. K urze W ie d e rg a b e
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vorst. referierten A rbeit. (Forsch, u. Fortschr. 1 8 . 118— 19. 20/4. 1942. Jena , 
Univ.) G o t t f r i e d .

Harald H übl, Sedimenlpetrographisch-chemisch-bodenphysikalische Untersuchungen 
dreier pannoner Locker Sedimente in  der Oststeiermark. (Vgl. C. 1 9 4 2 . 1. 2377.) Aus dem 
Gebiete der Oststeiermark w urden sedim ent-petrograph., chem. u. bodenphysikal. 
untersucht ein Mehlsand (m ittelpannon), ein Blauton  (unter- bis m ntelpannon) u. 
ein Montmorillonitton (m ittelpannon). D ie Vers.-Ergebnisse sind tabellar. u. graph. 
zusammengestellt. (Chem. d. E rde  1 4 . 358— 83. 1942.-G raz-K arlsruhe.) G o t t f r i e d .

Ercole Cerasoli, Elementi di cristallografia. Per istituti degli ordini superiore cd universitario.
Arpino: G. Fraioli. 1941. (VI, 137 S.) 8°. L. 20.

D. Organische Chemie.
D p A llg em e in e  u n d  th e o re tis c h e  o rg an isch e  C hem ie .

Ludwig Anschütz und  Alfred Mayer, Z um  Isomerieproblem der Disalicylide.
II. Mitt. Nachprüfung der Angaben über Zusammensetzung und Molekulargewicht des 
ß-Disalicylides. (X. vgl. C. 1 9 4 2 . 1. 2254.) D ie U nters, der von E i n h o r n  u. P f e i f f e r  
(Ber. dtsch. ehem. Ges. 3 4  [1901]. 2952) m itgeteilten  Angaben über das ß-D isalicylid  
ergab, daß die dort aufgestellte B ruttoform el zu R ech t besteht, w om it d ie  bisherige A n
nahme über die Beziehungen zwischen beiden D isalieyliden b estä tig t w ird. D ievon  H ö h n  
(Tgl. Mitt., 1. e.) vorgeschlagene stereochem . D eutung w ird als w enig w ahrscheinlich 
angesehen. — Außer den D aten  der E lem entaranalyse w erden die Mol.-Gew.- 
Bcstimmungen in Campher ( R a s t ) ,  D ioxan, Phenol u. Chlf. ( S w i e t o s l a w s k i )  durch 
Gcfrierpunktsemiedrigung bzw. K p.-E rhöhung wiedergegeben. (J . p rak t. Chem. [N. F .]  
159. 343—44. 22/1. 1942. B rünn , D tsch . Techn. Hochseh.) G o l d .

A. B ekturow , Der E in flu ß  der Temperatur au f die Verteilung von Benzoesäure 
und Salicylsäure zwischen Wasser und Benzol. (Vgl. C. 1 9 4 1 . I. 2513.) D ie B est. des 
Verteilungskoeff. von Benzoesäure u . Salicylsäure zwischen W. u. Bzl. hei 60° in  A b
hängigkeit von der Konz, ergab, daß  sich die Verteilungskoeff. m it der V erdünnung der 
Lsg. erhöhen; so ergab sich fü r Benzoesäure hei Verringerung der Konz. C1 +  Ü„ 
(0X die Konz, in W. u. G., in Bzl.) von 1,582 17 au f 0,012 296 eine E rhöhung des 
Verteilnngskoeff. von 0,038 au f  0,44; bei Salicylsäure betragen die analogen Zahlen Cx 
u. C, 0,3785 auf 0,009 46, Temp.-Koeff. 0,159—0,665. W eiter w urde festgestellt, 
daß sich mit Erhöhung der Tem p. von 25 au f 60° die Verteilungskoeff. ansteigen. 
(3CypHM Oömefi Xumiiu [J . allg. Chem.] 1 1  (73). 143—45. 1941. K asachsche S taa tl. 
Univ.) K l e v e r .

S. I. Spiridonow a, Bestimm ung der Konzentration von Lösungen durch ein System  
uceier Lösungsmittel. I I I .  Feuchtigkeitsbestimmung in  organischen Verbindungen, die 
in Wasser unlöslich sind. (II. vgl. C. 1 9 4 1 - I I .  1301.) D urch die U nters, der Systeme 
Alkohol-Cnmpher-W. u. Alkohol-Borneol-W . w urde ein  einfacher A usdruck fü r die 
Abhängigkeit zwischen dem Vol. des bjs zu r T rübung der Lsg. zugegebenen W. u. dem 
l'euchtigkeitsgeh. des Camphers u . des Borneols vor ihrem  Auflösen in  Alkohol ge
funden. Auf Grund der erm itte lten  A bhängigkeit (Gleichung ersten Grades) w ird ein 
neues schnelles u. genügend genaues Verf. der Feuchtigkeitsbest, fü r C am pher u. 
Borneol vorgeschlagen. Feuchtigkeitsgeh. x  in  der untersuchten  Substanz errechnet 
sich nach der Gleichung: x  — G i f l — a ^ a «— «,), wobei C — Feuchtigkeitsgeh. in 
der Kontrollsubstanz, ux, a „ u . a  =  Vol. W-, ä a s  bis zur T rübung der ersten  u. zweiten 
kontrollsg. u. der un tersuchten  Lsg. zugefügt w ird. —  Dieses Verf. kann  au f  alle in 
A. lflsl., aber in W. unlösl. organ. Substanzen ausgedehnt werden, bes. au f  leichtflüchtige 
bubstanzen. (IKypnaii IlpinmaniioS Xuiinu [J . Chim. appl.] 1 4 . 646— 51. 1941. Saratow , 
Lehrstuhl d. allg. Chemie d. zoo-veterinären In s t.) TROFIM OW .

A. I. Lichter und N. P. Tichonowitsch, Das Dampf-Flüssigkeilsgleichgewicht im  
öystm Äthylen-Methan-Wasserstoff. I I . Das binäre System  M ethan-W asserstoff. I I I .  Das 
ternäre System Äthylen-Methan-Wasserstoff. (I. vgl. C. 1 9 4 1 . I I .  177.) N ach der sta t. 
Meth. wurde zunächst das F l.-D am pfdiagram m  des bin. Syst. CH4-H 2 bei Tem pp. von 
7~_ ,.5 b is—85° u. D rucken bis 80 a t  untersucht. E s zeigte sich, daß  sich bis 54 a t  die 
Löslichkeit des H 2 in  fl. CH4 m it Tem p.-Erniedrigung erhöht. Zwischen 54,3 u. 73 a t  
Konnte ein bestimmter Gang der Löslichkeit in  A bhängigkeit von der Temp. n ich t fes t
gestellt wurden. (Die Isobare fü r 60 a t  zeigt wellenförmigen C harak ter. Oberhalb 73 a t  
verringert sieh die Löslichkeit m it Tem p.-Erniedrigung.) —  N ach der gleichen Meth. 
''urde auch das p-x-Diagram m  des tern . Syst. C2H 4-CH4-H 2 bei D rucken von 30— 80 a t 
• icmpp. von —115 bis — 85° untersucht. Bei 30 a t  u. — 115° erhöht sich die Löslich- 
eit des H2 mit Erhöhung des CH4-Geh. nu r sehr wenig (von 1,4%  im Ä thylen b is 2,6%
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1
in M ethan). Bei T em p.-E rhöhung verringert sich diese Differenz. Bei weiterer Temp.- 
E rniedrigung nim m t die Löslichkeitskurve einen um gekehrten Verlauf. Bei 80 at ist 
ein  stärkerer A bfall der Löslichkeit des W asserstoffs bei Zusatz von geringen CjH,. 
Mengen zu  beobachten. (IKypnax TexminecKoft <I>h3iiku [J . techn. Physics] 10. 12Ü1 
b is 1206. 1940. Charkow, V ers.-Station f. Tiefkühlung.) K eev er.

N. P . K a n ja je w  un d  J e .  A . Schilow , K inetik  der Bromierung von Natrium- 
metaanisolsulfonat in  wässerigen Lösungen. (Tpyati ÜBanoBCKoro XiiMHKO-TemoJora- 
uecKoro H nciirry ia  [Trans. In s t. ehem. Teehnol. Ivanovo (USSB)] 1940. Nr. 3. 
5 2 — 6 8 . —  C . 1 9 4 0 .  ü .  1412 .) D e r j u g k .

S. L ee und  H . K a w a k a m i, Die Reaktionskinetik der Fadenmoleküle in Lösmq.
I .— H . Alkalische Verseifung des Ä thyl-, V inyl- und Polyvinylacelates. Die Arbeit 
deck t sich inhaltlich  völlig m it der von L e e  u . S a k u b a d a ,  C. 1 9 4 0 - I. 3906. (J. Soc, 
ehem. Ind . Jap an , suppl. B ind. 4 3 . 228  B. Aug. 1940 [nach d tsch . Ausz. ref.].) Ulmanx.

H ilto n  A . S m ith  und  H . S. L evenson , Die K inetik  der Esterifizierung von Cyclo- 
hexancarbonsäure und die Verseifung ihres Äthylesters. (Vgl. C. 1 9 4 0 - II- 880 u. Leven- 
SON, C. 1 9 4 1 . I . 350.) Um die geringe V eresterungsgeschwindigkeit gewisser alipbat. 

H  C arbonsäuren, z. B. der Diäthylessigsäure zu erklären, nahmen Vff.
an , daß  durch  Ringbldg. (I) der A ngriff des Alkohols auf die C00H-

H jC —C —H  G ruppe erschw ert w ird . In  der w eiteren Strukturbetrachtung wird
| ]> H  die V eresterung der Cyclohexancarbonsäure (II) untersucht, bei der

H C —COOH keine wesentliche Verschiebung der der COOH-Gruppe benachbarten
| G ruppen s ta ttfin d en  kann . —  Die Veresterungsgeschwindigkeit von

H ,C —ö — H  I I  m it M ethanol in  Ggw. von HCl w ird  bei 20, 30, 40 u. 50° be
stim m t (k20 =  8 ,8 6 - IO“3, k30 =  1,6 - 10~2, ki0 =  2,67• IO-2, I'50 = 

H  I  4 ,38-10-2), die A ktivierungsenergie be träg t 10000 cal/Mol. — Die
Verseifungsgeschwindigkeit des Oyclohexancarbonsäureäthylesters wurde in 85%ig- 
in  Ggw. von  N aO H  in der üblichen W eise bestim m t (k35 =  0,848-10~3, k4S =  1,91-10"1, 
&65 =  4,03- IO“3, ke5 =  8 ,19 -10~3), die A ktivierungsenergie be träg t 15600 cal/Mol.— 
D ie erhaltenen W erte, d ie jeweils zwischen den von Isobuttersäure u. Diäthylessig
säure liegen, zeigen, daß  sich die I I  der ersteren sehr ähnlich verhält, was mit der em- 
gangs gem achten R ingtheorie in  voller Ü bereinstim m ung steh t. (J . Amer. ehem. Soc.
62. 2733—35. Okt. 1940. B ethlehem , P a ., Lehigh U niv.) Gold.

E . A . M oelw yn-H ughes, Die K inetik  der Reaktion zwischen Methylbromii und 
dem Thiosulfation in  Wasser. D ie genannte  R k ., d ie  nach  SLATOR (Trans. Chem. Soc. 
85 [1904], 1286) zu S20 3C H 3~ +  B r-  fü h rt, w ird  zwischen 0 u. 25° in  einer App., 
der die G asphase zur Verm eidung von V erdam pfungsverlusten in  einfacher Weise 
durch Hg-Abschluß ausgeschlossen w erden kann , un tersuch t. D ie Rk.-Geschwindigkeit 
lä ß t sich in  h inreichender Ü bereinstim m ung m it dem SLATORschen Wert durch 
k  =  6,82- 1012-e_ 195-1O/B iF-Liter-M ol- 1-sec- 1  darstellen , k  lieg t nu r um einen Paktor li 
über dem  nach  der einfachen S toß theorie  zu fordernden W ert. Z ur Erklärung dieser 
A bweichung vom  theoret. W ert genüg t d ie  A nnahm e der Teilnahm e eines einzigen 
inneren P reiheitsgrades u. eines geringen e lek trosta t. B eitrages von 135 cal/Mol zur 
A ktivierungsenergie. (Trans F a rad ay  Soc. 37. 279— 81. Mai 1941.) _ ReITZ- ,

E . A . M oelw yn-H ughes und  P . Jo h n so n , D ie K inetik  des durch Säuren in 
Lösung katalysierten Diazoessigesterzerfalles. D ie genannte  R k . wird zur Klärung 
einiger Fragen in  Ggw. verschied, s ta rk er Säuren u n te r V ariation  der Vers.-Bedingungen 
in  w eiterem  Bereich untersucht, w obei d ie experim entellen Ergebnisse von FraENKEL 
(Z. physik. Chem. 6 0  [1907]. 207) b e s tä tig t u. erw eitert worden können. Der von 
F r a e n k e l  beobachtete G eschwindigkeitsabfall, der m it H Cl u. H 2S 0 4 im Rk.-Vena" 
e in tr i tt , 11. der in  N ebenrk. s ta ttfin d en d en  S ubstitu tion  N 2CH-COOR -r ^  , A 
X CH 2- C O O R + N 2 zugeschrieben w urde, w ird genauer verfolge; er wird erst ^ 1 
Esterkonzz. über 0,01 m erklich, ohne daß  aber ein  einfacher Zusammenhang mit t 
IConzz. an  E ste r oder Säure zu erkennen w äre. E in  ähnlicher Geschwindigkeit» 
t r i t t  dagegen bei H N Ö 3 n ich t au f; le tz tere  R k . w ird  daher zur Unters, der len1?' 
A bhängigkeit der G eschwindigkeit verw and t (Tempp. 0— 45°, Esterkonzz. 0,006 ü,Uo- ., 
Säurekonzz, 0,0005— 0,3-n.). D ie Messungen können bei niedrigen Säurekonzz. du 
ln  kn  =  44,680 —  4,615-ln T  —  18890/Ä T  oder durch  eine Gleichung der ArRHENTO- 
sehen Form  k u  =  4 ,2 7 -101'--e~1750° /J i2’ wiedergegeben werden (kg  =  -L ä. 
konstan te  in  L iter-M ol- 1-sec-1 ). D er tem peraturunabhängige F ak to r in  letzterem A 
druck  is t  von ähnlicher Größe wie bei der R k ., d ie  in  der voranst. referierten Ar 
un tersucht w urde, so daß  er ähnlich  w ie d o rt e rk lä rt w erden kann . Bei H-NDf-RO  ̂
über 0,015-n. m acht sich eine m ehr als lineare  Geschwindigkeitszunahme bemer' 1
so daß  z. B . fü r 10° eine em pir. Gleichung k  =  a  +  0,124-ch +  0,525(ch)" gdt, " . _ 
ch die H +-Ionenkonz. bedeu te t u. a eine K onstan te  is t, d ie n ich t exak t bestimmt we
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kann u. die möglicherweise, aber nich't notw endig =  0 is t. (Trans. F a rad ay  Soc. 37. 
282—89. Mai 1941.) R e i t z .

Eugene Rabinowiteh und Leo F. Epstein, Die Polymerisation von Farbstoffen in  
Lösung. Thionin und  Methylenblau. D ie E xtink tionskurven  von Thionin  (Thio) u. 
Methylenblau (Mb) w urden bei verschied. Tem pp. u. Konzz. in  W ., A. u . W .-A.-Ge- 
mischen bestimmt. In  W. tre ten  Abweichungen vom BEERschen Gesetz selbst bei 
sehr niedrigen Konzz. (< 1 0 ~6 mol/1) au f; sie können q u an tita tiv  durch B ldg. dim erer 
Ionen Thio2++ bzw. MB2++ e rk lä rt werden. I n  gem ischten Lsgg. der beiden Farbstoffe 
ist auch die Bldg. gem ischter Ionen  ThioMB++ möglich. Folgende D aten  werden 
berechnet: D issoziationskonstante K - 101 (i =  26,7°) fü r T hionin : 10,0; fü r M B: 
2,8. log Zihio =  1,9886 —  (1492\T ) .  F reie  Energie der D im érisation : z I I j ib  =  4,9 kcal 
(1 =  26,7°); /JI'Thto — 4,1 kcal/m ol (i =  26,7°). D im erisationsw ärm e zl/Arhio =  
6,82 kcal/mol. E ntrop ie  der D im érisation  A  <S'ThIo =  9,1 cal/m ol u. G rad. (Alle D aten  
beziehen sich auf wss. Lsgg.). I n  reinem  A. t r i t t  keine D im érisation auf, in  A .-W .- 
Gemischen ist sie erheblich verm indert. D ie dim eren Ionen fluorescieren n ich t; die 
Selbstauslöschung der Fluorescenz bei höheren Farbstoffkonzz. beruht au f der D im éri
sation. In  alkoh. Lsgg. t r i t t  keine Fluorescenzauslöschung auf. D ie sonstigen E igg. 
der Farbstofflsgg. (O xydations-R ed.-Potentiale, elektr. L eitfähigkeit, osm ot. Druck) 
stimmen mit der A nnahm e der D im érisation der Farbstoffionen überein. D im érisation 
(u. weitergehende Polym erisation) is t  eine organ. Farbstoffen allg . eigene E ig ., d ie  aufs 
Engste mit dem F arbsto ffcharak ter dieser Verbb. zusam m enhängt. Sie k an n  quan
titativ auf Grund der LoNDONschen Theorie der interm ol. K räfte  gedeute t w erden. 
Es wurden Potentialkurven konstru iert fü r d ie Beziehung zweier Thio+-Ionen in  W. 
bzw. Alkohol. A uf G rund der CoULOMBschen A bstoßung zwischen gleichgeladenen 
Ionen findet man eine A ktivierungsenergie fü r die D im érisation. (J . Amer. ehem. Soc.
63. 69—78. Jan . 1941. Cambridge, Mass., Mass. In s t, o f Technology, Research Labor, 
of Physical Chem.) M. SCHENK.

Ramart-Lucas, Die S truktur der Farbstoffe nach ihren Absorptionsspektren. 
Phthaleins und Sulfophthaleine. Vf. un tersuch t die A bsorptionsspektren von Fuchsin  (I), 
Bemaurin (II), A urin  (I II)  u . ihren  Methyläthern, Thym olphthalein  (IV), Phenolsulfo- 
‘phthakin (V), Bromphenolblau (VI), o-Kresolsvlfophthalein (V II), Bromkresolrot (V III), 
Thymlsulfophthalein (IX) u. Bromthymolblau  (X). Gemäß ih rer Löslichkeit werden 
die Substanzen in  W ., A ., Chlf., Bzl. u. D ioxan in  Konzz. von 1/200- bis 1/ 50ooo'n - un ter
sucht. Die sauren Lsgg. (HCl u. Essigsäure) w aren ungefähr 1,5-n., d ie  alkal. (NaOH)

%. Die R esultate  sind  in  K urven  u. Tabellen wiedergegeben. D ie Substanzen 
existieren in drei Form en A , B, B '. D ie Form  A is t  im neutralen  Medium, in  W ., A. 
u. Bzl. anwesend. In  saurer Lsg. is t sie auch häufig anzutreffon, jedoch nie in  a lkal. 
-Losung. Die Form B kom m t in  neu tra le r (W. u. A.), saurer (verd. Essigsäure) u. in- 
alkal. Lsg. vor. E s is t die einzige Form , die auch in  alkal. Lsg. a u f tr it t .  Bes. erscheint 
sie bei den bromierten P rodukten. D ie Form  B ' fin d e t sich n u r in  gewissen neutralen  
“ gg. (A. u. W.) u. bei A nw esenheit von HCl bzw. Essigsäure. In  a lkal. Lsg. könnte 
sie nur bei sehr großen Konzz. gefunden werden, infolge der geringen U nterschiede 
wischen dem Spektr. von B  u. B '. D ie S tru k tu r der Form  A erg ib t sich aus der 
Ähnlichkeit ihres A bsorptionsspektr. m it dem des I  u. den Ä them  von I I  u. I I I ,  wenn 
man den Einfl. der Substituen ten  OH, B r, C 0 2C2H 5, S 0 4H  berücksichtig t. D ie Form  A 
ist also durch eine dem I ähnliche Form el darzustellen, diese is t fü r d ie  Phthaleino 
bzw. die Sulfophthaleine:

o h -C6H4 > c = = c  h  °  bzw OH—CeH ^ c= = c  H _ 0

^ “ ^ C O O H  ° s ils< -SOaH
ic Form B kann kein Polym er von A sein. D ie a lkal. Lsg., d ie hauptsächlich diese 
orm enthält, ändert ihre A bsorption n u r sehr wenig m it der K onzentration . A nderer

seits sind in neutraler Lsg. d ie konzentriertesten  Lsgg. am reichsten an  B. E s is t n ich t 
t If Î ’ ^ ’e R°rrnen A  u. B  tau to m er sind, da  bei II , das in  beiden Form en auf-
\ M ! Möglichkeit zu einer der bekannten Tautom erien n ich t vorhanden is t. E s 
'orden besprochen der F a ll einer Stereoisomerie, d ie  durch eine V eränderung der 
v- ™2'™ kel oder der A bstände zwischen den Phenylresten  hervorgerufen w ird, die 

guchkeit, daß die chinonähnlichen Substanzen le ich t dissoziieren. F ü r  die Form  B ' 
lsn Cn ■ ea.e^ erl Überlegungen wie fü r B in  bezug au f  die M öglichkeiten einer S truk tu r- 
■ mene, darüber hinaus kann  es sich nach dem Verh, m it der V erdünnung auch um 
mn Polymeres von A handeln. (Chim. et Ind . 45- N r. 3 bis. 285— 98. März 1941.) L i n k e .  

B r aw ril°w , M. I .  P le c h a n  und N. A . P o d d u b n a ja , Spektrophotometrie der 
'der r** ,'K°mPkxe als Untersuchungsmethode fü r  Eiweiß. IV . Absorptionsspektren

upferkomplexe einiger Peptide und ihrer Derivate. (Vgl. C. 194 0 .1. 1036. I I .  3232.)
X X I V . 2. 26
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Aus P ep tiden  können sich dreierlei K om plexe b ilden : b laue (Absorptionsniaximum 
630— 693 ¡.ip), v io le tte  (582 p p )  u. ro te  (505— 530 p p ) ;  d iese entsprechen den Typen 
des D i-, T ri- u. T etrapep tids (B iurets). D ie K om plexe zeigen auch verschied. Ab
so rp tionsin tensitä t im  sichtbaren  Spektr., d ie bei den G lycylpeptiden von Di- zu Tetra
peptiden proportional zunim m t. D ie K om plexbldg. hö rt bei Ggw. eines Peptidüber
schusses auf. D ie T itra tio n  m it C u-A cetat läß t d ie  B ldg. von Komplexen der Tri-, 
T etra- u. P en tapep tide  m it C u: P ep tid  = 1 : 1  erkennen; bei B iu re t beträgt das Ver
hältn is C u : P ep tid  1 : 2, bei D ipeptiden nach der T itra tio n  1: 1,7, nach der Intensität 
1 :1 ,4 ;  acety liertes D ipep tid  kann K om plexe m it C u : P ep tid  =  1 : 8 u. 1:11 bilden. 
D ie Substitu tion  von H  durch N H 2 im P ep tid  am A cetylrest beeinflußt die Lage des 
In tensitä tsm axim um s n ich t, ändert aber d ie  H öhe der A bsorptionsintensität. (HssecniH 
AKaAOMiiu H ayn CCCP. Ome-ienuc Xhmiiucckiix Hayi; [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. 
Sei. chim .] 1941.127-—36.) R . K . M ü l l e r .

Hildegard W ittek, Studien zum  Ram an-Effekt. 135. M itt. Stickstoffkörper. 
23. Mononitroparaffine. (133. u. 22. vgl. C. 1942. I .  2382.) E s werden mit großer 
D ispersion aufgenom men die RAMAN-Spektren von Nitromethan, -ätlian, -n-propan, 
-isopropan  u. -n-butan u. d ie  Polarisationsverhältn isse fü r d ie  letztgenannten 4 Spektren 
bestim m t. Bei den ersten 4 Spektren w ird eine Zuordnung der Frequenzen zu den 
Mol.-Schwingungen vorgenom men, wobei d ie  L inien 610, 1380 u. 1560 cm-1 den 
Schwingungen der N 0 2-G ruppe zugeordnet werden. D ie in  mehreren Fällen beobachtete 
V erdopplung der N Ö 2-Valenzfrequenz 1380 cm -1  w ird  au f  Fermiresonanz infolge 
zufälliger Frequenzgleichheit m it einer sym m. CH-Deformationsschwingung zurück
geführt. (Z. physik. Chem., A b t. B 5L  187— 99. A pril 1942. Graz, Techn. Hochseli., 
P hysik . In s t.)  GoUBEAU.

N. Tolstoy und V. Tsvetkov, Der Kerreffekt in  Lösungen von p-Azoxyanisol. Für 
p-Azoxyanisollsgg. in  Bzl. sowie in  CC14 w ird die KERR-K onstante (pro Mol.) zu 
(0,83 ±  0 ,05)-10-32 bzw. (0,31 ¿ -0 ,1 1 ) -10 32 bestim m t. M it H ilfe dieser Werte wird — 
u n te r A nnahm e einer axialen  Sym m etrie des Mol. —  der W inkel zwischen Dipol- u. 
Mol.-Achse m it aqijHo=  47° ±  40' u. acci4 =  55° 10' +  1° 50 ' erm ittelt. Aus diesen 
W erten folgt fü r die S trukturform el des p-Azoxyanisols, daß  u n te r den beiden Formen

/ °  ~ \  V -N =N -/ V  Ox
C H / \ '  CH,

m it verschied. Azoxygruppe die Form el I  die richtige is t. (C. R . [Doklady] Acad. Sei. 
U R SS  31 (N. S. 9). 230— 32. 30/4. 1941. Leningrad, U niv., P liysikal. Inst.) R u d o lp h .

W alter H ückel und  Ursula W enzke, Die dielektrische Polarisation des Benzyl
alkohols. D ie M ol.-Polarisation P  von Benzylalkohol (I) w urde in  den Lösungsmitteln 
Cyclohexan. (II), Bzl. (III) u. CC14 (IV) bei verschied. Tem pp. t gemessen. In  II füllt 
bei 20, 40 u. 60° m it steigender K onz, c zunächst s ta rk  ab , ste ig t dann wieder an, um 
bei dem mol. M ischungsverhältnis 1 :1  durch ein M axim um  zu gehen. Bei fallendem ! 
w ird das M aximum flacher u. niedriger, das Minimum ebenfalls flacher, aber sein Absolut
w ert noch v e rtie ft (U nterschied zu Cyclohexanol). F ü r  das M in im u m  berechnet sich 
fü r 20, 40 u. 60° das D ipolm om ent /i je  zu 1,7. D a dem E infachm ol. etwa der gleiche 
//-W ert zukom m en dürfte, müssen un terhalb  des M inim ums A ssoziate von höherem /' 
vorliegen. A ußerdeni m uß bei sehr kleinen c-W erten e in  weiteres Maximum auftreten, 
das jedoch bei der E m pfind lichkeit der verw endeten App. n ich t gemessen werden konnte. 
In  III v erhält sich P  bei 20°grundsätzlich  ebenso wie in  II. Zwischen 30 u. 40° (Messungen 
bei 30, 35 u. 40°) än d ert sich jedoch der K urvenverlau f vollständig: P  steigt von 
kleineren c-W erten an  s ta rk  an bis zu einem bei gleichen c-W erten liegenden Maximum. 
D ie /(-W erte bei den kleineren c-W erten liegen bei 1,4— 1,5, so daß  bei noch .kleineren 
c-W erten m it einem (ebenfalls n ich t gemessenen) sta rken  A nstieg von P  zu reebnen js ■ 
Bei 60° is t der K urvenverlauf ähnlich wie bei 40°. In  IV liegen dieselben Besonderheit 
vo r w ie in  III, n u r sind  sie weniger ausgeprägt. D ie Änderung des Kurventypus m  
liier zwischen 40 u. 60° s ta t t .  •— Ü ber d ie  Größe der A ssoziate lä ß t sich sagen, daß ® 
m ehr als aus 2 Moll, bestehende A ssoziate maßgebend bete ilig t sein müssen. Dies in 
durch kryoskop. Messungen in  II u. III b estä tig t. E s w ird  versucht, die beobachte 
Erscheinungen durch das Vorliegen einer K ettenassoziation  zu Dreiermoll, lm ta w f  
/(-W ert zu erklären. Zum U nterschied  von I liegen bei Cyclohexanol wahrsehem i 
kettenassoziierte u. dipolfreie D oppelmoll. vor. (Z. physik . Chem., A bt. B 5 1 -“ v r 3 ' 
März 1942. B reslau, U niv. u. Techn. H ochsch., Chem. In s t.)  u i  r  ® -

Antonino Giacalone, Filippo Accascina und Giovanna Carnesi, bber r 
fUichenaktivitüt. V III . Grenzflächenaktivität und D am pfspannung in  wässerigen bos y 
der Fettsäuren. (VH. vgl. C. 1940. I I .  3172.) N ach dem  s ta t .  Verf. von H i l l , aer 
d ie  D am pfspannungserniedrigungen wss. Lsgg. der Ameisensäure, Essigsäure, i rop
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säure u. Bullersäure verschied. K onz, gegenüber dem reinen Lösungsm. gemessen u. 
daraus die A ktivitätskoeff. fü r W. u. die betreffenden Säuren berechnet. W erden 
letztere auf sehr große V erdünnung extrapoliert, so gesta tten  die so erhaltenen W erte 
die Zunahme an freier E nergie pro Mol zu berechnen, die in  verd. Lsg. beim Ü ber
gang einer Säure zur nächsten Homologen a u ftr it t;  der von den Vff. erhaltene B etrag 
ist etwas kleiner als derjenige, der sich aus der Grenzflächenspannung nach Verss. von 
Langmuir u. den au f kryoskop. W ege erhaltenen A ktivitätskoeff. ergibt. Z ur E r
klärung des U nterschiedes w ird angenomm en, daß  diese Differenz dem Energiebetrag 
entspricht, der zur Ü berführung einer w eiteren CH2-G ruppe aus dem Innern  der Lsg. 
an die Oberfläche erforderlich is t. (Gazz. chim. ita l. 72. 109— 24. März 1942. Palerm o, 
Univ.) _ _ H e n ts c h e l .

W. A. Zisman, Die Ausbreitung von Ölen au f Wasser. Teil I I . Nichtionisierte 
Moleküle, die nur eine polare Gruppe enthalten. (I. vgl. C. 1942. I .  986.) Als ö l wurde 
verwendet eine F rak tion  von Leichtpetroleum  (I) m it D . 0,839— 0,841, V iseosität =  
19,72 Centipoise bei 25°, die G renzflächenspannung fü r I/W . =  53,5 D yn/cm , d ie Ober
flächenspannung fü r I /L u ft w ar 29 ,8D yn. U ntersucht w urden: Decanol, Do-, Tetra-, 
Htm-, Ocladecanol, Eikosanol, Benzylalkohol, Diplienylcarbinol, Phenylbenzylcarbinol, 
Cydohexanol, 1-Äthylcyclohexanol, Un-, Do-, Tri-, Tetra-, Penta-, H em -, Hepta-, Octa- 
u. Nonadecansäure, Eikosan- u. H emkosansäure, Eruca-, Öl-, Elaidin-, Undecen- u. 
Linolensäure, n-Pentadecyl-, Methyl-n-tetradecyl-, Äthyl-n-tridecyl-, n-Propyl-n-dodecyl-, 
n-Butyl-n-undecyl- u. n-Heplyl-n-oclylessigsäure, Chavlmoogra-, Hydnocarpus- u. Cyclo- 
hemncarbonsäure, Di-n-lieptyl- u. Dibenzylessigsäure, Phenylundecylsäure, Phenyl-, 
Mhylphenyl-, Diisopropylphenyl-, p-Chlorphenyl-, X y ly l- , Pseudocumyl-, Gymyl-, 
Titrahydronaphthyl- u. Xenylstearinsäure, Do-, Tetra-, Uexa-, Hepta- u. Octadecylamin, 
Odadecenylamin, Di-n- u. Tri-n-am ylam in, Dioctyl- u. Trioctylamin, D icydohexyl-, 
Biphenyl-, Triphenyl-, Dibenzyl-, Tribenzylam in, M yristin-  u. Stearinsäureäthylester, 
Slearinsäuremethylester, Citronen- u. Borsäuretriamylester, Tri-p-kresylphosphat, Tri-p- 
krl.-amylphenylphosphal, a- u. ß-Naphthol, p-tert.-Amyl-, p-Cydohexyl-, 2-Chlor-4-lert.- 
myl-, 2,6-Dicldor-4-tert.-amyl- u. 2-Chlor-4,6-di-tert.-amylphenol. Aus den Ergebnissen 
wird erkannt, daß diejenigen polaren Moll, keine A usbreitung verursachen, bei denen 
die mol. Konzz. einen gewissen W ert n ich t überschreiten. D ieser W ert is t  abhängig 
von der N atur der polaren Gruppe, der K ettenlänge, der möglichen geometr. K on
figurationen des Mol. u. der Löslichkeit in ö l. D ie Ursachen der A usbreitung werden 
gesehen in einer reversiblen A dsorption an  der Grenzfläche I/W . in  Verb. m it dom osmot. 
Druck der in I gelösten polaren Moleküle. D ie durchschnittliche A dsorptionsdauer 
solcher Moll, beträgt nu r einen geringen Teil derjenigen d e r ionisierten Moleküle. F ü r 
«ne größere Zahl von Verbb. w urde A 0 ( =  Grenzflächenoberfläche/adsorbiertes Mol.) 
beim Filmdruck 11,3 D yn/cm  untersucht. D ie Veränderungen von A 0 m it wechselnden 
hettenlängen u. polaren G ruppen können au f G rund struk tureller u. k inet. B etrach- 
u??e? erklärt werden. E s w erden w eiter einige Erscheinungen der A usbreitung be

schrieben infolge Bldg. von koll. Suspensionen oder krystallinen  N dd. der polaren 
Komponenten. Es läß t sich hierbei die Löslichkeit von verschied, gesätt. Säuren u. 
Alkoholen mit geraden K etten  in  ö len messen. (J . ehem. Physics 9. 729— 41. O kt. 1941. 
Hashington, D. C., U . S. N aval Res. Labor., A nacostia S tation .) B oye.

Gösta C. H. Ehrensvärd und Dudley F. Cheesman, Uber die spezifische A d 
sorption von Alkoholen an  der Salicylaldehyd/Wassergrenzfläche. D a  der Grenzflächen
ruck zwischen W . u. Mischungen von Isoainylalkohol (I) u. Salicylaldehyd  (II) über 

einen großen I-Konz.-Bereich wegen seiner G eringfügigkeit m it dem D u  NoÜY-Tenso- 
meter nicht meßbar war, w urde d ie  K e tte : 

ü g I Hg2Cl2 | 0,0001-n. KCl | II (1) | ges. KCl | II (2) | 0,0001-n. K Cl | H g2Cl2 | H  
A j B j B 2 A 2

raucht. Die Alkohole w urden in  (2) ti tr ie r t , d ie  E K . m it H ilfe eines K om pensations- 
P O to tio m ^  gemessen. —  D er Vgl. verschied. Alkohole zeig t einen zunehmenden 
wob C e' ho se^- Octyl- <  n .H e x y l-  <  n. B utyl- <  n. A m yl-  <  I  Isobutylälkohol, 

ei uie EK. m it der Alkoholkonz, ansteig t. Bem erkenswert is t, daß  d ie  Alkohole 
1 “Agerader Zahl von C-Atomen d ie  w eit größeren E ffekte zeigen, d ie  beim n. H eptyl- 

llef ^ .  ^ o l  am stärksten  s ind ; d ie  A nzahl der C-Atome gegen die E K . aufgetragen, 
wied,eme ? '°kzackk;urve. Benzyl- u. Phenyläthylalkohol zeigen einen ähnlichen E ffekt, 
Messungmd 'StK  n " öyclohexanol liefert eine K urve  größerer Neigung. D ie

zclzt A r ? 8 ' I g ^ t t .  KCl I II (1) /  II (2) | gesä tt. K Cl | H g2Cl2 | H g H
"and 1 • ^ tr a t*on der Alkoholkonz, in  (2), die von (1) durch eine poröse Scheide-
ur, , ™ fe in en  langen Diffusionsweg getrennt is t, n u r geringe Potentialw echsel ver- 

Damit muß der wesentliche Phasenbindungseffekt in  der G renzfläche A 2
26*
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lokalisiert sein, w ährend die Grenzflächen K  B j u. B„ im allg. konstant sind. Die 
Änderung der G renzfläche A2 fü h rt zur A sym m etrie der K e tte  u. d am it zu einem ver
schied. Z ustand  der lonenverteilung in  A 1 u. A 2. — Diese B eobachtung erklären gewisse 
Erscheinungen in  biol. System en, w ie z. B . d ie  Änderung der W rkg. von Lokal- 
anästhetioa, durch verschied. A nordnung der K ohlenstoffketten . (Science [New York] 
[N. S .] 94. 23— 25. 4/7. 1941. Stockholm, U niv .) G old .

F. Sebba und  E. K. Rideal, Durchlässigkeit hei Einzelschichten. Vers.-Anordnung 
u. A pp. w urden früher beschrieben (vgl. C. 1940. I . 3630). U n ter Q wird das Durch
lässigkeitsverhältnis verstanden, das den 100-fachen W ert d a rs te llt des Verhältnissee: 
Menge des bei gegebener Z eit verdam pften  W . durch den au f der Fl.-Oberfläche aus
gebreiteten Film /M enge des verdam pften  W . un ter gleichen Bedingungen, jedoch von 
einer reinen W .-Oberfläeho. Q w urde gemessen fü r einen F ilm  von Eieralbumin (I), der 
a u f  W . von p H =  7 ausgebreitet u. un ter den Gerbsäure (II) in jiz ie rt wurde. Hierdurch 
erreicht der F ilm  eine große F estigkeit. B ei 20 D yn  O berflächendruck wurde Q zu 100% 
gefunden sowohl fü r den einfachen F ilm  von I, als auch fü r den komplexen Film von 1 
u. II. D ie gleichen Ergebnisse w urden erzielt m it einem F ilm  von Gliadin-II. Hieraus 
is t ersichtlich, daß  die mechan. F estigke it des F ilm es kein den W ert Q bestimmender 
F ak to r is t. F ü r  den F ilm  von Cetylalkohol (III), der au f  9 D yn  komprimiert u. unter 
den eine Lsg. von Na-Cetylsulfat (IV) in jiz ie rt w urde, ergab sich ein Druckanstieg auf 
45 D yn, Q w urde 65% . H ierdurch w ird  festgestellt, daß  das KW-stoffende von 1\ 
zwischen den K etten  von III durchdring t. D er K om plexfilm  von Cholesterin (Q =  100%) 
m it d a run te r in jiz ierter Lsg. von D igitonin  erg ib t ebenfalls Q — 100%  beim Druck von 
40 D yn. M it neutralen  Phosphaten  in jiz ierte  F ilm e von Ociadecylamin (V) ergaben sehr 
feste Filmkom plexo. Bei 24 D yn h a t fü r einen solchen F ilm  Q noch den Wert 100%, 
bei 30 D yn h a t V selbst, obwohl es einon festen F ilm  b ilde t, einen Q-Wert von 100% in 
überraschendem  G egensatz zu Octadecylalkohol m it Q =  40% . E in  einfacher Film von 
Stearinsäureäthylester (VI), kom prim iert au f 29 D yn, w ar bedeutend weniger durch- 

• lässig als ein F ilm  von Stearinsäure (VII). VI ergab Q zu 30% , w ährend für VIIQ =  82% 
w urde. T ripalm itin  zeigte bei 28 D yn einen Q-W ert von 55% , w ährend die Palmitin
säure vollkom m en durchlässig war. W eiter w urde un tersuch t e in  gemischter Film von 
Eicosansäure (VIII) u. Docosanol (IX) im  V erhältnis 1 :1 .  D ie K urve der Abhängigkeit Q 
vom  O berflächendruck ergib t, daß  Q fü r das Gemisch rascher an ste ig t als für die einzelnen 
Verbb. VIII u. IX, obwohl erw arte t w urde, daß  eine d ich tere  Assoziation der polaren 
Enden u. d am it eine E rhöhung der Packung des Film es s ta ttf in d e t, womit Q red. würde. 
D ann w urde un tersucht der E in fl. eines au f W . ausgebreiteten Film es auf die Flüchtig
ke it von im  S ubstra t gelösten flüchtigen Substanzen (A . u. N H 3). D ie Vers.-Anordnung 
erlaub te  keine große G enauigkeit der Ergebnisse, doch w urde festgestellt, daß ein mono- 
mol. F ilm  m indestens eine Verzögerung au f  den G rad der F lüch tigkeit von HH3 au» 
der Lsg. (untersucht w urden Lsgg. bis 5 V ol.-%  N H 3) ausüb t. D ie Verzögerungen laufen 
n ich t paralle l m it denen der D urchlässigkeit von  W .-D am pf. F ü r  A- u. VIII als Uta- 
Substanz zeigte sich, daß  der V erdam pfungsgrad des A. beeinfluß t w ird von der Art der 
d ie  oberflächenakt. Substanz gelösten F l., wobei bei Bzl. als Lösungsm. für VIII eme 
Verlangsam ung der V erdam pfung von A. e in tr i tt  gegenüber PAe. als Lösungsnnttc. 
D ie E inzelschichten von F ilm en verzögern d ie  V erdam pfung von A. in 5%ig- MB;* 
wobei die. Verzögerung von A. u. W . aus der Lsg. n ich t gleich is t. (Trans. Farnday hoc. 
37. 273— 78. M ai 1941. Cam bridge, L abor, o f Colloid Science.) B o i'E .

D ,. Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
Christopber L. W ilson u n d  Alan W . W ylie, D a rs te llu n g  vo n  Tetradeuleroäthykn- 

d ib ro m id  d u rc h  d irek te  V e re in ig u n g  v o n  D id eu te ro a ce iy len  m u l  D eulerium brom w . a  
W eg z u m  T e tra d e u te ro ä th y len . D ie E inw . von D e u te r iu m b ro m id  au f D id eu tero a cd yw iJ  
(vgl. M iz u s h im a , M o r i n o  u. A u g i u r a ,  C. 1939. I . 914) lie fert in  Ggw. yon g™ ' 
lie rte r Holzkohle bei 180° in  gu ter A usbeute T etra d eu tero ä th y len d ib ro m id -a ,ß  (H) n.c 
■wenig des a,a-Isom eren, T rid e u te r o v in y lb ro m id  u. P en tadeu tero ä th y lb ro m id  mit ei 
D euterium geh. von 98,3— 99,7% . R eines II w urde durch B ehandeln der beiden isomc ^ 
D ibrom ide m it Zn u. nachfolgende U m setzung des Ä thylens m it Brom gewonnen. 
D ie E inführung von D euterium  in  Ä thylen in  Ggw. von N i oder P t  (vgl. z .B . p1 ■ 
TINNE u. V e l g h e ,  C. 1939-1. 4590) w ird  besprochen. — D as in  einem elektr. Deuten ^ 
generator durch E lektrolyse von D 20  gewonnene D euterium  wurde durch a 
Vereinigung m it Brom in  D B r übergeführt (App. vgl. Original) u. m it aus DD  u. :
gewonnenem I durch ein R k .-R ohr geleitet, das eine V ariation  der Rk.-Temp. z'u *
100 u. 500° zu läß t u. m it H olzkohle gefü llt is t, d ie  nach dem Erhitzen aut J . 
V akuum  durch A ktiv ieren  m it D B r bei 450° vorbehandelt w urde. D ie B r o m i d e  san 
sich in einer m it fl. N H 3 gekühlten Vorlage, unverbrauchter D B r wurde mit :



1942. II. D s- P r ä p a r a t iv e  o r g a n is c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . 389

Aceton kondensiert. D ie A nalyse des D B r erfolgte nach N e v e l l ,  d e  S a l a s  u . W i l s o n  
(C. 1939. n .  2904). Bei einer A ktivierungsperiodo von 1,25— 1,5 S tdn . u. einer R k.- 
Temp. von 180° wurden 68,4— 69,9%  D ibrom äthane erhalten ..—  Zur Isotopenanalyso 
wurden ~  0,2 g m it 10 g reinstem  Ä thylendibrom id über CuO im L uftstrom  v erb rann t 
u. die D. des gewonnenen W . bestim m t; der D 2-Geh. berechnet sich nach der Form el: 
D =  [F0 (1 -f- H/L)  —  0,00017]/(///Zz —  n F / M ) ,  in  der D  d ie  A tom frak tion  des D„ 
in dem H2 des D ibrom äthans, F  d ie A tom fraktion  des D 2 im Verbrennungswasserj 
»die Anzahl der H -A tom e u. I I  u. L  d ie Mengen (g) an  D euterium - bzw. W asserstoff
verb. bedeuten. (J . ehem. Soc. [London] 1941. 596—601. Sept. London, U niv ., 
Coll.) _ G o l d .

J. Bürgin, G. Hearne und F. Rust, Derivate von Allylchloriden. Die H y d ra ti
sierung von Methailylchlorid (I) m it 80% ig. H 2SO., bei 0° ergab 66%  Isobutylenchlor- 
hyirin, während bei höherer Tem p. hauptsächlich Isom erisierung zu ß,ß-D im etliylvinyl- 
chlorid erfolgt. D ie Chlorierung von I  verläu ft langsam  un ter Bldg. von 2 isomeren 
Dichlorisobutyhnen. Bei der E inw . von Cl2 u. W . au f I  bei 30° w urde als H aup tp rod . 
Dichlor-tert.-butylalkohol e rha lten ; E inzelheiten der App. s. im  Original. D er verm u tliche ' 
Mechanismus dieser R kk . w ird von  Yff. d isku tiert. (Ind. Engng. Chem., ind . E d it. 33. 
385—88. 3/3. 1941.) K o c h .

Philip G. Stevens und Jam es A. McCoubrey, Die Einwirkung von tert.-Butyl- 
magnesiumchlorid au f Propylenoxyd. In  der A bsicht, 4,4-D im ethylpentanol-2 her
zustellen, wurde tert.-Butyl-M gCl m it Propylenoxyd in  A. durch 7 W ochen langes 
Stehen bei 25° umgesetzt. Als einziges definiertes Prod. konnte 2,2-Dimethylperdanol-3 
in Gestalt seines 3¡5-Dinitrobenzoats vom F . 92,5— 93° iso liert werden, das wahrscheinlich 
durch Umlagerung des Propylenoxyds in  Propionaldehyd u. R k . desselben m it dem 
GRIGNARD-Reagens entstanden  is t. F ü r  einen Vgl. w urde aus 2,3,3-T rim ethylbuten-l 
über das m it H Br in  Ggw. von A scaridol bei — 78° erhaltene prim . B rom id u. d ie  zu
gehörige Mg-Verb. 2,3,3-Trim ethylbutanol-l vom K p .-01 159,5— 162°, n n 25 =  1,4288, 
hergestellt. (J. Amcr. chem. Soc. 6 3 . 2847— 48. 6/10. 1941. M ontreal, Can., 
üniv-) H e i m h o l d .
.. A. Pukirew, Synthese und Charakteristik höherer Alkohole. I . 2-Methylpentanol-(3) 

(Athylisopropylearbinol) (I) u. 2,4-Dimethylperdanol-{3) (D iisopropylcarbinol) (II) 
werden nach der GRIGNARD-Rk. syn thetis iert u. d ie  charakterist. K onstanten  an 
geführt. — I, aus C2H sM gBr u. Isobutyraldehyd , K p. 127,8», D .%  0,8230 (D .2»., im  
\akuum 0,8233), nn20 =  1,41 75 ; 3-Nitrophthalat des 2-Methylpentanols-(3), F . 150,4 b is  
loO,7°. — II, aus Isopropyl-M gBr u. Isobutyraldehyd , K p. 139,0, D .204 0,8294 (D 20, im  
Vakuum 0,8297), nD2» =  1,4250; 3-Nitrophthalat des 2,4-Dimethylpentanols-{3)< F . 154,8 
bis 155,3°.( Tpyaii HuciuTyxa V iicthx XiiMuuecKirx PeaKTirooB. HapojiiMH KoMuccapnar 
AUMHuecKoit HpoMMiujreimociii [Arb. In st, reine chem . R eagenzien, Volkskom m issar, 
chem. Ind.] 1939 . N r. 16. 73— 79.) V. FÜNER.
* Henry Linschitz, Marcus E. Hobbs und Paul M. Gross, Darstellung und Eigen- 
maßen der Essigsäure-d. D urch H ydrolyse von Acetylchlorid m it 99,6%ig. D 20  w urde 
tssigsäure-d, CHyCOOD, hergestellt u . durch wiederholte D est. sowie B ehandlung 
I?' Acetunhydrid u. C r03 in einem R einheitsgrad von 99,8%  m it m indestens 99,0%  
LHjOOOD erhalten. Folgende K onstanten  wurden fü r dieses P räp . bestim m t: 
a o o M  ±  ° ’05°’ D -3°i U0Ö21, D .%  1,0588, n D2» =  1,37102. (J . Amer. chem. Soc. 63 . 
o-ol. Nov. 1941. D urham , N. C., D uke U niv.) H e im h o ld .

Samuel R. Aspinall, Der Hofmannsche Abbau des Glutaramids. T rim ethylen- 
lamm konnte durch HoFMANNschen A bbau des G lutaram ids m it B r2 u . K O H  in  

einer Ausbeute von 75%  dargestellt werden. D iprikat, F . 250° (Zers.). D iphenyl- 
Mroonamidderiv., F . 215° (korr.). Dibenzoylderiv., F /140» (korr.). (J . Amer. chem. 
mc. 63. 2843. 6/10. 1941. Sw arthm ore, P a . ,  Coll.) H e i m h o l d .  '

, A' Koebner, Palm ityl- und  Stearylglycylglycine und -diglycylglycine. D a Poly- 
icptiae mit langen a liphat. Säuream idketten  als M aterial fü r Oberflächenfilm e Ver- 

enc ung finden, h a t Vf. S tearyl- u. P a lm ity ld e riw . (Ester, Amide) des Glycins, Glycyl- 
gyems u. Diglycylglycins dargestellt. D ie freien Säuren w urden aus Palm ity l- bzw.

ryichlorid u. Glycin oder Polyglycin in  alkal. wss. Lsg. erhalten. D ie zugehörigen 
ra, er Palmityl- oder Stearylglycin durch U m setzung m it 4% ig . m ethanol. oder

inol. HCl oder bei den D ipeptiden durch E in leiten  von trockener HCl in  die Sus- 
werd'011 rv ®^uren *n CH 3OH. T ripep tide  konnten n ich t m ehr gleichartig  vercstert 
estcr'11' entsprechenden Amide entstanden  durch E inw . von N H 3 au f die M ethyl-

u p) °.r _a [* 0 5 c. Palmitylglycinäthylester, F . 80— 82° aus A .; aus Palm itylchlorid
ycmäthylester (vgl. A b d e r h a l d e n  u . F u n k ,  Z. physiol. Chem. 65  [1910]. 62)
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oder aus Palm ity lg lycin  (4 g) m it 4% ig . ä thano l. HCl durch 2-std. Kochen unter Rück
fluß , A usbeute 3 g . —  Palm itylglycinmethylester, F . 104— 105° aus A .; Darst. ent
sprechend dem  Ä thylestor. —  P alm itylglycinam id, C18H 30O2N 2, F . 161—162°, perl
m u tte ra rtig  glänzende P la tte n  aus A .; aus Palm ity lg lycinm ethylestcr durch etwa 
2 W ochen langes Stehenlassen einer Lsg. von 3 g in  alkoh. N H 3 (50 g, 5% ig); Ausbeute 
2 g. —  Stearylglycin, C20H 39Ö3N , F . 125— 126°, um kryst. aus A ., Chlf. u. Bzl.; aus sehr 
reiner S tearinsäure nach  Iz a r  (Biochem. Z. 40 [1912]. 403). —  Stearylglycinmethykster,
F . 75— 76°; aus der Säure (5,7 g) durch 3-std . K ochen u n te r R ückfluß m it 50 g 4%ig. 
m ethanol. HCl, A usbeute 5,4 g. —  Stearylglycinam id, C20H 40O2N 2, F . 157—158°, aus A. 
u. E ssigsäure; aus 5,2 g E ste r durch 2 W ochen langes Stehenlassen in  100 g 5°/0ig. 
m ethanol. N H 3. —  Palm itylglycylglycin, C20H 38O4No, F . 171— 172° (Zers.), aus Essig
säure-Alkohol feine N adeln ; aus 2,5 g G lycinanhydrid  (F isch er , Ber. dtsch. ehem. Ges. 
39 [1906]. 2930), in  11 ccm 2-n. N aO H  gelöst durch abwechselndes Versetzen mit äther. 
Lsg. von Palm ity lchlorid  (aus 5,12 g Säure) u. 20 ccm 2-n. N aO H  unter Schütteln. 
Beim A nsäuern der Lsg. m it verd . HCl fä l lt  d ie  freie Säure an. Ausbeute 5,7 g. — 
Palmitylglycylglycinmethylester, C21H 40O4N 2, F . 139°, große, rhom b. P la tten  aus CH30H. 
Aus 4 g des vorst. D ipeptids in  absol. m ethanol. Suspension durch Einleiten von trockener 
H Cl; A usbeute 2,85 g. —  Pahnilylglycylglycinam id, C20H 39O3N 3, F . 199—200°, feine 
N adeln aus CH 30 H  u. Essigsäure. Aus 0,9 g M ethylester durch 3-std. Erhitzen im Rohr 
m it 15 ccm bei 0° m it N H 3 g esä tt. M ethanol. A usbeute 0,7 g. —  Stearylglycylglycin, 
C22H 420 4No, F- 168°, E rw eichungspunkt 160°, um kryst. aus wss. A. u. alkoh. Essigsäure. 
D arst. entsprechend dem Palm itylglycylglycin. A usbeute 5,8 g  (bei Anwendung von 
2,5 g G lycinanhydrid u. S tearylchlorid  aus 5,7 g S tearinsäure). —  Stearylglycylglycin- 
methylester, C23H 440 4N 2, F . 135— 136°, P la tte n  oder flache N adeln  aus CH30H. Aus 
4,8 g des vorst. D ipeptids wie bei dem entsprechenden Palm ity lester. Ausbeute 4 g. — 
Stearylglycylglycinam iä, C22H 430 3N 3, F . 196° aus Essigsäure. Aus dem Methylcster 
(2,5 g) durch 3-std. E rh itzen  au f 100° im R ohr m it 15 ccm bei 0° m it NH3 gesätt. 
M ethanol. A usbeute fa s t q u an tita tiv . —  Palm ityldiglycylglycin, C22H 410 6N3, F. 207 
bis 209° (Zers.), aus alkoh. Essigsäure. Aus D iglycylglycin (4 g) in  2-n. NaOH (20 ccm) 
durch abwechselndes Versetzen m it Palm ity lchlorid  (aus 5,12 g Säure) in  absol. A. u. 
20 ccm 2-n. N aO H  u n te r heftigem  Schütteln  u. anschließendem  Ansäuern. — Stearyl- 
diglycylglycin, C24H 45 0 5N 3, F . 210° aus Essigsäure. D arst. entsprechend der vorst. 
V erb .; A usbeute 6 g bei A nwendung von 4 g D iglycylglycin (A b d erh ald en  u. Fodor, 
Ber. d tsch . ehem. Ges. 49 [1916]. 516) u. S tearylchlorid  aus 5,7 g Säure. (J. ehem. Soc. 
[London] 1941. 564—66. Sept. Oxford, U niv.) Bielig.

Z. E. JolleS und W- T. J. Morgan, D ie Isolierung kleiner Mengen von Olucosamin 
und Chondrosamin. Vff. stellen eine R eihe von K ondensationsprodd. von Olucosamin (I) 
u. Chondrosamin (II) m it verschied. A ldehyden d a r; sie bestim m en die Ausbeute, sowie 
den E in fl. von G alaktose, F ructose u. A m inosäuren au f  d ie  R eaktion. Sie entwickeln 
dann  eine M eth. zur Isolierung von kloinen Mengen (10—30 mg) von I u. II mit Hilfe 
der 2-O xynaphthylidenverbindungen: M an hydro lisiert d ie  zu untersuchende Sub
stanz  m it H Cl oder H 2S 0 4, en tfe rn t dann  d ie  Säure m it B a ry t bzw. durch mehrfaches 
E indam pfen im  V akuum  bei Z im m ertem p., e n tfä rb t m it K ohle, konzentriert in einem 
Zentrifugenglas (12 X 1,5 cm) zum S irup, verse tz t m it K H C 0 3 b is zum Verschwinden 
der B laufärbung  m it K ongorot, fü g t 150— 200 mg k rys t. N atrium aceta t hinzu, dann 
3— 4 ccm einer m ethylalkoh. Lsg. von 2-O xynaphthylaldehyd (Überschuß!). Der Inhalt 
des Zentrifugengläschens w ird  je tz t gem ischt, 2— 3 S tdn . an  einem kühlen, dunklen 
P la tz  au fbew ahrt u. bei Z im m ertem p. im  V akuum  au f  ca. 0,5 ccm eingeengt. D» 
halbfeste M. w ird  m it einigen Tropfen M ethanol behandelt u. über N acht bei 0“ aul
bew ahrt. M an dam pft im  Vakuum un terhalb  20° ein u. z ieh t 3 mal m it etwa 6 ccm 
frisch dest. Chlf. aus. D er R ückstand  w ird  getrocknet u. bei 0° durch 3—4 maliges 
B ehandeln m it 1 cem kaltem  dest. W . von  anorgan. Salzen befreit. Die sich beim 
E inengen noch aus den wss. Auszügen abscheidende SCHiFFsche Base wird mit der 
H auptm enge verein t. D ie rohe SCHiFFsche Base w ird entw eder umkrystallisicrt wer 
d irek t in  das Chlorid von I bzw. II verw andelt. M an erw ärm t 15 Min. mit 1 ccm. ,n' 
HCl im  sd. W .-B ad, z ieh t 3 m al m it 5 ccm Ä. aus. N ach w eiterer Reinigung wird die 
salzsaure Lsg. eingedam pft, m it einem  Tropfen 2-n. HCl, w enig Methanol u. daran 
m it A ceton verse tz t u. einige S tdn . bei 0° gehalten. —  A uf diese Weise wurde 1 au» 
dem Skelett des äg y p t. Skorpions B uthus qu inquestria tus u. aus dem Polysaccnan 
von E ialbum in  (76%  des durch colorim etr. B est. nachgewiesenen Aminozuckers) iso 
lie rt. D as H ydrochlorid  von II w urde aus 100 mg des Ca-Salzes der Chondroitu 
schwefelsäuro in  einer A usbeute von 54%  der colorim etr. bestim m ten Menge erhait -

V e r s u c h e .  2-Oxynaphthylidenglucosamin, C17H 190 6N. N adeln, F. 20---“ 
(Zers.). [ a ] 5401 =  + 2  74° ->- + 2 1 7 °  (M ethanol; 18 S tdn .). H ydrochlorid, C 17H 22Ü,AU,
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gelbe Nadeln, s in te rt gegen 200° ohne zu schmelzen. —  2-Oxynaphthylidenchondros- 
amin, C17H 190 6N. P . 175— 178° (Zers.), [a ]5l01 =  + 287° ->- 258° (M ethanol, 18 S tdn.).
— p-Nitrobenzylidenglucosamin, C13H 10O7N 2, K rystalle  aus Ä thanol, F . 182— 184° (Zers.).
— p-Nitrobenzylidenchondrosamin, C13H I(,0 7N 2. K rysta lle  aus Ä thanol, P . 175— 176°, 
zers. sich bei 177°. — 3-M ethoxy-4-oxybenzylidenglucosamin, C ^H ^O -N . K rystalle ,
F. 184° (Zers.). [a]54G1 =  + 6 4 °  (Pyridin). —  3-Methoxy-4-oxybenzylidenchondrosamin, 
CuH1807N. P . 153— 155°. —  p-Nitrocinnamylidenglucosamin, C15H 180 7N . P . 187° 
(Zers.). [a35,1M = + 5 7 ,6 °  -> + 4 1 ,5 °  (P y rid in ; über N a c h t) .— p-Nitrocinnamyliden- 
chondrosamin, C15H 180 7N. P . 172— 173°. (Biochemie. J . 34. 1183-—90. 1940. London, 
Lister Inst.) E l s n e r .

P. A. Levene, Methylierung von Hexosaminen. Vf. beschreibt M ethylderivv. 
von Qlucosamin u. Chondrosamin. Bei der O xydation von Tri-O-m ethylchondrosam in- 
hydrochlorid m it Chloram in T  en ts teh t 2,3,5-Trim ethyllyxose; demnach h a t N-Acetyl- 
tri-O-methylmethylchondrosaminid Pyranosestruk tur.

V e r s u c h e .  N-Acetyltri-O-methylmethylglucosaminid, C12H 23OcN . Aus rohem 
Glucosaminpentaacetat, D im ethy lsu lfat u. A lkalilauge in  M ethanol +  CC14. F . 190°, 
[«Id25 =  +20° (Chlf.). In a k t. in  M ethanol u. Aceton. —  Tri-O-methylglucosamin- 
hyirocldorid, C9H 220 5NC1 (I). Aus der vorst. Verb. durch B ehandlung m it SnCl2 u. 
HCl. P. 210°, [cc]d =  + 5 8 °  (M ethanol). —  Tri-O-methylglucosaminsäure (im O riginal 
irrtümlich: Tri-O-m ethylchondrosam inhydrocblorid. D er Ref.), C9H 190 6N. Aus I 
durch Oxydation m it M ercurioxyd. P . 178— 179°, [oc]d25 =  + 10 ,5° (M ethanol). —  
Oxydation von I zu 2,3,5-Trim ethyIarabinose. I w ird in  n . N aO H  gelöst u. portions
weise mit Chloramin T  verse tz t; d ie  T rim ethylarabinose zeigte [cc]d2° =  + 3 7 °  (50%  
-!■)•_ Andere Verss. m it N aphthalinsulfonchloram id gaben keine bessere Ausbeute. 
2,3,5-Trimethylarabinose en ts teh t auch bei der O xydation von 3,5,6-Tri-O-methyl- 
glucosaminsäure m it Chloram in T u. A lkalilauge. —  Chondrosaminpentaacetat, C ,8H 23- 
O10N. Krystalle aus heißem Bzl., F . 235°, [cc]d25 =  + 1 0 °  (Chlf.). —  N-Acetyltri-Ö- 
neOiylmethylchondrosaminid, C12H 23O0N  (II). R und die H älfte  des R k.-P rod. w urde 
krystallin erhalten, E . 223°, [a]o25 =  -—12,5° (symm. T etrach loräthan). Aus den 
Mutterlaugen wurde ein Isomeres. (? Dio Analysenangaben im O riginal beruhen a n 
scheinend auf einer Verwechslung m it der vorst. Verb. D er Ref.) m it [oc]d25 =  + 1 1 4 ,4 “ 
(symm. Tetrachloräthan) iso liert. —  Tri-0-niethylchondrosaminhydrochlorid, C0H 2oO5- 
MCI. F. 178°, [<x]d27 =  + 152 ,5  ->- + 105° (W .; Gleichgewichtswert). —  Tri-O- 
methylmlhylchondrosaminid, C10I + 2O5NCl. Aus II beim rückfließenden Kochen m it 
methylalkoh. HCl. N adeln, F . 227°, [cc] D25 =  +150,3° (M ethanol). — Tri-O-methyl- 
enondrosaminsäure, C9H 190 8N. P . 187°, [oc]d25 =  + 7 ,0 °  (M ethanol). —  O xydation von 
Iri-O-methylchondrosaminhydrochlorid m it Chloram in T  u. N aO F  ergab 2,3,5-Tri- 
methyllyxoso, [a]n25 =  ■—17,8° (90% ig. A.), + 4 1 ,7 °  (Gleichgewicht in W . + 8 %  A.). 
(J. biol. Chemistry 137. 29— 39. Ja n . 1941. New Y ork, Roekefeller In s t .) ' E l s n e r .

A. Gams, G. W idm er und  W . F isc h , Über Melamin-Formaldehydkondensations- 
Produkte. Nach einer allg. Besprechung der M elam inform aldehydkondensationsprodd., 
ihrer Darst.-Weise u. ih rer Anwendungsgebiete beschreiben Vff. den V erlauf einiger 
bmsetzungen von Melamin m it mehreren Moll. Porm aldehyd in  G estalt der 30% ig. 
''+■ Lsg. bei 80° u. einem pn  =  8,5. Aus den A nalysendaten der dabei erhaltenen 
hondensationsprodd. ergibt sich die überraschende Feststellung, daß  die Verharzungs- 

in der H auptsache aus Ä therbrücken > N —CH2-0 -C H 2—N <  bestehen, u.
“ Methylengruppen oder -brücken in den M elam inform aldehydkondensationsprodd. 

nur emo untergeordnete Rolle spielen. D as sogenannte Hexamsthylolmclamin, das beim 
kurzen Erhitzen von 1 Mol. Melamin m it 6 Moll. wss. Form aldehydlsg. in  schwach alkal. 
oder neutralem Medium als k rystallin . Prod. en ts teh t, is t n ich t einheitlich im Sinne der 

KOHjC CHsOR Form el I. Bei den am  besten kryst. P räpp . lä ß t sich
% %  ' ein genauer P . n ich t bestim m en, d a  derselbe über

1 dem Z ers.-Punkt liegt. Techn. P räpp . schm.
Sl zwischen 140 u. 170°. D urch B ehandlung von

HOCH N(l lN krystallin . H exam ethylolm elam in m it M ethanol u.
r o c h e n —dl Jc-N <C =»O R  HCl bei Zim mertemp. w urde der Hexamethylol-

X  CHiOR ‘melamiidiexamethyläther (II), C15H 30O8N G, erhalten ,
*U=H I I u  =  cHi H l R  =  CjHi ^ er nac^  wiederholtem Umlösen aus PAe. u . dann

1 aus W . schöne K rystalle  vom F . 55° (korr.) b ildete.
»Warmebeständigkeit von II is t so groß, daß  das Prod. bei etw a 180° u .¿ ,0 2 —0,03 mm 
r ek faSt quantitativ  dest. werden kann. In  ähnlicher W eise wie II ließ sich auch der 

N “ '«zthylolmekmiinJiexaäthyläther (III), C2]H.12OgN 3, darstellen , der jedoch noch nicht 
in p*ner rm erhalten w urde. D ie M ethoxylgruppen von I I  werden durch U m ätherung 

gw. von etwas HCl leicht gegen andere Alkoholgruppen ausgetauscht. (Helv. chim.
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A cta 24. Sond.-N r. 302 E — 19 E . 13/12. 1941. Basel, Ciba, K unststoffabt., Wissen- 
sebaftl. L aborr.) H e im h o ld .

Reynold C. Fuson, J. J. Denton und  J. W. Kneisley, Die kuppelnde Wirkung 
von Orignardreagens. V II. Di-o-meihylbenzylchloride. (VI. vgl. C. 1939. I. 106.) 
ar-Chloj'isoduren (I) u. 2,6-Dimethyl-4-tert.-butylbenzylchlorid (II) ergaben bei der Kupp- 
lung m it CH3M gJ 86°/0 1,2-D im esityläthan bzw. 85%  l,2-Di-(2,6-dimethyl-4-tert.-buiyl- 
phcnyl)-ä lhan(III). D a B enzylcblorid u n te r denselben Bedingungen nur 75% Diphenyl- 
ä th a n  lieferte, m uß gefolgert werden, daß  die o-ständigen CH3-Gruppen die Kupplung 
n ich t n u r n ich t h indern , sondern sogar fördern. II w urde durch Chlormethylierung von
1.3-D im ethyl-5-tert.-butylbenzol hergestellt. Als N ebenprod. en tstand  dabei Di- 
(2,6-dim ethyl-4-tert.-butyiphenyl)-m ethan. D urch Red. der Chlormethylverb, wurde
1.2.3-Trimethyl-5-terl.-butylbenzol (IV) erhalten . III konnte in  ein Dibrom- u. ein 
T etran itroderiv ., das Ä thylderiv . V in  eine D initroverb . übergeführt werden. Die letztere 
b esitz t einen in tensiven Moschusgeruch.

/ CHJ I II =  OH, R ' — CH,C1 /  ,CHj \
I I  R  =  C(CHsb R ' =  CH,01 \ _ C.H _
r v  i! —  r a n r . v  r;' — rwr. U. i üLL. — N U i  -C(CHs), R' =  CH, ivcjiw,u

CH, v R =  C(CIIj), R' =  C,Hs \  j n  CH, ^» .,
V e r s u c h e .  1,2-Dimesityläthan, aus a 2-Chlorisoduren m it CH3M gJ neben Äthyl- 

m esilylen (Kp. 212—214°, np20 =  1,50 78; D initroderiv., F . 109— 111°); Ausbeute 86%,
F . 117— 117,5°. — l,%-Di-(2,6-dimethyl-44ert.-bulylphenyl)-äthan, C26H 38, aus 2,6-Di- 
m ethyl-4-tert.-butylbenzylchlorid  m it CH3M gJ neben l,3-Dimethyl-2-ätbyl-5-tert.- 
butylbenzol (s. un ten ); A usbeute 85% , F . 216—217°. Dibrornderiv., C2CH 3CBr2, aus dem 
Ä than  m it B r2 in  Chlf.; aus A. N adeln vom F . 190—191°. —  l,3-Dimelhyl-2-äthyl-5- 
tert.-butylbenzol, C14H 22, K p .20 125°, n®20 — 1,5044. D initroderiv., C „ H 200 4N2, aus dem 
K W -stoff m it rauchender H N 0 3 bei 5°; aus M ethanol gelbe K rystalie  vom F. 128,5 bis 
129“. —  l,3-Dimethyl-2-chlormethyl-5-tert.-butylbenzol, C13H 19C1, aus 1,3-Dimetbyl-o- 
te rt.-bu ty lbenzol; K p .r> 124— 125°. —  Di-(2,G-dimethyl-4-tert.-butylphenyl)-mdhan, 
C25H 30, N ebenprod. bei der H erst. der,vorigen V erb.; aus A. K rystalie  vom F. 135°. —
l,2,3-Trimethyl-5-tert.-butylbenzol, CJ3H 20, aus der C hlorm ethylverb, in Bzl. mit 10%ig. 
N aO H  u. Z n-S taub ; K p .17114— 115°, nn20 =  1,5049. Dinitroderiv., C13H 180 4N2, F. 136 
b is 136,5°. (J . Amer. ehem. Soc. 63. 2652—53. 6/10. 1941. TJrbana, Hl., Univ.) Heime.

M . P- G e rtsch u k , Untersuchungen au f dem Gebiete der Synthese neuer pro- 
plasmocider Chemotherapeulica. I. Synthesen in  der Reihe der alkylaminphenylsub
stituierten Harnstoffe- Zwecks P rüfung  der therapeu t. W irksam keit stellte Vf. die 
a lkylam inophenylsubstituierten H arnstoffe  I— III dar. Sie w urden entweder als Chlor- 
h y d ra te  oder als M ethylsulfom ethylate (IV— VI) angew andt. Ferner wurde ein Dinitro- 
deriv. von I  hergestellt, dessen K onst. noch n ich t ganz feststeh t, wahrscheinlich aber 
VII entspricht. I zeigte bei 5 R indern  u. 14 Pferden günstige Heilwrkg. bei Piro- 
plasmose.

^.NHCONHC.H, CO—N H ^ ^ -  / Ä 0*

( H . O .N '' VI VI1 nN(CH,),

CH 3 SOlCHa _ ( f {
V e r s u c h e .  C hlorhydrat des N ,N '-D i-(4-dim ethylam inophenyl)-harnsw ]js

(Pirozid, I), C17H 24ON4Cl2, durch  Lösen der Base in  H Cl n . Zusetzen von A. u- A> 
N adeln, F . 242°. Freie Base durch  Kondensieren von  p-Aminodimethylanilin u- 
H arnsto ff bei 148°; aus 150° warmem N itrobenzol B lättchen , F . 253—255°. — MetJW’ 
sulfomelhylat (IV), C2lH 34O0N 4Sa, durch Zutropfen von (CH3)2S 0 4 zur Base in hgro
ben 7.0I, au f  dem W .-B ade; flache N adeln, F . 215°. —  Aminodimethylanilin u._P‘%  
m ethylam inopbenylurethan liefern bei 130— 140° I. —  N,N'-Di-(4-diäthylaminophenyl)- 
harnstoff (II), C21H 30ON4, entsprechend I bei 170— 175° in  6 S tdn .; aus Dimethyl
an ilin  nadelartige' B lättchen , F . 218—220°. Chlorhydrat, C2lH 32ON4Cl2, F . 240-241°. -  
N ,N '-D ipropylanilin , das Gemisch von 40 g Anilin u . 55 g C3H -B r nach Beendigung 
der bei 80— 90° einsetzendon stü rm . R k . 4 S tdn . bei 110— 120° belassen, das w o 
m it dem K p. 210— 220° (38 g) nach  Zugeben von 40 g C3H 7B r 2 Stdn. auf l»0 °r' 
w ärm en; K p. 240— 241°. —  N,N'-Di-(4-dipropylamino-phenyl)-harnstoff, ^äS“ 38*.*! 
20 g A m inodipropylanilin u . 4 g  H arnsto ff in  20 g Phenol 4 S tdn . kochen, aus I  ropan 
oder A. F . 186°. Methylsidfomethylat (V), C,9H 50O9N 4S „  aus A. F . 233°. ChlorhßraU 
C25H 40ON4Cl2; in  der C apülare bei 170° Schäum en, F . 224— 225°. — Dinitrodenv. m  
N,N'-Di-(4-dimethylaminophenyl)-harnstoffs (VII), C17H 20O0N 6, zur Lsg. von 20g s 
vorigen in  30 ccm W- +  120 ccm Essigsäure 4 ccm H N 0 3 (1,5) tropfen, 2 Stdn. 1»  
aus Essigester ro te  N adeln, F . 188— 189°. —  N-(4-Dimethylaminophenyl)-l< -f "
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hamtoffmethylsulfomethylat (VI), C17H 230 5N 3S2, aus A. F . 177— 178°. (/Kypiiaji Odmeii 
X umuu [J. allg. Chem.] 11 (73). 731— 38. 1941. U dSSR , Alcad. d. W iss., In s t. f. organ. 
Chemie.) S c h m e i s s .

Thomas F. Wood und John H. Gardner, Die Synthese einiger D ialkylam ino- 
. alkylarylthiourethane und -thiohamstoffe. Vff. beschreiben D arst. u. E igg. von 5 neuen 

Dialkylaminoalkylarylthiourethancn u. 2 neuen D ialkylam inoalkylarylthioham stoffen. 
Die Thiourethane besitzen eine m äßige anästket., dagegen keine hypm ot. oder analget. 
Wirksamkeit. D ie Thioham stoffe sind als A nästhetica oder H ypnotica  w irkungslos.

V e r s u c h e .  D ie T hiourethane w urden durch U m setzung der N a-D erivv. der 
entsprechenden Aminoalkohole m it Phenyl- oder p-D im ethylam inophenylisothiocyanat 
in Xylol dargestellt u. durch Zugabe der berechneten Menge HCl in  Ä. zu ih rer bonzol. 
Lsg, in die H ydrochloride übergeführt. — ß-Diäthylaminoäthylphenylthiourethan, A us
beute 62%; Öl. Hydrochlorid, C1BH 210 N 2C1S, A usbeute 49% ; F . 121— 122°. —  ß-D i- 
äthylaminoäthyl-p-diniethylaminophenyllhiourethan, A usbeute 40% ; F . 76°. H ydro
chlorid, C15H 260 N 3C1S, A usbeute 83% ; F . 162— 163° (Zers.). —  y-D iäthylam inopropyl- 
phnyllhioureihan, A usbeute 41% ; F . 76— 77°. Hydrochlorid, C14H 230 N 2C1S, A usbeute 
66%; F. 98— 100° (Zers.). —  ß-4-Morpholinoäthylphenylthiourethan, A usbeute 5 8 % ;
F. 109°. Hydrochlorid, G13H 190 2N 2C1S, A usbeute 61% ; F . 156— 156,5°. —  ß-4-Morpho- 
linoälhyl-p-dimethylaminophenylthiourethan, A usbeute 57% ; F . 97°. Hydrochlorid, 
C15H240 2N3C1S, A usbeute 81% ; F . 166°. —  N-(ß-4-M orpholinoäthyl)-N '-phenylthio- 
hamstoff, C13H 19ON3S, Uus /1-4-Morpholinoäthylamin u. Phenylisoth iocyanat in  B zl.; 
Ausbeute 82%. Aus A. K rystallo  vom F. 136°. —  N-(ß-4-M orpholinoäthyl)-N '-p-di- 
methylaminoplienyUhioharnstoff, aus %4-M orpholinoäthylamin m it p-D im ethylphenyl- 
isothiocanat in  B z l.; A usbeute 79% . Aus A. K rystalle  vom F . 174°. Hydrochlorid, 
CI5H2SON4CIS, F . 168— 169°. (J . Am er. chem. Soc. 63. 2741— 42. 6/10. 1941. S t. Louis, 
Mo, . Washington U niv.) H e i m h o l d .

Alexander Schönberg und  Akila Mostaia, D ie Identität von Hin-sbergs o-Tri- 
sidjidoberzoesäurethioanhydrid m it Sm iles und M cClellands 2-Dithiobenzoyl. H i n s b e r g  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 43 [1910] 1874) erh ielt durch Pyrolyse von 2 ,2 '-Dicarboxy- 
diphenyldisuljid (II) eine Substanz, d ie  er fü r o-TrisulJidobenzoesäurethioanhydrid (I) 

Q S C C O COOH

X X) “CCS'co-s-ocr %%
hielt. V ff. fanden, daß  I m it 2-Dithiobenzoyl (III), beschrieben von S m i l e s  u. 
M c C le l la n d  (J . chem. Soc. [London] 121 [1922]. 86) iden t, is t. III, C7H 4OS2, 
nach S m ile s  u . M c C l e l l a n d  gewonnen, F . 77°. D arst. durch therm . Zers, bei 280° 
nach HlNSBERG: Prod . aus verd. Aceton um kryst. u. m it W .-D am pf destillie rt. A b
geschiedene K rystalle bei ca. 200° (Vakuum )dest., hellgelbe N adeln, F . 77°, Misch-F. 
nut 2-Dithiobenzoyl zeigt keine Depression. Mol.-Gew. 162. (J . ehem. Soc. [London]
1941. 793. Nov. Cairo, F ouad  I U niv.) A m e l u n g .

Herbert H. Hodgson und  Joseph Nixon, Untersuchungen über aromatische Sub
stitution. Teil IV. Die W irkung von rauchender Salpetersäure au f 3-Fluoranisol und  
■¡■Fluor-2-, -4- und -G-nitroanisol. (III. vgl. C. 1930. H. 3396.) R auchende H N O ? 
nitriert 3-Ftuoranisol u. 3-Fluor-4-nitroanisol zu 3-Fluor-4,6-dinitroanisol, sowohl bei 
r o ,  , au°b bei 50°. 3-Fluor-2-nitroanisol u. 3-Fluor-6-nitroanisol ergeben beide bei 
X i  ŵ r -dinilroanisol u. bei 50° 3-Fluor-2,4ß-trinitroanisol. D er E rsa tz  aller 
no - durch N 0 2-G ruppen bei B ehandlung von 3-Fluor-2,4,6-trichloranisol bei 
6 mit rauchender H N 0 3 schein t in  der Reihenfolge 6 -, 2- u . 4- zu erfolgen. W ürde 
das 4 Cl-Atom zuerst ersetzt, so m üßte d ie  R k . m it der B ldg. von 3-Fluor-2-chlor-4ß-di- 
nitroanisol beendet sein. D aß  das 6 Cl-Atom eher als das 2 Cl-Atom sub stitu ie rt w ird, 
Jolgt aus der Analogie m it 2-Fluor-2,4ß-trijodanisol, in  dem n u r das 6 -Jo d  reak tions
fähig i8t.
... V e r s u c h e .  Allg. M eth .: 1 g Substanz nach u. nach zu 10 ccm eiskalter H N 0 3 
(d. l,o) zugefügt u. Mischung nach 15 Min. au f E is gegossen, N d. säurefrei gewaschen 
u. aus 50%ig. wss. A. um krystallisiert. —  3-Fluor-4ß-dinitroanisol, C7H 50 5N 2F , aus 
■tluoranisol oder 3-Fluor-4-nitroanisol oder durch  E inw . von CH3J  au f das Ag-Salz 

T°n i  'Jt ^F ^fi-d in itrophenol, lange, farblose Parallelcpipedons, F F . u. Misch-F. 90“.
o-I luor-2,6-dinitroanisol, C7H 50 6N 2F , aus 3-Fluor-2-nitroanisol u . aus 3-Fluor-6- 

nuroanisol, lange, farblose, rechtw inklige Prism en, F F . u. Misch-F. 90°. (J . chem. Soc. 
[London] 1941. 793. N ov. H uddersfield, Techn. Coll.) A m e l u n g .

, Herbert H. Hodgson und Donald E . Nicholson, Die K upplung von m-Fluor- 
VkiujI mit einigen diazotierten A m inen  und die Darstellung von 2-Fluorbenzochinon.



39 4  Da. P r ä p a r a t iv e  o r g a n is c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . 1942. II.

Infolge der s ta rk  negativen W rkg. (— I) von F luor w äre zu erw arten, daß im 3-Fluor
phenol d ie  4-Stellung so en tak tiv ie rt w ürde, daß  d ie  K upplung m it Diazoniumsalzen 
in  6 -Stellung s ta ttfin d en  m üßte, bes., d a  3-Fluorphenol s tärker dissoziiert is t als Phenol, 
ein U m stand, der größere A ktivierung in  G-Stellung hervorrufen sollte. Tatsächlich 
kuppelten  diazotiertes A n ilin , Sulfanilsäure, m- u. p-N itran ilin  a lle nu r in 4-Stellung, 
sogar bei großem Überschuß der D iazonium verbindung. D iazotiertes Anilin u. Sulf
an ilsäure kuppeln n u r langsam  m it 3-Fluorphenol, bei m- u. p-N itran ilin  wird jedoch 
d ie  Geschwindigkeit infolge ih rer höheren A k tiv itä t be träch tlich  größer. Dio ent
stehenden p-O xyazoverbb. worden le ich t von N a-H yposu lfit in  alkal. Medium zu 
3-Fluor-4-aminophenol u. zu dem ursprünglichen A m in reduziert. Dio Konst. von 
3-Fluor-4-aminophenol folgt aus seiner Id e n titä t m it dem  aus 3-Fluor-4-nitrophenol 
hergestellten u. aus der O xydation m it FeC !3 oder Chrom säure zu 2-Fluorbenzochinon. 
L etzteres w ar so leicht durch H ydroxylam in oder Phenylhydrazin  reduzierbar, daß 
Oxim u. H ydrazon n ich t d irek t erhalten  w erden konnten . 3-Fluor-4-nitrosoplienol u.
2-Fluor-4-nitrosophenol konnten  n u r in  der N itrosophenolform  iso liert werden u. 2- u.
3-Fluorbenzochinon-4-oxim  waren n ich t beständig . D ie  F F . von  p-Benzochinon u. 
seiner 2-Fluor, 2-Ghlor- u.. 2-Bromderivv. zeigen abfallende W erte: 116, 80, 57 u. 55" 
(vgl. H o d g s o n  u . N ic h o l s o n , C. 1941. I .  2932).

V e r s u c h e .  3-Fluor-l-oxyazobenzol, C12H 9ON2F , durch  K upplung von diazo- 
liertem A n ilin  m it 3-Fluorphenol bei 0° in  a lkal. Lsg., F . 139° (Zers.), m it konz. H2S04 
hcllorango Färbung . —  3-Fluor-4-aminpphenol, C0H 6ONF, durch R ed. obiger Verb. 
m it N a-H yposulfit in  wss. Lsg. bei 95— 100° au f W .-B ad, aus Ä. oder sd. W. farblose 
N adeln, F . 139°, iden t, m it dom durch R ed . m it F e  u. alkoh. H Cl aus Fluor-4-nilro- 
phenol gewonnenen P roduk t. —  O xydation von 3-Fluor-4-aminophenol zu 2-Fltiorbenzo- 
chinon, C6H 30 2F , a) m it FeCl3 in  W . 15 M in. un ter R ückfluß  gekocht, b) m it K fir fi, 
in  20% ig. H 2SO,t un terhalb  10° 3 S tdn . gerührt, aus Ä. goldgelbe P la tten , F. 80°. — 
3-Fluor-l-oxyazobenzol-4’-sulfonsäure, K upplung von diazotierter Sulfanilsäure mit 
3-Fluorphenol in  a lkal. Lsg., am  nächsten  Tag m it A. ex trah ie rt, oranger Farbstoff. 
Bei A nwendung eines Überschusses von Sulfanilsäurediazonium salz blieb die Aus
beute  unverändert, es b ilde t sich also n u r der Monoazofarbstoff. — 3-Fluor-3'-nüro-
1-oxyazobenzol, C12H 80 3N 3P , K upplung von diazotiertem m -N itran ilin  in  HCl-Lsg. mit 
m-Fluorphenol in  NaOH -Lsg., ro te r N d., aus Eisessig hellorange K rystalle, F. 116°, 
m it N a-H yposulfit zu einer Mischung von 3-Fluor-4-aminophenol u. m-Phenylendiamin 
red., letzteres in  Bismarckbraun  übergoführt. —  3-Fluor-4'-nitro-l-oxyazobenzol, Ci2I y  
0 3N 3F , diazotiertes p-N itran ilin  w ie oben m it 3-Fluorphenol gekuppelt, aus Eisessig 
oder 50% ig. wss. A. seharlach io te  N adeln, F . 196°. R ed . m ir Na-Hyposulfit ergab
3-Fluor-4-aminophenol u. p-Phenylendiam in, letzteres m it FeCl3 in  p-Benzochinon über
geführt. (J . ehem. Soc. [London] 1941. 645— 46. O kt. H uddersfield, Technical 
Coll.) A m elu n g-

Robert Robinson und C. Vasey, Hexamethoxybenzol. Im  Verlauf der Unterss. 
von D e r iw . des Pentaoxybenzols (vgl. R o b i n s o n  u . T s e n g ,  C. 1938. H . 2596) wurde 
das Hexamethoxybenzol nach  einer einfachen M eth. dargeste llt. W ährend nach A u lin  
u. E r d t m a n  (C. 1 9 3 8 .1. 59) das 2,6-Dimethoxy-p-benzochinon bei 100° beim Bromieren 
I, beim Brom ieren in  Chlf. bei gewöhnlicher Temp. das entsprechende Chinol gibt, gibt 
es nach Verss. der Vff. m it B r in  Chlf. bei gew öhnlicher Tem p. das 3,5-Dibrom-2,o-ai- 

a  ci
OH O OH

EofYV<->OH
VI VII

7nethoxy-p-benzochinon (I), ro te  P la tten , aus Essigsäure, F . 175°. —  Hydrolyse von I mit 
wss. 0,1-n. N aO H  g ib t 3,5-Dibrom-6-oxy-2-methoxy-p-benzocliinon, CIH 40.1Br2 (111); 
ro te  Prism en, aus verd. HCl, F . 183°; lösl. in  konz. M ineralsäuren zu lachsfarbenen, in 
wss. A lkali zu v io letten  Lösungen. —  2,3,5-Triacetoxyanisol, C13H 140 7 (IV); aus 111 wl" 
Z n-S taub, Essigsäure, Essigsäureanhydrid  u. N a-A cetat am  R ückfluß u. Zers, mit u-! 
N adeln, aus A., F . 105°; seine Lsgg. w erden m it sd. wss. N aO H  an  der Luft- grün, dann 
ro t; beim A nsäuern en ts teh t eine orange gefärbte Lsg., d ie d ie  Ggw. eines Chinons an
zeig t; lä ß t sich ohne Zers. d e s t .; das T riac e ta t g ib t m it CH30 H  u. HCl (D. l,_16o) am 
R ückfluß u. K onz, der Lsg. bei 40° u n te r verm indertem  D ruck einen kryst. siruposwi 
R ückstand , F . 119— 125°; doch lä ß t sich das T rioxvanisol n ich t rein  erhalten. Es " 
deshalb m it HCl, Zn(CN)2 u. Ä . nach Ga t t e r m a n n  in  den 2 ,3 , 6 -Trioxy-4 -methoxy- 
benzaldehyd, C8H g0 5 (V), übergeführt; gelbe N adeln, aus 30% ig. Essigsäure,j, n- r 
b is 200° (Zers.); g ib t ein oranges 2,4-D initrophenylhydrazon; V g ib t in 
gesä tt. wss. NaOH-Lsg. eine gelbe Lsg., d ie schnell ro t, dann  g rün  u. schließlich lar *
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wird. — Der A ldehyd V g ib t bei der K ondensation m it (o-4-Dioxy-3,5-dimethoxyaceio- 
phenonin A thylacetatlsg. u. HCl das tie fb lauro te  F lavylium salz, das durch E x trak tio n  m it 
Athylacetat aus saurer Lsg. u . aus l% ig . HCl +  L eichtpetrol gerein ig t w urde; das Salz 
wird nicht durch das Cyanidinreagens u. vollständig  durch das Delphinidinreagens(vgl. 
Robinson , C. 1932. I I .  3250) ex trah ie rt; g ib t b lauvio lette  Lsg. in  wss. N a2C 0 3 u. 
grimlichblaueLsg. in  w ss.N aO H ; is t negativ  gegen Eerrisalz u. zeigt dam it, daß  es keine 
vicinalen OH-Gruppen en thä lt. —  3,7,8,3 ',4 '-Pentaoxyjlavyliumclüorid, C15H U0 6C1, 
3HjO (VI); aus Pyrogallolaldehyd m it trockenem  HCl +  a>-3,4-Triacetoxyaeetophenon
u. wenig Ä thylacetat, Zusatz von Ä. u. K ochen m it wss.-alkoh. H Cl; ro te  N adeln  m it 
grünem Reflex, auB 2-n. H Cl; ein Teil der HCl is t durch W . ersetzt; d ie ro te  Lsg. in  verd . 
HCl wird m it N a2C 0 3 b laugrün u. v erb laß t; m it N aO H  verb laß t d ie Färbung  schneller; 
dio Hauptabsorptionsbande einer Lsg. in  0,1-n. H Cl lieg t bei 5180 A. —  7,8-D ioxy- 
4'-methoxyflavyliunic1ilorid, C16H 130 4C1 (V II); aus Pyrogallolaldehyd u. .p-M ethoxyaceto- 
phenon; rotviolette N adeln, aus verd . H Cl; verlie rt bei 100° im H ochvakuum  1 H „ 0 ; 
Farbrk. mit wss. N a-A cetat v io le tt, m it N a2C 0 3, grünlichblau, verblassend nach ro t, 
schnoUer in letzterem F a ll; H auptabsorp tionsbande in  0,1-n. HCl bei 4620 Ä. —  Einw . 
von N atrium m ethylat in  C H 3OH au f I au f  dem D am pfbad g ib t Tetmmeüioxy-p-benzo- 
chinon, C10H 12O6; orange N adeln, aus A., F . 130°; lösl. in  2-n. N aO H  v io lett. —  G ib t m it 
Zn-Staub mit N a-A cetat, Essigsäure u. E ssigsäureanhydrid am R üekflüß 1,2,4,5-Tetra- 
methoxy-3,6-diacetoxybenzol, C14H 18Og; N adeki, aus A., E. 134°. —  G ibt in  C H 3OH m it 
konz. HCl am R ückfluß in  Leuchtgasatm osphäro, dann  nach K ühlung m it N aO H  in  
Vt. +  Methylsulfat bei 90° Hexamethoxybenzol, C,oH18Og; N adeln, aus L eichtpetro l 
(Kp. 40-60») oder W .; F . 81°; K p. ca. 278°. (J . ehem. Soc. [London] 1941. 660— 62. 
Okt. Oxford, U niv., Dyson P errins L abor.) B u s c h .
„ W ilson Baker, Derivate von Pentaoxybenzol und  eine Synthese von Pedicellin. 
tborblick über die Synthesen u. die in  der N a tu r vorkom menden D e riw . von P en ta 
oxybenzol. — D urch O xydation von o-Oxytrimethoxyacetophenonen m it a lkal. H 20 2 
wird II in I I I  u. V II u. X in  V III  übergeführt; IV wird am besten aus I  über I I  u. I I I  
dargestellt; I I I  w ird durch wss. FeCl3 zum Chinon X I oxydiert, von dem  verschied. 
Deriw. beschrieben w erden; Verb. I I  w ird durch alkal. K 2S20 8 zu X V I oxydiert, aus 
dem das natürlich vorkom m ende Chalkon Pedicellin (X VIII) syn the t. erhalten  w ird; 
aus IV wird XIX erhalten u. dieses leicht in  XX übergeführt. (Vgl. vorst. R ef. u. das 
Formelschema I—XX.)

COCH, COCHi COCHa OH OH

I |0H _v  r V  -<- r / 'X ')COCH.
\ / O C n ,  H o l^ ^ Jo C H j CH,oL ^JoC H , C H ,0% ^JoC H , ^  C H .o l^^JoC H ,
T OCH, YI OCH, VII OCH, VIII OCH, X OCH,

OCH, OCH, OCH, \  OCH, |  OH
| X OCH,_^ / ' ’'N O C H , |'/ X lOCH,_ /''''N O C H , / ' ' X |COCH,

C H .O ^O C H , C H ao l^^O H  ^ C H .o l^ ^ Jo H  ^C H .oL ^^JoC H , C H .o l^^Jo cH ,
1 ^ / I I  COCH, / I I I  OH IV OCH, \  IX OH

-t--------------n --------
OCH, ?  OH OH ,

HO| X OCH, I| ijOCH, _v  ij jjOCH, / ' X '|OCH, C H ,-C O /''X >OCH,
CH,0X / OH CHaO'i i'OH C H ,o l Jo-CO-CH, C H .o l^ ^ O -C O -C H , C H .o l^ ^ J o c H ,  

XTI COCH, X1 %  x  ^  x n  | OH XIII XIX ( OCH,

OCH, OCH, ^  OH Y O-CO-CH, Y OCH,
CH,0| X |0CH,_>_CH,O|/ N o C H , |'-X X jOCn, /'" 'N O C H , C H ,0 /^ X \OCH,
oh-o^ ^ J coh , c h , oL J o c h ,  c h , o% J o h  c h ,oL ^ ^ J o -c o -c h , c h . oL J o c h ,

xtIICOCH, XVIII C0-CH:CHC.H. OH XV XIV 0-C'O-CH, XX OCH, 
m  nin r s u 0 . Pyrogallollrimethylüther, aus Pyrogallol nach CHAPMAN, aber bei 
v T -  ‘ Gibt in  A. m it H N O , (D. 1 ,2) bei 35— 50° 2,6-Dimethoxybenzocliinon. G ib t m it 
catriumhydrosulfit in  sd . W . das 2,6-Dimethoxychinol. G ib t in  A. m it M ethylsulfat u. 
M trmm hydrcsulfit in  Louchtgasatm osphäre +  N aO H  bei 15— 20°, dann  au f  dem 

■V"' n™ 1 ¡2,3,5-TeIrarnetßgxybenzol (I), F . 47°; G esam tausbeute über 50% . —  G ibt 
rS f  1 3 ’n  u ‘ CH3C0C1 m it 70%  A usbeute 2-Oxy-3,4,6-trimethoxyacetophenon (II); 

'!e Kr>7stalle, aus verd. A., F . 103— 105°. G ibt m it N aO H  in  W . m it 3% ig . H 20 2 
1 ¿0 l,2-Dioxy-3,4,6-lrimethoxybenzol, C9H 12Os (I I I ) ;  Prism en, aus Bzl., F . 82°. —  
Mcetyldcriv., C13H 160 7; Tafeln, aus A., F . 147°. —  G ibt m it M ethylsulfat u. N atrium - 
} rosulfit -)- NaOH bei 50°, dann au f dem  W .-B ad Pentamethoxybenzol, Cl;lH 160 5 (IV); 

Platten, aus Leichtpetrol (Kp. 40— 60°), F . 58— 59°; K p .14 150°; K p .21167°. —  Gallaceto- 
1 iciion gibt in  Bzl. m it K 2C 0 3 u. M ethylsulfat am R ückfluß das 2-Oxy-3,4-dimethoxy-
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acetophenon (V); gelbe Prism en, aus L eieh tpetro l (K p. 80— 100°), F . 77°. — Neben V 
en ts teh t 2,3,4-Trimethoxyacetopheiwn; K p .20 1 78°. — V erb. V g ib t m it NaOH in W. mit 
K 2S20 8 2,5-Dioxy-3,4-di7nethoxyacetophenon, C10I i 12O5 (V I); blaßgelbe Prismen, aus W.,
F . 119°. — G ibt in  Bzl. m it K„C03 u. M ethylsulfat am  R ückfluß 2-Oxy-3,4,5-trimeihxy- 
acetophenoti, Cu H 140 6 (V II); blaßgelbe K rysta lle , aus L eieh tpetro l, F . 86°; gibt in verd. 
alkoh. Lsg. ein grünes koordiniertes C u-D eriv.; lösl. in  wss. N aO H  m it leuchtend gelber 
F arbe , m it alkoh. FeCl3 tie f  blaugraue F ärbung . —  G ibt bei Oxydation mit H202 in 
a lkal.L sg . inL euchtgasatm osphäre bei 53° das l,2-Dioxy-3,4,5-trimeÜioxybenzol, C9H1205 
(V III); hexagonale P la tte n , aus Bzl. +  etw as L eiehtpetro l, F . 90— 91°; wird leicht oxy
d ie r t u. an  der L u ft rö tlich ; g ib t m it sehr verd . N aO H  eine lichtgrüne Lsg., die bald 
gelb w ird ; die wss. Lsg. g ib t m it einer Spur FeCl3 orange F ärbung , d ie kirschrot wird, 
m it FeC l, im  Überschuß eine tio fb raune Lösung. —  D ie a lkal. Lsg. von V III gibt mit 
M ethylsulfat Verb. IV. — Diacetylderiv. von V III  C ^ H ^ O ,; P la tte n , F . 77°. — 2,5-Di- 
oxy-4,6-dimethoxya<xloplienon (IX), aus 2,6-D im ethoxychinoldiacetat, g ib t in Bzl. mit 
K 2C 0 3 u .  M ethylsulfat am  R ückfluß 2-Oxy-4,5,6-trimethoxyacetopliemm, C11H 110 5 (X); 
leuchtend gelbes ö l;  K p .27 184— 186°; seine alkoh. Lsg. g ib t m it wss. Cu-Acetat ein 
grünes koordiniertes Cu-D eriv., g ib t in  Chlf. - f  FcC13 t ie f  viq lettgraue Färbung; lösl. 
in wss. N aO H  m it gelber F arbe . —  G ib t m it H 20 2 V III . —  '2-Oxy-3,6-dimethoxy-l,i- 
benzochinon, C8H 80 5 (X I); aus I I I  in  wss. Lsg. m it FeCl3 bei 10°; dunkelrote Krystalle, 
aus W ., F . ca. 208° (bei raschem  E rh itzen ); k ry s t. aus Eisessig, scharlachrote Plättchen, 
m it K rystallösungsm .; g ib t m it W . oder A. das dunkelro te P ro d .; lösl. in sehr verd. 
N aO H -Lsg. m it in tensiv  ro te r F ä rb u n g ; aus Essigsäure m it einer Spur konz. H2S04 
k ry s t. d ie scharlachroten P lä ttchen . -— 2-Acetoxy-3,6-dimethoxy-l,4-benzochinon, C10HwO8 
(X II), aus X I m it Essigsäureanhydrid  +  konz. H 2S 0 4; leuchtend gelbe Nadeln, aus 
verd . A ., F . 147°; lösl. in  verd . wss. N aO H  m it in tensiv  pu rpu rro ter Farbe; entsteht 
auch aus dem  ro ten  Chinon m it sd. E ssigsäureanhydrid  oder m it letzterem +  einer 
Spur P yrid in  bei 40°. —  G ibt bei R ed. m it N atrium hydrosu lfit in  W . bei 60° das 
2-Acetoxy-3,6-di7wthoxychinol, C10H 12Oe (X III); Prism en, aus Bzl., F . 151°. — Gibt 
bei k räftige r M ethylierung m it M ethylsulfat u. A lkali in  Leuchtgasatmosphäre auf 
dem W .-B ad Verb. IV. — 2-Acetoxy-3,6-dimethoxychinoldiacetat, C12H 10O0(OCH3)2 (XIV), 
aus X II I  m it sd. E ssigsäureanhydrid ; K rystalle , aus A ., F . 114^115°. — 2-Oxy-3ß- 
dimelhoxychinol, C6H ,0 3(OCH3)2 (XV); aus X I in  W . m it N atrium hydrosulfit; Krystalle, 
aus B zl., F- 144° (wird bei raschem  E rh itzen  dunkel); w ird beim  Stehen durch Oxydation 
b laß ro t; die wss. Lsg. g ib t m it etw as verd . N aO H  tiefpurpurfarbene Färbung, die mit- 
A lkaliüberschuß bräun lich ro t w ird  u. m it FeCl, ro te 'L sg . g ib t m das rote Chinon XI 
abscheidet. D as aus X I I I  erhaltene T riacety lderiv . X IV  is t iden t, m it dem aus XV 
erhaltenen. —  2,5-Dioxy-3,4,6-irimeihoxyacetophenon, Cu H 14Og (XVI), aus II mit 
N aO H  in  W . +  K 2S20 8; gelbe N adeln, aus W ., F . 116— 117°; g ib t in  wss. NaOH 
leuchtend gelbe Lsg. u. m it FeCl3 in  alkoh. Lsg. eine apfelgrüne Färbung, die schnell 
zu gelb v erb laß t. —  G ib t in  verd . A ceton m it M ethy lsu lfat u. wss. K OH  auf dem W.- 
B ad 2,3,4,5,6-Pentamethoxyacetophenon, C8H 30(O C H 3)5 (X V II); K p .13163°; Nadeln, 
aus L eieh tpetro l (K p. 35— 50°) bei 0°, F . 43°. —  G ib t m it gepulvertem  Na u. Benzoe
säureäthy lester im  Ölbad bei 125° das 2,3,4,5,6-Penlarmt'hoxydibenzoyl'mcihan, 
blaßgolbe N adeln, aus verd . A ., F . 91°; g ib t m it alkoh. FeCl3 kirschrote Färbung. —
2,3,4,5,6-Pentam eihoxyphcnylstyrylketon  (Pedicellin), C20H 22O6 (X V III); aus XVII u. 
B enzaldehyd +  N a in  A .; N adeln, aus L eieh tpetro l (K p. 60— 80°), F . 93°; lösl. m 
konz. H„SO, m it tieforangeroter F arbe . —  I s t  ohne Zweifel iden t, m it dem aus den 
B lä tte rn  von D i d y m o e a r p u s  p e d i c e l l a t a  isolierten Pedicdlin  identisch. •—
2-Oxy-3,4,5,6-tetramethoxyacetoplienon, C12H 160 6 (X IX ); aus IV  m it CH3C0C1 u. Alu3 
in  Ä. +  W . u. konz. H Cl au f  dem W .-B ad; leuchtend gelbes ö l, K p .14 183°; sehr leicht 
flüch tig  m it D am pf; g ib t m it wss. u. alkoh. FeCl3 in tensiv  braune u. bräunlich grüne 
F ärb u n g ; seine alkoh. Lsg. g ib t m it wss. C u-A cetat ein grünes koordiniertes Cu-Deriv., 
is t  ein  w ichtiges Zwischenprod. fü r d ie  Syn th . von F lavonen u. verwandten Verbb.; 
es g ib t bei M ethylierung m it M ethylsulfat u . A lkali Verb. X V II; die partielle Methy
lierung von X V I zu X IX , u n te r denselben B edingungen wie d ie von IX  zu X gab nur 
Spuren des gew ünschten P roduktes. —  l,2-Dioxytetra7nethoxybenzol, aus XIX nu 
a lkal. H 20 2; w urde n ich t rein  iso liert, sondern d irek t durch Methylierung ' n, ve_ ,‘ 
A ceton m it wss. K O H  u. M ethylsulfat au f  dem  W .-B ad in  das Hexainetlwxybensol, 
Ci2H 180„ (XX) übergeführt; N adeln, -aus L eieh tpetro l (K p. 40— 60°), F . 80°. — Bei der 
Verwendung von äther. AlCl3-Lsg. zur D eim thylierwig von o-Methoxykdonen müsse 
d ie  C H 30-G ruppen  durch C arbonylgruppen in  o- oder p-Stellung ak tiv iert sein. J-»° 
D em ethylierung in  p-S tellung erfolgt w eniger leicht als in  o-Stellung, wurde aber jetz 
beim  2,3,4-Tnmethoxijacetoph67ion beobachtet, das bei längerem Kochen mit atner, 
AlCIj das 2,4-Dioxy-3-niethoxija(xtopheno7i, CaH10O4 g ib t; gelbe Krystalle, aus ■>
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F. 130—131°; g ib t aus W . einfach farbloses H y d ra t. — D er K ern  von 1,2,4,5-Tetra- 
metlioxybenzol w ird durch A1C13 in  ä .  u. CH3COCl n ich t angegriffen. (J . ehem. Soc. 
[London] 1941. 662— 70. O kt. Oxford, U niv., Dyson Perrins Labor.) B u s c h .

G. Michailow, Über die Synthese von Halogenderivaten der Chinonchlorimidc. Zur 
Erzielung von höheren A usbeuten u. D urchführung der R k . in  kleineren Voluminas 
wird die hauptsächlich nach K o llr e p p  verlaufende Syn th . von halogensubstituierten 
Chinonehlorimiden wie folge durchgeführt. —  2,6-Dichlorchinonchlorimid, P . 66,5— 67°; 
ausgehend von p-N itrophenol w ird  die Chlorierung nach Iv o llre p p  durch langsam e 
Zugabe der KC103-Lsg. (82 g in  1,2 1 W .) zu einer heiß bereiteten  Lsg. von p-N itro- 
phenol (139 g) in  3 1 konz. H Cl, d ie  vo r der Zugabe von KC103 un ter Abscheiden von 
Krystallen abgekühlt w ird, durchgeführt. N ach 30 Min. Stehenlassen w ird zur ers tarrten  
M. von 2,6-Dichlor-4-nilrophenol 182 g Sn zugegeben, geschü ttelt u. bis zum ICp. e rh itz t; 
die Lsg. wird abgekühlt, 2 kg  E is  zugegeben (Temp. — 7 bis — 11°) u. d ie  O xydation 
des entstandenen 2,6-Dichlor-4-aminophenolchlorslannats durch langsam e Z ugabe von 
NaOCI durchgeführt, wobei die Temp. — 5 b is —3° n ich t übersteigen d a rf ; E n tfä rben  
von Kongopapier zeig t das E nde der O xydation an . D er N d. w ird m it 1,5 1 3% ig . HCl 
u. dann m it W. gew aschen; A usbeute an  Rohprod. 206— 209 g (98% )j au  R einprod . 
200 g (95%)- •— 2-Chlorchinonchlorimid, F . 86—87°; die Chlorierung von p -N itro 
phenol zum M onochlorderiv. w ird w ie oben beschrieben nur m it der halben Menge 
KC103 durchgeführt. D ie R ed. w ird m it der gleichen Menge Sn wie oben durchgeführt. 
Die Oxydation m it NaOCI w ird ebenfalls w ie oben durchgeführt. A usbeute an  R oh
prod. 95%, an R einprod. 88— 92% . —  2,6-Dibromehinonchlorimid, F . 85— 86°, gelbe 
Krystalle; ausgehend von 2,6-Dibrom-4-nitrophenol w ird die R ed. m it Sn u. HCl u. 
die Oxydation von gebildetem 2,6-Dibrom-4-aminop]ienolcklorstannat w ie beim Dichlor- 
deriv. durchgeführt; A usbeute 99%  an  R ohprod., 87— 90%  an  R einprodukt. —  2-Brom - 
chinonchlorimid, F . 60— 65° (Zers.), ausgehend von 2-Brom-4-nitrophenol wie oben mio 
87—90%ig. Ausbeute an  R einprodukt. —  2-Brom-G-chlorchinoncldorimid, F . 87— 88°, 
gelbe Krystalle, ausgehend von 2-Brom-6-chlor-4-nitrophenol w ie oben m it 94% ig. A us
beute. (Tpyjbi IfuciuTyia Ructmx XiiMimecKiix PeaKTimoB. IiapoAHbui Konuccapiiai 
Xuiin'iecKoü IIpoMLiiuaenuocTii [Arb. In s t, reine ehem. Reagenzien, Volkskommissar, 
ehem. Ind .] 19 3 9 . N r. 16. 83— 88.) v . F ü n e r .

M. S. Malinowski und A. A. Ljapina, Die Darstellung feltaromalischer Ketone 
nach der Methode von Friedel-Crafts m it H ilfe von Säuren. Aus B u ttersäure , Isovalerian- 
säuro oder Propionsäure u. Bzl. lassen sich nach G r o g g i u s  u . N a g e l  (C. 19 3 5 . I I .  
1159) Phenylpropyl-, Plienylisobutyl- u . Phenyläthylketon  m it 39,7, 37 bzw. 40%  Aus
beute darstellen. (JKypnaji Oömeii Xiimhii [J . Chim. gen.] 11  (73). 168— 69. 1941. 
Gorki, Pädagog. Inst.) S c h m e i s s .

S. I. Lurje, S. I. Fedorowa und Je. D. W olkowa, Ester des Cholins und seiner 
Homologen. I I . (I. vgl. C. 1 9 4 0 .1. 3248.) Vff. setzten ihre U nters, durch  die D arst. einer 
Seihe weiterer E ster fo rt. —, Die M eth. von H o r e n s t e i n  u . P ä h l i c k e  (C. 1 9 3 8 . 
II. 2725) war zur Synth . von m -N itrobenzoaten g u t anw endbar, w ährend p-N itro- 
benzoesäure n ich t reagierte. Vff. führen das d a rau f zurück, daß  u n te r den verschied.

Kesonanzstrukturen der m-Verb. sich 4 m it einer —C < q % -G ru p p e  befinden (I— III),
während bei der p-Verb. n u r eine derartige M öglichkeit (IV) fü r 2 S truk tu ren  gegeben 
ist. Die Anwesenheit dieser R esonanzstruktur begünstig t die Bldg. der quartären
Ammoniumverb. (1. c.). 

c<cif<0:  ' c < 8 -  i < 0 :  <?<§=

i r < o -  N< o -
I II I I I  IV +N

0̂ 0 -
V e r s u c h e .  p-Acetaminobenzoesäurecholinesterbromid, C14H 210 3N 2B r, aus Brom 

cholinbromid u. dem Ag-Salz der Säure in  W -, aus A. F . 257— 258°. —. A nalog: p-Acet- 
n»dnobenzoesäurehomocholinesterchlorid, C15H 230 3N 2C1. —- p-Acetaminobenzoesäureäthyl- 
Mnodiolinesterchlorid, hygroskopisch. H ieraus m it C„H3B r in A. das Bromid, C18H 290 3- 
A2Br, aus A. F . 211— 212°. —, N-Butyl-p-aminobenzoesäurecholinesterbromid, CI6H 2?0 2- 
%Br, aus Propanol F . 163— 164,5°. —  p-Oxybenzoesäureäthylhomocholinesterjodid, 
Vr,HM0 3N J, durch Kondensieren von Oxybenzoesäure u. dem P ropylchlorid  u . nach- 
. gendes Erwärmen den Diäthylaminopropylester (F. 100— 102°) hersteilen, diesen 
111 Bzl. mit C2H 5J  um setzen; hygroskopisch. —  m-Nitrobenzoesäureäthylhomocholin- 
esterbmmid, C10H25O.,N2B r, zur Suspension der Säure in  P ropanol D iäthylam inopropyl-
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chlorid geben, das beim E indam pfen hinterbleibende Öl 8 S tdn . au f dem W.-Bade 
erh itzen , in  W- lösen, m ittels K 2C 0 3 u . Ä. das D iäthylam inopropylnitrobenzoat isolieren, 
dest. u . m it C2H 5B r in Ä. um setzen; hellbräunlich, E . 179°. — Analog: p-Nürobenzot- 
süureäthylhonwcholinesterbromid, C18H 250 4N 2B r, F . 204— 205°. —  p-Chlorbenzoesäure- 
diäthylaminopropylester, C14H 20O2NCl, F . 234— 235°. -— W ie oben über das Ag-Salz: 
p-Chlorbenzoesäurecholinesterbromid, C12H 170 2NClBr, F . 194— 196°. (>Kypna.i Oömeä 
Xiimhii [J . allg. Chem.] 11 (73). 739— 44. 1941. Chem.-Technolog. Inst. „Lomo
nossow“ .) S chmeiss.

Reynold C.Fuson, S. L. Scott und S. B. Speck, D ie Friessche Umlagerung von 
Estern sterisch gehinderter Säuren. N ach Skraup u. P o l l e r  (Ber. dtseh. ehem. Ges. 
57 [1924]. 2033) spielt bei der FRiESschen Verschiebung das Additionsvermögen der 
Carbonylgruppe eine wesentliche Rolle. S ter. H inderung derselben m üßte daher die 
FR iESsche V ersch ieb u n g  hem m en . V ff. h a b e n  d ie  p -T o ly le s te r  von  2,6-Xylylsäure 
( I ; R  =  H ) u. M esitylencarbonsäure (I ; R  =  CH3) der E inw . von A1C13 unterworfen. 
In  beiden Fällen  erfolgte tro tz  der o-ständigen CH3-G ruppen g la tte  Umlagerung zu 
den entsprechenden Phenolketonen (II).

V e r s u c h e .  2,6-Xylylsäure-p-tolylester, C,cH 10O„, aus p-K resol u. 2,6-DimethyI- 
benzoylchlorid; lange N adeln vom F . 62,5— 63° aus M ethanol. — Mesitylencarbon- 
säure-p-tolylester, C17H 180 2, D arst. analog der der vorigen V erb .; Ausbeute 85%. Aus 
A. K rystalle  vorp F . 73°. —  2-(2,6-Xyloyl)-4-methylphenol ( I I ;  R  =  H), C16HIS02, 
aus dem 2/6-X ylylsäure-p-tolylester durch 2-std. K ochen m it A1C13 in  CS2, Abdestil
lieren des Lösungsm. u. E rh itzen  des R ückstandes fü r 1 Stde. au f  150°; schwach gelbe 
K rysta lle  vom  F . 89,7— 90,7° (korr.) aus M ethanol. —  2-Mesitoyl-4-methylphenol (II; 
R  =  CH3), C j7H 180 2, aus dem M esitylencarbonsäure-p-tolylester durch 2-std. Er
h itzen  m it A1C13 au f  150°; aus wss. A. K rysta lle  vom F . 86°. (J . Amer. chem. Soc. 
63. 2845—46. 6/10. 1941, U rbana, 111., U niv.) H eim hold .

F. F. Blicke und M. F. Zienty, Säureamide als Hypnotica. I I I .  Disubslituierte 
Acelamide. (II. vgl. C. 19 3 9 . I . 2410.) Vff. beschreiben D arst. u. Eigg. einer Beihe 
von d isubstitu ierten  A cetam iden m it A lkyl oder A ralkyl als einem u. Alkoxyalkvl 
oder A ryloxyalkyl als anderem  Substituen ten . D ie untersuch ten  Verbb. besitzen zum 
Teil bei re la tiv  geringer T ox iz itä t eine gu te  hypnot. W irksam keit. Dimethyl-, Di- 
ä th y l- u. D ibu ty lcarbam ylphthalim id  sind  als H ypnotica  unw irksam .

V e r s u c h e .  Z ur D arst. der d isubstitu ierten  A cetam ide wurden monosubstitu- 
ie rte  M alonester a lkyliert, die d isubstitu ierten  E ste r verseift, d ie so erhaltenen Malon- 
säuren zu den Essigsäuren decarboxyliert u . diese über die Säureehloride in die Amide 
um gew andelt. —  Äthylmethoxymethylmalonsäure, C7H 120 5, aus Bzl.-PAe., F. 91—!92°. 
Diäthylester, aus Ä thy lm alonester; K p .13 115— 120°. —  Äthyhnethoxymelhylessigsäm, 
K p .13 115— 118°. —  Äthyl-ß-methoxyäthylmalonsäure, CgH 140 6, aus Bzl.-Aeeton, E. 121 
b is 122°. Diäthylester, aus Ä thylm alonester; K p .24 1352—140“. — Äthyl-ß-methoxy- 
äthylessigsäure, K p .3l 145— 147°. A m id , C7H j,0 2N , aus PA e., F . 101— 102°. — Alhyb 
ß-äthoxyäthylmalonsäure, C9H 160 6, aus CCl4-PÄe., F . 81-—82°. Diäthylester, aus Äthyl
m alonester; K p .22 155— 160°. —  Äthyl-ß-äthoxyäthylessigsäure, K p .57 170—173°. Amu, 
CsH 170 2N , aus PA e., F . 66— 67°. —■ Äthyl-ß-butoxyäthylm/ilonsäure, C n H 200 5, aus 
CCl4-PÄe., F . 79—80°. Diäthylester, aus Ä thylm alonester; K p .25 1 70—175°. — Atnyl- 
ß-buloxyäthylessigsäure, K p .4 145— 148°. A m id , C10H 2IO2N , aus PA e., F. 55-—56°. — 
Äthyl-ß-phenoxyäthylmalonsäure, Ol3H 40O5, aus Bzl.-PÄe., F . 142— 143°. Diäthykster, 
au s Ä thylm alonester; - K p .51 235— 238°. — Äthyl-ß-phenoxyäthylessigsäure, 
b is 215°. Chlorid, K p .35 180— 185°. A m id , C42H 170 2N, aus Aceton-PAe., F. 112 bis 
113°. —  Äthyl-ß-benzyloxyäthylmalonsäure, C14H 180 5, aus C014, F . 80—81°. Diätnyl- 
ester, aus /3-Benzyloxyäthylm alonester; K p .2 160— 165°. —■ Äthyl-y^phenoxyprofyl- 
malonsäure, C44H 180 5, aus Bzl.-PA e., F . 97— 98°. Diäthylester, aus Äthylmalonester, 
K p .46 243—248°. —  Äthyl-y-phenoxypropylessigsäure, K p .20 208-—210°. Chlorid, lvp-u 
185— 190°. A m id , C13H 190 2N, aus hochsd. PA e., F . 109— 110°. —  Äthyl-ß-(ß'jrioxy  
äthoxy)-äthylmalonsäurediäthylester, ■ K p .4 155— 160°. —  Äthyl-ßriß'-but°xyütnoxyi-
äthylessigsäure, K p .12 185— 187°. —  ß-Methoxyäthyl-ß'-phenyläthylmalonsäure, G14Hj8Üs; 
au s A ceton-PÄe., F . 143— 144°. Diäthylester, ails /3-Phenyläthylm alonester; Kp;ji 2-° 
bis 230°. —- ß-M ethoxyäthyl-ß'-plienyläthylessigsäure, K p .24 215— 220°. — 
äthyl-ß'-phenyläthylmalonsäure, C15H 20O5, aus CCl4-PAe., F . 146— 147°. Diäthykstej, 
aus /S-Phenyläthylm alonester; K p .14 210— 215°. —  ß-Äthoxyäthyl-ß'-phenyläthylessig 
säure, K p .sl 244—248°. A m id , C14H 210 2N, aus hochsd. PA e., F . 93—94». — ß ; ^ x f  
ütliyl-ß'-phenyläthylmalonsäure, C17H 240 5, aus CCl4-PAe., F . 111—.112°. Diäthyletter, 
aus /3-Phenyläthylm alonester, K p .34 240— 245°. — ö-Butoxyäihyl-ß'-phenyläthjms\y- 
säure, K p .57 226— 230°. A m id , C18H 250.2N, aus hochsd. PA e., F . 71—72°. -  ß - ^  
oxyäthyl-ß'-phenylälhylmalonsäure, C19H 20O5, aus Bzl., F . 188— 189°. Diäthylester, a *
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j?-Phenyläthylmalonester; K p .2 245—250°. — ß-Phenoxyäthyl-ß'-phenyläthylessigsäure, 
Kp.5 178—180°. A m id , C18H 210 2N , aus C d , ,  F . 119— 120°. —  ß -Phe.no xyäthylphenyl- 
mlonsäurediäthylester, aus Phenylm alonester; Ivp .8 204— 210°. —  ß-Phenoxyäthyl- 
phenylessigsäure, P . 124— 125°. A m id; C17H 190 2N , aus hochsd. PA e., F . 124— 125°. — 
y-Vhenoxypropyl-ß'-phenylüXhylmalonsäure, C20H 220 2, aus Aeeton-PA e., F . 185— 180°. 
Diälhylester, aus j?-Phenyläthylm alonester; K p .38 185— 186°. -— D i-y-phenoxypropyl- 
malonsäure, C2lH 2,Oe, aus Bzl.-PAe., F . 135— 136°. Diäthylester, aus y-Phenoxypropyl- 
malonester; K p .n  293—296°. —  Di-y-plienoxypropylessigsäure, K p .48 258—250°. Chlo
rid, Kp.g 208—210°. -4müf,_C20H 26O3N , aus B zl., F . 89— 90°. — Äthyl-u.~phenyläthyl- 
mlonsäurediäthylesler, aus Ä thylm alonester; Kp.., 173— 175°. —  Äthyl-tx-phenylälhyl- 
essigsäure, K p .9 165—-170°. Chlorid, K p .12 140— 150°. A m id , C12H J7ON, aus Aceton- 
PAo., F. 134—135°. —  sek.-Butyl-ß-phenyläihylmalonsäurediäihylester, aus ß-Phenyl- 
äthylmalonester; K p .12 195— 198°. —  sek.-Butyl-ß-phenylälhylessigsäure, K p . ,7 185 
bis 190°. Chlorid, K p .27 175— 180°. A m id , C14H 21ON, aus Aceton-PA e., F . 112— 113°.
— Di-ß-(ß'-buloxyäthoxy)-äthylmalonsäurediäihylesler, K p .3 220—225°. —  D i-ß-(ß'-bul- 
oxyäthoxy)-äthylessigsäure, K p .4 223—225°. —  ß-(ß'-31ethoxyäthoxy)-äthylchlorid, 
CäHn0»Cl, aus dem entsprechenden Alkohol m it S0C12 in  Ggw. von P y rid in ; A usbeute 
53%. Kp.M 95—97°. —  ß-(ß'-Äthoxyäthoxy)-äthylchlorid, C„H120 2C], K p . 28 89— 90°.
— ß-[ß'-Athoxyäthoxy)-äthylbromid, C„Hi30 2B r, K p .31 108— 109°. — ß-(ß '-B u toxy- 
äthoxy)-äthylchlorid, C8H 170 2C1, K p. 195—-200°. —• ß-{ß'-Butoxyäthoxy)-äthylbrom id, 
C8H170 2Br, ICp.13 115— 118°. — Dimethylcarbamylplithalimid, Cu H 10O3N 2, aus asym m . 
Dimethylharnstoff u . P h thaly lch lorid  durch  E rh itzen  au f 135° b is zur Beendigung 
der HCl-Entw.; A usbeute 70% . Aus verd. A. K rystalle  vom F . 144— 145°. —  D i-  
älhylcarbamylphthalimid, C13H 140 3N 2, aus verd. A., F . 116— 117°. —  Dibutylcarbamyl- 
phthalimid, C17H 220 3N 2, aus Toluol K rystalle  vom F . 179— 180°. (J . Amer. ehem. 
Soe. 63. 2779— 81. 6/10. 1941. A nn A rbor, M ich., U niv.) H e i m h o l d .

0. Albrecht, J. Frei und R. Sallmaim, Z ur Kenntnis der Umsetzung von Melhylol- 
carbonsäureatniden und deren funktionellen Derivaten m it Hydroxylverbindungen. Q uater
näre Aeylaminomethylammonium- u. -isothioham stoffsalze, d ie  sich von M ethylol- 
verbb. ableiten, sind fü r d ie  Veredlung von T extilien  insofern sehr w ichtig, als sie durch 
therm. Zers, die waschechte F ix ierung  der verschiedensten R este au f  der Faser erm ög
lichen. Um den sich hierbei abspielenden Rk.-M echanismus aufzuklären, haben Vff. 
das Verh. von M ethylolam iden u. den entsprechenden A cylam inom ethylisothipham - 
Btoffsalzen, die zum Teil als A nim alisierungsm ittel empfohlen worden sind, gegenüber 
Benzylalkohol als hydroxylhaltigom  S ubstra t geprüft. M ethylolchloracetam id (I), seine 
Pyridiniumverb. (IV), sowie das entsprechende Isothioham stoffsalz (V) reagierten m it 
Benzylalkohol bei 115— 120° in  Ggw. von etw as Am eisensäure oder N a-A cetat un ter 
Bldg. eines Benzyläthers, der als Pyridinium salz (III) iso liert w urde. Verss., diese R kk. 
auf Glucose als S ubstra t zu übertragen, scheiterten an  der Schw ierigkeit, aus den n ich t- 
hrystallisierenden Rk.-G em i chen reine Umsetzungsprodd. herauszuholen. Vff. dehnten 
daher ihre Unteres, au f  das o-Chlorzim tsäurem ethylolam id (VI) u. dessen Isoth ioharn- 
f v i u 2 ^ 1 )  aus U- konnten m it Benzylalkohol den g u t krystallisierenden B enzyläther 
I; HI) erhalten. Bei der Ü bertragung dieser Verss. au f Glucose jedoch ergaben sich 
dieselben Schwierigkeiten w ie in  der 1. Vers.-Reihe. Trotzdem  läß t sich zusam m en
lassend sagen, daß die M ethylolam idgruppe des Chloressigsäure- u. o-Chlorzim tsäure- 
iuethylolamid8 sich in  der H itze  in  Ggw. von Säuren leicht verä thert. E s d a rf  a n 
genommen werden, daß analoge Vorgänge auch d ie  F ix ierung  der techn. verw endeten 
varbonsäuremethylolamidc au f  der H ydroxylgruppen enthaltenden Faser bew irken.

Cl-CH.-CO-liH-CHsOH <C ^H -C H V C O -B H -C H j-O -R  I I I  R  =  CH ,-C .H S 
I CI IV R  =  E

/  \  ' CI VU
\_ _ ^ N -C H ,-C O -N H -C H ,-S -C < S 5  -HCl <? V c H = C H -C O -N H -C H 1- S - C < S 5  • HCl

Q
d  y  !   x  1

-C H =CH -C O -N H -C H 2-0 -R  VI B  =  I  V III B  =  CII;—y

CI
V e r s u c h e .  CarbamylmethylpyridiniumcMorid, C-H90 N 2C1, aus Chloracetam id 

\ 9fto n ^ urcb F m arm en  au f  85°; aus A. schwach gelblich gefärbte Prism en vom F . 202 
is ¿03°. — Oxymethylcarbamylmelhylpyridiniumchlorid (IV), C8H U0 2N2C1, aus M ethylol- 
Horacetamid u. P yrid in  au f  dem W .-B ad oder aus C arbam ylm ethylpyridinium chlorid 
urcti Kochen m it Paraform aldehyd in  A . un ter Zusatz von etw as P y rid in ; aus 
ethanol-Ä. Prismen vom F . 162— 164°. —  Additionsprod. von P yrid in  an Chloracet- 

^^W hylisQ thioharw loffhyafocT ilorid  (V), C9H 140 N 4C12S, aus O xym ethylcarbam yl- 
Mnylpyridiniumchlorid u. Thioharnstoff in  M ethanol bei 50'—60° durch Zutropfen
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von 10% ig. m ethanol. H Cl; aus M ethanol-D ioxan Prism en vom P . 173— 174° (Zers,). — 
Pyridinium salz des Chloracetylamino?mthylbenzyläthers (III), C15H 170»N2Cl, aus Benzyl- 
alkohol u. M ethylolchloracetam id durch 7-std. E rh itzen  m it etwas "Ameisensäure auf 
115— 120° u. A ufarbeiten m it P y rid in ; als N ebenprod. en tstanden  Methylendichlor- 
acetamid vom P . 175— 176° u. eine Verb. vom  P . 237— 239°. III w urde auch aus IV 
durch 5-std. E rh itzen  m it Benzylalkohol u. etwas P y rid in  au f 115— 120° oder aus V 
durch 1-std. E rh itzen  m it Benzylalkohol u. N a-A cetat au f 110—120° erhalten; aus Iso
propylalkohol-Isopropyläther (1 : 1) schwach gelbliche lange Spieße vom P. 170—172°. 
—  o-Chhrzimisäuremethylolanvid (VI), C10H 10O»NCl, aus o-Chlorzimtsäureamid, Para
form aldehyd u. P y rid in  bei 110— 115°; aus 40% ig. A. s ta rk  verfilz te, feine Nadeln vom 
P . 107— 109°. —  o-Chlorcinnamoylaminomethylisothiohamstoffhydrochlorid (VII), CUH13- 
0 N 3C12S, aus der vorigen Verb. u. T hioharnstoff in  M ethanol bei 50— 60° durch Zugabe 
von m ethanol. H Cl; aus M ethanol m it Essigester Prism en vom  P . 159— 160° (Zers.). —
o-Chlorcinnamoylaminomethylbenzyläther (VIII), C1;H 10O,NCl, aus VI durch 4-std. Er
hitzen m it Benzylalkohol u. Am eisensäure au f  110— 120° oder aus VII durch 30 Min. 
langes E rw ärm en m it Benzylalkohol u. N a-A cetat au f 100°; aus A. m it W. feine 
B lättchen  vom P . 105— 107°. (Helv. chim . A cta  2 4 . Sond.-N r. 233 E— 47 E. 13/12. 
1941. Basel, Ciba, T ex tilh ilfsm itte lab t., W issenschaftl. Laborr.) H e im h o ld .

W alter C. Schumb und Donald F. Holloway, ttexacyclohexoxydisiloxan, 
(C017n O)3<Si— O— Si{CaH n O)3. D urch U m setzung von Si2OCl0 (K p. 137°) m it Cyclo- 
hexanol in  Ä. w urde Hexacyclohexoxydisiloxan, (C0H n O)6Si2O, hergestellt, das aus 
D ioxan K rystalle  vom P . 217,1— 217,6° bildete. (J . Amer. ehem. Soc. 63  . 2853—54. 
6/10. 1941. Cambridge, Mass., In s t, o f Technology). H e im h o ld .

C. S. Marvel und Lester A. Brooks, y-(2-Carbäthoxy-2-cyclohexanon)-buttersäure- 
äthylester und einige verwandte Verbindungen. y-(2-Carbäthoxy-2-cydohexaiwn)-butter- 
säureäthylester, C ^H ^O ü, aus 2-C arbäthoxycyclohexanon u. y-Brombuttersäureäthyl- 
ester; A usbeute 48,5% . K p .2 166—168°, n D‘-° =  1,4630. 2,4-Dinitrophenylhydrazm, 
C21H 280 8N 4, aus 60% ig. A. K rystalle  vom P . 84— 85°. —  y.(2-Ketocyclohexanyl)- 
buttersäure, aus dem vorigen E ste r durch B ehandlung m it N aO H  u. Säure, sowie Ab
spaltung von C 0 2; A usbeute 61% , P . 59— 60°. —  y-(2-Carbäthoxy-2-cyclohexanol)- 
buttersäureälhylester, ClsH 20O5, aus dem K etoester durch  k a ta ly t. Hydrierung in A. 
m it RANEY-Ni bei 125° u n te r D ruck; Ivp .2 164—166°, n D20 =  1,4672.—• Cyclopentyliden- 
cyclopentanoh-2,4-dinitrophenylhydrazon, C16H 180 4N 4, aus A. ziegelrote Krystalle vom 
P . 228— 229°. —  l-(H ydrindyliden)-4-penten, C14H 10, aus a-H ydrindon mit dem 
G r ig n a r d -Reagens aus l-B rom -4-penten über den te r t. Alkohol, der beim Destillieren 
W- abspalte te ; K p .3 119— 121°, n n 22 =  1,55 1 8 . —  l-(3-Phenylhydrindyliden)-4-penten, 
G20H 20, aus 3-Pkenylindanon wie die vorige V erb.; K p .6 190— 191°, n n 2° =  1,6110. 
(J . Amer. ehem. Soc. 63 . 2853. 6/10. 1941. U rbana, H l., U niv.) H eim h o ld .

Roger Pajeau, Kondensation von Cyclohexen m it einigen halogenierten Benzol
derivaten. D urch K ondensation von Cyclohexen, das durch k a ta ly t. Dehydratisierung 
von Cyclohexanol in  der D am pfphase erhalten  w urde, m it CMorbenzol, Brombenzol,
o-Chlortoluol u. p-Chlortoluol in  Ggw. von A1C13 w urden erhalten : p-Chlorcydohexyl-
benzol,C}dordicyclohexylbenzol,p-Bromcyclohexylbenzol,Methyl-l-chlor-2.cyclohexylbenzol,
M ethyl-l-chlor-4-cydohexylbenzol u. Methyl-l-chlor-4-dicyclohexylbenzol. Die R am ax- 
Spektren einiger dieser Verbb. w urden aufgenom men. Verss., Jodbenzol mit Cyclo
hexen zu kondensieren, blieben erfolglos.

V e r s u c h e .  p-Chlorcyclohexylbenzol: aus 0 ,5 Mol. Cyclohexen, 1,5Mob Chlor- 
benzol u. 8 g A1CL, in  50%  A usbeute neben 6 g  Chlordicyclohexylbenzol vom Kp.15224 
bis 226°. —  p-Bromcyclohexylbenzol: aus 0,5 Mol. Cyclohexen, 1,5 Mol. Brombenzol u. 
8 g A lC l3 in  einer A usbeute von 35 g. —  Methyl-l-chlor-2-cyclohexylbenzol: Ausbeute 
40% , K p .14 149— 150°. —  M ethyl-l-chlor-4-cyclohexylbenzol: A usbeute 35% , Kp.!4116 
b is 149° neben Methyl-l-chlor-4-dicyclohexylbenzol vom F . 140°. (C. R . hebd. Seances 
Acad. Sei. 2 1 3 . 655— 57. 10/11. 1941.) K o c h .

M. S. Kharasch und  W. B. Reynolds, D ie Einwirkung von Metallhalogeniden 
a u f die Reaktion von Organolithiumverbindungen m it A lk y l- und Ärylhalogeniden. ln 
Ggw. von 2— 5 M ol-%  CoBr2 reag iert Phenyl-L i m it P lienyl-Br zu Biphenyl neben 
geringen Mengen Terphenyl u. Polyphenylen; m it Ä thyl-B r w urden Biphenyl, Athan 
u. Ä thylen  erhalten. B utyl-L i g ib t m it Phenyl-B r u. 2— 5 M ol-%  CoBr2 Biphenyl, 
Terphenyl sowie B utan  u. Butylen.

V e r s u c h e .  E i n w .  v o n  P h e n y l - L i  a u f  B r o m b e n z o l .  Zu lO^cc® 
einer 1,06-n. äther. Lsg. von Phenyl-L i w erden bei 0° 1,1 g  CoBr„ u. 0,1 Mol. C6H5ik 
gegeben u. nach 12 S tdn . in  E is u. verd. H N 0 3 gegossen; d ie  Ä therschicht ergab naej 
W aschen m it B icarbonat u. W . 8,5 g B iphenyl u. 1 g  einer Mischung aus Terpheny 
u. Polyphenyl. (J . Amer. ehem. Soc. 6 3 . 3239. N ov. 1941. Chicago, Univ.) IiocH.
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Eeynold C. Fuson, Joseph Corse und  P. B. W elldon, Endiole. V III. Methoxy- 
slUbendiole■ (TO. vgl. C. 1942. I . 1371.) U m  den E in fl. des arom at. K ernes au f  den 
Charakter der Stilbendiole zu erm itteln , haben Vff. M ethoxystilbendiole synthetisiert, 
da Methoxylgruppen die Eigg. des Bzl.-K ernes bekanntlich  bes. s ta rk  verändern. Als 
Ausgangsmaterialien sollten die Säuren I, II u. III dienen. Beim Vers. zur D arst. von 
6-Methoxy-2,4-xylylsäure (I) durch Einw . von NaOCl au f  das entsprechende Aceto- 
phenonderiv. en tstand  6-M ethoxy-3,5-dichlor-2,4-xylylsäure. I w urde daher durch  
Methylierung der nach  K o l b e  bereiteten  Phenolsäure hergestellt. Schlechte A usbeuten 
verhinderten jedoch w eitere U ntersuchungen. D urch B rom ierung von M esitolmethyl- 
äther wurde das S-M ethoxybrom mesitylen u. aus diesem über die GRIGNARD-Verb. d ie
3-Methoxymesitylencarbonsäure (II) erhalten . E ine ähnliche Rk.-Eolge lieferte, ausgehend 
vom 3,5-Xylenol, die 2,6-Dimelhylanissäure (III). D urch Einw . von Mg +  M gJ2- 
Gemisch nach G o m b e r g  u . B a c h m a n n  (J . Amer. ehem. Soc. 49 [1927]. 236) au f  d a s  
entsprechende Säurechlorid konnte III in  das 2,2',6,6'-Tetram ethylanisil ( VI) übergeführt 
werden. Ein Endiol en ts tand  bei dieser K upplung nicht. Auch das bei der H ydrierung 
von VI zweifellos auftretende Endiol is t so unbeständig, daß  cs an  der L u ft sofort w ieder 
zum Diketon VI oxydiert w ird. Diese außergewöhnliche L ab ilitä t des Endiols is t sicher 
auf die p-ständigen M ethoxylgruppen zurückzuführen. Im  Gegensatz dazu  en tstand  bei 
der Einw. von Mg +  M gJ2 au f das Chlorid von II das cis-Endiol VIII neben dem en t
sprechenden D iketon (VII) in  gu ter A usbeute. D as irarw-Endiol (IX) w urde durch
Hydrierung von X bereitet. Beide Endiole entsprechen in  ihren Eigg. den Stilbendiolen 
ohne Methoxylgruppe.

 OCH, CH ,0__ CH,  CH,
I  H ,C ^  ^>C O O H  II  H ,C ^  V jOOH I I I  C H ,Q < f V o Q H

CH, . CH, . CH,
CH, H,C  CH ,0 CH, H,C OCH,

"  C H ,0^  V - C O C O - ^  ^O C H , VII H,C<f  ) >-COCO-^ ~  ^ CH,
CHj HaC CHa HaC

CHaO CHa HO OH HaC OCHa____________ OHaO__ CHa OH HaC OCHa
VIII  - C = C ------- \ _ J / ’C H , IX  H ,C <^  C = C ------ ^ C H ,

CH, H,C CH, HO H,C
V e r s u c h e .  6-Methoxy-3,5-dichlor-2,4-xylylsäure, C10H loO3Cl2, aus 2,4-Dimethyl- 

6-inethoxyacetophenon m it NaOCl in  Ggw. von N aO H  u. P y rid in ; K rystalle  vom P . 120 
bis 121° aus wss. M ethano l.'—  6-Oxy-2,4-xylylsäure, aus 3,5-Dim ethylphenol-Na m it 
COj im Autoklaven durch  9-std. E rh itzen  au f  110°; A usbeute 10°/o. Aus Ä.-PAe. 
Krystalle vom E. i64— 165°. —  6-M ethoxy-2,4-xylylsäure, aus der vorigen Verb. durch 
Methylierung m it D im ethylsulfat u . N aO H  u. Verseifung des entstandenen M ethoxy- 
methylesters m it a lkoh. K O H ; A usbeute 53% ; E. 166,5— 167°. —, 3-Methoxybrcnn- 
mmlyhn, C10H 13OBr, aus M esitylm ethyläther durch B rom ierung; A usbeute 87% . 
Kp.17 132—135°, F . 8 °, n D20 =  1,5472, D.2%  1,3420. —■ 3-Methoxymesitylencarbonsäure, 
aus der vorigen Verb. über das GRIGNARD-Reagens m it CO„; A usbeute 43% ; F . 104,5 
bis 105,5°. Säurechlorid, aus der Säure m it SOCl2 in  einer Ausbeute von 82% ; K p .16 138 
bis 139°. Säureamidj Cu H i50 2N , aus dem Chlorid m it fl. N H 3 in  50%ig.' A usbeute; aus 
Bzl.-PAe. Nadeln vom F . 169°. —  4-Brom-3,ö-dimethylphenol, aus 3,5-Dim ethylphenol 
durch Bromierung; A usbeute 6 3% ; F . 112—'114°. —  4-Brcmi-3,5-dimethylanisol, aus 
dem vorigen Phenol m it D im ethylsulfat u . N aO H ; A usbeute 84% ; K p .14_ 15 131— 134°. 
— 2,6-Dimethylanissäure, CioH 120 3, aus dem vorst. beschriebenen Brom deriv. über die 
GRIGNARD-Verb. m it C 0 2; A usbeute 69% . Aus Bzl.-PAe. K rysta lle  vom F . 144,5 bis
145°---- 2,2 ',6,6'-Tetramethylanisil, C20H 22O,„ aus dem Chlorid der vorigen Säure m it
Mg +  Mg.J, in Bzl.; A usbeute 3 8% . Aus Bzl.-PAe. K rystalle vom F. 197— 198,5°. Bei 
der katalyt. Bed. der Verb. m it P t  u . H 2 u n te r einem D ruck von 1,5 a tü  en ts tand  w ahr
scheinlich ein Endiol, das jedoch beim A ufarbeiten wieder zum A usgangsm aterial oxy
diert wurde. —. 3,3'-Dimethoxymesitil, aus dem Chlorid der 3-M ethoxymesitylencarbon- 
säuro init Mg +  M gJ2 ohne Anwendung bes. Vorsichtsm aßregeln heim A ufarbeiten; 
Ausbeute 62%. Aus M ethanol K rystalle  vom E. 7S— 79°. —• cis-2,2' ,4,4 ' ,6,6'-Hexa- 
näh/l-3,3'-dimethoxystilbendiol, aus dem Chlorid der 3-M ethoxymesitylencarbonsäure 
Pllt M g+  M gJ2 entsprechend dem Verf. von F u s o n ,  M c K e e v e r  u . C o r s e  (C. 1940.
II. 2607) in einer A usbeute von 55%  neben 26%  des vorigen P ro d .; aus Ä.-PAe. K rystalle 
vom F. 138,5—139,5°. Diacetat, K rystalle  aus PAe., F . 134— 135°. —  trans-2,2',4,4',6,6'- 
6examthyl.3,3'-dmiethoxystilbe7idiol, aus dem Benzil durch H ydrierung in  M ethanol in 
Ggw. einer Spur P iperid in ; aus Bzl.-PAe. K rystalle  vom F . 232—233°. Diacetat, aus 
Methanol K rystalle vom F . 192— 193°. (J . Amer. ehem. Soc. 63. 2645— 48. 6/10. 1941. 
Urbana, Hl., Univ.) H e i m h o l d .

XXIV. 2. 27
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Reynold C. Fuson, C. H. M cKeever und Lyell C. Behr, Endiole. IX . Endiole 
der Naphthalinreihe■ (V III. vgl. vorst. Ref.) Zur D arst. von Endiolen der Naphthalin- 
reilie d iente als A usgangsm aterial die 2-M ethyl-l-naphthoesäure (I), die aus 2-Methyl- 
nap litha lin  über das 1-Bromderiv. u . die GRIGNARD-Verb. aufgebaut werden konnte. 
Alle anderen Verss., I  darzustellen, in  deren V erlauf u . a . das 2-Methyl-1-nnphthanild 
erhalten  wurde, brach ten  schlechtere Ergebnisse. D as Chlorid von I ergab bei der Be
handlung m it Mg +  M gJ2 ein Gemisch von cis-Di-(2-methyl-l-naphthyl)-acelylenglykd 
(II) u. 2,2 '-D im ethyl-l,1 '-naphthil (III). D as ¿roms-Endiol w urde durch Hydrierung von 
III in PAo. erhalten , w ährend die H ydrierung von III in  M ethanol das cis-Endiol II 
lieferte. Beide Endiole ließen sich in  die entsprechenden D iacetate  überführen. Durch 
E rh itzen  des iro?is-Endiols m it einem Gemisch von M ethanol u . HCl wurde das 2,2‘-Di- 
inethyl-l,D -naphthoin  (VII) erhalten . In  ih rer B eständigkeit entsprechen die neuen 
E n d iole den H exaä thy ls tilbendiolcn.

> = ^  ? H ° E  y = \  / = = v _ °  °  T n  / — v
\ C: =C~ \ ___/  \ ___ / ~ c— C~ X  . ?  \ ___

CH. II H.C CH. III H.C CH. H.C
V e r s u c h e .  2-M ethyl-l-bromnaphthalin, aus 2-M ethylnaphthalin  m it Br2 in CSä; 

A usbeute 92% ; Kp-s 125— 129°. —  2-M ethyl-l-naphthoesäure, aus dem vorigen Brom- 
deriv. über die Mg-Verb. m it C 0 2; A usbeute 72% . Aus verd. Essigsäure Krystalle vom
E. 124— 126°. —  2-Methyl-1-naphthonilril, aus 2 -M ethyl-l-brom naphthalin  u. CuCN in 
P y rid in  durch 24-std. E rh itzen  au f  200— 220°; aus hochsd. PA e. dünne Nadeln vom
E. 87—88°. — cis-Di-(2-methyl-l-7iaphthyl)-acetylenglykol (II), aus 2-Methyl- 1-naphthoyl- 
ehlorid vom K p .B 158— 162°, aus der Säure m it SOCl2 in  95% ig. Ausbeute dargestellt, 
durch Einw . von Mg +  M gJ2 in  Bzl. neben 2 ,2 '-D im etliy l-l,l/-naphthil; F. 186-—188°. 
Diacetat, E. 198—199°. —  2,2 '-D im ethyl-l,l'-naphihil, aus dem cis-Endiol durch Oxy
dation  m it H 20 2; orangerote K rysta lle  vom E. 160— 160,5°. —  trms-Di-(2-methyl-l- 
7iaphthyl)-acetylenglykol, aus der vorigen Verb. durch k a ta ly t. R ed. m it P t in hochsd. 
P etro lä ther. Diacetat, F . 267— 270°. —  2,2'-D im ethyl-l,l'-7iaphthoin  (VII), aus dem 
imn.s-Endiol durch  1-std. K ochen m it m ethanol. H Cl; flockige N adehi vom E. 149 bis 
151,5°. —  (Allo E F . korrigiert.) (J . Amer. ehem. Soe. 63. 2648—49. 6/10. 1941. Urbann,
111., Univ.) H e im h o ld .

C. S. Marvel und  Lester A. Brooks, D ie Darstellung und Dehydrierung des 
Spirodecans und  des 3-Methylspirodecans. X II . M itt. über die Cyclisierung der Dienim. 
(X I. vgl. C. 194 2 .1. 871.) D urch K ondensation von C yelopentanon m it dem G rig n ard - 
Reagons aus l-Brom -4-penten w urde der te r t. Alkohol II horgestellt, der bei der Dest. 
in  Ggw. einer Spur Jo d  in  l - ( A l-Cyclopentenyl)-4-penten (III) oder dessen Isomeres IV 
überging. Dieses D ien lieferte beim R ingschluß Spirodecen (V), dem ein sauerstoff
haltiges P rod ., w ahrscheinlich der cycl. Ä ther VI, beigem engt war. Die Stellung der 
D oppelbindung in  V is t noch n ich t bewiesen. Das durch R ed. von V u. VI erhaltene 
Gemisch aus Spirodecan (VII) u. dem cycl. Ä ther w urde durch Waschen mit konz. 
H ,S 0 4 von dem letzteren befreit. Bei der D ehydrierung von VII m it P t  oder I’d bei 
325° en tstand  N aphthalin . E in  Vers. zur D ehydrierung m it Se bei 300—350° schlug 
fehl. In  derselben R k.-Folge wie VII w urde auch 3-Methylspirodecan (VIII) syn
the tis ie rt. VIII lieferte bei der D ehydrierung m it P d  bei 325° 2-Methylnaphthalin, 
w ährend d ie  D ehydrierung m it Se h ier ebenfalls versagte.

HiCi .CH, H,C(--------.CH, H,C. ,CH,
H . c l ^ J c H ,  U  H , C Q c H  1 1 1  H , d J c H ,  I T

C^ O H  C °
ch , ch , c h , c h = c h , c h ,c h ,c h ,c h = c h , c h c h , ch ,ch= ch,

H.C| iCH, H,C------—¡CH, HiCi ,CHR
H.ct^JcH, HjC-^^JcH, H,<J^JcH,

V C

r

jCH, H,C
!c h , H,C-

VI
jCH, H,Cr
'c h H,C'

VII R  =  H

H,Cr/ '" v'--.CH, H t C r ^ N o  H,Cj/ N c H ,  VIII R  =  CH,
H,C% V C H  H .c L ^ J c H C H , H i C ^ ^ J c H ,

CH CH, CH,
V e r s u c h e .  l-(4-Pentenyl)-cyclopentanol (II), C10H 18O, aus Cyelopentanon mR 

dem  GRIGNARD-Reagens aus l-B rom -4-penten in  A .; A usbeute 53% . I y p .4 82— M  . 
K p .s 94— 95°, K p .;00 209— 211°, n D2° =  1,4705. —  D ien  III oder IV, C10H 16, aus U 
durch langsam e D est. in  Ggw. von etw as Jo d ; A usbeute 90% . K p. 172— 175°, n r  -  
1,4655. —  D urch Einw . von 84% ig. H 2S 0 4 au f  das vorige D ien bei 5— 10° wurde ein 
Prod. der Zus. C10H 10 erhalten, das bei 185— 191° siedete u. eine beim Stehen zu
nehm ende Peroxydrk. gab. —  Spirodecan (VII), C10H IS, aus dem vorigen Prod. dun
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katalyt. Red. m it R A N E Y -N i bei 175° un ter D ruck; der durch W aschen m it konz. 
H,S0, gereinigte K W -stoff siedete bei 184— 186,5°, n u 20 =  1,4744, D .20, 0,8805. —  
S-Methylcyclopenlanon, aus /3-M ethyladipinsäurc in  einer A usbeute von 70% ; Ivp. 140 
bis 144°. — Carbi?wl, Cn H 20O, aus dem K eton wie II; A usbeuto 52% . K p .12 105— 106°, 
Kp..t0 214—217°, n n 2° =  1,4647. •— Dien, Cn H lg, aus dem Alkohol durch A bspaltung 
von W.; Kp. 186— 189°, n u 20 =  1,4595. —  Methylspirodecen, CUH 1S, aus dem  Dien 
durch Ringschluß; K p. 198— 203°. —  3-Methylspirodecan (VIII), CUH 20, aus der vorigen 
Verb. durch kata ly t. R ed. wie VII; K p. 195— 197°, n D2° =  1,4660. — Bei der D e
hydrierung von VII m it Pd- oder Pt-C  bei 320— 325° en tstanden 34,7 bzw. 33 ,5%  
Naphthalin. VIII lieferte m it Pd-C bei 325° 31%  2-M ethylnaphthalin. (J . Amer. ehem. 
Soc. 63. 2630—32. 6/10. 1941. U rbana, 111., U niv.) H e i m h o l d .

Melvin S. N ew m an und P a u l  H . W ise, Die Darstellung von 2-Bromna/phthalin. 
Umsetzung von diazotiertem  2-N aphthylam in m it einer Menge HgBr„, wie sie dem 
zu bildenden Komplex (C10H 7N 2B r)2-H gB r2 en tsprich t, gab A usbeuten an  2-Brom- 
mphlhalin (Kp.4 103—104°, F . 55,0— 56,4°, korr.) durch Zers, des getrockneten K om 
plexes, die zwischen 53 u. 59%  lagen, Verdopplung der H gB r2-Menge erhöhte die 
Ausbeuten auf 61— 65% . W eitere Vermehrung des H gB r2 blieb ohne E influß . (J . 
Amer. ehem. Soc. 63. 2847. 6/10. 1941. Columbus, 0 . ,  Univ.) H e i m h o l d .

M .T ishlerund N. L. W en d le r. Darstellung von2-MeOiyl-3-n-hexadecyl-l,4-naphtho- 
chinon. Im Zusammenhang m it U nteres, über V itam in-K -W rkg. u. S truk tu r sy n th e ti
sierten Vff. das 2-M othyl-3-n-hoxadecyl-l,4-naphthoehinon. 2-M ethyl-5,6,7,8-tetra- 
hydronaphthalin w urde m it Palm itinsäurechlorid  umgesetzt, das entstandene K eton 
nach Clem m ensen  red., m it S dehydriert u. m it C r03 zum N aphthochinon oxydiert. 
Die neue Verb. besitz t eine schwache antihäm orrhag. W irksam keit.

V e r s u c h e .  2-Methyl-3-n-pentadecyl-5,6,7,8-tetrahydronaphtliylketon, C27H 440 , 
aus 2-JIcthyl-5,6,7,8-tetralin u. Palm itinsäurechlorid  m it A1C)3 in  CS2; A usbeute 45% . 
Aus A. u. PAe. K rystalle  vom F . 53— 55°. —  2-Methyl-3-n-hexadecyl-5,6,7,8-tetrahydro- 
mphthalin, C27H 4C, aus dem vorigen K eton durch R ed. m it amalgam iertem  Zn u. konz. 
HCl; Ausbeute 65% . Aus A. K rysta lle  vom F . 45°. —  2-M ethyl-3-n-hexadecylnaphthalin, 
aus dom vorigen K W -stoff durch E rh itzen  m it S au f 205— 220°; aus A. K rysta lle  vom 
P. 38-40°. — 2-Methyl-3 -n-liexadecyl-l,4-naphthochinon, C27H 40O2, aus der vorigen 
Verb. mit Cr03 in essigsaurer L sg .; A usbeute 35% . Aus Ä. blaßgelbe, flockige N adeln 
vom F. 98—98,5°. Dihydrodiacetat, aus PAe. K rysta lle  vom F . 78— 79°. (J . Amer. 
ehem. Soc. 63. 3235— 36. Nov. 1941. R ahw ay, N. J . ,  Merck u. Co.) H e i m h o l d .

S. D. G ershon und  G. L. W eb ste r, 2-M ethyl-S-oxybenzimidazol. D urch  Kochen 
von 3,4-Di-(acetylamino)-l-acetoxybenzol m it alkoh. HCl oder von 1-Acetylamino- 
2-amino-4-acetoxybenzol m it wss. H Cl wurde 2-Methyl-5-oxybenzimidazol, C8H 8ON2, 
«  187,5— 188,5° erhalten . (J . Amer. ehem. Soc. 63. 2853. 6/10. 1941. Chicago, 

’ H e i m h o l d .
William M. Ziegler, Darstellung von 2-Amino-4-alkylthiazolen aus Estern sub

stituierter 2-Aminothiazyl-4-essigsäuren. D urch U msetzung der M onobrom deriw . (I) 
aikylsubstituierter Acetessigester m it Thioharnstoff w urden die E ster der entsprechen-

Tjrptr rnarrrnnn rr den 2-Aminothiazyl-4-essigsäuren (II) dargestellt,
1 . ’ i 1 1  d ie durch Verseifung u. Decarboxylierung in  2-Amino-

11 4-alkylthiazole (III) übergeführt werden konnten.
[0—CH—R' V e r s u c h e .  Z ur Ü berführung in  dio Brom-

^  W lt II R ' =  c00CjHi oster wurden die A lkylacetessigester in  CS2 bei 20°
C III r '  =  h  m it der berechneten Menge B r2 behandele. D ie
NH, rohen Bromester, die n ich t über 35— 40° erw ärm t

. werden dürfen, wurden ohne w eitere Reinigung m it
. arnstoff umgesetzt. —  a-2-Amino-4-thiazylbultersäureäthylester, C9H 140 2N 2S, aus 
vomiertem Äthylacetessigester durch Schütteln  m it T hioharnstoff u. Eisw asser; Aus- 

.,e.ute -Aus 50% ig. M ethanol K rystalle  vom F . 104— 105° (korr.). •— a-2-Amino-4- 
,az’Jleapronsäurecithylester, C11H 180 2N 2S, aus brom iertem B utylacetessigester u. Thio- 
arnst°ff wie die vorigo V erb.; A usbeute 33% . Aus 70% ig. M ethanol K rysta lle  vom
• 9̂—80,5° (korr.). —  v.-2-Amino-4-thiazylcaprylsäureäthylester, C13H 2202N2S, aus 
jonuertem Hexylacetessigester u. T hioharnstoff; A usbeute 45% . Aus 70% ig. M ethanol 
rystalle vom F. 100—-101° (korr.). —  2-Amino-4-n-heplylthiuzol, C10H 18N 2S, aus dem

..origen Pster durch Verseifung m it N aO H  in  95% ig. A., Fällen  des Na-Salzes m it
• u. Decarboxylierung der Säure durch Lösen des Salzes in  verd. HCl u. Erw ärm en

jß ;  auf  60°; A usbeute 85% . Aus P en than  K rysta lle  vom F . 55— 56,5° (korr.). — 
x'“ 7mn°-4-thiazylcaprylsäure, Cn H 10O2N 2S, aus dem N a-Salz durch Lösen in  Eis- 
(2eSSC[ u' Ansäuern m it eiskalter H Cl; A usbeute 70% . K rystalle  vom F . etw a 125° 

rs.). — 2-Aniino-4-n-amylthiazol, C8H 14N 2S, aus dem a-2-Amino-4-thiazylcapron-
27 *
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ester wie das H ep ty lderiv .; A usbeute 68% . K rysta lle  .vom P . 45— 46° (korr.). —
2-Amino-4-n-propylthiazol, C0H 10N 2S, aus dem a-2-Amino-4-thiazylbuttersäureester 
wie die vorige V erb.; A usbeute 78% . Aus P en tan  m it 10%  Ä. K rystalle vom F .27 
bis 27,5° (korr.). —  K einer der drei beschriebenen E ste r reagierte m it p-Acetamino- 
bonzolsulfonylchlorid. Dasselbe g ilt fü r die a-2-Amino-4-thiazylcaprylsäure. Dagegen 
lieferten 2-Amino-4-n-heplylthiazol, 2-Amino-4-n-amylthiazol u. 2-Amino-4-n-propyl 
thiazol m it p-Acetaminobenzolsulfonylchlorid die n . R k.-P rodd. C18H,,50 3N 3S2 (F. 166 bis 
167°, korr.), C16H 210 3N 3S2 (E. 163— 164», korr.) bzw. C14H 170 3N 3S2 (F. 182-183°, 
korr.). (J . Amer. ehem. Soc. 6 3 . 2946— 48. Nov. 1941. Philadelphia, Pa., General 
H ospital.) H e im h o ld .

George W . Raiziss und Le Roy W. Clemence, 2-Sulfanilylaminothiazolin. Bei 
der U m setzung von  p-Acetylsulfanilylchlorid m it 2-Aminothiazolin entstand ein 
Bisacetylsulfanilylderiv., fü r das zwischen den Form eln I u . II zu entscheiden var. 
D ie hydro ly t. Spaltung des D iacetylderiv . m it 10% ig. HCl ergab neben SulfaniMurc 
ein säurelösl. P ro d ., von dem sich n u r ein Teil auch in  verd . N aO H  löste. Dieser erwies 
sich als 2-Sulfanilylam inothiazolin. Aus dem in  N aO H  unlösl. A nteil konnten durch 
fraktionierte  K rystallisation  2 Verbb. herausgeholt werden, deren eine das Disulfanilyl- 
deriv. III ist. F ü r  die andere Verb. schlagen Vff. die Form el IV vor. Demnach sollte 
fü r das D iacetylderiv. II gelten. 2-Am inothiazolin w urde aus den Salzen des /1-Brom- 
u . /3-Chloräthylamins m it K SCN  dargestellt. D as 2 -Sulfanilylaminothiazolin (Sulfa- 
thiazolin) is t chem otherapcut. ebenso w irksam  wie Sulfathiazol.

Chlf.; R ohausbeute 99% . — 2-Am inothiazolin, aus der vorigen Verb. durch mehrstd. 
K ochen m it K SCN  in  wss. L sg .; A usbeute 70% . Aus Bzl. K rystalle  vom F. 80—82°. — 
Verb. <7I0/f„0O6A'.,<S'3 (I oder II), aus 2-Aminothiazolin m it p-Acetylsulfanilylchlorid in 
einem Gemisch aus P y rid in  u. Aceton bei 60°; A usbeute 78% . Aus 50%ig. A. Krystalle 
m it 1 H 20  vom F . 164— 165° (Aufschäumen) (wasserfrei F . 205—206°). — fitR 
Cn HwOiN i S2 (III), aus der vorigen Verb. durch  K ochen m it 10%ig. HCl neben 11 
u. dem 2-SuÜanilylam inothiazolin, das au f  G rund seiner Löslichkeit in n. NaOH ab
getrenn t werden konn te; beim Umlösen des in  N aO H  unlösl. Anteils aus 50%ig. A. 
oder einem Gemisch gleicher Teile. P y rid in  u . W. k ry s t. III zuerst aus. Aus wss. Pyridin 
K rystalle  vom F . 259— 261». —  Verb. C0H 10OsN 2S 2 (IV), aus den Mutterlaugen von III; 
aus verd. A. K rystalle  vom F . 206—208». —  2-Sulfanilylaminothiazolin, C9H n 0 2h Ä , 
aus der alkal. Lsg. durch F ähen  m it H Cl; A usbeute etw a 50%  (bezogen auf das Diacetyl- 
deriv.). Aus 50% ig. A. K rystalle  vom F . 209—210», nach  Snitern  ab 207°. — ¥.0,w.' 
acetylsulfanilylaminothiazolin, Cu H 130 3N 3S 2, aus der vorigen Verb. in  verd. HCl nn‘ 
einem Überschuß an  A cetanhydrid ; aus 50% ig. A. K rysta lle  vom F. 256—258 . (J- 
Amer. ehem. Soc. 6 3 . 3124— 26. Nov. 1941. P h iladelph ia , P a ., A bbott Laborr.) Heimh.

Leandro Panizzon, Z ur K enntnis des Pyridyl-3-aldehyds und über Pyridyl-
3-carbinol und Pyridyl-3-acrylsäure. N ach einer R eihe von vergeblichen Vcrss. gelang 
Vff. die Synth . des Pyridyl-3-aldehyds (II) aus N icotinsäure nach dem Verf. '_on 
S t e v e n s  (vgl. C. 1936- I I . 779) über das H ydrazid  I u . dessen B z l .-S u lf o n v ld c n v . la
l l  wurde zum entsprechenden Carbinol III red. u . m it M alonsäure zur Pyndyl-3-acryi- 
säure (V f)  kondensiert.

vom F . 183— 184». —  Pyridyl-3-aldehyd (II), aus der vorigen Verb. in Äthyleng }  ̂
m it N a2C 0 3 bei 160»; A usbeute 36% . K p .I3 85— 90». Phenylhydrazon, F . 158 (aus f  
Hydrogensulfitverb., F . 157° (aus W-). Semicarbazon, C ,H 8ON.i, F . 213—214°. ~~ ,
dyl-3-aldehydjodmethylat, C7H 8O N J, aus den K om ponenten u n te r starker Wärmeen ■> 
aus n-Propylalkohol u . Essigester K rystalle  vom F . 174°. Chlormethylal, aus 
Jodm ethy la t m it AgCl in  wss. L sg.; F . 105». —  Pyridyl-3-diäthylaceial, CjoHis 
aus II m it A. u . H Cl; K p .ls 118— 120». —  Pyridyl-3-carbinol (III), C„H7Oh, aus n 
durch k a ta ly t. H ydrierung in  alkoh. Lsg. m it einem N i-K atalysato r nach RHPE 
einem H 2-Anfangsdruck von 40 a tü  bei 40°; K p .le 144— 145°. Pikrat, F . 158 ■ n 
hydrochlorid, aus III m it Benzoylchlorid in  A .; F . 116°. D as freie Benzoat zeig c

RNHC.H.SOi—N 
II  R =  COCH, II I  B  =  H

V e r s u c h e .  ß-Chloräthylaminhydrochlorid, aus M onoäthanolam in u. HCl in
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Kp-u 196—-198°- Benzoatjodmethylat, P . 159° (aus W .). Benzoatchlomiethylat, F . 49° 
(aus Essigester).— Pyridyl-3-acrylsäure (IV), CsH 70 2N , aus II m it M alonsäure, P yrid in  
u. etwas Piperidin durch E rh itzen  au f dem W .-B ad; aus A. u. W . K rystalle vom 
F. 233°. Diäthylamid, aus der Säure durch aufeinanderfolgende B ehandlung m it S0C12 
u. einer benzol. D iäthylam inlsg.; K p .0il 145°. A m id, wie das D iäthy lam id  m it NIL,, 
F. 148° (aus Essigester). Äthylester, Ci0H u 0 2N, aus IV m it A. u. H 2S 0 4; K p .u  15ö 
bis 158°. Äthylesterjodmethylat, F . 147° (aus Aceton). (Helv. chim . A cta 24. Sond.-N r. 
24E—-28E. 13/12. 1941. Basel, W iss. L aborr. d . Ciba, P harm . A btlg.) H e im h o ld .

W. Seifm ann, Über die Jodierung von o-Oxychinolin (Gewinnung von 5,7-Bijod- 
oxychinolin). D ie N achprüfung der in  der L ite ra tu r vorhandenen A ngaben zur H erst. 
von 5,7-Dijodoxychinolin (I) ergab P rodd . m it s ta rk  auseinandergezogenem F . u. 
schlechten Ausbeuten. Vf. g ib t eine M eth. zur H erst. von I an, d ie  au f folgender 
Gleichung beruht u. m it theo ret. A usbeute ein Prod. m it F . 208—210° erg ib t:

JI

+  i  J a +  2KJOa +  HaSO* = 5  j  | | | +  K.SO, +  OH.O

50,8 g J  werden in  750 ccm A. gelöst m it 50 ccm H 2S 0 4 (D. 1,11) angesäuert u. un ter 
mechan. Bühren innerhalb 10 Min. eine Lsg. aus 35,75 g o-Oxychinolin in  200 ccm A. 
u. eine Lsg. aus 21,4 g K J 0 3 in  250 ccm W. aus T ropftrich tern  zugegeben. D as aus
gefallene Prod. w ird f i ltr ie r t ,  m it 100 ccm A. gewaschen, an  der L u ft getrocknet (Aus
beute 98,8%, F . 200—204°) u. 2-mal aus X ylol um kryst. (Ausbeute 82,6% , F . 208 
big 210°). (Tpyaii HucTuryia V b c t h x  XirMiiuecKirx PeaKinnoB. Hapoauiiü Kojuuccapnar 
XuMuuecKoii IIpoMMuinennocxn: [Arb. In s t, reine ehem. Reagenzien, Volkskommissar, 
ehem. Ind.] 1939. N r. 16. 80— 82.) V. F ü n e r .

E. E. Percival und E . G. V. Percival, Versuche über Bildung, von gemischten 
Osazonen und ihren Anhydriden. (Vgl. C. 1937. I I .  3002. 583.) d-Glucosazontetraacetat 
u. d-Qalaklosazontetraacetat ergeben bei E ntacety lierung ein Dianhydrohexosazon, 
dessen Struktur I daraus hervorgeht, daß  d-Gulosazon das gleiche Prod. liefert u. daß
2,6-Oxydringstruktur vorliegen muß, d a  d ie  prim . A lkoholgruppe fehlt. D ie stereo- 
chem. Verhältnisse sind jedoch noch n ich t geklärt. Inversion kann  am C3, C4 u. w ahr
scheinlich auch am C2 s ta ttfin d en . D urch abwechselnden E rsa tz  den« Phenylhydrazin
reste durch Phenylmeihylhydrazin, das an  der A nhydridbldg. n ich t teilnehm en kann, 
soll festgestellt werden, ob Inversion o in tritt u. ob der 2,6-Oxydring erhalten  b leib t, 
wenn C2 einen Phenylm ethylhydrazinrest trä g t. Außerdem is t  d ie S tru k tu r der beiden 
isomeren Fructosephenylmethylhydrazone aufzuklären. Galaktosephenylmethylhydrazon 
u. Phenylhydrazin lieferten  leicht Gaiaktosephenylmethylphenylosazon, dessen k ryst. 
Tetraacetat bei E ntacety lierung ein Mozwarihydrogalaktosephenylmethylphenylosazon 
ergab, das ein k ryst. D iace ta t b ildete. D as Di-p-toluolsvljonat reagierte n ich t m it 
NaJ in Aceton, es is t  also keine prim . A lkoholgruppe vorhanden. D as A nhydrid e n t
spricht wahrscheinlich der Form el II. Aus der Ü bereinstim m ung in  der spezif. D rehung 
mit Galaklosephenylmethylphenylosazon u. seinen A nhydroderiw . is t zu schließen, 
daß die Gruppierung am  C2 n ich t durch A nhydridbldg. verändert is t. Bei a-Isom erie 
am C4 (III) wäre das Anhydrid der F ructopyranose verw andt. W enn das Galaktose- 
phenylmthylphenylosazon S tru k tu r IV m it einem 1,5-Oxydring hätte , m üßte dio 
Anhydridbldg. wegen der D oppelbindung erzwungen werden. D aher is t Form el III 
wahrscheinlicher. Verss. zur D arst. von Gatakloseplienylphenylniethylosazon m ißlangen. 
Behandlung von G alaktosephenylhydrazon m it Phenylm ethylhydrazin  füh rten  zur B ldg. 
von Galaktosephenylmethylhydrazon (70% ) u. dem gleichen Osazon (12% ) wie oben, 
das dasselbe A nhydrid ergab. E s w ar unmöglich, in  der Glucosereiho eins der ge
wünschten gemischten Osazone herzustellen. G lucosephenylhydrazon u. P heny l
methylhydrazin lieferten  ein Prod. A, F . 194°, u. B, F . 203°. Glucosephenylmethyl- 
hyirazon u. Phenylhydrazin  ergaben ein m it B iden t. Osazon (vgl. V o to^E K  u. 
'OndraCek, Ber. dtsoh. ehem. Ges. 37 [1904]. 3848). B ehandlung von Fructose- 
ptenylmthylhydrazon, nach  O f n e r  (Mh. Chem. 26 [1905]. 1165) dargestellt, m it 
Phenylhydrazin ergab ein gemischtes Osazon, m it B iden t., w ährend das Fructose- 
menylmlhylhydrazon, F . 170°, ausschließlich A lieferte. H iernach scheint es, daß  
bei A u. B der Phenylm ethylhydrazinrest am C2 s itz t, obgleich d ie Bldg. von B aus 
Gwosephenylniethylhydrazon fü r die S tellung am"C4 sp rich t. D aher h a t in  einem F a ll 
em Phenylmethylhydrazinrest den P la tz  gewechselt. D ies is t möglich, 'da  auch ein 
Glwosazon isoliert w erden kann , wenn Glucosephenylmethylhydrazon m it Phenyl- 
«iidrazin erhitzt w ird. Dieselbe Erscheinung finde t sich in  der Galaktosereihe. Dieser
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Platzw echsel fin d e t w ahrscheinlich bei der Osazonbldg. aus Glucosephenylmethtjl- 
hydrazon s ta t t ,  da  sie 7 M in. dauert, w ährend dieselbe R k . bei dem Fructoscderiv. 
in  1 M in. beendet is t. E s is t anzunehm en, daß  A u. B beide Glucosephenylphenyl- 
methylosazone sind, die im wesentlichen gleiche S tru k tu r haben, d a  sie amorphe Acetate 
m it gleichen E igg. bilden, die bei E n tacety lierung  das gleiche Monoanhydroglucose- 
phenylphenylmethylosazon  liefern. Dieses ergab ein kryst. Diacetat u. ein Ditosylderiv., 
das beim E rh itzen  m it N a J n ich t reagierte. D as A nhydrid  h a t also S truktur V, was 
durch Isolierung eines k ryst. Monoacetonderiv. b e s tä tig t w urde. W enn A u. B ^-Kon
figura tion  besitzen (VI), dann h a t am C3 Inversion w ährend der Anhydridbldg. statt
gefunden u. V is t  ein  Allosederivat. Aus der Ü bereinstim m ung der spezif. Drehung 
u. der A nhydridbldg. folgt, daß beide Fructopyranosazone sind. E s is t möglich, daß 
die U nterschiede zwischen ihnen daher rühren, daß  das eine syn- (VII), das andere 
anti-Form (V lII) hat,' oder daß  das eine d ie  isom ere azo-Form  — CH2—N = N P h  aufweist. 
Im  F a ll von VII is t A nhydridbldg. am C3 auch unmöglich u. es is t anzunehmen, daß 
w ährend der A cetylierung d ie  sjm-Form in  d ie  ajiit-Form  umgewandelt wird, bes., 
d a  die A cetate  von A u. B n ich t unterscheidbar sind. E s is t wahrscheinlich, daß die 
Fructosephenylmethylhydrazone differieren, weil das eine cycl. [a]n17 =  —253°, das 
andere acycl. is t. Von ihren Osazonen le ite t sieh A von der cycl. Form, B von der 
acycl. ab. V ielleicht w ird in  dem aeycl. F a ll der Phenylhydrazinrest durch die ab
stoßende W rkg. von = C = N —NM ePh in  d ie  syn-Form  gezwungen.

C H = = N  CH=N - NMePhI I  I TI
— c --C—NH  

I I
■ C—  -—I I 
C—N P h

■ C-OH 
-CH, I

N Ph H O -C-Hl
H-C-----
H -C-O H

-N H

NPh
y i

H O \ j

CH,-OH
\  NH- NMePh

CH, II
C H = N

-C -N H -’NMcPli

‘ ° \  CH=N-NHcPh

OH HO / I
1 /  NH-NHPh
H  H IH

O H 
H

I
C-----
C-OH
C-OHI
CH,

NPh

\  NH-NM ePh

1% .
OH H  H  NHPh OH

V e r s u c h e .  Galaktosephenylmethylphenylosazon, 
acelat, C27H 320 8N 4, 5 g Galaktosephenylmethylhydrazon, F- 182°, [oc]d18 =  + 5° (Pyd- 
din-A. 3 : 2; c =  0,4) in  150 ccm A. m it 5 g Phenylhydrazin  in  3 com Essigsäure 20 Stdn. 
bei 100° behandelt, F . 178°, [cc]d17 = + 9 8 °  (Pyridin-A . 1 : 1 ;  c =  0,4) bis +45 
(100 S tdn ., konstan t). —  5 g Osazon in  Mischung von 10 ccm E ssigsäureanhydrid  
u. 15 ccm P y rid in  gelöst u. nach 2 T agen in  W . gegossen, aus A. F . 183°, [oc]d13 =  + °a. 
(Chlf.; c =  0,4). —  Anhydrogalaktosephenylmethrylphenylosazon, CiaH 220 3N 4, sein Di- 
aoetat, C23H 260 6N 4, u. Di-p-toluolsuljonat, C33H 340 7N 4S2, 6,5 g T etraaccta t in 500 ccm 
Aceton m it 80 ccm 8 °/0ig. NaOH -Lsg. u . 300 ccm W. 1 Tag behandelt, aus Aceton- 
Leichtbenzin F . 172°, [<x]d13 =  +-100° (Aceton; c =  0,4). — D iace ta t wie oben, aus A. 
hellgelbo N adeln, F . 170°, [a]Du  =  + 5 0 °  (Chlf.; c =  0,4). —  0,5 g Anhydrid 2 Tage 
m it 1 g p- Tolnolsulfonylchlorid in  4 ccm P y rid in  behandelt, aus wss. A. gelbes mikro- 
k ry s t. Pulver, F . 65— 70° (Zers.), [a] D15 =  +37»  (Chlf.; c =  0,5). —  Erhitzen von 
1 g Ditosylanhydrogalaktosephenylmethylphemylosazon m it 1,5 g N a J  in  7,5 ccm Aceton 
20 S tdn . bei 100° ergab den Monotosylester C26H 280 5N 4S. V e rss ., das Anhydrid durch 
Schütteln  m it wasserfreiem C uS 0 4 zu kondensieren, verliefen negativ. — Galaktose- 
phenylhydrazon  u. Phenylm ethylhydrazin. 10 g des ersteren m it 10 g Phenylmethyl
hydrazin u. 5,5 ccm Essigsäure S tdn . in  600 ccm A. erh itz t. Galaktosephenyl- 
methylhydrazon  w urde rasch gebildet. In  einem 2. Vers. w urde nach 8-std. Erhitzen 
neben obigem (7,5 g) H ydrazon ein Osazon (1,2 g) gebildet, F . 175°, [oc]d15 
(Pyridin-A . 1 :1 ;  c — 0,45), -J-650 (47 S tdn.). Dieses w ar das gleiche Osazon wie das 
oben beschriebene. E s b ilde t ein A cetat, F . 180», [a ]o 15 =  + 86° (Chlf.; c =  0,u), 
das bei E n tacety lierung  ein A nhydrid liefert, F- 171— 172°, m it obigem gemischt 
keine D epression, [ot]n15 =  + 9 8 °  (A ceton; c =  0,3). —  Glucosephenylhydrazon u-

u \  NH- NMePh 

HO X
_[/ CH=N-NHPh 
H  VI

HO
K  H  HO .  . 
o \ | _____ 1 /  ^NHPh

VIII
I 2 4 O 4 N 4 , sein Tetra-
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Pknylmethylhydrazin. 12 g H ydrazon, 10 g Phenylm ethylhydrazin , 5 ccm E ssig
säure, 450 ccm W . u. wenig N a-B isu lfit au f 95— 100° e rh itz t. Aus der ersten F rak tio n  
von Krystallen w urde ein Osazon A  erhalten , aus heißem A. F . 184°, [cc]d15 =  — 53° 
(Pyridin-A. 1 :1 ;  c =  0,5) bis — 6 ° (68 S tdn ., konstan t). D er R est lieferte  B , F . 202 
bis 203°, [a]n15 = — 60° (Pyridin-A . 1 :1 ;  c =  0,4), bis •—15° (40 S tdn ., konstan t). 
llisch-F. aus A u. B  183°, C19H 240 4N 4. F rak tio n  2 u. die übrigen F rak tionen  ergaben 
nach Umkrystallisieron ein Osazon F . 192— 194°, m it A  idontiseh. —  Glucosephenyl- 
methylhydrazon u. Phenylhydrazin. 18 g des H ydrazons, F- 132°, [<x]d19 =  + 5 °  (W .; 
c = 1,6) mit 250 com W ., 13,5 g Phenylhydrazin , 7,5 com Essigsäure u. w enig N a- 
Bisulfit erhitzt. 5 F rak tionen  Osazon abgetrennt. D ie erste (nach E rh itzen  ’ von 
‘/¡Stde.) hatte F . 202°, unverändert nach Mischen m it B , [a]o15 =  — 62° (Pyridin-A . 
1:1, c =  0,5), —14° (43 S td n .,-k o n stan t). D ie anderen F rak tionen  h a tten  ähnliche 
Eigenschaften. In  einem 2. Vors. w urde d ie  halbe Menge Phenylhydrazin  angew andt 
u. 6 Fraktionen isoliert. F rak tio n  1 F . 201-—202°, [tx]D15 = — 62° (Pyridin-A . 1 :1 ;  
c =  0,4), —16° (45 S tdn ., konstan t). D ie anderen F rak tionen  zeigten ähnliches Verh. 
u. lieferten alle bei A cetylierung u. folgender E ntacety lierung das gleiche A nhydrid . 
Im 3. Vers. 20 g Glveosephenyhnethylhydrazon in  500 cem A. 8 S tdn . m it 25 g P heny l
hydrazin u. 13 ccm Essigsäure erh itz t. Es en ts tand  ein Osazon F . 205°, [<x]d15 =  — 70° 
(Pyridin-A. 1 : 1 ; c =  0,5) bis — 29° (17 S tdn ., konstan t). A cetylierung u. E n t
acetylierung ergaben das früher beschriebene Dianhydrohexosazon, F . 235°, dessen 
Monoacetat F . 135° iso liert w urde. —  Glucosephenylphenylmethylosazonanhydrid. 
Osazone A u. B in  üblicher W eise zu am orphen A cetaten acety liert. A ceta t A, 
C2!H320 8N4, H d 13 =  —44° (Chlf., c =  0,4), A cetat B , [oc]D15 =  —43° (Chlf.; c =  0,5). 
Acetat A ergab bei E n tacety lierung  ein k ryst. A nhydrid , C19H 220 3N 4, aus Aceton- 
Leichtbenzin citronengelbe N adeln, F . 176— 178°, [a]n13 =  -—158° (Aceton; c =  0,4).. 
Acetat B lieferte bei gleicher B ehandlung dasselbe Glucosephenylphenylmethylosazon- 
anhyirid, F. 176°, [o:]d15 =  — 155° (Aceton; c =  0,5), Misch-F. m it A nhydrid von A . 
zeigte keine Depression. —  Anhydroglucosephenylphenylmethylosazondiacetat, C23H 260 5N 4,
F. 15S°, [a]n15 =  — 151° (Chlf.; c =  0,5), bei E ntacety lierung A nhydrid , F . 177°. —  
AKtmmhydroglucosephenylphenylmethylosazon, CooHjjOjN^, 0,2  g A nhydrid  3 Tage m it 
100 ccm Aceton u. 20 g wasserfreiem CuSO,] geschüttelt, aus Aceton-Leichtbenzin
F. 160°, [a]n18 =  —33“ (Aceton; c =  0,5). — Ditosi/lanhydroglucosephtnylphcnyl- 
mtbjlosazon, C33H 340 7N 4S2, gelbes Pulver, F . 65— 70° (Zers.), [a ] ^ 5 =  — 80° (Chlf.; 
c =  0,4). Behandlung m it N a J  in  Aceton 14 S tdn . lang  ergab keine R eaktion . —- 
Frudosepheiujlmethylhydrazone u. Phenylhydrazin. 1. Ö f f n e r s  Phenylmethylhydrazon,
F. 116°, [a]D15 =  — 7° (Pyridin-A . 1 :1 ;  c =  0,9) (1,6 g) in  84 ccm W. m it 4,5 g P heny l
hydrazin, 2,4 ccm Essigsäure u. N a-B isu lfit auf 95— 100° erh itz t. 5 Ausbeuten an  
Krystallen, F. 197—204°, gaben nach U m krystallisieren alle das gleiche Osazon, F . 203 
bis 204°, C19H 340 4N 4, [a ]D18 =  — 61“ (Pyridin-A . 1 : 1 ; c =  0,5) bis — 14° (43 S tdn ., 
konstant). Mischung m it Osazon B von Glucosephenyl- oder Glucoseplienylmethyl- 
hydrazon gab keine Depression des Schmelzpunktes. D ie ersten 4 F rak tionen  lieferten 
ident. Acetate, C27H 320 8N 4, [a]n18 =  — 43“ (Chlf.; e =  0,5). E ntacety lierung  ergab 
das oben beschriebene A nhydrid , F . 176°,, [cc]d18 =  — 155° (Aceton; c =  0,5), Misch-F. 
keine Depression. 2 . Fructosephenylmethylhydrazon, F . 170°, Osazonbldg. ergab hellgelbe 
Madeln, F. 194—1950, keine Depression m it Osazon A, [cc]d15 =  — 54° (Pyridin-A . 1: 1, 
c=0,5) bis —7“ (44 S tdn ., konstan t) Osazon, C19H ,40 4N 4, in  weniger als 1 Min. m it 
“>°%ig- Lsg. des H ydrazons gebildet. A cetylierung ergab q u an tita tiv  Tetraacetat, 
6:-H32OaN4, [a]D13 =  — 44° (Chlf.; c =  0,4), E ntacety lierung  lieferte  das oben be
schriebene Anhydrid, C19H 220 ,N 4, E. 176— 177“, [a]D15 =  — 158° (Aceton; c =  0,4), 
Acetylierung ergab das D iace ta t C23H 2ß0 3N 4, F . 157— 158“, [ot]D15 =  — 151° (Chlf.;

0,6). (J. ehem. Soc. [London] 1941. 750—55. N ov. E dinburgh, U niv., K ing ’s
B u ild in g s .)  A m e l u n g .

A. W. K . de J o n g , Eigenschaften der Elcgonine und ihrer Ester. IV . Umivandlung 
ton l-Elcgonin in  l-Cocain. (I II . vgl. C. 1937. II . 1375.) Zur E rm ittlung  des Geh. von 
bocablättem an l-Ekgonin  is t dessen U m w andlung in  das leicht bestim m bare (vgl.

■ 1940. H . 2184) l-Oocain bes. geeignet, die sich nach folgenden Verff. m it 92—95%  
Ausbeute durchführen läß t: 1. 1— 2 ccm Vio'11- Ekgoninlsg. werden m it 1 ccm Methanol 
u- 20 ccm Bzl. versetzt. N ach A bdest. von 10 ccm Lösungsm. w ird  der R ückstand 
5 “ M  ccm Methanol, 0,05 ccm Benzoylchlorid u. 2 g N a2C 0 3 im verschlossenen Gefäß 
-IStdn. auf 35— 40° erh itz t. D ann werden erneut 1 ccm M ethanol u. 10 ccm Bzl. 
j-ugegeben u. 10 ccm Lösungsm. abdestilliert. Der R ückstand  w ird 10 S tdn . m it 
:’° ccm Benzoylchlorid gekocht. 2. Zu einem Gemisch von 1— 2ccm 1/ 10-n. Ekgoninlsg.,
1 ecm Methanol, 0,15 g Benzoesäure u. 20 ccm Bzl. werden nach  A bdest. von 10 ccm 
Lösungsm. 0,1 ccm M ethanol u . 0,4 g Benzoesäureanhydrid gegeben u. das Ganze
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5— 10 Tage in  verschlossenem Gefäß stehen gelassen. D urch Zusatz von 0,1 ccm 
M ethanol, 0,05 ccm Benzoylchlorid u . 2 g N a2C 0 3 u . 20-std. Erw ärm en auf 35—40° 
wird die Benzoylierung beendet. Verwendung von m ethanol. HCl an Stelle des Methanol- 
Benzoylehloridgemisches erg ib t n u r 23—27%  Cocain, d a  die Benzoesäure abgespalten 
u. fas t vollständig in  den M ethylester um gew andelt w ird . (Recueil T rav. chim. Pays-Bas 
6 1 . 54— 58. 1942. L eiden, U niv.) H eim h o ld .

M. J. S. Dewar und F. E. King, Konstitution des Yohimbins. W ährend H arvey, 
M i l l e r  u . R o b s o n  (C. 1942. I .  2130) aus der von ihnen -beschriebenen Farbrk. des

Yohim bins (I) schlossen, daß  d ie  COOCH3-Gruppe am Cs 
stehen muß, konnten  BARGER u . SCHOLZ (C. 1934. 
I .  1329) u. H a h n ,  K a f p e s  u . L u d w i g  (C. 1934. I. 
3860) durch A bbaurkk. feststellen, daß  die C00CHs- 
G ruppe m it C13 v erk n ü p ft sein muß. W ie Vff. fanden, 
lie fert die D est. von Yohimbinsäure m it Cu oder CuO 
earboxylfroies Yohimbol (vgl. H a h n  u . S t e n n e r ,  Ber. 
dtsch . ehem. Ges. 6 1  [1 9 2 8 ]. 278) m it der Farbrk. des I, 
w om it die von H a r v e y  (1. c.) gem achte Annahme hin
fällig  is t. D arüber hinaus w ird von den Vff. angenommen, 

daß  im G egensatz zu H a h n  u . H a n s e l  (C. 1 9 3 9 .1. 670) d ie  COOCH,- u. OH-Gruppe 
an  C1(J bzw. C19 stehen. (N ature [London] 1 4 8 . 25 . 5 /7 . 1941 . Oxford, Dyson Perrins 
L abor.) G old .

Robert Robinson und  J. W illenz, Versuche zur Synthese sterinähnlicher Substanzen. 
X X X II. (X X X I. vgl. COOK, C. 1942. II. 290). Bei der K ondensation von l-Chlor-2-meth- 
oxynaph thalin  m it A eetylchlorid nach F r i e d e l - C r a f t s  en ts tand  das Keton I, dessen 
K onst. durch O xydation zur 5-Chlor-6-m ethoxynaphthoesäure bewiesen werden konnte. 
D as Furfurylidenderiv . von I ließ sich durch E inw . von alkoh. HCl in  die Säure II 
überführen, aus der durch B ehandlung m it verd . K O H  die Cyclopentenonessigsäure III 
erhalten w urde. III lieferte beim R ingschluß g la tt  d ie  Verb. IV (R =  COCH3). Verss. 
zur reduktiven  E ntfernung  des CI aus dieser Verb. schlugen fehl. Durch HBr wurde 
IV (R  =  COCHj) in  eine Verb. der Zus. C17H n 0 3Cl übergeführt, deren Rkk. mit der

HOOC-CH, CO HOOC-CH, CO
%

CHjO

CH.O% J  C E .O s ^ ^ s ^ ^ C H ,  H .c '^^O C H i
CH, VI CH,

K onst. eines Chlordioxyketocyclopentenophenanthrens
n ich t übereinstim m en. Bei der Methylierung dieser 
Verb. en ts tand  ein D im ethy läther, der m it IV (R=CH3)
nicht ident, war. Analoge Umlagerungen, denn darum

C H ,0 \ J~^ J e n ,  handelt es sich zweifellos, w urden bei entsprechenden
Verbb. beobachtet, d ie  in  der 8 -Stellung nicht sub
s titu ie rt sind . Vff. bezeichnen die neuen Körper un

bekannter K onst. m it dem P rä fix  apo. Alle Red.-Verss. an  der Verb. IV (R =  COCHJ 
ergaben Substanzen m it K etoncharakter. E ines dieser P rodd. w ar die Dihydrpverb. V 
(R  — CI). Ähnliche Verss. in  der chlorfreien R eihe lieferten  als einziges Prod. das 
D ihydroderiv. V (R  — H ), das schon ROBINSON u. R y d o n  (C. 1940 .1. 556) beschrieben, 
aber als sek. Alkohol angesehen haben. W ahrscheinlich is t das von diesen Vff. erwähnte 
A ceta t vom F . 145° das A ceta t von V (R  =  H ). E ine  andere im V erlauf dieser Bed.- 
Verss. erhaltene Verb. w ar VI.

V e r s u c h e .  5-Chlor-ß-meihoxy-2-accionaphthon (I), C ,3H n 0 2C], aus l-Chlor- 
2-m ethoxynaphthalin  m it A eetylchlorid u. A1C13 in  N itrobenzol; B lättchen oder Nadeln 
vom F . 124° aus M ethanol, K p .j 7 192°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C19H 1505hjC, 
aus D ioxan-Essigester orangerote N adeln vom F . 298° (Zers.). Piperonylidcnderi, 
C21H 150 4C1, aus Bzl. Büschel gelber, m kr. N adeln vom F . 199— 201°. — 5-Chlor•
6-methoxy-2-naphihoesäure, aus I durch O xydation m it NaOCl in  NaOH-alkal. Lsg.; 
aus A. verfilz te N adeln vom F . 301° (nach S intern). —  Furfuryliclen-S-chlor-ß-metMW 
2-acetonaphthon, C18H 130 3C1, aus I u. F urfurol in  Ggw. von N a-Ä thylat in alkoh. Lsg.,



1942. II. N a t u r s t o f f e : H o r m o n e *). V i t a m i n e **). 409

aus A. gelbe Nadeln vom F . 151— 152°. — 4,7-Diketo-7-{5'-chlor-6'-metJioxy-2'-naphtliyl)- 
kftylsäure (II), C1SH 170 6C1, aus der Furfury lidenverb . durch 15— 20-std. K ochen m it 
einem Gemisch von A. u. konz. H Cl; aus Essigsäure perlm utterglänzende N adeln oder 
Platten vom E. 193— 194°. —  3-(5’-Ghlor-6'-methoxy-2'-naphthyl)-A2-cyclopenten-l-on-
2-migsäure (III), C18H 150 4C1, aus der D iketosäure II durch E rh itzen  m it verd. K O H ; 
aus Essigester N adeln vom F . 215° (Zers.). —  8-Ohlor-3'-keto-4-acetoxy-7-methoxy-
1.2-cydopentenophenanthren (IV; R  =  COCH3), C20H 16O4Cl, aus III durch K ochen m it 
Acetanhydrid; aus E ssigsäure hlaßgelbe 'N adeln  vom F . 254-—255° (Zers.). O xim , 
C:oH1804NC1, aus P y rid in  kurze m kr. N adeln, die sich von 280.—320° dunkel färben, 
ater bis 370° n ich t schmelzen. —  8-Chlor-4-oxy-3'-keto-7-methoxy-l,2-cyclopenieiw- 
phenanthren (IV; R  == H ), C18H 130 3C1, aus dem A cetylderiv. durch Verseifung m it 
alkoh. NaOH; aus N itrobenzol kurze m kr. N adeln vom F. 335° (Zers, ab 300°). —  
8-Chlor-3'-kek>-4,7-dimethoxy-l,2-cyclopentenophenanthren (IV ; R  =  CH3), Ci9H 160 3C1, 
aus der vorigen Verb. m it M ethylsulfat u. N aO H ; aus N itrobzl. mkr. N adeln oder aus 
Essigester große rhom b. Prism en vom F . 247°. — B.po-Chlordioxyketocyclopenteno- 
pkmnthren, C17H U0 3C1, aus IV (R  =  COCH3) durch 22-std. K ochen m it H B r u. 
Essigsäure; aus P yrid in  in tensiv  gelbe m kr. N adeln, d ie bis 380° n ich t schmolzen. —  
apo-Chlorketodimethoxycyclopenienophenanthren, C19H I50 3C1, aus der vorigen Verb. m it 
Methylsulfat u. wss. N aO H ; aus N itrobenzol m kr. gelbe N adeln vom F . 335° (Zers.). —  
apo-Dioxyketocyclopentenophenanthren, C17H 120 3, aus 3'-K eto-4-acetoxy-7-m cthoxy-
1.2-cyclopentenophenanthren durch 20-std. Kochen m it Essigsäure u. H B r; aus P y rid in  
gelbe mkr. Nadeln, d ie  bis 380° n ich t schmelzen. Dimethyläther, aus N itrobenzol gelbe 
Nadeln vom F. 301° (Zers.). -— In  einem Vers. zur R ed. von IV (R  =  COCH3) m it 
Na u. Isoamylalkohol en ts tand  ein Prod. von phenol., n ich t keton. C harakter, das aus 
Nitrobenzol in  Büscheln dünner, blaßgelber N adeln vom F . 292° (S intern  ab 270°) 
kryst. u. der Analyse nach ein  teilweise entchloriertes Di- oder Tetrahydroderiv. des 
Ausgangsstoffes darstellt. Als einziges definiertes Prod. aus zahlreichen Verss. zur 
katalyt. Red. von IV (R  =  COCH3) m it RANEY-Ni in  essigsaurer Lsg. w urde das 
S-Chlor-4-oxy-3'-keto-7-niethoxy-9,10-dihydro-l,2-cyclopentenophenanthren (V; R  =  CI), 
CISH150 3C1, isoliert, das aus D ioxan u. Essigsäure in  N adeln vom  F. 236— 237° krystalli- 
sierte. Piperonylidenderiv., gelbe Verb. ohno F . bis 360°. —  4-Oxy-3'-keto-7-metlioxy- 
9,lO-iihjdro-l,2-cycloperUenophenanthren (V; R  =  H ), C18H l60 3, aus 3'-K eto-4-acet- 
oxy-7-methoxy-l,2-cyelopentenophenanthren durch 15-std. ka ta ly t. R ed. m it RANEY-Ni 
bei 125° u. 30 a tü ; aus M ethanol m kr. N adeln vom F . 140°. —  Verb. C36/ f 320 4 (VI), 
aus 3'-Keto-4-acetoxy-7-mothoxy-l,2-cyclopentenophenanthren durch k a ta ly t. R ed. m it 
größeren Mengen RANEY-Ni bei 155° u. 50 a tü  (25 S tdn .); aus D im ethy lan ilin  m kr., 
hexagonale P la tten  vom F . 313° nach schwachem S intern. (J . ehem. Soc. [London]
1941. 393—97. Ju li.) H e i m h o l d .

L. Ruzicka, PI. A. Plattner und G. Balla, Über Steroide und Sexualhormone.
74. Mitt. Herstellung des 14-Desoxydigitoxigenins (Ä20’-2-3a,21-Diozynorcholensäure- 
hclon). (73. vgl. G o l d b e r g ,  C. 1942. I .  2998 .) Um die fü r d ie  starken  A bstufungen 
der physiol. W irksam keit der natürlichen H erzglykoside veranw ortlichen Zusam m en
hänge zu untersuchen, w urde das A -9<'l l -3a,21-Dioxynorcholens(iurdacton (III), das auch 
Asli-Desoxydigitoxigenin bezeichnet worden kann, syn thetisiert. Ausgehend vom Acetat 
der Ätiolithocholsäure (IV) w urde über das 21-Diazoketon das 3<x,21-Diacetoxypregmi- 
mn-(20) (V) bereitet, das bei der Um setzung m it Bromessigester das A cetat des un- 
gesätt. Lactons III ergibt. —  D ie als A usgangsm aterial dienende Säure IV w urde 
durch Hydrierung der ¿PS-Ketoätiocholensäure (VI) m it R A N E Y -N i als K ata ly sa to r 
erhalten. Um den V erlauf derartiger H ydrierungen m it R A N E Y -N i kennenzulernen,

Y

H H

*) Siche auch S. 415, 418 ff., 425, 431, 433, 435; W uchsstoffe s. S. 415, 429, 469. 
**) Siehe nur S. 413, 424 ff., 427, 430, 435, 469, 471, 477.
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w urde Cholestenon hyd rie rt: M it 5 %  seines Gewichtes an R.\NEY-Ni verlief die Hy
drierung des Choiestenons sehr langsam  u. lieferte nach A ufnahm e von 1 Mol H2 neben 
Cholestanol noch Cholestenon, w ährend nach A ufnahm e von 2 Mol H 2 ein 45®/0 Epi- 
koprostanol enthaltendes Gemisch vorlag ; bei Verwendung von etwa gleichen Teilen 
RANEY-Ni u. Cholestenon u. gleichzeitigem Zusatz von N aO H  oder Na-Äthylat ver
liefen die H ydrierungen sehr rasch u. aus dem H ydrierungsprod. konnte Epikopro- 
stanol d irek t durch K rystallisation  in  gu ter A usbeute abgetrenn t werden. Die Hy
drierung der freien Säuro VI verläu ft in  absol. A. selbst m it viel RANEY-Ni nur sehr

langsam  u. kann  durch Zusatz von Alkali nach Auf
nahm e von 1 Mol H 2 etw as beschleunigt werden; neben 
untrennbaren  Gemischen w urde hierbei Sß-Oxyulh- 

II ätiocholansäure (IX) in  etw a 30°/oig. Ausbeute erhalten. 
Bessere Ergebnisse brachte die H ydrierung  des VI-Me.ihyfoste.rs (VII), die in bezug auf 
die K onfiguration  der R inge A J ß  ziemlich einheitlich geleitet werden konnte; das 
Gemisch der erhaltenen isomeren Oxyester VIII, IX u. X w urde über die Benzoate ge
tren n t, wobei die A usbeute an  X etw a 40°/o be träg t. D as aus dem XV-Acetat erhaltene 
DiazoJceton (vgl. R e i c h s t e i n  u . E u c h s , C. 1940 . I I .  1724) zeigt die für diese Stoff- 
klasso charak terist. UV-A bsorption (7,max. =  240—290 m/t, log s =  4,0). Bei der 
U m setzung des K etons V m it Brom essigester w urde neben dem III-Acefai auch das 
Lacton der 3a-Aceloxy-20,21-dioxy-norcholan.säure erhalten . D ie UV-Absorption des III 
fä llt m it dor des Strophanthidins (7.max.= 221 m p, log e =  4,35) vollkommen zusammen.

V e r s u c h e .  A i -3-Keloätiocholensäure (VI), aus zls-3-Oxyätiocholensäure nach 
A bschützen der D oppelbindung m it Brom durch O xydation m it C r03 in Eisessig, 
E. 242—246°. —  Hydrierungen der VI. 1. Ohne A lkalizusatz. 493 mg VI in 30 ccm A. 
m it RANEY-Ni aus 500 mg 60°/oig. Legierung 22 S tdn . schütteln  (H2-Aufnahme 
D /aM ol), H ydrierungsprod. m it D iazom ethan verestem  u. chromatographieren, Aus
beute  200 mg 3ß-Oxyaliocholansäuremetliylester (V III), E . 129— 131°. 2. Mit Alkali
zusatz nach A ufnahm e von 1 Mol H 2. 705 mg VI in  35 ccm A. nehmen in Ggw. von 
RANEY-Ni ans 800 mg Legierung in  7 S tdn . 1 Mol H g au f u. nach Zugabe von 0,5 ccm 
40°/0ig. NaOH. is t d ie  H ydrierung  in  4 S tdn . beendet, H ydrierungsprod. liefert nach 
V eresterung u. C hrom atographieren 250 mg 3ß-Oxyalloätiocholansäuremethylester (IX), 
E. 165— 170°. 3. A lkalizusatz zu Beginn. 474 mg VI in  30 com A., 0,5 ccm 40%ig; 
N aO H  u. RANEY-Ni aus 500 mg Legierung nehm en in  6 S tdn . 2 Mol H 2 auf, wobei 
160 mg IX  erhalten w urden. —  A i -3-Ketoätiocholensüurenietliylester (VII), aus VI mit 
D iazom ethan, Prism en aus M ethanol, E . 127— 130°. H ydrierung des VII. 1,2 g VII 
in  35 ccm A. nehm en in  Ggw. v. 2 ccm NaOH -Lsg. u. NANEY-Ni aus 1,5 g Legierung 
in  6 S tdn . 2 Mol H 2 au f u. H ydrierungsprod. liefert nach A cetylierung mit 15% Aus
beu te  3a.-Acetoxyäiiocholansäuremethylester (X), C23H 30O4, E . 117— 118“. Hydrierung mit 
weniger N aO H . 12 g VII in  200 ccm A- in  Ggw. von 4 ccm NaOH -Lsg. u. RANEY-Ni 
aus 12 g Legierung 4 S tdn . hydrieren, saure A nteile (400 mg) abtrennen, Neutralteil 
benzoylieron, Benzoatgem isch in  250 ccm hochsd. PAe. lösen, aus der Lsg. fallen 2,1 g 
I X-Benzoat, C28H 330 4; N adeln aus Essigester, E . 210— 212°, [a ]0 =  + 3 8 “ (in Chlf.), 
daraus durch Verseifung m it 15“/0ig. m ethanl. K O H  3 ß-Oxyalloätwcholansäure, 
C20H 32O3- 1/ 2C2H iOH, N adeln aus A., E. 247— 249°; d ie  PAe.-lösl. Benzoate aus 25 g VII 
a u f  50 ccm eineiigen u. über 900 g A120 3 chrom atographieren, PAe.-Bzl.-Eluat (40% 
Bzl.) e n th ä lt X-Benzoat, C28H 380 , ,  N adeln aus A., F . 105— 107“, M d  =  +78° (in 
Chlf.), daraus IV, C20H 32O3, E . 274— 276“, [a ]D =  + 4 9 ,6 “ (in Chlf.), die PAe.-Bzl.- 
E luato  (m it 50— 70%  Bzl.) liefern ein Gemisch vom E. 125— 13Q“ u. die Bzl.-A.-Eluate 
(40%  Ä.) m it 15“/„ig. A usbeute das VlXl-Benzoat, C28H380 4, N adeln vom E. 155—157 , 
[ a ] o =  + 5 0 ,4 °  (in ,C hlf.), daraus durch Verseifung 3ß-Oxyätiocholansäure, C20H32Oj, 
B lättchen  aus A ., E. 226—228“, [a ]D =  + 3 6 ,8 “ (in Chlf.). —  IV-Acetat, C22H3404, 
B lättchen  aus A .,E. 230— 232“, [ k ] d  =  + 8 1 °  (in Chlf.). —  21-Diazopregmnol-3{a)-on- 
(20)-acetat, C23H 310 3N 2. 1,35 g IV -A eetat in  absol. Bzl. m it 2,5 g S0C12 2 Stdn. stehen 
lassen u. benzol. Lsg. des R k.-P rod. bei — 10“ in  den 3-facben Uberschuß einer htner. 
D iazom ethanlsg. ein tragen u. über N ach t bei Z im m ertem p. stehen lassen, E- HO—142 , 
M d  =  + 1 8 9 “ (in Chlf.). —  3a.,21-Diacetoxypregnanoii-[20) (V), C^H-sOj. l g  rohes 
D iäzokoton in  Eisessig au f dem W .-B ad erw ärm en, R k.-P rod. in PAe.-Bzl. (1:1) ' '“er 
A120 3 chrom atographieren u. PA e.-B zl.-E luat (1 :1 )  aus ä .-H ex an  um kryst., Kxystallo 
schm , bei 60— 70“ u. nach dem A bkühlen bei 86— 88“, [ c c ] d  =  + 1 0 6 “ (in_ Chlf.). — 
E inw . von Broinessigester a u f  V. Lsg. von 700 mg V (m it Toluol H 20-frei gemacht) 
in  10 ccm Bzl. zu 1 g m it Jod ak tiv ie rten  Zn-Spänen geben, 5 ccm Bzl. abdest., 2,1 g 
Brom essigester zugeben, bis zum Beginn der R k . 2 ccm Bzl. abdest., nach Beendigung 
der R k . m it 2 ccm D ioxan 45 Min. kochen, m it 20 ccm A. verd. u. heiß filtrieren, 
E il tra t  in  30 ccm 2-n. HCl gießen, nach V erdünnen m it H 20  1 Stde. auf sd. n  .-ß11
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erwärmen, Rk.-Prod. nach Isolierung m it Ä. aeetylieren, A cetatgem isch aus PAo.-Bzl. 
(1: 1) durch ALOj filtr ie ren ; nach Vorwäschen m it PAe.-Bzl. u. Bzl liefert das Bzl.-Ä.- 
Eluatdas II I-Acetat, C25H 3(iO,,, N adeln aus A., F . 166— 167°, s ta rk  positiver LEGAL-Test 
Ij-wa.— 220 m/i, log-e =  4,4), [a]n =  + 4 2 °  (in Chlf.); Ä .-Acetoneluat en th ä lt das 
Lnclonder 3x-Aceloxy-20,21-dioxytiorcholansäure, C26H 380 5, aus A. K rysta lle  vom F . 204 
bis 207°, [<x ] d  =  + 5 8 °  (in Chlf.). —  14-Desoxydigüoxigenin  (I II), C23H 3.,03, aus dem 
III-Acetat durch Verseifen m it 2-n. HCl, B lättchen  aus A., F . 225—227°, g ib t s ta rk  
positiven LEGAL-Test, keino F ällung m it D igitonin. Sämtlicho F F . sind korrig iert 
u. im evakuierten Böhrchon bestim m t. (Holv. chim. A cta 25. 65—78. 2/2. 1942. 
Zürich, Eidg. Techn. Hochschule, Organ.-Chom. Labor.) W o l z .

L. Ruzicka, PI. A. Plattner und A. Fürst, Über Steroide und, Sexualhormone.
75. Mitt. Herstellung des A 20'22-3ßt21-DioxynoraUocholensciurelactons. A uf G rund der 
ÜV-Absorptionsspektren w urde festgestellt, daß den natürlichen D igitalisgenincn 
nicht ine bisher angenomm en d ie  K onst. von ß,y-, sondern von a,j5-ungesätt. L actonen 
zukommt, denn die UV-Absorptionskurve des A W '-^ ’̂ Sß,21-Dioxynorcholadiensäurc- 
hetons (I) (vgl. R u z i c k a ,  R e i c h s t e i n  u .  F ü r s t ,  Helv. chim. A cta  24 [1941]. 76) 
stimmt gut mit den von E l d e r e i e l d  u .  M itarbeitern  (J . org. Chem istry 6 [1941]. 280) 
angegebenen Kurven des Periplogenins u. des Strophanthidins überein ; ferner w urde

OH

O
,  -   '  % / '  1 7

-  H ,0  HO
festgestellt, daß  die UV-Absorption des Stro- 
phanthidins u. des Digitoxigenindiacelats iden t, 
is t m it der des A 20’22-3ß-Acetoxy-21-oxynorallo- 
cholensäurelactons (lll-D iacetal), des 14-Desoxy- 
digitoxigenins (s. vorst. M itt.) u. des I -Acetats. — 
Das bei der D arst. des I  als N ebenprod. erhaltene
3-Monoacetat des 3ß,20,21-trioxynorcliolensäure- 

Inctom (IV) konnte durch W .-A bspaltung in I  übergeführt werden, w odurch d ie  Konst! 
ncs IV als 20-Oxyderiv. gesichert erscheint. Ferner w urde durch H ydrierung des 
I\-Acetats in  Ggiv. von P t-O xyd, die zum 3ß-Aceloxy-20,21-dioxynorallocholansäure- 
lacion führen muß, u. W .-A bspaltung aus dem H ydrierungsprod. das Acetat des I I I  
erhalten.

V e r s u c h e .  A i ''>A °’22-3ß-Acetoxy-21-oxynorcholadie7isäurelacton (I-Acetat). Zu 
lg Prcgnenondioldiacctat u. 6 g  Z n-F litte r 70 ccm absol. Bzl. geben, 10 ccm Bzl. 
■’bdest., 12 g Bromessigester zugeben, bis zu Beginn der R k . 4 ccm Bzl, abdest., zur 
Belebung der R k. un ter Kochen innerhalb  30 Min. 2 ccm A. portionsw eise zugeben, 
vom Zn filtrieren, Zn m it 150 ccm A. auskochcn, F iltra te  m it 150 ccm 2 -n. HCl l ]/ 2 S tdn . 
auf dem W.-Bad erwärmen, R k.-P rod . ab filtrie ren  bzw. m it Chlf. isolieren, 2,57 g m it 
i5»Cm Acetanhydrid 18 S tdn . kochen u. R k.-Prod. chrom atographieren, F . 172°. —  

’J ^ ^ y - ^ l - d w x y n o r c h o l e n s ä u r e l m t o n ,  C25H 360 5, F . 248—252° (Zers.), [<x ] d  =  
r i r  (*n Chlf.). —  I aus IV-Acetal. 140 mg IV -A cetat in  5 ccm A cetanhydrid  u. 
oTropfen Pyridin 48 S tdn . kochen u. R k.-Prod. bei 170— 185° im H ochvakuum  sub li
meren, F. 172— i 73oj p 0sitiv e r LEGAL-Test, [a]n =  — 54,5° (in Chlf.). D ie W .-A b
spaltung findet allein durch das Kochen m it A cetanhydrid  s ta tt ,  wie ein Vers. ohne 
Byndin u. ohne Sublim ation zeigte. —  3ß-Acetoxy-20,21-dioxynorallocholansäurelacton, 
bÄ aO j, 500 mg IV -A cetat in 20 ccm Eisessig in  Ggw. von 150 mg vorhydriertem  
rt-Oxyd hydrieren, N adeln aus A., F- 260—263° (Aufschäumen), [cc]n =  + 35 ,7° 
(in Dioxan), 32,3° (in Chlf.). —  A 20’22-3ß-Acetoxy-21-oxynorallocholensäurelacton (I II-  

üLjHjjO.,. 200 mg des vorst. A cetoxyoxylactons in  10 cem A cetanhydrid  
«  Man. kochen, F . 193— 194°, [a]n  =  — 1,06° (in Chlf.), positiver LEGAL-Test; daraus 
urch Verseifung m it 2-n. HCl in  D ioxan A 20'---3ß>21-Dioxynoralloclwlcnsäurelacton (III), 

m i F- 247—249°. Säm tliche F F . sind korr. u. im  evakuierten R öhrchen bestim m t. 
t u v. cbim. Acta 25. 79— 84. 2/2. 1942. Zürich, E idg. Techn. Hochsch., Organ.-chcm.

Ti! . " .. W o l z .
Theodor Wieland und Ernst Friedrich Möller, Über eine biologische Synthese 

er dothensäure. ü .  A m m onium ion als Aktivator. (I. vgl. C. 1942. I . 2785.) Die 
on den Vff. beschriebene biol. Synth . der Panto thensäure (I) aus den K om ponenten 

P-Alamn u. (—)-oc-Oxy-/?,/?-dimethyl-y-butyrolacton (II) m ittels „sprudeldialysiertor“ 
YHpk 880 ̂  lv*rd durch Zusatz von NH,,-Ionen ak tiv ie rt. Bei Verss. m it steigenden 
- öj-rhosphatmengen h a t sich ergeben, daß es ein ziemlich scharfes Konz.-Bereich
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g ib t, in  dom d ie  Synth . von I einen M axim alw ert erreicht, u. daß  höhere NH4-Konzz, 
d ie  S yn th . vollkom m en hemmen. D as O ptim um  der Syn th . w ird bei etwa 0,1 Moll, 
N H 4-Ionen pro L ite r im  S ynth .-A nsatz erzielt, das is t dieselbe Konz, wie sio auch die 
N ährlsg. (Zus. vgl. Original) fü r H efe M aufw eist. —  A usbeute an  I  ohne NH4-Ionen 
ca. 3 % 0, m it A k tivato r S teigerung b is zu 30% o der theoret. möglichen Menge. Nimmt 
m an bei der biol. S yn th . an  Stelle von  II das entsprechende Säuream id, so wird nur 
etw a halb  soviel I gebildet w ie im  gleichen Vers. m it L acton  II, woraus zu schließen ist, 
d aß  das A m id w ahrscheinlich kein Zwischenprod. bei der biol. Synth . von I ist. (Hoppe- 
Seylor’s Z. physiol. Chem. 272. 232— 38.. 18/2. 1942. H eidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst., 
In s t. f. Chemie.) B ir k o f k r .

M. A. Lissitzyn u n d N . S. Alexandrowskaja, Über einige Versuche zur organischen 
Synthese von Eiweißstoffen. Aminoacylderivate der Protamine. Vff. versuchen mit 
H ilfe der M eth. von B e r g m a n n  u . Z e r v a s  (C. 1932. II. 1309) 1-Cystin, Glycin, 
d,l-Leucin, L ysin u. d-G lutam insäure in  P ro tam ine  einzuführen. Auf diese Weise 
sollte d ie  S ynth . höherer P ep tide  m it verzw eigten P ep tidke tten  möglich sein. Dabei 
t r i t t  d ie ergänzende P ep tidb indung  n ich t n u r an  die Stelle der Aminogruppe, sondern 
auch der G uanidingruppe des A rginins; d ie  so erhaltenen P rodd. haben somit weniger 
ausgeprägte B asiz itä t u. ähneln  etw as den H istonen. D ie Bk.-Prodd. sind jedoch 
n ich t einheitlich. (HanecTiui AKaaeMim Hayic CCCP. OrjeAenue XnnunecKux Hayn 
[Bull. Acad. Sei. U R SS, CI. Sei. chim .] 1941. 289— 95. U dSSR , A kad. d. Wiss., Labor, 
zur U n ters , v . Eiw eiß.) D e r j u g in .

Alton C. Kurtz, E ine neue Methode zur Isolierung von l-(-\-)-Lysin. Aus dem 
H ydro lysa t von P roteinen w urde 1-Lysin als s-Benzoyl-l-lysinkupfer abgetrennt. Nach 
H ydrolyse des P roteins m it 25°/0 H 2SO., w urde m it heiß gesätt. Ba(OH )2 bis pn =  4 
neutralisiert, filtrie rt, eingeengt, m it Ba(O H )2 au f  pH =  7 gebracht, filtriert, im Vakuum 

•eingeengt, zur Bldg. der Cu-Salze m it bas. Cu-Carbonat gekocht, filtriert u. im Eis
schrank gekühlt. Bei 0° im Salz-Eisbad w urde u n te r starkem  R ühren Benzoylchlorid 
zugetropft u. die Lsg. durch Zugabe von 45%  N aO H  alkal. gehalten. Der fi-Benzoyl- 
lysin-K upferkom plex fiel aus. D as Gemisch w urde über N acht im Eisschrank gehalten, 
dann der N d. ab filtrie rt, m it Eiswasser u . 95% ig. A. gewaschen, in W- suspendiert u. 
m it H 2S zersetzt. N ach dem Filtrieren  w urde eingeengt u. abgekühlt, wobei Benzoyl- 
lysin auskrystallisierte. N ach U m krystallisieren F . 247—260°. W eitere Benzoylierung 
des e-Benzoyllysins ergab L ysursäure, F . 148— 149°, [a ]n 28 =  —9,8°. Nach Kochen 
des Benzoyllysins am  R ückfluß  m it 8-mol. HCl, F iltrieren , Ä .-Extrakti- n u. Entfärben 
m it K ohle w urde im V akuum  eingeengt u . L ysindihydrochlorid  im Sirup durch Reiben 
m itab so l. A. zur K rystallisation  gebracht, F . 192— 193°, CnH 11N 20 2-2H Cl. In Gelatine 
w urden 2,3—-2,7 (% ), in  Casein 3,4— 4, in  Serum album in 4,38, in  Eioralbumin 1,11 Lysin 
gefunden. (J. biol. C hem istry 140. 705— 10. Sept. 1941. Philadelphia, Pa., Univ., Dep. 
o f Physiol. Chem.) K ie s e .

P. Putzeys und J. Brosteaux, Lichtstreuung und das Molekulargewicht der Proteine. 
(Vgl. C. 1936. I . 1586.) F ü r  die M ol.-Gew.-Best. nach der Lichtstreuungsmeth. wird 
als S tandardsubstanz  A m andin empfohlen, das (bei H erst. nach einer beschriebenen 
M eth.) ein  Mol.-Gew. 330000 aufw eist. Neu bestim m t werden folgende Mol.-Gew.: 
O valbum in 38000; Serum album in vom  Pferd  74000, vom Ochsen 77000, vom Schwein 
72000; Excelsin  278000; H äm ocyanin von P alinurus 462000, von Homarus 710000, 
von Sepia 3200000, von H elix  6340000. D ie zw eckm äßigste D arst. dieser Proteine 
w ird erläu tert. D ie E x trapo la tion  der Ergebnisse a u f  unendliche Verdünnung scheint 
dem Gesetz M ' =  M_ (1 —  byg) zu folgen (M 1 =  scheinbares Mol.-Gew. bei Konz. J 
g /ccm ; M  — Mol.-Gew.; b =  K onstante). Bei 25° werden d ie  Stabilitätsgebiete von 
A m andin u. H äm ocyanin von H om arus u. H elix  erm itte lt. (Meded. Kon. Vlaamsche 
Acad. W etensch., L etteren  Schoone K ünsten  Belgie, K l. W etensch. 3. Nr. 1. 3—23.
1941. [O rig.: engl.]) R . K . MÜLLER.

Manfred von Ardenne und H ans H. Weber, E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i s c h e  Unter
suchung des Muskeleizoeißkörpers „M yosin“. F e in  verteiles Myosin besteht auf der 
Folie des E lektronenm ikroskops aus feinen Fäden, d ie  m eist mehrere Tausend ///( lang 
u. etw a 5— 10 /i/i d ick  sind . B estim m te L ücken in  diesen F äden  worden wahrscheinlich 
von Verbb. überbrückt, die elektronenopt. unsich tbar sind . D ie Fäden von 5 (tu Die™ 
u. die verm uteten  noch feineren haben etw a d ie  D icke des einzelnen Eiweißfädchens. 
Anscheinend können sich also auch einzelne Micellen zu Fäden aneinanderreihen. Ferner 
w ird gezeigt, daß  d ie  V ernichtung der Ström ungsdoppolbrechung des Myosins durch 
H arnsto ff irreversibel is t u. daß  die beschriebenen F äden  ebenso irreversibel duir 
H arnsto ff zerstö rt werden. (Kolloid-Z. 97. 322— 25. Dez. 1941. Berlin u. Königs
berg.) W a s z e r m a n n .
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Seymour S. Cohen und Erwin Chargaff, D ie elektrophoretischen Eigenschaften 
des thrmboplastischen Proteins aus der Lunge. (Vgl. C. 1 9 4 2 .1. 1761.) Aus der R inder
lunge wurde das throm boplast. P ro te in  m it 0,85%  NaCl-Lsg. ex trah ie r t u . gereinigt 
durch wiederholtes Fällen durch  A nsäuern b is Ph =  5,2 u. Auflösen des abgetrennten 
Nd. durch Zusatz von n-N aO H  bis p n  =  8 ,8 . D ie opake braune Lsg. w urde im T ise liu s -  
App. elektrophoret. un tersuch t u . -weiter fraktion iert. Bei p H =  8,8  te ilte  sich das 
Protein im elektr. Felde in  3 K om ponenten auf, von denen die größere langsam  w andernde 
hoho thromboplast. A k tiv itä t besaß. D ie schnell w andernde K om ponente en th ielt N  u. 
P im Verhältnis 4 ,9 :1 . P hosphatid  konnte aus ih r n ich t gewonnen -werden. Sie w ar 
offenbar eine Nucleinsäure. D ie langsam  w andernde K om ponente en th ie lt fa s t ihren 
gesamten P als Lipoid-P. Die langsam  -wandernde K om ponente zeigte in  der U ltra 
zentrifuge 3 Banden, die alle eine sehr hohe Sedim entationskonstante, entsprechend 
Mol.-Gew. von mehreren 100 000, h a tten . (J .  biol. C hem istry 140. 689— 95. Sept. 1941. 
New York, R . Y., Columbia U niv ., Dep. o f Biochem.) K iese .

M. G. Sevag und J. Smolens, Untersuchungen über die B indung des Slreptokokken- 
nudeoproteins. N ucleinsäure u. P ro te in  können sich in  polarer B indung zu einem 
Proteinnucleat oder in  unpolarer B indung zu einem Nucleoprotcin vereinen. Zur 
Charakterisierung der B indung von nativem  u. m it Säure oder A lkali behandelten 
Streptokokkennucleoprotein des Stam m es 1048 w urde das aus den S treptokokken 
durch Uitraschalleinw. erhaltene N ucleoprotein vor u . nach Säurefällung m it Chlf. oder 
Ammoniumsulfat gefällt, Fällbarkeit m it CaCl2 geprüft u . das elektrophoret. Verli. 
untersucht. W urde N ucleoprotein m it Säure gefällt u . wieder gelöst, so w urde aus der 
Lsg. mit Chlf. oder Am m onium sulfat ein N d. erhalten, der n u r wenig N ucleinsäure 
neben dem Protein enthielt. Zusatz von CaCl2 zur Lsg. fü h rte  zur Bldg. eines N d. von 
nucleinsaurem Ca. Aus der Lsg', von nativem  Nucleoprotein w urde durch  Chlf. oder 
Ammoniumsulfat P rotein  m it Nucleinsäure gefällt. Zusatz von CaCl2 ließ keinen N d. 
entstehen. Demnach w aren im nativen  Nucleoprotein N ucleinsäure u. P ro te in  fest m it
einander gebunden, u. die Phosphorsäuren in  einem Z ustand, in  dem sie n ich t m it Ca++ 
reagieren konnten. D ie elektrophoret. Beweglichkeit des nativen  N ueleoproteins in  
Phosphat von der ionic strength  0,1 u . pn  =  7,0 betrug  — 8,08 qcm -V olt- 1-sec“ 1, die 
des Proteins nach Säurefällung des N ueleoproteins — 7,15 qcm -V olt- 1-sec-1 . K ü n s t
liche Proteinnueleato aus der Nucleinsäure u. dem P ro tein  der Streptokokken oder der 
Nucleinsäure u. Pferdeserum album in verhalten sieh gegenüber Chlf., A m m onium sulfat 
u. CaCi2 wie das N ucleoprotein nach Säurefällung. (J . biol. Chem istry 140. 833— 45. 
Sept. 1941. Philadelphia, P a ., U niv ., Dep. o f Bacteriol.) K iese .

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E ,. A llg em ein e  B io log ie  u n d  B ioch em ie .

Pierre Süe, Chemische und biologische Anwendung radioaktiver Indicatoren. II. Her
stellung von Radiumjod, E3128./. Meßtechnik. Berechnung der Aktivitäten. A usführlicher 
Bericht über die beim A rbeiten m it R adium jod zu beachtenden Gesetzm äßigkeiten. 
Die möglichen H erst.-V erff., Anreiehorungsmethoden u. Meßverff. werden k rit. ge
sichtet. Chem. Anwendungen u. biol. Verwertung zum Studium  des Jodstoffwechsels 
der Schilddrüse werden beschrieben. (J . Chim. physique Physico-Chim. biol. 38. 123 
bis 148. Okt./Dez. 1941. Iv ry , Labor, de Synth . atom ique.) K rebs.
* A. H. Sturtevant, Physiologie der Genetik. Ü bersieht m it 113 L ite ra  turangaben, 
vorwiegend aus den Jah ren  1939— 1940. Besprochen w erden: Gamone u. Term one; 
Fortpflanzungsaiten bei Infusorien; Sexualdoterm ination bei H ym cnopteren, P oly
ploidie u. Geschlecht bei höheren P flanzen ; „S e lb s ts te rilitä t“ ; E ry throcytenspezifitä t; 
Leukämie bei M äusen; Tum oren bei M äusebastarden; Tum oren bei D rosophila; T rans
plantation u. Chrom atophoren; A ugenpigmenthorm ono bei In sek ten ; komplexe 
Mutationstypen bei W irbeltieren; Genwirkungen; Gene u. E n tw .; chem. u. physikal. 
Ligg. der Chromosomen; E ntw . des Menschen. (Annu. B ev. Physiol. 3. 41— 56. 1941. 
lasadena, Cal., In s t o f Techno]., W illiam  G. K erckhoff Labor, o f th e  Biol. 
s°i-) Brüggem ann.
* Emil Witschi, Entwicklungsphysiologie. Ü bersicht m it 152 Z ita ten , vorwiegend 
Rus den Jahren  1939—40. Besprochen w erden: B efruchtung; Parthenogenese u. 
Polyploidie; kernbedingte L e ta litä t u . Mißbldg.; M echanik der G astru lation ; Potenz 
u- »Kompetenz“ em bryonaler Bezirke; Gliederung u. ehem. N a tu r des O rganisators; 
roorphogenet. Potenzen der Regenerationsblastem e; morphogenot. Stoffe aus G ehirn 
H- Corpora allata der In sek ten ; zeitliche Beziehungen zwischen den A ktivatoren (Enzyme, 
Hormone) u. dem Gewebe; Geschlechtsdifferenzierung; D eterm ination von F arb -
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m ustern; Physiologie des Foetus. (Antra. Rev. Physiol. 3. 57— 78. 1941. Iowa City, Io., 
U niv ., Dep. of Zool.) B rüggemann.

Giuseppe Morganti, Die W irkung des Colchicins a u f die E ier von Psammechinus 
microtuberculatus Blainv. (Vorl. M itt.) W erden befruchtete Seeigeleier der Wrkg. von 
Colchicin ausgesetzt, so beobachtet m an zuerst eine Beschleunigung der Mitosen bis 
zur M etaphase, dann  aber eine B lockierung, die w ieder aufgehoben werden kann, wenn 
dio ColchicinwTkg. n ich t zu in tensiv  oder zu anhaltend  wra r. In  letzteren Fällen kommt 
es zu Unregelm äßigkeiten in  den Teilungsvorgängen, durch  welche eine Verlangsamung 
oder ein S tillstand  der E ntw . des Individuum s oder eines seiner Teile im unreifen Zustand 
b ed ing t wird. Dies fü h r t dann  zu Anomalien. (A tti. Soc. ita l. Sei natur. Museo Civico 
S toria  na tu r. Milano 80. 223— 25. Sept./Dez. 1941. M ailand, U niv., Medizin. Fakultät, 
In s t. f. allg. Biologie.) G eh rk e .

Geo. H. Bishop, D ie Beziehung bioelektrischer Potentiale zur Zellfunktion. Über
sieh t über die in  den Jah ren  1939 u. 1940 erschienenen einschlägigen Arbeiten. Be
sprochen w erden: N a tu r  der P o ten tia le  (O xydations-R ed.-Potentiale, elektr. Potentialeu.. 
koll. S tru k tu r der Zellen, D iffusionspotentiale); physikal. Eigg. der bioelektr. Leitung; 
Dipolo u. M em branpotentiale; W echselwrkg. zwischen elektr. u. ehem. Vorgängen; 
V erlauf der E rregung von N erven u . M uskeln; lokale E rregung von Nerv u. Muskel; 
bioelektr. Vorgänge an  den Synapsen, E n d p la tten  u. Ganglienzellen. (Annu. Rev. 
Physiol. 3- 1—420. 1941. S a in t Louis, Mo., U niv ., Med. School, Lahor, of Neuro- 
physiol.) B rüggemann.

Philip P. Cohen und G. Leverene Hekhuis, Transaminierung in  nomialm und 
in  Tumorgewebe. D ie T ransam inierung von verschied. Geweben wurde in verschied. 
V erdünnungen bestim m t m it den System en: 1. G lutam insäure +  Oxalessigsäure = 
a-K etoglutarsäure +  A sparaginsäure, 2. G lutam insäure +  Brenztraubensäure = 
a-K etoglutarsäure +  Alanin. Die T ransam inaseak tiv itä t in  willkürlichen Einheiten 
fü r verschied. Gewebe von n. R a tten  nach R k . 1 is t folgende: Herzmuskel 80, Leber To, 
Gehirn 47, Niere  40, Keim drüsen  12. F ü r  5 M äusetum oren wurden W erte zwischen 1 
u . 15 erhalten . D ie Verwendung von d  (— )-G lutam insäure an  Stelle von 1 ^ -G lu t
am insäure in  R k . 1 ergab weder in  n ., noch in  Tumorgewebe eine meßbare Trans- 
am iniprung. F ü r  R k . 2 w urde nur in  Leber u. Herzmuskel Transaminaseaktivität, ge
funden, die nach  R k. 1 untersuchten  Tum oren zeigten h ier keine meßbare Aktivität. 
(J . biol. C hem istry 140. Proo. 28—29. J u l i  1941. New H aven, Yale Univ., School 
of Med., L abor, of Physio l. Chem.) D a n n e n b e r g .

Martin E. Hanke und  Herbert Kahn, Die Serumproteine bei Krebs. In früherer 
A rbeit (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 183  [1929]. 19) w urde gezeigt, daß die am 
m eisten lösl. A lbum infraktion, genannt A lbum in  A ,  bei menschlichem Krebs u. hei 
Schw angerschaft um 1/3— 1/ 2 verm indert is t, so daß  die B est. von Albumin A zur Krebs
diagnose angew endet w urde. In  dieser A rbeit teilen Vff. m it, daß  auch im Serum von 
K aninchen m it BROWN-PEARCE-Tumor A lbum in  A  um m ehr als 1/3 vermindert wird. 
D as G esam talbum in b le ib t unverändert, w ährend das Gesamtglobulin, bes. die 
Euglobulinfraktion, zunim m t. Bei R ückbldg. eines Tum ors w urde wieder der n. Wert 
fü r A lbum in A erhalten. (J . hiol. C hem istry 140. Proc. 145. Ju li 1941. Chicago, Univ., 
D ep. o f Biochem.) D a n n e n b e r g .

Rudolf Brdiöka, Proteolytische Reaktionen in  der Serologie maligner Geschwülste. 
Ü berblick u. Beschreibung der R kk. nach A b d e r h a l d e n , W a l d s c h m i d t - L e i t z ,  

F u c h s  u. der polarograph. R k .; Mängel. A ngaben über A utoren u. Literaturstellen, 
nach denen d ie  A rbeit zusam m engestellt w urde. (Casopsis ceskeho Lekärnictva 21- 
214— 19. 31/12. 1941. Bulovec, Forschungsabt. des rad io therapeut. Inst.) IiOTTER-

H. P. Rusch, D. L. Miner und A. J. Dirksen, Die polarographische Kurve des 
Serums von m it p-Dimethylaminoazobenzol gefütterten Ratten. Die durchschnittliche Hone 
der polarograph. K urven  des Serums von R a tten , die p-Dimethylaminoazobenzol (Butter
gelb) peroral erhalten  h a tten , w ar geringer als diejenige des Serums von R a tten  nut 
n. D iä t. Zusatz von Gyslin  ergab eine Zunahm e, ohne daß  aber die ursprüngliche 
H öhe erreicht w urde. (Science [New Y ork] [N. S.] 94. 468. 14/11. 1941. Wisconsin, 
U niv ., School o f Med., M cA rdleM em . L abor.) DANNENBERG.

V. R. Potter und  K. P. Du Bois, Die Bestimmung von Cytochrom C in Tumor- 
gewebe. Vff. haben eine neue M eth. zur B est. des Cytochrom s C in  Gewebe ausgearbeitet. 
D er Cytochrom geh. von verschied. Tumorgeweben is t im  allg. viel niedriger als der
jenige von allen anderen untersuchten  n. Geweben m it A usnahm e der Lunge. F l e X N E R -  
JOBLING-Rattencarcinom , W a l k e r  N r. 256-R attencarcinom , Y a l e -Mäusetumor r. 1, 
tran sp lan tie r te r durch U V  hervorgerufener M äusetum or u. durch B utte rge lb 'hervor- 
gerufener B atten lebertum or h a tten  n u r 5— 18 y  Cytochrom C pro g Frischgewebe. \ •
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glauben, daß man die aerobe Glykolyse von Tumorgewebe m indestens zum Teil durch 
den niedrigen Cytochromgeh. erklären kann. (J . biol. Chem istry 140. Proc. 102—03. 
Juli 1941. Madison, W is., U niv ., M cArdle Memorial Labor.) D a n n e n b e r g .

SumDer C. Brooks and Matilda Moldenhauer Brooks, The Perm eability of living cells. Berlin: 
Borntraeger. 1941. (X V III, 395 S.) 8“ =  Protoplasma-Monographien. Bd. 19.
EM. 2 4 .-.

E s. E n zy m o lo g le . Gärung. ,
Rodolfo Negri, Fermentative. A ktiv itä t und Baklerienzahl bei den Milchfermenten. 

Vf. arbeitet m it einem reinen S tam m  des Therm obacterium  lac tis  (JENSEN). Dieser 
konnte für eine D auer von 6 M onaten lebend erhalten  werden u. wies eine gu te  ferm en
tative Aktivität auf, indem  er Milch in 48— 70 S tdn. koagulierte u . eine K eim zahl 
von mehreren Millionen im ccm zeigte. Bei längerer K ultu rdauer erlischt schließlich 
die Aktivität mehr oder m inder schnell. Die besten K ulturen  wurden au f Lactose-Agar 
mit geringem Milchzusatz erzielt. E s besteh t eine gewisse Beziehung zwischen der 
Bakterienzahl u. der ferm entativen A k tiv itä t, doch müssen hier größere Schw ankungs
breiten in Rechnung gestellt werden. E s is t daher schwierig, die B akterienzahl aus der 
Aktivität zu erm itteln. L etztere läß t sich zw ar genau feststellen, sie kann aber nu r 
hilfsweise zur Best. der B akterienzahl dienen, die selbst nach anderen Methoden zu 
ermitteln bleibt. (Ist. S an itä  pubbl., Rend. 3. 567— 78. 1940. Rom , In s t. f. öffentl. 
Gesundheit, Bakteriolog. L abor.) G e h r k e .

Milton D. Bosse, E in fluß  der H islam im se au f das Sliwartzman-Phänomen. 
Perorale, subeutane u. in travenöse B ehandlung m it großen H istam inasedosen is t  ohne 
oder von nur geringer W rkg. au f  das S h w a r t z m a n - Phänom en. E ntw eder sp ielt 
Histamin hoi dem Phänom en n u r eine geringe Rolle oder die H istam inase in ak tiv ie rt 
das freigesetzte H istam in ungenügend. (J . L ab. elin. Med. 26. 1432—34. Ju n i 1941. 
Pittsburgh, Western Pennsylvan ia  H ospita l, In s t, o f Pathology.) Z ip f .
* F. C. Mclntire, A. J. Riker und W. H. Peterson, D ie Rolle gewisser Vitamine 
md metallischer Elemente bei der Ernährung von Pliytomonas iumefaciens. Bei Unteres, 
zur Feststellung der A rt der W achstum sw rkg. von H efeex trak t w urde gefunden, daß 
beider Ernährung dieses Organismus Ee, Mn u. Zn von Bedeutung sind ; bei Zusatz 
dieser Elemento zu einem sy n th e t. Medium h a tte  H efeex trak t n u r noch eine geringe 
zusätzliche W achstumswrkg., die offenbar au f dessen Geh. an  Thiam in, R iboflavin. 
Pantothensäure u. A m inosäuren zurückzuführen is t. Dieses Kleinwesen verm ag 
poße Mengen von B iotin  u. R iboflav in , sowie kleinere Mengen von Thiam in u. P an to 
thensäure selbst zu bilden, ebenso w ahrscheinlich auch andere W achstum sfaktoren. 
Durch Zusatz von Mn w urde der Zuckerabbau gesteigert. (J . B acteriol. 42. 1— 13. 
Juli 1941. Univ.' of W isconsin, Dep. Biochem.) S c h w a i b o l d .
* Niels Nielsen, Wuchsstoff Wirkung der Aminosäuren. IX . Ergänzende Untersuchungen 
m r die Wuchsstoff Wirkung der Aminosäuren a u f Hefe. (Vgl. C. 1941. I .  3017.) Von 
41 untersuchten Aminosäuren zeigten 7 eine w achstum sfördernde W rkg. hei der vom 
> f. benutzten Heferasse (C. L . 1) u. zw arß-A lanin. A rginin , L ysin , M ethionin, Asparagin- 
toure, Asparagin u. Glutaminsäure. W ährend ß-A lan in  in  einer Konz, von 10~9 
wirksam ist, sind von den anderen Aminosäuren sehr viel höhere Konzz. erforderlich, 
w daß für diese Eälle eine W uchsstoffwrkg. durch beigem engte Verunreinigungen 
(P i V Öllig auszusollließen ist- W ie aus früheren V erss, von N i e l s e n  u . H a r t e l i u s  
(L 1938. II. 1064) hervorgellt, sind bei ß-A lanin  u. Asparaginsäure d ie W irkungen 
uer Aminosäure selbst 'zuzuschreiben. (C. R . T rav. Lab. Carlsberg, Ser. physiol. 23. 
117-53. 1941.) _ E r x l e b e n .

Vagn Hartelius un d  Niels Nielsen, Wuchsstoff Wirkung der Aminosäuren. 
X■ Bildung von Hefewuchsstoff durch Erwärmung von Zucker m it A m m onium hydroxyd. 

n Vf L v o rs t R ef-) (C. R . T rav. L ab. Carlsberg, Ser. physiol. 23. 155— 62. 1941. 
G 1941. II . 619.) E r x l e b e n .

, N. N. Ivanov und N. A. Makrinova, Uber die B ildung von organischen Säuren 
( im / niger unter der E inw irkung von Acenaphthen. D ie A nwesenheit von
^ M c e n a p h th e n m  einer syn the t., saccharosehaltigen (5% ig.) N ährlsg. hem m t Mycel- 

wachstum u. Sporung von Aspergillus niger u. d ie K eim ung der Sporen, ln  Z n S 0 4- 
icien Kulturlsgg. kann  durch den A cenaphthenzusatz eine 3— 7 m al größere Säure- 

n‘w?̂ e Spönnen  werden, wobei Zuckerverbrauch u. M yceltrockengewiclit s ta rk  er- 
ecLngt sind. Is t  Zn in  der N ährlsg., dann unterbleiben d ie oben nachgewiesenen 

o Ä ^  Acenaphthens au f den P ilz? (C. R . [D oklady] Acad. Sei. U R SS 30 (N. S. 9).
10/2- 1941. L eningrad, U niv ., Microbiol. Labor. [Orig,: engl.]) K e i l .

ttoaardo Saloani, I  fermenti organici. Roma: (s. t.) 1941. (52 S.) 8°. L. 25.



416 E3. M ik r o b i o l o g ie . B a k t e r i o l o g ie . I m m u n o l o g ie . 1942. II.

E„. M ik ro b io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .  Im m u n o lo g ie .
A. J. J. Van de Velde, Über die W irkung cyclischer Kohlenwasserstoffe, auf Mikroben. 

Vf. un tersucht d ie  an tisep t. W rkg. von B zl., Cyclohexan, Toluol, o-, m- u. p-Xylol
11. M esitylen au f  das W achstum  von B akterien , H efen, Pseudohefen u. Schimmel
pilzen. E s handelt sich im  w esentlichen n u r um eine Wachstumsverzögerurig. Bzl., 
Cyclohexan u. Toluol zeigen nur geringe W rkg., die X ylole u. Mesitylen sind wirksamer. 
Gegenüber dem m eist in  der Zymologie venvendeten m -Xylol is t o-Xylol vorzuziehen. 
Vf. W'eist au f  den Parallelism us der festgestellten  W irkungen m it dem Red.-Vermögen 
gegenüber KMnO., hin. (Meded. K on. V laam sche Acad. W etensch., Letteren Schoonc 
K ünsten  Belgie, K l. W etensch. 3 . N r. 2. 3— 10. 1941. G ent, Reichsuniv., Labor, f. 
N ahrungsm ittelkunde, M ikrobenlehre u. H ygiene.) R . K. M Ü L L E R .

G. M". Fischer, Über die baktericide W irkung des Leberirans. 1. Mitt. Vf. hat 
nachgewiesen, daß  L ebertran  bak teric ide E igg. in  bezug au f Eiterungsmikroben (Sta
phylokokken u. a.) besitz t. D ie im  L ebertran  gegenw ärtigen baktericiden Stoffe sind 
löst, in  W asser. D ie V itam ine A  u. D  des L ebertrans weisen keine baktericiden Eigg. 
auf. S terilisation  ü b t keinen E in fl. au f die baktericide W rkg. des Lebertrans aus. 
(JKypnaji MuKpoöiroAoruu, OiiiijeMiiOJioruu u HMitynoöuo.ioruu [J . Mikrobiol. Epide- 
m iol. Im m unobiol.] 1941. N r. 4. 105— 08.) G o r d ie n k o .

W. Frei, Biochemisches und Pathologisch-physiologisches über Rauschbrand-Para
rauschbrandimpfungen. Zusam m enfassende D arst. einschlägiger Arbeiten, vor allem 
der des Verfassers. H inweise au f  die Bedeutung des vegetativen Nervensyst. bei der 
E n tstehung  der Im m unitä t. (Schweiz. Arch. T ierheilkunde 84. 45—53. Febr. 1942. 
Zürich.) B r ü g g e m a n n .

Josef Ströder, Über den E in flu ß  des D iphtherietoxins a u f die Permeabilität der 
Blutgefäßwand fü r  Wasser und Salze. Best. der G e f ä ß d u r c h l ä s s i g k e i t  f ü r  Durchströmungs- 
fl. (Normosallsg.) am isolierten u. durchström ten  K aninchcnohr durch Wägung vor 
u . nach der D urchström ung u. d u rch  Best. der Tropfenzahl. Als Vers.-Material dienten 
d ie Ohren von gesunden u. von 48 S tdn . vorher m it D iphtherietoxin vergifteten 
K aninchen. E s ergab sich, daß  die G efäßw and nach  d iph ther. Intoxikation abnorm 
s ta rk  fü r W . u. Salze durchlässig is t, obwohl eine Gefäßerweiterung bei den vergifteten 
T ieren fehlte. E s kann also die perm eabilitätsfördernde Noxe d irek t an der Gefäßwand 
angreifen, ohne unbedingt der V erm ittlung neurohorm onaler F aktoren u. einer daraus 
folgenden G efäßerw eiterung zu bedürfen. (N aunyn-Schm iedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharm akol. 198- 604— 08. 31/12. 1941. Düsseldorf, A kad. K inderklinik.) BrÜGGEM-

Eugen V- Nowitzki, Z um  Problem der Toxinbildung durch bakterielle Zersetzung 
des Fischfleisches. Bei m anchen F ischen (hauptsächlich Dorschen) können nach mehr
täg iger Lagerung im  Fleisch toxinbildende K eim e Vorkommen, die wahrscheinlich 
V arian ten  einer besonderen, sap rophy t. im F ischdarm  lebenden, psychrophilen, poly
m orphen K eim gruppe sind . Aufschwemmungen der fü r kleine Vers.-Tiere nicht patho
genen K ultu ren  in  0,65°/0ig. NaCl-Lsg. erzeugen in  frisches Fischfleisch eingespritzt 
nach  einigen Tagen K ühlschranklagerung fü r M äuse tox . S toffe (Tod der Tiere nach 
In jek tion  eines aus solchem Fleisch hergestellten E x trak tes  unter Krampf- u. Läh
mungserscheinungen). D as T oxin selbst is t therm olabil u. kann  durch 40 Min. Erhitzen 
au f  60° in ak tiv ie rt w erden. E s w ird  durch Trichloressigsäure n ich t gefällt, gehört also 
n ich t zu den E iw eißkörpern. H inw eise au f  die B edeutung der dieses Toxin bildenden 
K eim e, E rörterung  der Erkennungsm öglichkeiten, B eurteilung der Genußfähigkeit des 
betreffenden Fischfleisches. (Zbl. B akterio l., P arasitenkunde Infektionskrankh., Abt. t, 
O rig. 148. 364— 76. 26/3. 1942. D anzig, S taa tl.' V eterinärunters.-A m t.) BrÜGGEM-

K. Lissäk und W . Värterdsz, W irkung des Tetanustoxins au f die glatten ifwfc • 
fasern  und sympathischen Ganglien. In jek tion  von T etanustox in  führt, zu einer Zunahme 
der K on trak tionen  der K atzennickhaut, wenA sie K ondensatorentladungen oder ehem. 
Reizen (A drenalin, Acetylcholin) ausgesetzt w ird . U n te r der W rkg. des Toxins komm 
es som it zu einer Steigerung der E rregbarke it der g la tten  Muskeln. Auf das Gangboi 
cerv. sup. ü b t das Toxin  eine depressive W rkg. aus; letztere scheint aber dnsPei i ' 
zu sein u. w ird  von Vff. der das T oxin enthaltenden  N ährbouillon zugeschrieben, n 
A cetylcholingeh. der behandelten u. unbehandelten Ganglien konnte kein Unt^chj 
beobachtet w erden. (Naunyn-Schm iedebergs A rch. exp. Patho l. Pharmakol. 19o- 
bis 666 . 31/12. 1941. D ebrecen, U niv., Physiol. u. Allg. P atho l. Inst.) B r Ü G G E M A N N -

Federico G alli und  Jean Vieuchange, Untersuchungen_ über die Beakli 
formalisierter Vacciniavirussuspensionen. B ei F ortsetzung  ih rer Studien über die 
ak tiv ierung  form olisierter Aufschwemmungen von V aceiniavirus konnten \ü- 
stellen, daß  genanntes Phänom en bei jedem  V irusstam m  zu beobachten ist, auch v 
die Suspensionen eine Zeitlang bei + 2 °  au f bew ahrt wurden. Die Reaktivierung»
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möglichkeit nim mt m it der Z eit nach u. nach ab. Vff. nehm en an, daß diese fo r t
schreitende Verringerung dor Reaktivierungsm öglichkoit au f eine Autolyse der Gewebs- 
proteine, welche das Virus vor der d irekten  Formolwrkg. schützen, zurückzuführen is t, 
so daß der freigesetzte Form aldehyd m it dem Virus eine direkte, n ich t reversible 
Bindung eingcht. (Boll. I s t .  sieroterap. milaneso 19. 585—-91. Dez. 1940. R om a, U niv., 
Inst, di Clin. Med. Generale.) L y n e n .

Je. N. Rapoport un d  I. N. Morgunow, Über den E in fluß  ultrakurzer Wellen 
auf das Pockenvirus und  die begleitende Mikroflora. Bei der Anwendung von u ltrakurzen 
Wellen zur Reinigung von Pockendetritus von der Begleitm ikroflora verm inderte sich 
die letztere in dem D etritus parallel m it der A bnahm e seiner Virulenz. Som it'erscheint 
die Meth. als wenig geeignet zu diesem Zweck. (/Kypna.i MnKpoßnojrorini, öiiitgeMiio- 
.sormi u JIsiMyuoßiroAoruu [J . Mikrobiol. Epidem iol. Im m unobiol.] 1941. N r. 4. 
36—37.) G o r d i e n k o .

E 4. P f la n z e n c h e m ie  u n d  -P h y s io lo g ie .
Hans H. Pieiffer, Von der Kontraktilität pflanzlichen Protoplasmas und Vor- 

versuden zu ihrer quantitativen Erfassung. S tudien  über einen bestim m ten Typus 
protoplasmat. K ontraktion  an isolierten P rotoplasten  dor S tam inatliaarzcllen von 
Tradescantia virginica. D er P ro top last besitz t w ahrscheinlich (zum indest eine teilweise) 
Eigenkontraktilität, deren In ten s itä t von A lter, M., Temp. u . der A dhäsionsmöglichkeit 
an zellfremdo Stoffe des un tersuch ten  O bjekts abhängig ist. E s werden zu cybotakt. 
Gruppen höheren Ordnungsgrades sich' zusam menschließende Polypeptidketten  an 
genommen; letztere neigen zu  fib rillä rer A neinanderlagerung, weisen E igenkon trak tilitä t 
auf u. verleihen auch dem P rotoplasm a den C harak ter einer Non-NEWTONschen F lüssig
keit. (Protoplasma 3 5 . 2 6 5—73. 1940. Bremen.) K e i l .

David Raffaelli, Beitrag zum  Studium, der oligodynamischen Elemente in  den 
Pflanzen. Das M angan in  der Zuckerrübe und in  der Tomate. Mn is t ein  s ta rk  para- 
magnet. Element, die A rt seiner W rkg. au f die Pflanze is t noch n ich t geklärt. D ie der 
Luft zugekehrten Organe en thalten  die größte Menge Mn, was verm uten  läß t, daß  es 
in Zusammenhang m it der h ier geleisteten größten A rbeit steh t. Mn schein t ein spon
tanes Brechen der Tom aten w ährend dor Reifung zu verhindern  u. ein Zunehmen 
des Häutchens u. der fibrösen Teile der W urzeln zu bewirken. —  Vf. untersuchte d ie 
Blätter der Zuckerrübe 4 M onate lang. D er Mn-Geh. stieg vom 2. M onat ab von 2 au f 
12 mg, während der N-Geh. gleichzeitig sank. A uf feuchtem Boden gezogene Pflanzen 
Latten durchweg einen um  %  erhöhten  M n-Geh., dem eine bessere E ntw . der R übe 
parallel ging. — Bei der Tom ate sind die B lä tter, dann die W urzel u . der Stam m , von 
den Früchten die Samen die M n-reichsten Organe. A uf feuchtem  Boden gezogene 
Pflanzen wiesen eine wesentliche E rhöhung des Mn n u r in  den B lä ttern  auf. E inzel
heiten über die angew andte analy t. M ethodik im Original. (Ann. Chim. app licata  32. 
1̂ 36. Jan. 1942. L itto ria , Labor. Chimieo Provinciale.) v . H e r r e n s c h w a n d .

G- F. Asprey und G. Bond, Die Atm ung der Leguminosenivurzelknöllchen. Z u
sammenfassung neuerer B eiträge über die O-Aufnahme u. C 0 2-Ausscheidung von 
Wurzeiknöllchen. Von eigenen Verss. w ird m itgeteilt, daß  der respirator. Q uotient 
(R. Q.) der Sojabohnenw’urzelknöllchen (isolierte K nöllchen in  anorgan. N ährlsg. 
kultiviert) bei großen K nöllchen p rak t. n ich t höher is t  als bei kleinen. K nöllchen von 
Pflanzen, die m it einem w eniger ak t. S tam m  von K nöllchenbakterien (Nr. 507) in 
fiziert worden v'aren, zeigten eine viel geringere O-Aufnakmc (0,7 emm O /S tde pro 1 mg 
Trockengewicht) gegenüber der eines n . Stam m es (2,31—6,25 emm), w ährend der R . Q. 
kaum verändert war. Bei Erbsenwurzelknöllchen wurden 1,89—3,24 emm 0  u. ein R . Q. 
von 1,05—1,25 gemessen. (N ature [London] 147. 675. 31/5. 1941. Glasgow, U niv ., 
Rotany Dep.) K e i l .

C. Stapp, Der Pflanzenkrebs und sein Erreger Pseudomonas lumefaciens. X . M itt. 
Die Vindenzsteig'erung von Pseudomonas lumefaciens durch T itan . (Vgl. C. 1940. I. 
1219.) Von 11 untersuchten  Spurelem enten w ird d ie  P a thogen itä t des Pseudomonas 
lumefaciens, Stamm Dahlia Ra, durch 0,0001—0,001%  T itan su lfa t am deutlichsten 
erhütit. Der Krebserreger w urde dabei in  der angegebenen syn thet., das Spurelem ent 
enthaltenden Nährlsg. v o rku ltiv ie rt (5 Passagen hindurch) u. an  Datura iatufa-Pfianzen 
getestet. In der gleichen K onz, angew andt, setzen M olybdat u. F errosu lfat d ie Virulenz 
dieser Bakterien am m eisten herab. (Zbl. B akterio l., Parasitenkunde Infektions- 
trankh., Abt. I I . 104. 395— 401. 26/2. 1942. B erlin-D ahlem , Biol. R eichsanstalt für 
Land- u. Forstw irtsch., m ikrobiol.-ehem . A bt.) K e i l .

J. M. Krijthe, Über den E in fluß  des Golchicins a u f die Aniheren von Carthamus 
tnctorius L. Die jungen Inflorescenzen der Saflorpflanze (Carthamus iinctorius L .) 
" umen an 3 aufeinanderfolgenden Tagen m it 0,2—0,8% ig. Colchicinlsg. behandelt
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(als wss. Lsg. oder in  l% ig . Agarlsg. zwischen die H ü llb lä tte r gebracht). Die zytol. 
U nters, des behandelten Gewebes zeigte, daß  in  allen E n tw .-S tad ien  der Archesporen 
d ie  Spindelbldg. unterbleib t. D ie Pollenm utterzellen sind w ährend ihrer Bldg. durch 
Pro top lasm asträhnen  verbunden, d ie durch große Öffnungen in  den Wänden treten, 
Die reifen Pollenm utterzellen weisen unregelm äßig v erte ilte  Kalloseeinstülpungen auf, 
aus denen dann  10— 17 Pollenköm er hervorgehen ( s ta tt  n . vier). (Proc., nederl. Akad. 
W etensch. 4 5 . 283— 87. März 1942. W ageningen, Agrie. In s t., Labor, of Gen.) Keil.

E 6. T ie rc h e m ie  u n d  -P h y s io lo g ie .
Alden B. Dawson, Verfrühte B runst bei Kaizen nach erhöhter Belichtung. In der 

B reite von  C am bridge, M ass., kom m en K atzen  nach  einer längeren anöstr. Periode 
m eist M itte  J a n u a r  in  B runst. E s gelang bei 4 von 7 K atzen  durch am 25. Okt. be
ginnende stärkere  u. längere B elichtung einen verfrüh ten  E in t r i t t  der Brunst aus
zulösen. Bei 6 K atzen , die vorher einer red. B elichtung ausgesetzt worden waren, 
w urde durch am  2. O kt. beginnende gesteigerte B elichtung bei allen Tieren Krüh- 
östrus ausgelöst. Obwohl bei dem 2. Vers. d ie  v ers tä rk te  B elichtung 3 Wochen früher 
begann, w ar das In te rv a ll b is zum E in tre ten  des Östrus in  diesem Vers. dasselbe wie 
in  dem vorangegangenen. W enn m it der v ers tä rk ten  B elichtung kurz vor dem n. Ein
setzen der B runst begonnen w ird, so schein t keine Beschleunigung zu erzielen zu sein. 
(Endocrinology 28. 907— 10. Ju n i 1941. Cam bridge, Mass., H arvard  Univ., Biol. 
L abor.) JüNKMANN.

H. von W attenwyl, D ie W irkung subcutan implantierter Östradioltabletten auf das 
Haarkleid des Meerschweinchens. A n 5 m ännlichen u. 12 kastrierten  v'eiblieken Meer
schweinchen, die Im p lan ta te  von ö strad io ltab le tten  zur Erzeugung von mesenchymalen 
Tum oren erhalten  h a tten , t r a t  nach längerer E inw . der T abletten  ausgedehnter Haar
ausfall auf. D ie G esam tm enge resorbierten östrad io ls w urde m it 5—25 mg bestimmt, 
d ie  p ro  Tag aufgenom mene Menge schw ankte zwischen 26 u. 185 y. Nach operativer 
E ntfernung  der T ab le tte  b ildete sich d ie  K ah lhe it rasch  zurück. Histolog. waren die 
H aarfo llikel verkleinert. Sonst fanden sich in  der H a u t keine stärkeren Veränderungen
m it A usnahm e vielleicht eines gewissen R eichtum s an  E ibroblasten  u. gelegentlichen,
verm utlich  sek. kleinen In filtra ten . D ie N ebennierenrinde der behandelten Tiere zeigte 
einen R ückgang ihres E ettgeh. u. eine Beschränkung des F e ttes  a u f  die äußeren Rinden- 
anteilo. In  den H ypophysen fand  sich Vermehrung der eosinophilen Zellen u. Verlust 
ih rer G ranulierung. (Schweiz, med. W schr. 71. 1331—34. 25/10. 1941. Basel, Univ., 
F rauenk lin ik .) JüNKM ANN.

Em il Bozler, E in flu ß  von Östron a u f die elektrischen Eigenschaften und die Motilität 
des Uterusmuskels. W ährend des A nöstrus is t der U teru s der K atze  elektr. nicht reiz
bar. R heobasenbestim m ungen w ährend täglicher B ehandlung m it Injektionen von 
500 i. E . Theelin  lassen ein A nsteigen der elektr. R eizbarkeit erkennen. Zunehmend 
änderte  sich auch die A rt der auslösbaren K ontrak tionen . N ach kurzer Behandlung 
w ar die R k . au f den Bereich der K athode beschränkt, bei zunehmender Irritabilität 
nach  4— 5 Tagen B ehandlung w anderte die durch  einen Einzelschlag ausgelöste Kon
trak tio n  m it einer Geschwindigkeit von 4— 5 cm je Sek. über den ganzen Muskel. 
Außerdem w urde der R uhestrom  des U terus vers tä rk t. W ährend des Anöstrus sind 
die spontanen K ontrak tionen  des U terus schwach u . unkoordiniert. Das wird damit 
e rk lä rt, daß  die an  verschied. Stellen entstehenden Im pulse lokalisiert bleiben u. nicht 
fo rtgele ite t werden. W ährend des Östrus können 2 T ypen  von Kontraktionen unter
schieden w-erden: einm al rasche, über das ganze Organ laufende, der Peristaltik des 
D arm es entsprechende K ontrak tionen , die nach  den ■Aktionsströmen als Folge mehr
facher Im pulse, die m uskulär geleitet werden, aufzufassen sind u. die nur nach längerer 
R uheperiode im Stadium  hoher I r r ita b il itä t Vorkommen u. lokalisierte tetan. Kon
trak tionen , die im  Stadium  herabgesetzter I r r ita b il itä t u . K onduk tiv itä t Vorkommen. 
Die K onduk tiv itä t w ar im Ö strus b e i-d e r  K atze  6 cm /Sek., beim Meerschweinchen 
4 cm u. beim K aninchen 1— 2 cm. D aher sind bei der K atze  die Uteruskontraktionen 
m ehr synchron als bei anderen Tieren (Endocrinology 29. 225—27. Aug. 1941. Columbia,
O., S ta te  U niv ., Dep. o f P liysiol.) JüNKM ANN-

Samuel R. M. Reynolds, Sanford Kam inester, Frances I. Foster und Stewart 
Schloss, D ie W irkung von Östrogenen Hormonen a u f die Hautgefäße von Frauen mit 
klimakterischen Kongestionen. V erss.»un ter A nwendung des Fingerplethysmographen. 
N ach in tram uskulärer V erabfolgung von Östrogenen H orm onen (I) (Östron, Östriol, 
Ö strioldipropionat, östradio lbenzoat, Testosteronpropionat) kom m t es zur Vergrößerung 
des Fingervol., d ie au f die erhöhte Füllung der C apillaren u. kleinsten Venen zuriieK- 
zufüliren is t, ohne daß  dabei die B lu tzirku lation  der H a u t wesentlich geändert ist- Es 
können hinsichtlich der Gefäßwrkg. von I  bei k lim akter. F rauen  zwei R k .-Formen
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unterschieden werden, eine langsam  ablaufende (Plateauform ) u. eine plötzliche (Kon- 
gestionsform), die vorwiegend bei nervösen F rauen  oder bei W iederauftreten von E r
scheinungen während der B ehandlung beobachtet wurde. D ie W rkg. w ird schwächer, 
wenn die Gefaßstörungen abflaucn. Beim Vgl. der k lim akter. W allung m it der I-W rkg. 
zeigt sich, daß es in  beiden Fällen  zur Gefäßerweiterung kom m t. W ährend aber bei 
der Wallung als Ursache teilw eise A rterienerw eiterung zu beobachten is t, werden bei der
1-Wrkg. die kleinsten Gefäße außer den A rteriolen betroffen. Ausführungen über die 
Verwendbarkeit der I  zur Regulierung der im K lim akterium  gestörten Funktionen  der 
Hautgefäße. (Surgery, Gynecol. O bstetr. 73. 206— 11. Aug. 1941. New Y ork, Coll. of 
Med., Dep. of Physiol. and  Gynecol. Service.) B r ÜGGEMANN.

James G. Wilson und  W illiam  C. Young, Untersuchung der Ösirogenempfind- 
Uchhit gemessen an der experimentell hervorgerufenen Paarungsbereitschaft beim Meer
schweinchen- und Rattenweibchen. D ie Paarungsbercitschaft von R a tte n  u. Meer
schweinchen wird nach Östrogenbehandlung durch K itzeln  des R ückens u. der P erineal
region kontrolliert. K astrie rte  erwachsene Meerschweinchen reagieren nach einm aliger 
Injektion von 10 R atteneinheiten  Öslradiolbenzoat gefolgt nach 48 S tdn . von 0,1 i. E . 
Progesteron positiv, erwachsene k as trie rte  R a tten  nach der gleichen östradioldosis +  
0,4 i. E. Progesteron. E inen  Tag nach der G eburt kastrie rte  Meerschweinchen sind bis 
zum 7, Lebenstag unem pfindlich gegen größte östrogenm engen (250 R atteneinheiten  
bzw. 0,4 i. E.). Die Ö strogenem pfindlichkeit s te ig t dann, gemessen an  der L atenzdauer 
bis zum E in tritt der W rkg., an  deren D auer u. der A nzahl der positiv  reagierenden 
Tiere, sowie der Größe der erforderlichen Hormondosen bis zum 30. L ebenstag an . 
Wird erst nach dem 30. Lebenstag k as trie rt, so is t die Östrogenem pfindlichkeit nach 
diesem Zeitpunkt n ich t anders als bei im A lter von 1 Tag kastrie rten  Tieren, wenn sie 
dieses Alter erreicht haben. Auch zusätzliche U terusexstirpation  ändert n ich ts. Bei 
Hatten wurden ähnliche Ergebnisse erhalten. D ie E ntw . der östrogenem pfindlichkeit 
wird danach für unabhängig vom  U terus u. vom O var gehalten. (Endocrinology 29. 
779—83. Nov. 1941. New H aven, Conn., Y ale U niv., School o f Med., Labor, o f P rim ate  
Biol. and Dep. of A nat.) JüNKM ANN.

A. R. Abarbanel, P ie  vorbereitende W irkung von Stilböstrol a u f den graviden 
mnschlkhen Uterus. W ährend  Verss., durch orale Verabreichung von 100—250 mg 
Stilböstrol (I) die gravide G ebärm utter im ersten D ritte l der Schw angerschaft fü r die 
Wrkg. von wehentreibenden M itteln  vorzubereiten, erfolglos verliefen, gelang dies m it 
guter Wrkg. im letzten D ritte l bei Verwendung von 100—-150 mg I. Alleinige V er
abreichung von I  is t erfolglos; die Fortsetzung der W ehen m uß durch w ehentreibende 
Mittel herbeigeführt werden (Chinin, H ypophysenhinterlappenextrakt). ■ I  wurde 
weiterhin mit Erfolg zur V orbereitung des graviden U terus fü r die W rkg. von W ehen
mitteln bei Ausbleiben der W ehen, der G eburt u . bei U terusschwäche verw endet. 
Die Schwangeren, vornehm lich die im letzten  D ritte l der G rav id itä t, vertrugen selbst 
bohe Dosen von I ohne Schädigungen. N achteilige W irkungen von I  au f den V erlauf 
der Wehen, die Säuglinge, die Sterblichkeit post partum , die Lochien u. die Milchbldg. 
wurden nicht beobachtet. (Surgery, Gynecol. O bstetr. 73. 257— 62. Aug. 1941. New 
York, Morrisania H osp., D ep. o f O bstetrics a. Gynecol.) B r ü g g e m a n n .

William Freeman und  Rose Small, W irkung von Testosteronpropionat a u f ver
schiedene reaktionsfähige Organe der infantilen Ratte. R a tte n  von 25—30 Tagen A lter u. 
30—35 g Gewicht beiderlei Geschlechts wurden k as trie rt. D ie männlichen Tiere w'urden 
durch 3 Tage m it Gaben von 0,5— 10,0 mg Testosteronpropionat behandelt, d ie w eib
lichen mit solchen von 0,2— 10,0 mg. Tötung 24 S tdn . nach der letzten  In jektion . 
Am empfindlichsten reagierte der U terus m it Gewichtsvergrößerung, es folgten die 
Gewichte von Sam enblasen u. P ro s ta ta  u. die Gewichte des Kopfes des Nebenhodens, 
dann die Hodengewichte. D as Thym usgew icht w urde bei beiden Geschlechtern gesenkt, 
das Ovargewicht höchstens unw esentlich erhöht. (Endocrinology 29. 758— 61. Nov.
1941. Worcester, M ass., S ta te  H osp., R es. Service.) JüNKMANN.

James G. W ilson, James B. Ham ilton und W illiam  C. Young, E in flu ß  des 
■ „?  Gegenwart der Ovarien a u f die reproduktive F unktion  bei m it Androgen
injizierten Raiten. M ännliche R a tte n  verschied. A lters (5, 10, 20, 30, 40 oder 120 Tage) 
werden mit einer G esam tdosis von 36 mg Testosteronpropionat v e rte ilt au f  Einzel- 
mjektionen von 3,0 mg 3 m al w öchentlich über 4 W ochen behandelt u. anschließend 
durch 2—4 Monate das sexuelle Verh. (Östrus, Paarungsbereitschaft, Schwanger
schaften) kontrolliert. Bei Behandlungsbeginn nach dem 15. Lebenstag wurden keine 
Meningen der reproduktiven Funktionen ausgelöst. E rhebliche Beeinflussung wurde 
jedoch bei Behandlungsbeginn am  5. u. 10. Lehenstag gefunden: Ausbleiben des 
Lyclus, Unterdrückung von O vulation u. Corpus luteum -Bldg., mangelhafte Em pfind- 
Jichkeit der U teri au f zugeführte Östrogene, auch nach K astra tion . D a letztere auch
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Lei K astra tio n  der T iere gleich nach der G eburt als Folge der Androgenbehandlimg 
e in tra t, kann  sie n ich t m it der O varialsekretion Zusammenhängen. (Endocrinology 
29. 784— 89. Nov. 1941. New H aven, Conn., Y ale U niv ., School ofM ed., Labor, of 
P rim a te  Biol. and  D ep. o f A nat.) J unkmann.

C. W. Emmens, A usm aß der Resorption von Androgenen und Östrogenen injreier 
und  veresterter Form  aus subcutan im plantierten Tabletten. M it einer Handpresse scharf 
gepreßte, diskusförm ige T abletten  von durchschn ittlich  40 mg Gewicht, 6 mm Durch
messer, 2,1— 2,3 mm D icke in  der M itte  u. 1,2 mm D icke am  R and werden einzeln 
erwachsenen m ännlichen R a tte n  im p lan tie rt (subcutan) u. durch Zurückwiegen nach 
verschied, langer Z eit das Ausm aß der R esorption  der einzelnen Steroide ermittelt. 
P ro  M onat w urden durchschnittlich  in  °/0 des Tablettengew ichtes resorbiert von Testo
steron 36,8, Testosteronpropionat 21,8, Testosteron-3-acetat-17-n-butyrat 8,2, Tulo- 
steron-3-acelal-17-propionat 6,2, Testosterondipropionat 5,2, Testosteronpropionatoxim 3,8, 
Testosteronbenzoat 0,23, Testosteronhydroxylaminacetat 0,0 u. Testosteronpropioml- 
hydroxylaminacetat 0,0, von Östriol 7,0, Östradiol 7,0, Östradioldipropionat 7,5, Öslra- 
diol-17-propionat 3,8, Östradiol-17-caprylat 2,9 u. Östradiol-3-benzoat 0,65, von Stilb- 
östrol 19,2, Stilböstroldiacetat 12,0, Slilböstroldipropionat 9,7, StilböstroldiisobutymtUß, 
Stilböstroldi-n-butyrat 3,5, Slilböstroldi-n-valerianat 3,4, Stilböslroldicapronat 2,7, Stilb- 
öslroldilaurat 2,0, Stilböslroldipalmitat 1,3 u. Stilböslroldibenzoat 0,01. Tabletten aus 
S tilböstrol, sowie aus einigen seiner D iester, ferner auch solche aus Methyltestosleron, 
Equilenin  u. Östriol zerfallen leicht. (Endocrinology 28. 633— 42. A pril 1941. London 
N ational In s t, for Med. Res.) JuNKMANN.

P. A. Duff und  Hugh H. Darby, Die Kükenlcammreaktion auf Androgene. Die 
Eignung des K ükenkam m es zur q u an tita tiven  biol. A usw ertung von Androgenen wird 
in  verschied. Vers.-Anordnungen un tersucht. D ie Originahverte von Fkank u. 
K l e m p n e k  zeigen eine zu starke V ariation . A uch R ed. des Vol., in dem die Androgene 
am  K am m  eingerieben werden, bessert die V erhältnisse n ich t. Auch Verwendung von 
n u r einen T ag alten K üken h a tte  gegenüber 7 Tage a lten  keine Vorzüge. Auch mit der 
Technik von DoKFMANN u. G k e u l i c h  (subcutane In jek tion) wurden keine befriedigen
den R esu lta te  erhalten , ebenso n ich t bei Verwendung w eiblicher Küken, die außer
ordentlich sclrwer beschaffbar waren. L etztere reagierten  zw ar etwas gleichmäßiger 
(Fehlen von K om plikationen durch  den eigenen H oden u. dessen Beeinflussung). Der 
K ükenkam m  w ird  danach fü r ungeeignet zu q u an tita tiven  Androgenbestimmungen 
gehalten. (Endocrinology 28. 643—47. A pril 1941. New Y ork City, Columbia Univ., 
Coll. o f Physicians and  Surgeons, Dep. of U rol., A nat. and  Biocliem.) Junkm ank.

D. Roy M cC u llag h u n d  Ross G u ille t, D ie Verwendung des K ükens zur Auswertung 
von Androgenen. (Vgl. vorst. Ref.) In  ausgedehnten Vorverss. wurden optimale Be
dingungen fü r die D urchführung von A ndrogenausw ertungen am Kükenkamm er
m itte lt: A lter der K üken 6— 7 Tage, tägliche H orm oneinreibungen durch 5 Tage, Ein- 
reibungsvol. 0,02 oder besser 0,01 ccm, abgemessen durch geeignete, geeichte Spritz» 
u. E inreibung des Öls m it der stum pfen K anüle, Bewegung des Spritzenstempels mit 
M ikrom eterschraube, R ed. des Gewichts des sauber abgetrenn ter Kamms auf das 
K örpergew icht, möglichst ausschließliche Verwendung m ännlicher Küken. Au 
663 K üken ergab sich bei Tagesgaben zwischen 1 u. 4 y  A ndrosteron die Beziehung: 
y  — 0,35 +  0,23 x — 0 02 x 2 (y  =  mg K am m gew icht je  g  Körpergewicht, x  =  Tages
dosis in y). D ie V ariationsbreite is t jedoch sehr groß u . e rlaub t nu r rohe Schätzungen. 
Die K apaunenkam m m eth. b leib t die M eth. der W ahl. (Endocrinology 28- 648—50. 
April 1941. Cleveland, 0 . ,  Clinic F oundation , Dep. o f Biochem. and Endo- 
crinol.) JUNKMANN-

W. H. H oskins, G. W. Beach, J. R. Coffman und  F. C- Koch, Der Kükentest 
fü r  Androgene. (Vgl. vorst. Ref.) D ie K ükenkam m m eth. d e r  Androgenausw ertung  
w ird  als sehr ungenau abgelehnt, -weil die K äm m e schon unbehandelter Tiere eine starke 
V ariation aufweisen, ebenso wie die R k . au f  Androgene, sowohl bei subcutaner oder 
in tram uskulärer In jek tion , wie auch bei lokaler A pplikation durch  Injektion oder Ein
reibung. (Endocrinology 28. 651— 53. A pril 1941. Chicago, ID., U niv., Dep. of Bio
chem.) J u n k m a n n -

David Rubin, DieFrage eines wasserlöslichen Hormons aus dem Hoden. L angdauernde  
F ü tte ru n g  von getrockneten S tierhoden an n. m ännliche u. w eiblich erwachsene Ratten 
(0,2— 1,2 g täglich) h a t keinen E inf). a u f  die K eim drüsen oder die Ausbldg. der sek. 
G eschlechtscharaktere. Tägliche In jek tionen  von wss. H odenextrakten  (frische Stier
hoden bei 32° m it W . ex trah ie rt, E iw eißfällung m it wasserfreiem Na-KOj, Filtration, 
K rysta llisa tion  des überschüssigen N a2SO., in  der K älte  u. E inengen des durch iizl- 
E x trak tio n  en tfe tte ten  E x trak tes , so daß  1 ccm 25 g H oden entspricht) bewirkte nei 
jungen geschlecbtsreifen M ännchen R ed. des K örpergew ichts u. des Gewichts der
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accessor. Sexualorgane, d ie  H oden blieben unbeeinflußt. D ie W rkg. geb t größtenteils 
zu Lasten von NaSO,¡-Resten. Analoge E x tra k te  aus Schweinoleber h a tten  d ie  gleiche 
Wirkung. Der Hoden en th ielt nach  diesen Verss. keino spezif. au f  den H ypophysen
vorderlappen hemmend w irksam e wasserlösl. Substanz. (Endocrinology 29. 281— 87. 
Aug. 1941. Chicago, 111., U niv ., H u ll Zool. Labor.) J u n k m a n n .

“Fritz Bischoif, E in flu ß  vei-zögerter Resorption au f die spezifische gonadotrope 
Wirksamkeitssteigerung. Als „n ichtspezif. W irksam keitssteigerung“ w ird die Tatsache 
der stärkeren W irksam keit verze tte lter kleiner Gaben von H ypophysenvorderlappen
hormonen gegenüber einm aliger In jek tion  großer Dosen bezeichnet, als „spezif. W irksam 
keitssteigerung“ w ird d ie  gegenseitige W rkg.-V erstärkung von H ypophysen- u. 
Schmngerenharngonadotropin verstanden. D ie W rkg. von Prolan, gemessen am R atten - 
ovargewicht, is t bei un terte ilte r Dosis stä rk er als bei einm aliger In jektion , u. bei I n 
jektion als unlösl. Cu-Verb. w iederum etw as s tärker als bei un terte ilte r Dosis. D ie 
Wrkg.-Verstärkung is t jedoch n ich t so ausgesprochen wie bei H ypophysengonadotropin. 
Analog wirkt Benutzung der Zn-V erbindung. Bei einem gereinigten P räp . aus S tu ten 
serum war die W irksam keitssteigerung durch Anwendung der Cu-Verb. geringfügig u. 
nicht signifikant. D ie spezif. W irksam keitssteigerung durch K om bination von P rolan  
u. follikelstimulierendem H ypophysenhorm on w ird ebenfalls durch Anwendung der 
Cu-Verb. u. dam it Resorptionsverzögerung vers tä rk t, u. zwar in  höherem Maße, ■wenn 
das Hypophysenpräp. als Cu-Verb. benu tz t w ird , u. in  geringerem Maße, w enn das 
Hnmgonadotropin als Cu-Verb. vorliegt. (Endocrinology 28. 611— 14. A pril 1941. S an ta  
Barbara, Cal., Cotage H osp., R es. In s t., Chom. Labor.) J u n k m a n n .

M. Zalesky, L. J. W ells, M. D. Overliolser und E. T. Gomez, W irkungen der 
Hypophysektomie und der Ersatztherapie a u f Schilddrüse und Nebennieren des männlichen  
,,gmund sguirrel“. Schilddrüse u. N ebenniere von Citellus trideccm lineatus weisen einen 
Jahrescyclus au f (vgl. A natom . R e c .-62 [1935]. 109). D urch H ypophysektom ie w ird  
das Schilddrüsengewicht von 21,3 au f 16,5 gesenkt (Differenz w ird n ich t fü r signifikant 
gehalten). Histolog. zeigt sich V erflachung des Epithels, reichlich s ta rk  färbbares Koll. 
u. Zunahme des interacinären  Bindegewebes. D er Jahrescyclus (inakt. Phase von Okt. 
bis Mai, akt. Phase von A pril b is Okt.) erlischt. D as Nebennierengewicht s in k t signi
fikant von 20,7 auf 7,1 mg, vorwiegend durch A trophie der R inde. Zona reticu laris u. 
fasciculata verschwinden, die Zona glomerulosa w eist patholog Zellveränderungen au f  
(Pyknose, E ettinfiltration, Fibrosis). D as wenig verkleinerte M ark is t histolog. norm al. 
Auch hier verschwindet der Jahrescyclus. 0,5— 2,0 mg Testosteron oder Testosteron- 
propional täglich beeinflußten Nebennieren u . Schilddrüsen n ich t, 0,5 ccm Gonadin 
(Stutenserumgonadotropin) bew irkten  eine leichte Anregung der Schilddrüse u. eine 
erhebliche Vergrößerung u. Besserung des histolog. Befundes in  der Nebenniere. 1,0 bis
2,5 mg Prospermin täg lich  beeinflußten  die Schilddrüse n ich t, brach ten  jedoch die 
Xeberuiieren auf einen fa s t n . Z ustand. Tagesgaben von 25—100 E inheiten  A nlu itrin  S  
ließen die Schilddrüsen unbeeinflußt, bew irkten jedoch eine deutliche Vergrößerung 
dor Nebennierenrinde u. ausgesprochene histolog. Zeichen ih rer A k tiv itä t. E s w ird 
hervorgehoben, daß die Schilddrüse durch die H ypophysektom ie n u r in  den Z ustand 
der n. Inaktivitütsperiode versetzt w ird, w ährend die Nebenniere eine darüber h inaus
gehende Atrophie erleidet. (Endocrinology 28- 521—30. A pril 1941. Chicago, U niv ., 
Hull Zool. Labor.; Minneapolis, M inn., U niv., In s t, o f A nat.; Columbia, Miss., U niv., 
Dep. of Anat. and D airy  H usbandry .) JUNKMANJT.

H. Bartelheimer und J. F. Cabeza, Vermehrung corlicotroper Wirkstoffe im  B lu t 
ton Zuckerkranken. Ausgehend von der Annahme, daß D iabetes häufig  durch  extra- 
insulare Faktoren kom pliziert, gelegentlich sogar ausgelöst is t, w ird im B lu t von D ia
beteskranken nach corticotropem Hormon des H ypophysenvorderlappens gefahndet 
(Auswertung an der infantilen Maus nach  J o r e s ) .  E s wurden D iabetiker m it klin . 
deutlichen extrainsulären Sym ptom en (C usH iN G -Typ, MoRGAGNl-Typ [Hyperostosis 
frontalis interna, F e ttsuch t -f- Virilismus] u . Akromegalie-Typ) unterschieden, ferner 
solche mit nicht genauer zuordnungsbaren extrainsulären Einflüssen, schließlichFällo von 
reinem Pankreasdiabetes. E ine Vermehrung des corticotropen Horm ons fand sich fas t 
stets beim C usH iN G -Typ, ferner bes. s ta rk  bei dem einzigen F a ll von M oRGAGNl-Typ u. 
bei einem der Fälle von Akromegalie-Typ, weiter öfter bei den Fällen m it unklaren 
extrainsulären Symptomen. Sie fehlte beim reinen Pankreasdiabetes, bei renaler Glykos- 
une u. war nicht zwangsläufig bei gleichzeitigem H ochdruck, wohl aber stets bei gleich
mütiger Fettsucht nachw eisbar. (Klin. W schr. 21. 322— 26. 4/4. 1942. Greifswald, 
Lmst-Moritz-Arndt-Univ., Med. K lin ik  u. Poliklinik; Garz, Rügen, Deutsches D ia
betikerheim, D iabetes-Forsch.-Inst.) _ J u n k m a n n .

Leland C. Wyman un d  Caroline Tum Süden, Angehen homoioplastischer Neben- 
nMentranspfontale bei kastrierten Ratten. H om oioplast; N ebennierentransplantate
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gehen n u r in  25— 30%  der Fälle an . In  den durchgeführten  Verss. war die Häufigkeit 
des Angehens hom oioplast. N ebenn ieren transp lan tate  in  d ie  Rückenmuskulatur bei 
n . männlichen R a tte n  32,1% , bei gleichzeitig kastrie rten  R a tte n  53,8%, bei 2 Wochen 
vor der T ransp lan ta tion  k astrie rten  Tieren 40 ,0%  u. bei 2— 3 Monate vor der Trans- 
p lan ta tion  kastrierten  R a tten  26,7% . Bei w eiblichen Tieren beeinflußte die Kastration 
das Angehen der T ran sp lan ta te  n ich t. Zusam m en mit. der Tatsache, daß Kastration 
bei M ännchen zu einer Zunahm e des N ebennierengew ichtes füh rt, bei Weibchen nicht, 
ergeben diese B efunde den Schluß, daß  das Angehen der T ransp lan ta te  beim kastrierten 
M ännchen durch d ie  durch die K as tra tio n  ausgelöste M ehrsekretion von corticostropem 
H orm on begünstig t w ird. Auch andere M öglichkeiten w erden erörtert. (Endocrinolow 
29. 240— 42. Aug. 1941. Boston, Mass., U niv., School o f Med., Physiol. Labor, and 
M assachusetts M em orial H osp., E vans M em orial.) JüNKMANN.

W. W. Swingle, J. W . Rem ington, H. W. Hays und W. D. Collings, Die 
W irksamkeit durchschlagender Gaben von Desoxycorticosteronacetat hinsichtlich des 
Schutzes adrenalektomierter H unde gegen Wasserirdoxilcation. Bei n . Hunden tritt bei 
einer W .-R etention  von etw a 140 ccm /kg W .-V ergiftung (Speichelfluß, Krämpfe) ein. 
Boi adrenalektom ierten  H unden  w ar eine viel geringere W .-Zufuhr notwendig, um die 
fü r die W .-V ergiftung erforderliche R eten tion  zu erzielen, dies deshalb, weil die Niere 
etwa n u r %  soviel W . auszuscheiden verm ochte, w ie bei den n. H unden. Auch genügte 
beim adrenalektom ierten  H und  eine geringere H y d ra ta tio n  der Gewebe, um die Er
scheinungen-der W .-V ergiftung hervorzurufen. In travenöse Vorbehandlung mit 3 ccm 
Nebennierenrindenextrakt no rm alisierte  sowohl das W.-Ausscheidungsvermögen, wie 
auch die E m pfind lichkeit der H unde fü r die G ew ebshydratntion. Vorbehandlung mit 
D csoxycorticosteronacetat (3 in tram usku läre  In jek tionen  von 5 oder 10 mg 18, 12 u. 
2 S tdn . vo r der W .-B elastung) schü tzten  d ie  H unde in  gleicher W eise vor der W.-Ver
giftung. (Endocrinology 28. 531— 34. A pril 1941. P rinceton, N. J .,  Univ., Sect, of 
Physio l., B iol. L abor.) JüNKMANN.

J. W . Remington, W. M. Parkins, W. W. Swingle und  V. A. Drill, Wirk
samkeit von Dcsoxycorticosteronacetat als Substitutionstherapie an adrenalektomierten 
H unden. 25 adrenalektom ierte H unde von 8— 12 kg w urden bei konstanter Ernährung 
m it L ebertran- u. H ofezusatz bei einer NaCI-Zulage von 2 g m it 0,25—0,5 mg Besoxv- 
corticosteronacetat pro kg in  ö l subcutan  über verschied, lange Zeit am Leben erhalten. 
U n te r dieser B ehandlung w urden Änderungen der Salzzufuhr durch entsprechende 
Änderungon der Salzausscheidung im  H a m  bean tw ortet. Bei salzfreier Ernährung 
verh inderte  d ie  N iere größere N a- u. Cl-Verluste. D ie Blutkonzz. an Na u. CI lagen 
etw as über der N orm , d ie  K -K onz. le ich t un ter der Norm. D er Blutzucker war n., 
bei größeren Horm ondosen w ar er le ich t gesenkt. K ohlenhydrataufnabm e u. Ein
lagerung verliefen norm al. D er B lu th am sto ff nahm  w ährend der Behandlung konti
nuierlich u. deutlich  ab . E rsa tz  der D esoxycorticosteronbehandlung durch Nebennieren- 
rindenexlrakt ließ ihn w ieder ansteigen. D ie H arnstoffsenkung ließ sich nicht allein 
au f  d ie  B lutverdünnung zurückführen. D as K örpergew icht n im m t zu, Hämatokrit-, 
H äm oglobin- u. Serum proteinw erte nehm en ab . N ach 5— 10 Tagen wird diesbzgl. 
ein stabiles N iveau erreicht. D er B lutdruck stieg  re la tiv  unabhängig von der Dosierung 
aber in  gewisser A bhängigkeit von der Salzaufnahm e an . W ird  s ta t t  Desoxycortico- 
steron R in denex trak t gegeben, so s in k t der B lu tdruck  wieder. M it der Blutdrucksteige
rung ging eine Pulsverlangsam ung einher. (Endocrinology 29. 740—45. Nov. 1941. 
P rinceton, N . J . ,  U niv ., Section o f Physio l., Biol. Labor.) Junkm ann.

J. Botella Llusiä, Erzielung einer echten Sekretionsphase bei der Frau durch Desoxy- 
corticosteronacetat. Bei einer P a tien tin  m it O ligomenorrhoe w urde durch Progynon- 
behandlung die P roliferationsphase der U terusschleim haut aufgebaut. Eine an
schließende B ehandlung m it 250 mg D esoxycorticosteronacetat innerhalb 10 Tagen 
führte  zur U m w andlung der Schleim haut in  d ie  Sekretionsphase. Andersartige Er
gebnisse früherer U ntersucher w’erden durch dio von diesen verwendete niedrigere 
D osierung erk lärt. (Zbl. Gynäkol. 6 6 . 687— 89. 18/4. 1942. M adrid, Med. Fak.) JüNKM.

James H. Huddleson und R. A. M cFarland, Das Verhalten chronisch ermüdeter 
Neurotiker bei der Nebennierenrindentherapie. Perorale V erabreichung von in Pillen
form  gebrachten G lycerinextrakten der N ebennierenrinde (G lyeortal Pillen, ScHIF.FFE- 
LIN & Co.) w irkte sich günstig  au f  den Z ustand  asthen. Psychoneurotiker aus. (Endo
crinology 25. 853— 66. 1939. New Y ork, U niv ., Dep. o f Neurol. a . Psychol.) BRÜGGESt

Hans Selye und  Victor Schenker, E ine schndle und  empfindliche Testmethode für 
das Nebennierenrindenhormon. D er T est beruh t au f  der Tatsache, daß Ratten her 
fehlendem N ebennierenrindenhorm on em pfindlicher gegen K älte  sind. 35—50 g schwere 
m ännliche oder w eibliche R a tten  w erden adrenalektom iert u. am  nächsten Tag ohne 
W . oder F u tte r  in  eine Temp. von -j-2 bis -(-50 gebracht. Zugleich erhalten die Vers.-
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Tiere die zu prüfenden E x tra k te  sübcutan  in  3 Dosen m it 3-std. Zwischenraum. D ie 
Einheit wird definiert als d ie  kleinste Menge, die 2/ 3 der Vers.-Tiere zu einer Zeit am 
Leben erhält, wenn 2/ 3 der unbehandelten K ontrollen der Kälteeinw . erlegen sind, 
i'iir jede Gruppe werden gewöhnlich 9 Tiere verw endet. M an erhält das E rgebnis 
meist innerhalb von 8 S tunden. D ie verw endete Menge is t äußerst gering, z. B . 167-mal 
kleiner als im n . Ü berlebenstest an  gefü tterten  R a tten , der 10 Tage erfordert. (Rroc. 
Soc. exp. Biol. Med. 39 . 518— 22. 1938. M ontreal, Can., Mo Gill U niv., Dep. o f A natom y, 
Histology and Em bryology.) U . W e s t p h a l .

Carlos Galli-Mainmi, Die W irkung von Schilddrüsen- und thyreotropem Hormon 
auf den Sauerstoffverbraueh (QO,,) der Schilddrüse des Meerschweinchens. F ü r  Schild
drüsenschnitte in  menschlichem Serum wurden Q 02-W erte von 3,81— 4,56 gefunden. 
Thyreoglobulin aus m enschlichen Schilddrüsen senkte in  Gaben von 15— 120 y -%  den
02-Verbrauch, 10—30 E inheiten  A ntu itrin  T  (thyreotropes Hormon) steigerten ihn . D ie 
kombinierte Anwendung zeigte, daß  sich die W irkungen bei geeigneter Dosierung Auf
heben. Es wird angenommen, daß  das thyreotrope Hormon seine sehilddrüscnstim u- 
lierende Wrkg. d irek t ausübt, ferner daß  das Schilddrüsenhormon teils über eine H em 
mung der thyreotropen E rodd. der H ypophyse, te ils über d ie h ier nachgewiesene d irek te  
Beeinflussung der Schilddrüse hemm end au f  d ie Funktion der Schilddrüse einw irkt, 
womit eine doppelte Selbstregulation der Schilddrüscnsekrction gegeben wäre. (Endo- 
erinology 29. 674— 79. Nov. 1941. Boston, Mass., General H osp., T hyroid. Cli- 
nic.) J u n k m a n n .

E. P. Reineke und C. W. Turner, Wachstumsreaktion von thyreoideklomierten 
Ziegen auf künstlich hergestelltes Schilddrüsenprotein. Bei jungen thyreoidektom iorten 

. Ziegen tr itt neben der E ntw . eines ausgesprochenen K retinism us ein vollständiger 
Wachstumsstillstand ein. D ie Sym ptom e können durch Zufuhr von jodiertem  M ilch
eiweiß ('l'hyrolactin) beseitig t werden. (Endocrinology 29. 667— 73. Nov. 1941. Colum
bia, Miss., Agricult. E xp . S tation .) J u n k m a n n .

R. Engel, F. Scllieehel und  H. Suchy, Ober die Wirkung hypophysinhalliger 
Insuline auf Blutzuckerspiegel und Mineralhaushalt des Stoffwechselgesunden. E ine 
Störung des Salzhaushaltes, die durch H ypophysenhinterlappenstoffe ausgelöst werden 
könnte, ist beim D iabetiker bes. unerw ünscht. In  Tierverss. h a tte  gezeigt werden können, 
daß Hinterlappenhormone zu erheblichen N a-, K - u. Cl-Verlusten führen, wobei es 
während der Behandlung zw ar n ich t zur chloropriven U räm ie kam , wohl aber nach 
deren Absetzen, wenn das durch die Diuresehemmung rückgestaute W. den K örper ver
lassen hatte. Es wurden deshalb an  einer n. Vers.-Person verschied. Insulindauerpräpp. 
untersucht. Die stärkste  W rkg. au f den Blutzucker h a tte  Zinkprotam ininsulin. D as 
BlüJXNENGRÄBERsche Deposulin  en th ielt in  den. 30 angewendeten E inheiten 0,6 E in 
heiten Hinterlappenstoffe. Innerhalb  der ersten 8 S tdn. nach seiner Anwendung zeigte 
sich eine deutliche an tid iuret. W rkg., aber keine wesentliche Störung des M ineralhaus
haltes. E rst bei 25 E inheiten H interlappenstoffen wäre eine derartige Störung zu er
warten. Trotzdem w ird vor der Anwendung hypophysinhaltiger Insulinpräpp. bei 
insulinrefraktären K om akranken gew arnt, da  hier eine chloroprive S ituation m it bes. 
Gefahren verknüpft sei. (K lin. W schr. 21- 326—27. 4/4.1942. Berlin, Charite, I. Medizin. 
Klinik.) . . J u n k m a n n .

E. Gellhorn, J. Feldman und A. Allen, Insulinkonzenlration im  B lut von nor
malen und pankreatektomierten Hunden. In  4 ccm B lut, d ie hypophysektom ierten, 
epinephrektomierten M äusen (vgl. C. 1 9 4 2 .1. 631) in jiz iert werden, w ird der Insulingeh. 
bestimmt. Im  n. H undeb lu t fanden sich jo ccm 0,00008—0,00012 E inheiten . Im  B lu t 
pankreatektomierter H unde, d ie  2 Tage lang kein Insu lin  erhalten hatten , ließ sich 
keinerlei Insulin nachweisen. D as Pankreas is t demnach die einzige Insulinquelle. 
(Endocrinology 29 . 849— 51. Nov. 1941. Chicago, H l., U niv., D ep. o f Physiol., Coll. 
of Med.) J u n k m a n n .

George M. Higgins, Formelemente des Blutes. Ü bersicht m it 209 Schrifttum s
angaben aus den Jah ren  1939/40. (Annu. Rev. Physiol. 3- 283—312. 1941. Rochester, 
Minn., Div. of E xp. Med.) B r ü g g e m a n n .

Hubert Schloßhardt und Ludwig Heilmeyer, Bluizellen im  Fluorescenzlichl. 
Verss. untor Vorwendung einer Reihe in  Normosal-Lsg. gelöster Fluorochrom e (Thio- 
flavin S, Auramin, P rim ulin , Coriphosphin, B rillantdianilgrün) u. des Luminescenz- 
mikroskops (Fa. Z e is z ,  Jena). Ausführliche Besprechung des fluorom etr. Verh. der 
einzelnen Form elem ente des B lutes. (Jenaischo Z. Med. N aturw iss. 75- 90— 99. 28/1.
1942. Jena, U niv., Medizin. K lin .) B r ü g g e m a n n .

Adelaide P. Barer und W illis M. Fowler, Vergleichende Untersuchungen über das 
j' erhalten des Hämoglobins gegen wechselnde Eisengaben. Bei der Behandlung leichter 
Anämien m it Eisen- u. A m m onium citrat waren 0,5 g täglich ohne E infl. au f den Hämo-
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globingchalt. 1— 3 g täglich w aren m ehr oder m inder s ta rk  w irksam . Tägliche Gaben 
von 1 g red. E isen  u. 1 g E isen- u. N a triu m e itra t zeigten p rak t. dieselbe Wrkg. wie 
1 g Eisen- u. A m m onium citrat. T ro tz  kleinerem  M etallgeh. w ar täglich Zufuhr von 
0,36 g Ferrosu lfat ebenso w irksam  wie 1 g der übrigen P räpara te . (J . Lab. clin. Med. 
26. 1482— 87. Ju n i 1941. Iow a C ity, S ta te  U niv. o f Iow a, College of Medicine, Dep! 
of In to m a l M edicine.) Zipf.

W . Heubner, Reaktion der Blutgifte m it Hämoglobin. Ü bersicht. (Debreceni Tisza 
Is tvdn  Tudom änyos Tärsasdg I I .  O sztälyänak M unkai [Arb. I I .  A bt. wiss. Stefan Tisza 
Ges. D ebrecen] 7- N r.'2 . 70—85. 1941. B erlin , U n iv ., Pharm akol. Inst.) B r ü GGEMANN.

Christian Petersen, Studien über Methämoglobinbildung. X X . Mitt. Örtho- 
aminophenol und Nitrosobenzol. (X V III. vg l. J u n g ,  C. 1940. I I .  3501; vgl. auch F lo re n ,
C. 1941. I I .  1410.) U nterss. an  K atzen  über den V erlauf der B ldg. von Methämoglobin (I) 
nach subcutaner V erabfolgung von o-Aminoplienol. E s ergab sich, daß die I-Bldg. durch 
d ie  o-Verb. w esentlich rascher u. s tärker vor sich ging als durch d ie  p-Verbindung. Ent
sprechende Verss. un ter Verwendung von  N itrosobenzol (subcutan in  Ä.-Lsg.) u. Vgl. 
m it den Ergebnissen früherer Verss. bei A nwendung von Phenylhydroxylamin. Bei 
N itrosobenzol verläu ft d ie  I-B ldg. beträch tlich  langsam er u. entsprechend weniger 
in tensiv  als bei Phenylhydroxylam in. D er U nterschied  w ird  im  wesentlichen auf ver
schied. Löslichkoits- u. K esorptionsgeschw indigkoiten zurückgeführt. Wie auch bei 
anderen I-B ildnem  der arom at. Beilie beobachtet, zeigen beide Substanzen einen auf
fälligen Sprung in  der D osisw rkg.-K urve. E rö rterung  des k a ta ly t. Rk.-Mechanismus 
der I-Bldg. durch Phenylhydroxylam in. E s w ird  angenomm en, daß  dor katalyt. Kreis
prozeß (vgl. C. 1940- II- 3501) in  seiner oxydativen  Phase n ich t zweistufig bis zu 
N itrosobenzol, sondern n u r einstufig  bis zum R ad ika l CeH 6N O H  führt. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 198. 675— 82. 31/12. 1941. Berlin, Univ., 
P harm akol. In s t.)  BrüGGEMANN.

K. Laki, Isolierung undK rystallisierung des Fibrinogens aus Schweineblut. Schweine- 
oxalatp lasm a w ird  1 :5  m it (N H 4)2SO., versetzt. D as als N d. ausfallende Fibrinogen 
w ird  in  der Zentrifuge abgetrennt u . in  0 ,7%  N aCl gelöst. N ach K lärung in der Zentri
fuge A dsorption an  frisch zubereitetem  Tricalcium phosphatgel. N ach erneutem Zentri
fugieren w ird  das F ibrinogen von dom Gel du rch  % -m ol., p g  =  6,6 Phosphatpuffer 
elu iert u. w iederum durch  (N H 4)2S 0 4 1 : 5 abgeschieden. D as abzentrifugierte Präcipitat 
w ird im selben Puffer gelöst. H ierdurch  w ird eine Proteinlsg. erhalten , die auf Thrombin
zusatz quan tita tiv  in  F ib rin  übergeht. Bei V erdünnung m it aqua  dest. 1:10 (40°) 
w erden un ter A bkühlung F ibrinogenkrystalle ausgeschieden. D ie Umwandlung des 
F ibrinogens in  F ib rin  du rch  T hrom bin  k an n  w illkürlich  durch  K M n04 zum Stillstand 
gebrach t werden. (H oppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 273- 95—96. 4/3. 1942. Szeged, 
U niv ., In s t. f. med. Chemie.) GrÜNING-
*  Brenno Babudieri, Forschungen nach Heilm itteln gegen die Leptospira. An mit 
L eptospira icterohaem orrhagica infiz ierten  Meerschweinchen versucht Vf. die Therapie 
m it spezif. Serum, d ie  aspezif. P ro teinkörpertherap ie , d ie  B ehandlung m it den Vita
m inen A , D 2, B 1, C, P  u. K , m it Schw erm etallverbb., Sb-, As-Verbb., Sulfamidpräpp., 
Chinin u. ähnlich w irkenden M itteln , Salicylat, T rypaflav in , Cholin, Sagrotan u. anderen 
seifenähnlichen Salzen. A ußer dem spezif. Serum w'ar keines der M ittel in der Lage, 
dio T iere zu re tten  u. n u r sehr wenige konnten  den V erlauf der Infektion gering ver
zögern. (Ist. S an itä  pubbl., R end. 3. 663— 74. 1940. Rom , In s t. f. öffentl. Gesundheit, 
B akteriolog. L abor.) G e h rk e .

Jules C. Abels, A lice T. G orham , George T. Pack und  C. P. Rhoads, Stoff- 
Wechseluntersuchungen bei Patienten m it Krebs des Verdauungskanals. I- Plasma- 
Vitam in-A-Spiegel bei Patienten m it bösartiger neoplastischer Krankheit, besonders des 
Verdauungskanals. Bei 86%  der un tersuch ten  Fälle w urde ein un ter der n. Höhe 
liegender V itamin-A-Spiegel im P lasm a gefunden. Bei einem Teil dieser Fälle war 
der niedrige A-Spiegel n ich t au f  m angelhafte Z ufuhr m it der N ahrung oder schlechte 
R esorption zurückzuführen. Bei P atien ten  m it erfolgreicher Resektion eines Magen
darm krebses w ar ein n iedriger Vitam in-A-Spiegel im P lasm a viel seltener anzutreffen. 
D urch B ehandlung m it H efe oder Lipocaic (earotinfrei) w urde bei Krebspatienten 
der Plasma-A-Spiegel erhöht. E in  n iedriger A-Spiegel w urde auch bei Kranken mit 
bösartigen V eränderungen häufig  gefunden. E s scheint sich dabei um eine störende 
W rkg. au f  die Leber u . d am it au f  den A-Stoffwecksel zu handeln. (J . clin. Invest. 20- 
749— 64. N ov. 1941. New Y ork, M em orial Hosp.) S cH W A IB O L p -

Ernest Bueding, Martin H. Stein und  Herman W ortis, Blut-Brenztraubensäure
kurven nach BlucoseverfüUerung bei normalen Personen und solchen unter Thiaminmangel• 
Nach V erfütterung von Glucose ste ig t bei n . Personen der Brenztraubensäurespiegel
im B lu t an . Die Steigerung erreich t nach  1 Stde. ih r M axim um  u. is t nach 3 Stdn.
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wieder zum Ausgangswert abgeldungen. Bei Personen un ter Thiam inm angel, d . h . bei 
Fällen mit akuter peripherer N europathie oder m it WERNIÖKE-Syndrom, is t der 
Brenztraubcnsäurenüchtemwert im  B lu t erhöht. N ach G lueoseverfütterung ste ig t in  
diesen Fällen der Brenztraubensäuregeh. im B lu t abnorm hoch; die D auer des A b
klingens ist stark verlängert. D as lä ß t auf eine Glucosespeicherung bei den genannten 
Krankheitsfällen schließen. (J . biol. Chem istry 140. 697— 703. Sept. 1941. New Y ork, 
Univ. College of Med., D epts. of Med. a. P sychiatry , Bellevue H ospital, Psychiatric  
Div.) G e h r k e .

St. K onsuloff, J .  L am b re ff  un d  J .  D je ra s s i, Weitere Untersuchungen über die 
Ursachen der Zahnschwäche der Kulturvölker und über deren Vorbeugung. X I. Ver
gleichende Untersuchungen über die W irkung des Labcaseins, des Vadurils und  des Vigan
tols. (X. vgl. C. 1 9 4 0 .1. 3416.) Ähnlich wie Labcasein zeigt auch V igantol fü r sich oder 
mit anderen Präpp. dank  seinem V itam in D-Geh. günstige W rkg. au f das Zahnwachs- 
tum bei Ratten. Noch stä rker als Labcasoin allein  w irk t seine K om bination  m it 
Vigantol. Vaduril allein zeig t eher zahnschädigende W irkungen. D ie günstige W rkg. 
der Kombination V igantol-V aduril is t  n u r dem V igantol zuzuschroiben. (roain im m ri. ua 
CowiiicTini yHirnepciiTOiu. $u3UK0-MaT0iiaiiruecKi[ «haKynTen. [Annu. Univ. Sofia, Pac. 
physico-math.] 36. N r. 3. 159— 65. 2 Tafeln. 1940.) R . K . MÜLLER.

K. Mälek und M. S te in o ch e r, Über das V itam in F . Überblick über die neueren 
Erkenntnisse über das V itam in P . Photograph. D arst. von avitam inosen E n tartungen . 
Literatur. (Ldkärnicky Vöstnik 1. 7— 9. 1942. P rag, P a . B . Fragner.) R o t t e r .

Erich V incke und  E r ik a  S ch m id t, Über den Prothrombinmangel durch seltene 
Erden und seine Beeinflussung durch V itam in K s. D ie seltenen E rden  L an than , Cer 
u. Samarium wirken wie das früher untersuchte  Neodym u. Praseodym  als A nti- 
protlirombin. V itam in IC5 m acht d ie  d u rch  die seltenen E rden  bew irkte Senkung des 
Prothrombinspiegels w ieder rückgängig. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 273. 
39—46. 4/3. 1942. H am burg, U niv ., Pharm akol. Inst.) G r Ü n i n g .

Norbert B rock , Über die Bedeutung der Ringer-Lösung. I . M itt. U nterss. über 
die Bedeutung einer R eihe Ionen (Ca, N a; CI, H C 03) u. des osmot. D rucks fü r  den 
Stoffwechsel der G cwebsseknitte von W arm blüterspeicheldrüsen (WARBURG-App.; 
„n.“ Suspensionsfl.: R iN G E R -L o C K E -L s g . bestim m ter Zus., die fü r die jeweiligen Verss. 
entsprechend abgeändert wurde). D ie Ergebnisse dieser Verss. u. ih re  Bedeutung fü r 
den Zellstoffwechsel werden e rö rte rt. D er Stoffwechsel des Gewebes nach Reizung oder 
Schädigung unterscheidet sich vor allem vom „Ruhestoffw echsel“ dadurch , daß  bei 
ihm Prozesse auftreten, deren E ndprodd. schwer diffusible „fixe Säuren“ sind. D am it 
nimmt der Ionenbestand im Gewebe zu u. der osmot. D ruck steig t an. In  diesem 
Zusammenhang erschien es wünschensw ert, festzustellen, welche Störungen des Gewebs- 
stoffwechsels sich bei lediglich quan tita tiven  Änderungen der Ionenkonz, der R i n g e r - 
Lsg. ergeben. H ierzu unternom m ene Verss. zeigten, daß die R k .-Fähigkeit des Gewebes 
gegen hyperton. Lsgg. bes. groß is t (Ausbldg. einer starken aeroben Säureproduktion). 
Auch bei hypoton. Lsgg. beantw ortete das Gewebe den osmot. Reiz m it einer ver
gleichsweise schwächeren V erringerung seiner Erholungsfähigkeit. Im  Gegensatz zu den 
Befunden bei Verwundung hyperton. Lsgg. w ar die „A npassungsfähigkeit“  des Gewebes 
an hypoton. Lsgg. -wesentlich größer. (Naunyn-Schm iedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 198. 609— 43. 31/12. 1941. Berlin, U niv ., Pharm akol. Inst.) B r ü g g e m a n n .

Norbert B rock  und H e rm a n n  D ru ck rey , Über die Bedeutung der Ringer-Lösung.
H. Mitt. Ausführliche Besprechung der Ergebnisse der in  der I . M itt. durchgeführten 
Verss. (vgl. vorst. Ref.). (Naunyn-Schm iedebergs Arch. exp. Pathol. P harm akol. 198- 
644-61. 31/12. 1941. B erlin, U niv., Pharm akol. Inst.) B r ü g g e m a n n .
* Christian B om skov, K u r t  N iko la i von  K a u lla  und Jo h a n n  M a u ra th , Über 
die Wirkung von Sterinderivaten a u f den Stoffwechsel. I .  M itt. Die W irkung von Digitalis- 
Substanzen auf den Grundumsatz. D ie W rkg. von Sterinderivv. au f den G rundum satz 
wird zusammenfassend besprochen. In  Verss. an  Meerschweinchen w urden die Befunde, 
daß bes. D igitalinderiw . W irkungen au f den G rundum satz zeigen, bestä tig t u. erw eitert. 
Mährend kleine D igitalisdosen den durch das thyreotropo H orm on erhöhten G rund
umsatz zu senken verm ögen, w irken große Dosen im gleichen Sinne wie das letztere. 
Die Ursache dieses verschied. Verh. w'ird erörtert, au f die Parallele zwischen der 
DigitaliswTkg. u. der W rkg. des Thymushormons au f den G rundum satz w ird  hin- 
gewiesen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 198. 213—31. 30/9.
1941. Freiburg i. B r., U niv ., Chirurg. K linik.) S c h w a i b o l d .

Christian B om skov  und  K u r t  N iko la i von  K a u lla , Über die Wirkung von Sterin- 
dermten auf den Stoffwechsel. I I .  M itt. Über die W irkung der Digitalissubstanzen a u f  

„ . > Herz- und Muskelglykogen. (I. vgl. vorst. Bef.) In  Verss. an  R a tte n  -wurde be
stätigt, daß D igitalispräpp. eine starke Senkung von Herz-, Leber- u. Muskelglykogen
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veru rsachen; d ie W rkg. is t beim H erzglykogen am  stärksten . D ie hieraus sich ergebenden 
Beziehungen zur W rkg. des Thym ushorm ons worden erö rtert. (Naunyn-Schmiedebergs 
A rch. exp. P a th o l. Pharm akol. 198. 232— 44. 30/9. 1941.) Schwaibold.'

Jözsef Marek, Oszkär W eltmann und Laszlö Urbänyi, Untersuchungen über 
den Mineralstoffwechsel des tierischen Organismus. I I I .  Über die W irkung von Ammonium- 
chlorid bzw. Am m onium phosphat a u f den Mineralstoffivechsel erwachsener Kaninchen 
bei kalkarmer bzw. bei kalkreicher Fütterung. (II. vgl. C. 1942. I . 2602.) Bericht über 
Stoffwechselverss. m it 8 erwachsenen K aninchen u n te r Verwendung eines kalkarmen 
(H afer u. H aferströh) bzw. eines kalkreichen (H afer u. Luzem heu) Putters. Nach einer 
Verfütterungsperiodo von 2— 3 W ochen w urde den T ieren in  den jeweils 6 Tage lang 
bis zu ihrem  Tode fortgesetzten  Vors.-Perioden in  einer nach dem Lebendgewicht be
stim m ten, jedoch in  jeder der folgenden Perioden verdoppelten Menge Ammonium
chlorid (I) bzw. A m m onium dihydrophosphat (II) in  wss. Lsg. m it der Sonde in den 
Magen eingeführt. W ichtigste E rgebnisse: 1. D urch II w ird  die Gewichtszunahme 
ungünstig  beeinflußt u. eine Gewichtsabnahm e veran laß t, ganz so wie durch das acidot. 
w irkendo I. Beide Ammoniumsalze führen bei fo rtgesetzter intraventikularer Ver
abreichung zum  Tode infolge Säurevergiftung u. zw ar bei ka lkarm er Ernährung früher 
als bei kalkroicher. D urch einen größeren K alkgeh. in  der N ahrung w ird somit die Entw. 
der Säurevergiftung verzögert u. auch d ie  K örpergow ichtsabnahm e gemäßigt. 2. Beide 
A mmoniumsalze setzen d ie  P reß lust herab u. zw ar hauptsächlich dem säuernd wirkenden 
H afer gegenüber. 3. U n te r dem E in fl. von beiden Ammoniumsalzen nimmt die Nähr
stoffaufnahm e u. im Zusam m enhang d am it auch die Menge der m it dem Kot ab
gegebenen N ährstoffe ab , w ährend gleichzeitig durch d ie  N ieren vermehrte Nährstoff- 
mengen ausgeschieden w erden. In  Pällon  m it ausreichender Nährstoffaufnahme bessert 
sich d ie  N ährstoffausnützung oder w ird  n u r w enig verm indert, die Retention wird 
aber tro tzdem  schlechter oder kaum  m erklich besser. Bei unzureichender Nährstoff- 
aufnalim o w erden A usnützung u. R eten tion  der N ährsto ffe  in  gleichem Maße ver
m indert. 4. D urch beide Am m onsalze w ird  d ie N ährstoffausscheidung nach den Nieren 
verschoben u. die pa-K onz. des H arnes erhöht, wobei II gleichzeitig auch im Darm 
die Ausscheidung von K a lk  u. gelegentlich auch von Mg durch Bldg. unlösl. Ca- u. 
M g-Salze steigert. 5. E s besteht kein  w esentlicher U nterschied in  der acidot. Aus- 
w rkg. des I u. II. Auch führen beide S toffe dieselben Änderungen im Stoffwechsel 
herbei wie jede beliebige, einseitig  P-reiche, naturgem äße N ahrung. (Mezögazdasägi 
K u ta tä so k  14. 279— 91. 1941. B udapest, T ierärztl. Hochschule, Zootechn. u. Veterinär
medizin. In s t. [O rig.: ung.; A usz.: d tsch .]) SAILER.

Jözsef Marek, Oszkär W ellmann und  Läszlö Urbänyi, Untersuchungen über da 
Mineralstoffwechsel des tierischen Organismus. IV . Beeinflussung des Stoffwechsels durch 
Natriumhydrocarbonat beziehungsweise durch Kalksalze bei erwachsenen Kaninchen mit 
kalkarmer beziehungsweise m it kalkreicher Fütterung. ( I I I . vgl. vorst. Rel.) Es wurde 
nach  dom 1. c. beschriebenen Verf. bei 8 erwachsenen K aninchen die Wrkg. des 
N aH C 0 3bzw. desC aC 0 3 u .des C a-L actats untersucht. W ichtigste Ergebnisse: l.NaHCOj 
veru rsach t bei fortgesetzter E inverleibung in  großen Mengen Gewichtsabnahme u. nach 
19—20 T agen den Tod der Tiere. M ilchsaurer u. kohlensaurer K alk  stören die Gesund
heit w ährend einer kurzen V ers.-D auer n u r unw esentlich. 2. N aH C 0 3 u. Ca-Salze wirken 
gleichfalls herabsetzend au f  d ie  P reß lust, u. zw ar hauptsächlich  bei bas. Rauhfutter. 
G leichzeitig w ird d ie  W .-A ufnahm e sowohl absol., als auch im  Verhältnis zur Trocken
masse der N ahrung gesteigert. 3. D ie geprüften  N a- u. Ca-Salze bewirken gleichfalls 
eine V erm inderung der N ährstoffaufnahm e, desgleichen einen verm inderten Nährstoff
abgang m it dem K o t, sowie eine geringere M ineralstoffausscheidung. mit dem Ham. 
M it A usnahm e des P  bessert sich bei ausreichender M ineralstoffzufuhr die °/oig- Aus
nutzung  u. R eten tion  der M ineralstoffe; d ie  P -R eten tion  gesta lte t sich im allg. un
günstig . 4. Bei reichlicher Ca-Versorgung w ird die Ausscheidung der Nährstoffe, mit 
A usnahm e der des P , durch d ie  untersuchten  Salzverbb. hauptsächlich nach den Nieren 
zu verschoben, w ährend bei ka lkarm er E rnährung  das N aH C 0 3 d ie Ca- u. Mg-Aus- 
scheidung durch den D arm , d ie  A usscheidung von W ., Trockenmasse u. P  durch die 
N ieren ste igert. In  beiden Fällen  n im m t d ie  H am m enge zu, der pn-W ert des Harnes ab. 
5. E s besteh t große Ä hnlichkeit zwischen der a lkalo t. Auswrkg. des N aHC03 einerseits 
u. derjenigen des milch- bzwr. kohlensauren Ca andererseits, wobei d ie wahrnehmbaren 
graduellen U nterschiede wohl durch d ie  geringere L öslichkeit der Ca-Salze bedingt 
worden. Auch is t  es w eiterhin  sehr w ahrscheinlich, daß  eine lange genug fortgesetzte 
kalkreiche E rnährung  zur Entw .. ähnlicher Stoffwcchselstörungen Anlaß gibt wie im 
U berschuß zugeführtes N aH C 03. (Mezögazdasägi K u ta täso k  1 5 .1 — 10.1942. Budapest, 
T ierärz tl. H oehsch., Zootechn. u. Veterinärm edizin. In s t. [Orig.: ung.; Ausz.: 
d tsch .j) Sailer.
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L.-M. Pautrier, D ie Pathologie des kollagenen und elastischen Gewebes der H aut. 
Übersicht. (Presse m ed . 49. 737— 39. 9.— 12/1. 1941.) B r ü g g e m a n n .

H. Lucien, J . P a riso t e t  G. R ic h a rd , T r a i t é  d ’e n d o c r in o lo g ie .  T .  V. T e s t ic u le .  P a r i s :  G. D o in  
e tC ie . (353 S.) 150 f r .

É„, P h arm ak o log ie . T herapie. T ox ik o log ie . H yg ien e.
E. Saupe, Magen- und Diiniulannfiillung nach Injektion von Per-Abrodil zur  

Durchjührung einer Ausscheidungsurographie. Beschreibung einer Ausscheidungs- 
urographio mit Per-Abrodil (3,5-Dijodid-4-pyridon-N-essigsaure8 D iäthanoiam in -f-
3,5-aijodid-4-pyridon-N-essigsaures D iäthylam in), bei welcher sich ein größerer Teil 
des Kontrastmittels im Magen, D uodenum  u. D ünndarm  vorfand; bei W iederholung 
der intravenösen Pyelographie w ar das gleiche Phänom en n ich t w ieder zu beobachten. 
Es handelt sich verm utlich um einen ungewöhnlichen Ausscheidungsweg eines Teiles 
des Kontrastmittels über d ie Speicheldrüsen. (Fortschr. Gebiete B öntgenstrahlen  65. 
143—4G. März 1942.) K l e v e r .
* A. T. Milhorat und W. E. Bartels, W irkung von C hinin a u f die Harnmetaboliten 
hungernder Hunde. D urch Chininanwendung w ird bei hungernden weiblichen H unden 
die Ausscheidung von Gesam t-N , H arnsto ff, P  u. anorgan. S herabgesetzt, d ie  Aus
scheidung von N H ,, Aminosäure-N, K rea tin  u. K reatin in , sowie des organ. S u. von 
Vitamin C bleibt unbeeinflußt. D ie W rkg. t r a t  erst am Tage nach der C hininapplika
tion ein, während der A nwendung w ar N- u. H arnstoffausschoidung gelegentlich sogar 
erhöht. Die W rkg. w ar s tä rk er nach einer kurzen als nach einer längerdauem den 
Chininverabfolgung. (J . Pharm acol. exp. Therapeut. 72. 28—29. Mai 1941. Cornell 
Univ., Med. Coll.) J u n k m a n n .

Yasuji Kuwahara, Über die Frage des Einflusses von Strychnin a u f die Funktion  
des Sehnerven durch Chronaxiemessung. Chronaxiemessungen an 10 gesunden Personen 
unter dem Einfl. von S trychnin. D abei ergab sich, daß S trychnin die F unktion  des 
Sehnerven nicht erhöht. (Jap . J .  med. Sei., Sect. X  2. 595. März 1940. K eio-G ijuhu, 
Univ., Augenklinik [nach dtsch . Ausz. r e f .] .)  Z ip f .

R. W. Ditchburn und E. J. Power Steele, W irkung von Coffein und K a lium 
bromid auf die Dunkeladaptation. W ährend peroralo Gaben von K B r u. T rinken von 
starkem Kaffee oder Tee bei einem an letzteres gewöhnten Menschen ohne E in fl. au f 
das Adaptationsvermögen blieben, w ar dieses schwach erhöht, wenn eine an  geringe 
Mengen Coffein gewöhnte Person starken  K affee oder Tee tran k . (N ature [London] 147. 
745—46. 14/6. 1941. D ublin , T rin ity  Coll.) B r ü g g e m a n n .

Jean Régnier, Robert David und Suzanne Bazin, über die W irkung von Cocain
chtorhydrat au f die Zellen von Elodea canadensis. Nachweis einer Potentialgiftwirkung. 
Bei 2—3-std. Einw. verschied, konz. Cocainhydrochloridlsg. vom ph =  7,6 au f E lodea 
canadensis lassen sich zwei A rten  von Erscheinungen beobachten: Bei allen Konzz. 
(4:100, 1:100, 1 :2 5 0 , 1 :4 0 0 , 1 :5 0 0 , 1 :600 , 1 :750 , 1 :1000 , 1 :5000 , 1 :1 0  0 0 0, 
1:20000, 1: 40000) tre ten  in  den Vakuolen zahlreiche lichtbrechende G ranula m it 
lebhafter BROWNscher M olekularbewegung auf. D urch starke Konzz. (1 :100  u. 
4:100) werden die Bewegungen der G ranula nach  einiger Zeit aufgehoben. Lsgg. 
von 1 ; 1000, 1: 750 u. 1: 500 verlangsam en vorübergehend die Ström ung des C yto
plasmas. Durch Konzz. 1 :7 5 0 , 1: 600 u. 1:^500 w ird die Cytoplasm aström ung vor
übergehend vollständig stillgelegt. H öhere Konzz. (1: 400 u. höher) führen zu dauerndem  
Stillstand der Ström ung. D ie beobachteten Erscheinungen werden m it den P o ten tia l
giftwirkungen in  Zusam m enhang gebracht. D afür sprechen 1. das A ufhören der W rkg. 
trotz weiterem K on tak t m it der Giftlsg., 2. der sek. S tillstand  der Protoplasm aströ- 
niung nach spontaner E rholung bei Einw . stärker konz. Lsgg. u . 3. der sek. S tröm ungs
stillstand, welcher der endgültigen Erholung vorausgeht, durch Einw . von Leitungs- 
wasser nach spontaner E rholung in  der Giftlösung. D ie letztgenannten Erscheinungen 
wurden bei Konzz. 1: 1000, 1: 750 u. 1: 500 beobachtet. (C. R . Séances Soc. Biol. 
Filiales Associées 131. 227— 28. 1939.) Z ip f .

Henry K. Beecher, D ie Prüfung allgemeiner Anästhetica. Vergleichende ü n te rss . 
über Anästhetica müssen un ter gleichen Vers.-Bedingungen durchgeführt werden. 
(Ann. Surgery H O . 823— 29. 1939. Boston, M assachusetts General H osp ita l, Surgical 
Labor, of the H arvard  M edical School.) Z ip f .

Albert R. Behnke, Einige physiologische Betrachtungen über Inhalationsanästhetica 
und Helium. D ie A bsorption inerter Gase —  S tickstoff u. H elium  — durch W . u. 
lipoide Bestandteile der Körpergewebe kann m it der A bsorption anästhet. w irkender 
Gase verglichen werden. Im  Gegensatz zu H elium  bewirken Argon u. S tickstoff bei 
hohem Druck N arkose; d ie  W rkg. en tsp rich t der M e y e r - OvERTONschen Theorie.
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Elektroencephalograph. U nterss. ergaben, daß  bei hohem atm osphär. Druck ein par
tieller Sauerstoffm angel der Rindenzollen a u ftr it t. Bei n . atm osphär. Druck ist während 
Inha la tion  eines Gemisches von 80%  Helium  u. 20%  Sauerstoff die Sauerstoffversorgung 
der H irnrinde optim al. D er resp irato r. W iderstand  von L uft, Helium-Sauerstoff- 
gemisch u. Argon is t  p roportional den Q uadratw urzeln der spezif. Gewichte dieser Gase 
oder Mischungen. (Current Res. A nesth. Analges. 19. 35—41. Jan./Febr. 1940. 
W ashington, U . S. N aval M edical C enter.) Z ip f .

Evelyn Hart Case, Trichloräthanol: tierexperipientelle Untersuchungen. Fach 
vergleichenden U nterss. an  R a tten , K aninchen u. H unden  liegen die narkot. u. letale 
Dosis von T richloräthanol etw as höher als bei T ribrom äthanol in Amylenhydrat, Bei 
gleichen Gaben pro  kg K örpergew icht ern ied rig t T ribrom äthanol die Atemfrequenz 
bei K aninchen u. Frequenz u . M inuten vol. der A tm ung bei H unden stärker als Tri- 
chloräthylcn. Boi äquihypnot. Dosen besteh t kein nachw eisbarer Unterschied zwischen 
beiden V erbindungen. W iederholte N arkose m it T richloräthanol u. Tribromäthanol 
fü h r t bei R a tten  u . K aninchen n ich t zu patholog. V eränderungen in Leber, Nieren u. 
Herzmuskel. Bei H unden bew irkt w iederholte Z ufuhr von Trichloräthanol u. in ge
ringerem G rade auch von T ribrom äthanol leichte fe ttige Degeneration der Leber. 
Bei einem T rieh lo rä thano lhund . w urde in  der Leber leichte parenchymatöse Degene
ration  beobachtet. D ie Leberfunktion w ird durch  beide N arkotica  etwa gleich stark 
beeinflußt. In  den N ieren verursachen T richloräthanol u . Tribromäthanol leichte, 
fettige Degeneration. D as H erz w ird  n ich t beeinfluß t. (C urrent Res. Anesth. Analges. 
19- 216—24. Ju li/A ug . 1940. San  Francisco, S tanford  U niv ., School of Med., Dep. of 
anesthesia.) Z ip f .

N. M. Phatak, Kohlenhydratsloffwechsel bei Äthemarkose. I. Schicksal injizierter 
(l-Milchsäure bei H und , Kaninchen und  Kalle. Boi n. u. m it Ä ther narkotisierten Hunden, 
K aninchen u. R a tten  w urde das Schicksal von in travenös injiziertem  Natrium-d-lactat 
untersucht. Aus dem B lu t n . H unde u. K aninchen verschw indet Natrium-d-lactat 
langsam er als d ,l-L ac ta t. Im  H a m  -werden keine m erklichen Mengen ausgeschieden. 
Bei n . u. m it Ä ther narko tisierten  H unden, K aninchen u. R a tten  w ird d-Lactat an
scheinend g u t verw ertet. N ach in travenöser u. in traperitoncaler In jektion von d-Lactat 
kom m t es zu G lykogensynth. in  der Leber. Als gu te  Puffersubstanz w irkt d-Lactat 
der Ä theraeidose entgegen. (Current R es. A nesth. Analges. 19. 18—26. Jan./Febr. 1940. 
C incinnati, U niv ., D ep. o f B ioehem istry and  W est V irginia U niv ., School of Medicine, 
Pharm aeology L abor.) ZlPF .

Louis Sachs, Veränderungen des B lut- und Harnchemismus wahrend und nach 
Narkose. W ährend u. nach  Ä ther-, A vertin-Ä ther, Spinal- u . Lokalanästhesie steigt 
der Blutzuckerspiegel beim Menschen an . V orbehandlung m it A tropin füh rt bei Äther- 
u . A vertin-Ä thernarkose zu V erstärkung des Anstieges u . postnarkot. Abfall. Morphin 
u. A tropin w irken ähnlich, aber schwächer. B ei Spinalanästhesie bewirken Morphin 
u. A tropin H em m ung des B lutzuckeranstiegs m it nachfolgendem starkem Anstieg. 
W ährend Lokalanästhesie erzeugen M orphin u. A tropin  beträchtliche, ankaltcndo 
V erstärkung der H yperglykäm ie. H arnstoff-N , Chloridgeh., pH u. Gesamtbascngeh. 
des B lutes bleiben w ährend u. nach  Ä ther-, A vertin-Ä ther-, Spinal- u. Lokalanästhesie 
p rak t. unverändert. Die anorgan. B lu tphosphate steigen leicht an. Dagegen erfährt 
die C 0 2-K apazitä t des B lutplasm as eine A bnahm e: Bei Ä thernarkose erhöht Atropin 
die C 0 2-K apazitä t; gleichzeitige M orphinzufuhr kom pensiert diese Wirkung. Bei 
A vertinnarkose w ird durch  M orphin u. A tropin  die C 0 2-K apaz itä t gesteigert. Der 
C 0 2-Geh. des B lutplasm as w ird  nur du rch  A vertin  verm indert. A tropin is t darauf ohne 
E infl., w ährend M orphin verstärkend  w irk t. (C urrent Res. A nesth. Analges. 18. 101 
bis 107. 1939. B altim ore, S inai-H ospital.) ZlPF.

Maurice P. Cooper, Die intravenöse Anästhesie m it Pentothal-Natrium bei Laryngo
skopie, Bronchoskopie und Ösophagoskopie. R ascher N arkoseein tritt, schnelle Er
holung, geringe Nebenwrkgg. (Nausea, E rbrechen, K opfschm erzen) u . freies Operations
feld lassen die intravenöse N arkose m it P en to thal-N atrium  bei Laryngoskopie, Broncho
skopie u . Ösophagoskopie vo rte ilh a ft erscheinen. (Current Res. Anesth. Analges. 18- 
181— 85. Ju li/A ug . 1939. Toledo, 0 -, Lucas C ounty, S ta te , Mercy Flower, Toledo 
General and  St. V inzent’s H osp., Dep. o f A nesthesia.) Zipf.

M. L. W einstein, Rektal-Pentothal-Natrium : ein neues Prä- und. Basisnarkolicum 
fü r  die chirurgische P raxis. R ek ta l-Pento thal-N atrium  is t  als Basisnarkotikum für die 
m eisten chirurg. E ingriffe hei Erw achsenen u. K indern  geeignet. (Current Res. Anesth. 
Analges. 18. 221— 23. Juli/A ug. 1939. Chicago, H l., Memorial H ospita l, Dep. of Surgery 
and  A nesthesia.) Z i p f .

R. S. Sappenfield u nd  E. A. Rovenstine, Intracain: seine Anwendung bei Bpim- 
anästhesie- Als Spinalanästhetikum  w irk t Intracain Squibb (ß-Diäthylaminoäthyl•
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p-öthoxybenzoathydrochlorid) ähnlich  wie Procain  (Novocain). (C urrent Res. A nesth. 
Analges. 19- 48—52. Jan ./F eb r. 1940. New Y ork C ity, U niv ., Coll. o f Med. and  Bellevue 
Hosp., Dep. of Anesthesia.) Z ip f .

H. Staub, Pharmakologie der Erm üdung. N ach allg. A usführungen über das 
Wesen der Ermüdung behandelt Yf. in  3 K apite ln  die Pharm akologie der E rm üdbarkeit 
der Muskelfibrille, der E rm üdung der m yoneuralen Yerb. u. der zentralen psych. E r 
müdung. Erörterung der W rkg. einer R eihe A nalepticis. (K lin. W schr. 21. 73— 78. 
24/1.1942. Basel, U niv., Pharm akol. A bt.) B r ü g g e m a n n .

H. Staub, Zur Pharmakologie der Ermüdung. Inhaltlich  ident, m it vorst. referierter 
Arbeit. (Schweiz, med. W schr. 72. 303—04. 14/3. 1942. Basel, U niv. Pharm akol. 
Inst.) B r ü g g e m a n n .

W- N. Kazeeff, Die hervorragenden Baktericide, die Sulfamide. Zusammenfassende 
Übersicht. (Nature [Paris] 1940. I I .  401— 05.) K l e v e r .

E. K. Marshall jr., D ie Chemotherapie der Bakterien. Überblick m it 308 L ite ra tu r
angaben aus den Jah ren  1939/40 über die therapeu t. Verwendung der Sulfonam id- 
verbb. (I). (Vgl. C. 1941. I I .  772; I. 2138.) Besprochen w erden: M ethodik u. Technik 
der Best. von I; B ehandlung experim entell erzeugter Infektionen (Streptokokken, 
Pneumokokken, andere B akterien); tox . Eigg. der I ;  Resorption, E xkre tion  u. Ver
teilung; Wrkg.-Mechanismus. (Annu. Rov. Physiol. 3. 643— 70. 1941. B altim ore, U niv.,
Dep. of Pharmacol. and  E xp . Med.) B r ü g g e m a n n .
* Francesco Paolo Mazza und Camillo Lenti, Über- die Wachslumsjaktoren der B a k
terien, (+)-Pantothensäure und  p-Aminobenzoesäure, und  ihre Beziehung zur Wirkung der 
Sulfamide. Die Entw . von  E scherichia coli in  gepuffertem K ulturm edium  läß t sich durch 
die Messung des 0 2-Verbrauches u. der anaeroben Gtykolyse nach W a r b u r g  verfolgen, 
analog auch die Vermehrung von Streptococcus haem olyticus am V erlauf der Glykolyse. 
Die Wachstumskurve en tsp rich t der Gleichung N  =  N 0-e (t — 10), wo N  u . N 0 d ie Zahl 
der Individuen zu den Zeiten t u . t0 u. e den W achstumskoeff. bedeuten. D as W achstum  
folgt dem Gesotz von M a l t h u s .  In  nährstofffreien Medien verläuft die Stoffwechsel
kurve linear. Bei Coli lieg t der W achstum skoeff. un ter aeroben Bedingungen höher. 
(r)-Pantothensäure bew irk t bei Coli eine leichte E rhöhung der 0 2-Aufnalime, w ährend 
sie auf die Glykolyse von Coli u . des Streptococcus ohne W rkg. ist. p-Aminobenzol- 
sulfamid, 2-(p-Am inobenzolsulfonyl)-aminopyridin, 2-p-Aminobenzolsulfonylthiazol 
hemmen die Entw . der B akterien , die m it der A nfangsintensität w eiter atm en. D ie W rkg. 
dieser Stoffe is t d irek t au f  die R eproduktionsvorgänge gerichtet, die von den reinen 
Stoffwechselvorgängen verschied, sind. Die m axim ale Hemmung durch die Sulfam ide 
tritt bei einer Konz, von 3— 5 -10-4  g/ccm ein u. erstreck t sich sowohl au f die aeroben, 
als auch die anaeroben Vorgänge, au f  erstere jedoch m it größerer In tensitä t. Die bakterio- 
stat. Wrkg. der Sulfam ide w ird  durch  Pantothensäure n ich t gehemm t, trotzdem  diese 
ihre Wrkg. auf den 0 2-V erbrauch w eiter zeigt. p-Aminobenzoesäure is t in  Konz, von 
10~7 bis 1(V3 g/ccm ohne W rkg. au f A tm ung, Glykolyse u. Vermehrung von Coli, in  
höheren Konzz. is t sie toxisch. Diese Säure zeigt einen Antagonismus zu den Sulf- 
amiden, der dem M assenwrkg.-Gesetz gehorcht. W ahrscheinlich hande lt es sich h ier 
um die Blockierung von W rkg.-G ruppen, die sonst die p-Aminobenzoesäure binden, wie 
ein Co-Enzym an ein A po-Enzym  gebunden w ird. (Ric. sei. P rogr. tecn. 12. 1046— 55. 
Okt. 1941. T urin, U niv ., Biol.-chem. Inst.) G e h r k e .

J■ Mulder, Die Entwicklung sulfanilamidopyridinresistenter Stämme von Pneumo
kokken in vitro. Aus einer Maus, die erfolglos nach in traperitonealer Infektion  m it 
einem hochvirulenten Pneum okokkenstam m  (Amerika Type I) m it Sulfapyrid in  be
handelt worden w ar, konnte ein sulfapyrid inresistenter Pneum okokkenstam m  ge
züchtet werden. Dieser S tam m  verursachte zunächst p ro trah ie rt verlaufende In 
fektionen. Seine Virulenz stieg nach  mehreren Tierpassagen. Schließlich erlangte er 
bei voller Sulfapyridinresistenz seine volle Virulenz. A uf die klin. Bedeutung w ird 
hingewiesen. (Antonie v an  Leeuwenhoek 6 - 221—26. 1939/1940. Groningen, U niv., 
Hosp., Dep. of In te rna l Diseases.) JUNKMANN.

S. Lajos, Z um  Wirkungsmechanisnius der Svlfanilamid-Derivate (Sulfapyrid in). 
Verss. an gewaschenen Pneum okokken der Type I , I I ,  I I I  u. V II. D er m anom etr. 
gemessene 0 2-Verbrauch is t ohne Substra t geringfügig, m it Glucose, M ilchsäure oder 
Brenztraubensäure beachtlich. K atalase- (K artoffelextrakt) Zusatz verlängert durch 
Beseitigung des bei der A tm ung entstandenen Peroxyds die 0 2-Aufnahme. Zusatz 
von Sulfapyridin  verm indert die A tm ung bei Glucose u. M ilchsäure als Substrat, am 
deutlichsten bei den Pneum okokkentypen I  u . V II. Diese H em m ung der A tm ung 
tritt auch in Ggw. von K atalase u. in Anwesenheit von B renztraubensäure auf. Der 
ieroxydgeh. der A nsätze w urde nach 2-std. V eratm ung von Glucose oder Milchsäure 
bestimmt. In  den K ontrollverss. wurde 28— 81%  des veratm eten  0 2 als H 20 2 gefunden,
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bei Sulfapyridinzusatz 31— 93%  u - bei Ggw. von Sulfapyrid in  +  K atalase 8,3—43,2% 
Bei A nwesenheit von B lutserum  is t die A tm ung der Pneum okokken erhöht, Sulfa
pyrid inzusatz  w irk t auch hier atm ungshem m end, auch nach  Katalasezusatz. Wird 
den Pneum okokken Serum von m it Su lfapyrid in  behandelten Pneumonikcrn zugesetzt, so 
is t ihre A tm ung wenig bis deutlich geringer als in  den Verss. m it n. Serum. Wird das 
Serum erst einige Tage nach A bschluß der Sulfapyridinbehandlung benutzt, so wirkt 
es bedeutend weniger s ta rk  au f die A tm ung der Pneum okokken ein, woraus hervorgeht, 
daß seine W rkg. n ich t den A ntikörpern , sondern seinem Sulfapyridingeh. zuzuschreihen 
is t. D ie atm ungshem m ende W rkg. von Sulfapyrid in  konnte  durch Zusatz von Vita
m in  G, Glutathion oder Cystein  n ich t beein fluß t werden. Aus diesen Befunden werden 
die Anschauungen des Vf. über den W rkg.-M eclianismus der Sulfanilamide abgeleitet, 
(Biochcm. Z. 3 11 . 92— 107. 14/3. 1942. Szeged, U ngarn , K gl. ung. K. v. Horthy-Ümv., 
M ed.-Diagnost. K lin ik .) JUNKMANN.

A. Mangini und M. Filom eni, Über die Antistreptokokkenwirkung einiger Azo
verbindungen der Pyridinsulfam ide. Vff. untersuchen die W rkg. von 14 Stoffen der allg.

nebenst. Form el an  der n. u . der m it einem Stamm 
• C iH f SO.-N<-R von Streptococcus haem olyticus infizierten Maus 

bei peroraler A pplikation  u. nach subcutaner In
jektion . E ine A ntistrcptokokkenwrkg. war nicht 
nachw eisbar, wenn 1 . R  =  R  =  H ; 2. R =  H, 

R ' == CH3; 3. R  =  H ; R ' = C 2H s ; 4. R  =  H , R ' =  C3H ,; 5. R  =  H , R ' =  CH:CIf 
C H 3; 6 . R  =  R ' =  C5H 10; 7. R  =  H , R ' =  N H .C 0H 10. E ine mäßige Wrkg. zeigen die 
Stoffe, wenn 8 . R  =  H , R ' =  C6H 5; 9. R  =  H , R ' =  OaH 4- OC2H 5-p; 10. R  =  H, E' = 
C0H 4-NO2-p ist. G ute W rkg. w ar vorhanden bei 11. R  =  H , R ' =  C6H 4-N-(CH3)2-p;
12. R  =  H , R ' =  C0H 5-N -a; 13. R  =  H , R ' =  0*H4-A s03H ,-p . —  Die Toxizität der 
Stoffe w urde an  der n . Maus bei einer m axim al erträglichen Dosis zwischen 1,35—1,70 g/ 
kg erm itte lt. P eroral werden d ie Stoffe leicht resorbiert. Bei subcutaner Injektion 
w urden lokale Reizungen n ich t festgestellt. D ie Ausscheidung erfolgt hauptsächlich 
durch  den H arn  u. is t in  24— 36 S tdn. beendet. (Boll. sei. Fac. Chim. ind., Bologna 3- 
23— 24. Ja n . 1942. Bologna, U niv ., In s t. f. industrielle Chemie.) Gehkke.

Windsor C. Cutting u nd  Louis P. Gebhardt, Hemmungswirkungen von Sulfon
amiden a u f K ulturen von Aclinomyces hom inis. U nterss. an  K ultu ren  von Actinomyees 
a u f  K r a i n s k y s  Glucose, A gar oder au f  Thioglykolatnährböden. U nter aeroben Be
dingungen w irkten  Sulfan ilam id , Sulfad iazin  u. Sulfathiazol wachstumshemmend, 
le tz tere  beiden etw a gleich s ta rk  u. beide s tä rk er als Sulfanilam id. Unter anaeroben 
B edingungen w urden analoge H em m ungsw irkungen beobachtet. Die verwendeten 
Sulfonamiclkonzz. w aren 10,'50  u. 100 m g-% . (Science [New York] fN. S.] 94. 568 
b is 569. 12/12. 1941. San  Francisco, Cal., S tanford  U niv. School o f Med.) JUNKMANN.

George P. H eckei, Chemotherapie während der Schwangerschaft. Gefahr dtr 
Schädigung des K indes durch Sulfanilam id und  seine Derivate. D as Schicksal der Kinder 
von 13 Schwangeren, die zu verschied. Zeiten w ährend der G rav id itä t wechselnd hohe 
Mengen von Sulfonam iden (Sulfan ilam id , Sulfathiazol) e rhalten  hatten, wird ver
folgt. Bei keiner der M ütter schwerere Vergiftungserscheinungen. Bei einem Kind 
entw ickelte sich nach  der G eburt eine schwere A näm ie, d ie  mangels anderer Erklärungs- 
m öglichkeiten au f  das von der M utter in  den letz ten  Schwangerschaftswochen ein- 
genommene Sulfanilam id (50 g in  37 Tagen) zu rückgeführt wurde. Erörterung der 
Sehädigungsm öglichkeiten fü r das K ind  bei Anwendung von Sulfonamiden während 
der G rav id itä t. (J . Amer. med. Assoc. 117- 1314— 16. 18/10. 1941. Rochester, N- Y> 
U niv ., School o f Med. and  D en tis try .) JUNKMANN.

Sv. Harild, D ie intraperitoneale Verwendung von Sulfathiazol bei Bauchschüssen. 
B erich t über d ie  O peration von 8 Fällen , d ie 10 g Sulfathiazol in  Pulverform ins Ten- 
toneum  u. 2 g  in  d ie  Bauchwundo erhielten. 4 P a tien ten  starben. Der Eindruck des 
Erfolges der B ehandlung is t aber im m erhin ein so gu ter, daß  w eitere Unters, wünschens
w ert erscheint. (Zbl. Chirurg. 69 . 581— 86. 4/4. 1942. K openhagen.) JUNKMANN.

Tom Dewing und  Sydney Smith, Sulfanilylguanidin. E s w urde seinerzeit (ygl. 
BüTTLE, C. 1938- I I . 3800) angenom m en, daß  bei der R k. zwischen Sulfanilamid u. 
D icyandiam id 4-Sulfonamidophcnylgv.anidin  entstehe. Tatsächlich findet die Sub
stitu tio n  aber in  1-Stellung s ta t t  u. das erhaltene P rod . is t ident, m it dem inzw ischen  
von M a r s h a l l  (vgl. C. 1 9 4 1 . I . 1835) dargestellten Sulfanilylguanidin. 
[London] 148- 24. 5/7. 1941. D artfo rd , W ellcome Chem. W orks and  Bckcnham, »VeU* 
come Chem. Res. Labor.) JUNKMANN-
*  Julia B. M ackenzie, C. G. Mackenzie und E. V. McCollum, Die. W irk u n g  von 
Sulfanilylguanidin a u f die Schilddrüse der Ratte. R a tten  werden m it einer Grün®“"  
aus 200 y  Casein, 600 Zucker, 40 F e tt , 60 Salzen, 0,005 2 -M ethyl-l,4-naphthochmon
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u, 13 Tropfen durch V iosterol verstärk tem  L ebertran  ernährt. Dazu kam en entw eder 
100 Teile Hefe oder je 5 mg von T hiam in, R iboflav in  oder Pyridoxin , sowie 15 mg 
Ca-Pantothenat, 250 mg Cholin u. 500 mg C ystin  m it oder ohne Zusatz von 2,5 g 
p-Aminobcnzoesäure. Zu den Verss. m it Sulfaguanidin wurden 1— 2 %  davon der 
Diät zugesetzt. Verwendet w urden R a tte n  im A lter von 21— 23 Tagen. T ötung nach
0—16 Wochen. D ie Schilddrüsen der m it Sulfaguanidin behandelten T iere waren 
bei allen Diätformen 3— 8 m al größer als bei den entsprechenden sulfaguanidinfreien 
Diäten. Ratten, die den syn thet. V itam in  B-Komplex ohne p-Aminobenzoesäure er
hielten, jedoch m it Sulfaguanidin  bekam en, zeigten B lutungen in  der Vorderkam mer 
der Augen, die sich später au f  das ganze Auge ausbroiteten. D urch Z ufütterung von 
p-Aminobenzoesäure w urdo dieses Sym ptom  nach F ü tterung  m it 1%  Sulfaguanidin 
enthaltender D iät verh indert. H efezufütterung verhinderte es auch bei 2 %  Sulfa
guanidin enthaltender N ahrung. Auch boi Tötung nach 4 W ochen u. F ü tte ru n g  m it 
hefehaltiger D iät waren d ie  Schilddrüsen bei Zufütterung von 1 oder 2 %  Sulfaguanidin 
vergrößert u. 'zeigten histolog. hohes E p ith e l u. Verschwinden des K oll., w ährend die 
Kontrollschilddrüsen n . waren. (Scieno [New Y ork] [N. S .] 94. 518— 19. 28/11. 1941. 
Baltimore, Johns H opkins U niv ., School o f H yg. and  Public H ealth .) JUNKMANN.

Orlando Cañizares und  George E. Morris, Sulfaguanidinbehandlung der Proctitis 
fei venerischein Lymphogranulom. B ehandlung von 6 P atien ten  m it Tagesgaben von 
24 g Sulfaguanidin durch 27— 47 Tage. Bei A bwesenheit von Stenosen subjektive u. 
objektive (Rektoskopie) Besserung. (Arch. D erm atol. Syphilology 4 4 . 873— 77. 1941. 
Kern York, Univ., T hird Med. D iv ., Bellevue Hosp., Dep. of D erm atol, and  Syphilol., 
Service of Dr. F rank  C. Combes.) JUNKMANN.

S. Loewe, Abfuhrwirkung von parenteral beigebrachten Phthaleinabführmitteln beim  
Affen. An Rhesusaffen w ird  d ie  m ittlere  nach in tram uskulärer In jek tion  abführende 
Dosis bestimmt u. m it der seinerzeit erm itte lten  peroral w irksam en m ittleren  Abführ- 
dosis verglichen. Von Phenolphthalein w aren 65%  der Oraldosis in tram uskulär w irksam . 
Die Wrkg. war mild, aber nachha ltig  (schlechte W.-Löslichlceit). E in  stärker peroral 
wirksames gelbes H andelsphenolphthalein w ar ers t m it 200%  der Peroraldosis in tra 
muskulär wirksam, woraus geschlossen w ird , daß die Faktoren, d ie seine stärkere per
orale Wirksamkeit gegenüber d e r1 zuerst untersuchten Pharm akopöeware bedingen, bei 
der Injektion n ich t w irksam  w erden. Bis zu 120%  der Peroraldosis von Isacen  waren 
unwirksam bei in tram uskulärer Anwendung, ebenso die 100-fache orale Phenolphthalein
dosis von Perisialtin. (J . Pharm acol. exp. Therapeut. 72. 27. Mai 1941. Montofiore 
Hosp.) JUNKMANN.

Roger W. Robinson und  James P. O’Hare, Weitere Erfahrungen m it der Kalium - 
sulfocyanatbehandlung des Hochdruckes. Bei 75 H ochdruckkranken w urde u n te r K on
trolle des Sulfocyanatspiegels des B lutes am bulan t eine perorale T herapie m it K alium - 
sulfoeyanat durchgeführt. I n  drei Fällen  w urde der systol. D ruck um über 100 mm, der 
diastol. um 35 mm gesenkt. Bei 63%  sank der systol. D ruck um 40 mm, der d iasto l. um 
20 mm. In  18 von 20 Fällen  verschwanden die Kopfschm erzen. In  38%  der Fälle 
traten tox. Symptome, w ie N ausea, Schwächegefühl, D erm atitis, P u rpu ra  u. A bnahm e 
der Libido auf. Bei 6 K ranken  w urden als ernste Komp] ikationen D erm atitis exfoliativa, 
Heizinsuffizienz, G chim throm bose, Angina pectoris u. Psychosen beobachtet. Bei sorg
fältiger Überwachung scheint die K alium sulfocyanattherapie angezeigt zu sein bei 
Kranken mit unkompliziertem vaskulärem  H ochdruck un ter 60 Jahren . (New England 
J- Med. 2 2 1 . 964—69. 21/12. 1939. Boston, P eter B ent B righam  H ospita l, Medical 
Clinic.) Zipf.
* Walter Kreienberg, Über den Wirkungsmechanismus von Stoffen der Adrenalin- 
Ephedrinreilie. N ach kurzer k rit. Besprechung der Zusam m enhänge zwischen K onst. 
u. physiolog. W rkg. in  der A drenalin-Ephedrinreiho (Adrenalin, Sym patol, Vcrilol, 
Ephedrin, Pervilin, Benzedrin) w ird über Verss. der Messung der A kdonspotentiale an  
isolierten Stücken des B auchm arks des Regenwurms berichtet. Dessen Ganglienzellen 
besitzen eine n ich t durch afferente Reize unterhaltene rhy thm . E igentätigkeit. Durch 
10 - bis 10~3 % ig  Pervitin lsg  w urden die A ktionspotentiale deutlich u. fü r längere 
Zeit verstärkt, durch 10“ 1 % ig . Lsg. wurden sie aufgehoben. 10-1  % ig. Suprareninlsgg. 
verstärkten das Oscillogramm n u r kurzdauernd. D ie Fähigkeit einer d irek ten  Erregung 
von GanglienzeUen komme dem nach also wahrscheinlich allen biogenen Aminen zu, 
könne aber in vivo n u r dann  in  Erscheinung tre ten , wenn dies n ich t durch vorzeitigen 
Abbau verhindert w ird. (K lin. W schr. 21. 328—29. 4/4. 1942. Berlin, U n iv , Physiol. 
inst ) JUNKMANN.

Heribert Konzett, Wirkungsunterschiede optisch isomerer Phenyl- und Oxyphenyl- 
Ukylamine. Vergleichende Verss. an den isolierten m it B lu t (D A LE -SC H U STE R -Pum pe) 
durchströmten H in terex trem itä ten  von H unden. A rterialisierung des B lutes künstlich
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oder durch H erzlungenpräparat des gleichen Tieres. E s ergib t sich, daß bei wieder
holter In jek tion  die schwächer d rucksteigem d w irksam en Verbb. d-Ephedrin, l-Pseudo
ephedrin, l-Pervilin  u. I-Veritol rascher zu T achyphylaxie führen u. daß es im Zustand 
d er T achyphylaxie nach In jek tion  dieser Stoffe zu sta rken  Drucksenkungen kommt. 
D araus, daß  1-Ephedrin u. d-Pseudoephedrin durch R ed. in  das gleiche d-Pervitin 
übergehen, is t zu schließen, daß  sich diese beiden S toffe hinsichtlich der ster. Anordnung 
der O H -G ruppe am  a-K ohlenstoff unterscheiden, daß  aber das den bas. Rest tragende 
/3-Kohlenstoffatom bei allen 3 V erbb. gleich angeordnet is t. Umgekehrt haben die 
pressor. schwächer w irksam en (d-Ephedrin, 1-Pseudoophedrin u. 1-Porvitin) am a-Kohlen- 
s to ff unabhängig vom  D rehungssinn gleiche ster. A nordnung. (Naunyn-Sehmiede- 
bergs'A rch. exp. P a tho l. Pharm akol. 198. 345—54. 1/11. .1941. W ien, Univ., Pharmakol. 
In s t.)  _ JüNXMANN.

B. Steimnann und  U. Frey, D ie K reislauf W ir k u n g  des Perviiins beim ruhenden 
Oesu7ide7i. A n 17 gesunden V ers.-Personen w ird  m it dem kreislaufanalyt. Verf. von 
W e z l e r  ü . B öG E R  aus der B lutdruckm essung, sowie aus der Aufnahme der Puls
kurven  in  C arotis, Fem oralis u. R ad ia lis  eine A nzahl wuchtiger Kreislaufgrößen be
rechnet. N ach 12 mg per os ste ig t der M itteldruck langsam  u. fü r relativ  lange Zeit an, 
der d iasto l. D ruck ste ig t weniger a ls  der systo l., so daß  d ie  Pulsamplitude zunimmt. 
D ie zen trale  u. periphere Pulswmllengeschwindigkeit, letztere etwas stärker, nehmen 
zu. D ie Pulsfrequenz w ird  höchstens m äßig erhöht. D er w irksame Elastizitätskoeff. 
des W indkessels ste ig t n u r leicht an , das Min.-Vol. u. Schlagvol. nehmen in  der Mehr
zahl der F älle leicht zu. D ie absol. W erte des peripheren W iderstandes verhalten sich 
w echselnd u. sind  fü r sich allein  schwer zu beurteilen. Bei zunehmendem Min.-Vol. 
s in k t der periphere W iderstand m eist le ich t ab . N ach in tram uskulärer Injektion tritt 
d ie  W rkg. rascher u. s tä rk er ein als nach peroraler D arreichung. Nebenbei wurden die 
bekannten  erregenden W irkungen au f  das Z entra lnervensyst. auch an den Vers.- 
Personon beobachtot. D ie B efunde w erden eingehend besprochen u. m it der Wrkg. 
des Adrenalins verglichen. (Z. ges. exp. Med. 110. 60— 74. 10/2. 1942. Bern, Univ., 
Med. K lin ik .) , J u n k m a n x .

Amedeo S. Marrazzi, Beziehung zwischen Struktur m id dem Verhältnis da 
Hemmu7igs- und pressorische7i W irkung von s 7jmpathikomirM.tische71A 7nine.71. Die Reihen- 
ß-Phe7ujläth7jlamin-Adre7mli7i u. Amphetamin-D ioxynorephedrin  werden untersucht. Die 
ganglionäre Hem m ungswrkg. w ird  durch Messung des postganglionären Aktionsstroms 
festgestellt u. zu der jew eiligen pressor. W rkg. in  Beziehung gesetzt. Durch ehem. Ab
w andlung ändern  sich beide W irkungen unabhängig voneinander. (J . Pharmacol. exp. 
T herapeut. 72. 28. M ai 1941. New Y ork, U niv ., Coll. o f Med.) J u n k m a x x .

K. H. Osterwald, Das Verhalten der Hir7idurcliblutu7ig im  Cardiazölkrampf. Yerss. 
an  H unden in  Pernocton-M orphin- oder U rethan-M orphinnarkose. Bestimmt wird der 
B lu tdruck , gelegentlich der D ruck im  rech ten  Vorhof, u . s te ts  die Durchströmung der 
C arotis in te rna  (Therm ostrom uhr). E s ergab sich keine Beziehung zwischen Hirndurch- 
ström ung u. C ardiazolkräm pfen. E ine ursächliche B edeutung von Hirnanämic für die 
E ntstehung  der Cardiazolkräm pfe w ird  deshalb abgelehnt. D ie d irek te  Blutdruckwrkg. 
des Cardiazols w ar bei Verwendung der verschied. N arkosen verschieden. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arcli. exp. P atho l. Pharm akol. 198. 245— 57. 1/11. 1941. Gießen, Univ., 
Pharm akol. In s t. u . Medizin, u . N ervenklinik.) JuNKMANN-

Jacob Sacks, Norman R. F. Maier und  Nathan M. Glaser, Der Einfluß von 
Metrazol a u f ,,Neurotic Pattern“ hei Ratten. U n ter „N euro tic  P a tte rn “ wird ein ab
norm es Verh. von R a tte n , bestehend in  ziellosen H in- und H erlaufen, unter Umständen 
gefolgt von K räm pfen, nach  akust. R eizen verstanden . D ie R k . w ird nur von 20 bis 
6 0 %  d er Tiere gegeben. D urch kleine M otrazolgaben konnten auch nicht reagierende 
T iere zur R k . gebrach t w erden. D ie M etrazohvrkg. is t s tä rk er als die durch rem 
psycholog. M aßnahm en erzielbaren W irkungen. E s w ird  geschlossen, daß die Neigung 
zu dieser R k . n ich t ausschließlich au f  eine E rbanlage zurückzuführen is t. (J. Pharmacol. 
exp. T herapeut. 72. 33— 34. Mai 1941. M ichigan, U niv.) JuNKMANX-

J. Hühnerfeld, Das H ämatoporphyrin-N  encke (Photodyn). Sei7ie Anwendung in 
K lin ik  u7id P raxis. Ü bersicht. (H ippokrates 13- 303— 05. 16/4. 1942. Telgte, Nr- 
M ünster, W estf., S t. R ochushosp.) B r Ü G G E M A X N -

Miyo Furutsu, Über 2 Fälle von Methylalkoholvergiftung. Auf Genuß von % bzw. 
%  1 nachgeahm tem  „ S k o tju “ t r a t  nach  30 bzw. 40—48 S tdn . Erblindung auf. Der 
A ugenbefund e rg ab : Visus =  0, n . A ugendruck. M ypriasis, fehlende Lichtreaktion. Der 
A ugenhintergrund zeigte die Zeichen der neurit. A trophie des Sehnervenkopfes. Die 
Papille w ar b laß , leicht ge trüb t, unscharf begrenzt u . deutlich  exkaviert. Die Iam®* 
cribrosa w ar sich tbar, die N etzhau tarterien  sehr schm al, Im  rotfreien L icht untersuch 
wies der N ervenfaserverlauf der N etzhan t, bes. um  die Papille, Marmorierung auf. Das
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charakterist. K rankhoitsbild sprich t fü r M ethylalkoholvergiftung. (Jap . J . med. Sei., 
Sect. X 2- 599—600. März 1940. Tokyo, Kaiser]. U niv., Augenklinik [nach dtsch . Ausz. 
ref.].) Zipf .

Yunosuke T e rad a , Über zwei Fälle von Methylalkoholvergiftung. B erich t über 
zwei Fälle von akuter M ethylalkoholvergiftung. —  Im  ersten F all, bei einem 44-jährigen 
Patienten, tra t etw a 4 S tdn . nach  Branntw eingenuß E rblindung  m it E rbrechen, 
N'ausca u. M attigkeit auf. D ie U nters, der Augen ergab beiderseits Visus =  0. Die 
Pupillen waren auffallend groß u . reaktionslos. Der A ugenhintergrund wies etw as 
Masse, getrübte u. unscharf begrenzte Papillen u. sehr schmale A rterien  auf. —  Beim 
zweiten (53 jährigen) K ranken  t r a t  etw a 36 S tdn. nach B ranntw eingenuß E rbrechen 
u. Nausea ein. Der A ugenbefund w ar ähnlich  wie im  ersten F all. (Jap . J .  med. Sei., 
Sect. X 2. 599. März 1940. Tokyo [nach dtsch . Ausz. ref.].) Zip f .

Harry Mandelbaum und Louis J. Kane, Dilantinnatriumvcrgiftung. N ach einer 
Gesamtdosis von 3,8 g D ilan tin  (39 K apseln in  Tagesdosen von 2—3 K apseln) e n t
wickelte sich ein vorübergehendes E xanthem . N ach weiterer E innahm e bis zu einer 
Gesamtgabe von 7 ,41g  t r a t  un ter erheblicher Störung des Allgem einbefindens u. 
Temp.-Steigerung ein universelles scarlatiform es, später schuppendes E ry them  auf. 
Erhebliche Milz- u. Loberschwellung. Im  B lu t Leukocytose, keine Anämie. B lu t
chemismus normal. Vorübergehende Erhöhung der Serum phosphatasewerte. (Arch. 
Neurol. Psychiatry 45. 769—-71. 1941. Brooklyn, Jew ish H osp,, Dep. of Med.) Junkm. 
* Th. Leipert und L. Loucopoulos, Z ur Toxikologie der Stilbene. 3 K aninchen 
werden zunächst 15 Tage m it täglich  0,1 mg Cyren B  (D iäthyldioxystilbendipropionat) 
behandelt. Anschließend w urden 8 Tage 0,5 mg u. schließlich w eitere 6 Tage täglich
2,5 mg, in der ganzen B ehandlungszeit von 36 Tagen also 20,5 mg verabreicht. D ie 
quantitativ kontrollierte Ausscheidung ätherunlösl. Phenole (MlLLON-Rk.) im H am  
'ries keine Veränderungen au f, höchstens nahm  m it der infolge der F reßunlust der 
Tiere verminderten H arnm enge auch d ie  Tyrosinm enge ab . Auch bei B elastung m it 
Tyrosin schieden die behandelten K aninchen Tyrosin n ich t verm ehrt im H a m  aus. 
Auch die K ohlenhydratbelastungskurvc verlief nach der Cyrenbehandlung norm al. 
Ein Anhaltspunkt fü r eine Leberschädigung durch Stilbeno h a t sich dem nach aus 
den Verss. nicht ergeben. (Naunyn-Schmicdobergs Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 198.

—304. 1/11. 1941. W ien, U niv ., In s t .  f. physiol. Chem.) J u n k m a n n .
F. Bremer, Der Strychnintetanus und der Mechanismus der Neuroncmynchronisation. 

(Arch. int. Physiol. 51. 211-—60. Mai 1941. Bruxelles, U niv., Labor, de Pathologie 
Générale.) Zipf.

E. Rothlin, Über Yperiterfahrungen bei Mensch und Tier. Ü bersicht. (Schweiz, 
med. Wschr. 72. 385— 88. 4/4. 1942.) B rü g g e m a n n .

Godehard Goralewski, Z u r Symptomatologie der Aluminium-Staublunge. Die 
unters. der 125 Mann starken  Gefolgschaft eines Aluminium werkes ergab in  19,2%  
sichere u. in 31,2% angedeutete V eränderungen durch A lum inium staub. D ie plötzliche 
Häufung der E rkrankungen w ird  au f  eine Produktionsänderung innerhalb  der letzten 
2 Jahre zurückgeführt. D as K rankheitsb ild  w ird vorläufig un ter die Pneumonokoniosen 
emgereiht. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 10- 384— 408. 30/12. 1940. H eils tä tte  
huppertshain im T aunus.) Z iff .
, Rudolf H offm ann , Statistische Ergebnisse aus Reihenuntersuchungen a u f Silicose 
m zuxi schlesischen Betrieben. U n te r einer größeren A nzahl von A rbeitern des Quarz
schieferbruches in  K um m ersdorf wurden 35,8%  Silicosen u. eine Tuberkulosehäufig- 
r qo/TO" 4>2°/o festgestellt. In  den M ünsterberger Ton- u. Steinzeugwerken kommen 
%  /o Silicosen vor, w ährend die durchschnittliche H äufigkeit in  der Porzellan- u.

egelindustrie 21—23%  be träg t. In  10—20%  waren die Silicosen m it Tuberkulose 
''«gesellschaftet. F ü r d ie  D iagnose u. Beurteilung der S taublungenerkrankung sind 
we klm. Unters.-Methoden (B lutbild , Senkung, Spirometrie) nu r bedingt verw ertbar.

I Senkung is t um so m ehr beschleunigt, je  schwerer eine Silicose is t. D er Spiro- 
'naex war in weniger als der H älfte  der Silicosen verm indert. (Arch. Gewerbepathol. 
üewerbehyg. 10, 378— 83. 30/12. 1940. Strehlen, Schlesien, K reiskrankenhaus, Innere 
Abt-) ' . Zipf.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Imre Némedy, Herstellung und P rüfung von Syrupus R ubi Idaei. E s werden die 

™Wt.-Verff, des H im beersaftes bzw. der H im beersirupe in  der Apotheke u. in  den * 
Fabriken ausführlich besprochen. D ie weingeistige Gärung der reifen H imbeeren er
reicht ihr Maximum in den zweiten 24 Stdn. (indem 65—70%  Ges Invertzuckers schon 
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zu A. ausgegoren sind) u . läu ft in  4 x 2 4 S td n .  vollkomm en ab. E s wird weiter der 
N achw. der Verfälschungen besprochen. W eitere E inzelheiten (Tabellen) im Original. 
(M agyar Gyögyszeresztudomänyi Tärsasäg E rtesitö jc  [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 17. 
587— 606. 15/11. 1941. B udapest, U niv ., Pharm azeut. In s t. u . Univ.-Apotkeke. [Orig' 
ung .; A usz.: dtsch.]) Sailee. '

Gyula von Miksa, Beiträge zur Prüfung der ungarischen Vaseline von Lispe. Die 
aus dem Mineralöl von Lispe hergestellte gereinigte Vaseline h a t  eine hellgelbe Farbe, 
neu trale  B k. u . is t pharm nzeut. rein  E . 46—49°, E . 41—42°, J-BrZ. 9,47—10,05, 
V iscosität nach E n g l e r  3,3°, E n tflam m ungspunkt 180°. (Magyar- Gyögyszcrfetudo- 
m änyi T ärsasäg E rtesitö je  [Ber. ung. pharm az. Ges.] 17. 561— 65. 15/11.1941. [Orig.; 
ung .; A usz.: d tsch .]) S a i l e r .

U. Degen, Die ,,bulgarische K u r“  im  Blickfeld eines Apothekers. (Schweiz. 
A potheker-Ztg. 80. 187— 90. 11/4. 1942. — C . 1942. I .  641.) PANGRITZ.

Hubert Heinz, Durant-Präparate, ein Arzneimitlelproblam und seine Lösung. 
L itera tu rübersich t. Vgl. auch G r o s s e  (C. 1 9 4 2 .1. 2036.) (Chemiker-Ztg. 66.114-15. 
18/3. 1942.) H otzel.

Janos H aim ai, Verwechslungen und  Verunreinigungen von Folia Älthaeae. Eibisch- 
blätter w erden m anchm al m it den B lä tte rn  von  L ava te ra  Thuringiaca verwechselt; 
als V erunreinigung kom m en D a tu ra  stram onium , A tropa belladonna, Hyoscyamus 
niger, X anth ium  strum arium , M alva silvestris, M alva neglecra usw. vor. Diese Ver
w echslungen u. V erunreinigungen können au f G rund ihres morpholog. Charakters in 
g a n z e r  W are g u t unterschieden w erden; in  g e s c h n i t t e n e r  Ware ist es aber 
zweckmäßig, irgendein Aufhellungsverf. zu benutzen. E in e  Verunreinigung mit Steeh- 
ap fe lb lä ttem  in  einem Ausm aß von m indestens 5°/0 kann- m it dem MAYERsehen 
Reagens, eine ebensolche von 2°/0 noch m it der VlTALlschen R k. nachgewiesen werden. 
(M agyar Gyögyszeresztudom änyi Tärsasdg R rtesitö je  [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 16. 
496— 512. 15/11. 1940. B udapest, U niv., Pharm akognost. In s t. [Orig.: ung.; Ausz.; 
d tsch .]) S a i l e r .

N. Schoorl, Gehaltsbestimmung von Phenolum liquej'actum. S ta tt  der Best, der
D. nach  dem Arzneibuch em pfiehlt Vf. Best. der Entm ischungstcm p., gekennzeichnet 
durch  T rübung beim A bkühlcn, die a u f  ¿ 0 ,1 °  genau festzustellen ist. Für den Vers. 
werden 3 g des Phenols +  22 g W- im  starkw andigen  R eagensrohr bis zum Klanverden 
(etwas > 40°) erw ärm t u. u n te r zeitweiligem R ühren  die Temp. erm ittelt, bei der zuerst 
T rübung a u f tr it t .  Folgende Entm ischungstem pp. entsprechen der ursprünglichen 
Phenolkonz, in  % ; 35,0°/76,5, 37,0°/78,75, 39,0°/81,2, 40,0°/82,5, 41,0°/83,8, 43,0°/86,7, 
45,0°/89,7; Pharm akopöew are m it 82,8—84,0°/o m uß die Entm ischungstem p. 40,2—41,1 
zeigen. (Pharm ac. W eekbl. 79. 225—27. 21/3. 1942. U trech t, Univ.) GrOSZFELP.

N. V. Amsterdamsche Chininefabriek, A m sterdam , Herstellung haltbarer 
Lösungen von leicht oxydierbaren Stoffen bes. A rzneistoffen, gek. durch einen Zusatz 
von B lausäure (I) oder eines I  abgebenden Stoffes. Beispiele: 50 g Chininhydrochlorid, 
25 g U rethan, 1 g K irschlorbeerw asser (II), W . ad  100 ccm. D ie Lsg. verfärbt sieb 
beim Sterilisieren oder beim Lagern n ich t. —  E ine  20% ig. Lsg. von Natriumsalicylat 
m it 1 °/0 II bleib t beim E rh itzen  farblos. —  Apomorphinlsgg. können durch Ascorbin
säure stab ilisiert werden. S e tz t m an noch 1 °/0 I I  hinzu, so kann  man die Lsgg. ohne
W rkg.-V erlust bei 100° sterilisieren. (Holl. P. 52 365 vom 17/1. 1940, ausg. 15/4.
1942.) Hotzel.

Chemiewerk Homburg A. G. (E rfinder: Erwin Kohlstaedt), F r a n k f u r t  a. M., 
Herstellung von wässerigen Lösungen des p-Aminobenzolsulfonamidpyridins (I), dad. gek., 
daß  m an als Lsg.-V erm ittler Gemische von  p - A m in o b e n z o ls u l f o n a m id  (II), Chiuin- 
salzen (III) u .  Lsg.-V erm ittlern fü r III verw endet. —  12,5 g C h in in h y d ro c h lo r id ,  30g 
Phenyldim ethylpyrazolon, 5 g  II u .  5 g I w erden ad  100 ccm in  W. gelöst (vgl. auch
D . R . P . 676 436; C. 1939. I I .  1926). (D. R. P. 718 707 K l. 30 h vom 29/6. 1940, a-Bg. 
18/3. 1942.) Hotzel,

I. R. Geigy A.-G., Basel (E rfinder: H. Martin, W . Baumann, H. Zaeslin
und H. Gysin), Herstellung von a-Pyronearbonsäurcamiden. M an setzt a-Pyroncarbon* 
säure oder dessen S ubstitu tionsprodd . m it sek. A m inen, dessen Salzen oder Carbanun
säurehalogeniden in  Ggw. von Lösungsm itteln, K ondensationsm itteln  oder Säure
bindem itteln  um. D ie Prodd. dienen als Analeptika. —  a-P yron-5-carbonsäurechlono,
erhalten aus der C arbonsäure u. Thionylchlorid , K p .in 138— 140°, wird bei 0-40 
m it D iäthylam in um gesetzt zu 4,6-Dimethyl-a.-pyron-5-carbonsäurediäthylamid, F. 50, 
K p-0,1 145°. D ie gleiche Verb. kann  auch aus 4,6 -Dimcthyl-a-pyroncarbonsäurediäthy>-
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smin u. P0C13 bei 130° erhalten  werden. Analog erhält m an 4,6-Dimethyl-a-pyron- 
5earbmmuredipropylamid, K p.icr* 120— 130°, 4,6-Dimethyl-a.-pyron-5-carbonsäure-di- 
allylamid, K p.io-r 125— 130°, u. 4,6-Dimethyl-a-pyron-5-carbonsäuredimethylamid, 
Kp.j 158°; 4,6-Dimelhyl-cc-pyro7imrbon$äurepiperidid, F . 111— 112°; 4,6-Dimelhyl-a- 
pym-5-carbonsäuremorphylid, F . 148— 149°; v.-Pyron-5-carbonsäurediäthylamid, K p . 0l35 
100—105°, 4,6-Dimethyl-a.-pyron-5-carbonsäure-N-metliylanilid, F . 140— 141° u. 4,6-Di- 
mthyl-u-pyrön-5-carbonsäure-a.-pieolid, sublim iert hei 120— 124°, K p.io- * 110— 115°. 
(Schwed. P. 102694 vom 19/12.1940, ausg. 7/10.1941. Schwz. Prior. 20/12.
1939.) J .  S c h m id t .

Dr. Georg H enning, Chem. pharm. Werk G . m . b . H . ,  Berlin-Tempelhof 
(Erfinder: Hellmut Bredereck und Annelise M artini, Leipzig), Herstellung von 
Eudeosiden, bes. Adenosin, dad . gek., daß  m an in  w eiterer Ausbldg. des Verf. des 
Hauptpatents das durch ferm entative A ufspaltung von N ucleinsäure erhaltene Nucleosid- 
gemisch nach E ntfernen von Quanosin von Phosphorsäure, Salzen u. Verunreinigungen 
durch geeignete Fällungsm ittel befreit u . aus dem F iltra t durch K ris ta llisa tio n  bzw. 
Fällung unmittelbar Adenosin  sowie die übrigen Nucleoside ab trenn t. (D. R. P. 
718952 Kl. 12 p vom 21/2. 1939, ausg. 25/3. 1942. Zus. zu D. R. P. 649 994; C. 
1938. I. 127.) D o n le .
* Schering A.-G., B erlin , Gewinnung von weiblichem Sexualhormon, dad . gek., daß  
man vom H am  träch tiger S tu ten  ausgeht. M an fä llt m it lösl. M etallsalzen, bes. m it 
neutralem Bleiaeetat. Dem N d. kann  das H orm on m it organ. Lösungsm. entzogen 
werden. (D. R. P. 719 368 K l. 30h vom 14/10. 1930, ausg. 8/4. 1942.) H o t z e l .

Schering A .-G ., Berlin, Tertiäre Alkohole der Östranreihc durch  Einw . von A lkali- 
verbb. von Acetylcn-KW -stoffen au f K etoverbb. der Östranreihe in  Ggw. von fl. 
Ammoniak. In  ca. 250 com fl. A m m oniak, das m it Trockeneis gekühlt is t, werden 
7,5g K gelöst u. so lange Acetylen  oingeleitet, bis die blaue Farbe verschwunden is t. 
Nach 3 Stdn. werden 3 g Östron in  150 ccm Bzl. u. 50 com Ä. langsam  zugesetzt. H ierau f 
entfernt man dio K ältem ischung, lä ß t über N acht stehen u. rü h rt die Lsg. w eiter, v e r
setzt die Lsg. m it E is u. W ., säuert m it Schwefelsäure bis zur kongosauren R k. an, 
schüttelt dio Lsg. 5-mal m it Ä. aus u. a rb e ite t auf. Nach dom U m krystallisieren aus 
Methanol erhält man 2,77 g 17 - Älhinylöstradiol-3,17, F . 142— 144°. In  analoger W eise 
erhält ninn aus Equilin 17-Äthinyldihydroequilin, F . 177— 179°. Aus Equilinacetat e rhält 
man Älhinylequilin, das durch Benzoylieren in  das Benzoat übergeht. (Schwz. P. 
216937 vom 17/10. 1938, ausg. 5/1. 1942. D. Prior. 17/10. 1937.) J ü r g e n s .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Richard Kuhn 
und Hans Joachim Bielig, Heidelberg), Gewinnung von Carotinfarbstoffen aus frischem 
pflanzlichem M aterial, dad . gek., daß  man dieses oder seine wss. A nteile m it A m in
salzen bzw. quartären Ammonium verbb. behandelt, d ie m indestens einen höheren 
aliphat. Rest enthalten. D ann  sch ü tte lt m an m it organ. Lösungsm. aus. —  5 kg  Möhren 
werden zerkleinert (0°) u. m it 5 1 einer 2% ig. Lsg. von Alkyldim etkylbenzylam m onium - 
chloriden versetzt, deren A lkylreste 8— 18 C-Atome besitzen. M an sch ü tte lt 5 S tdn . u. 
zentrifugiert. Ein Teil des C arotins (I) scheidet sich bereits aus der wss. Phase aus. 
Man schüttelt m it PAe. aus. W eitere Mengen I können m it PAe. aus dem R ückstand  
erhalten werden. (D. R. P. 719 845 K l. 30h vom 1/9. 1940, ausg. 17/4. 1942.) H o t z e l .
d Syögyszer es vegydszeti termekek gyara r. t. (Dr. Kereszty &
Dr. Wolf), Ungarn, 2-Mcthyl-2,3-dihalogentetrahydrofuran. Man behandelt y-Aceto- 
•/■chlorpropylalkohol oder -ätlier m it HCl oder SOC1, oder m an läß t HCl au f y-Aceto-
7-chlorbutyrolacton einw irken. E s en ts teh t 2-Methyl-2,3-diclilortetrahydrofuran (K p .2 45°). 
Dieses wird durch Um setzung m it 2-Methyl-4-amino-5-(thioformamidoinethyl)-pyridin 
m Gg"'- von Ameisensäure u. von einem HGl-bindcnden M ittel (Pyrid in  oder Iv-Eormiat) 
m fiiamm B l übergeführt. (F. P. 870 990 vom 20/3.1941, ausg. 1/4.1942. Ung. P rio rr. 
-5/5.1940, 18/1. u. 29/1. 1941.) N o u v e l .
 ̂ Edmund Weidner, D eutschland, Desinfektionsmittel m it oberflächenakt. Eigg., 

gek. durch einen Geh. an  Rhodanwasserstoff säure u. einem Netzmittel (I), gegebenen- 
ralls kann noch ein Chininderiv. wie Optochin, Eucupin, Vucin  oder dgl. zugegeben 
"erden. Als I können hochmol., organ. Verbb. m it einem Stdfosäure- oder Phosphor- 
$ H i l l  verwendet w erden. E s komm en bes. Verbb. der allg . Form el R -C O -O -R ' •
[ ' _ X -0 -R '- S 0 2■ O ll oder R -G O -N H • R '■ SO , • OH  in  F rage, w orin R  eine

°hphat. Kette u. R ' einen a lipha t., arom at. oder hydroarom at. R est bedeutet. Z. B. 
°3 (g) Ammoniumrliodanid, 48 Natriumbisulfat, 40 Fettalkoholsulfonat m it 12— 16 C- 
Atomen u. 0,2 g Molybdänsäure worden in  1 1 W. gelöst. D as P rod. is t sauer, härto- 
uestandig u. schäum t. (F. P. 868 765 vom 17/12. 1940, ausg. 15/1. 1942. D. P riorr.

16/6., 2/8., 25/10., 25/10., 25/10. 1939 u. 10/2. 1940.) H e i n z e .
29*
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G. Analyse. Laboratorium.
A aro n  E . M a rk h a m , Aceton-Äthermischungen zum  Trocknen von Glassachen. Glas

sachen trocknet m an v o rte ilhaft m it einer M ischung gleicher Vol. Aceton u. Äther, 
die bei 30° einen um  90%  höheren D am pfdruck  u. gegenüber Fetten eine größere 
Löslichkeit als reines Aceton ha t. D er W .-Geli. soll n ich t über 13 Vol.-°/0 betragen, 
d a  sonst eine d ritte  Phase a u ftr it t. (Ind . Engng. Chem., analy t. E dit. 12. 748. Dez. 
1940. Seattle, W ash., Univ.) St r ÜBKG.

H . L . W u n d e rly  und  L . S. S m elo , Kühlvorrichtung fü r  Zentrifugen. Die Yorr., 
die die Tem p. in  Zentrifugen um  5— 10° u n te r Z im m ertem p. erniedrigt, besteht aus 
einem M etallbohälter, der m it fester K ohlensäure gefüllt u . au f der Innenseite des 
Zentrifugendeckels befestig t w ird. (Ind. Engng. Chem., analy t. Edit. 12. 754. Dez. 
1940. P ittsbu rgh , P a ., Renziehausen, D iabetic  Foundation , Childrens Hosp.) S t r ÜBIXG.

G. In d u n i, D ie Verwendung von Kaltkathodenstrahloscillographen für Strulivr- 
forschung und  absolute M essungen mittels Elektronenbeugung. Ausführliche Mitt., wie 
ein fertig  entw ickelter K altkathodenstrahloseillograph zur H erst. vonDEBYE-SCHERRER- 
R ingen b enu tz t w erden kann . Anwendung als G itterkom parator bei Vorhandensein 
eines Zweistrahloscillographen. U m gekehrt kann  die Ausmessung von Beugungsringen 
bekann ter G itte r zur absol. Spannungsm essung verw endet werden. (Schweiz. Arch. 
angew. W iss. Techn. 8 . 35— 45. F ebr. 1942. Zürich, T rüb , Täuber & Co.) Pieplow.

B . G. Simek u n d  E . K u ö e ra , E in  einfaches Gerät zur Durchmessung von Evtl- 
Debye-Scherrerogrammen. Vf. beschreibt eine A pp., bestehend aus einem Mikroskop
s ta tiv  m it aufgesetztem  K reuztischchen u. aus einem Polarographen. Damit lassen sich 
m it gutem  Erfolg Röntgenogram m e der H uLL-D EB Y E-ScH ER R ER -A nalyseu. Spektro- 
gram m e messen. D urch eine geeignete Vorr. is t es möglich, vollkommen automat. 
photom otr. K urven  herzustellen. M eßgenauigkeit ¿ 0 ,1  mm. Photographien, Skizzen, 
D iagram m e. (Chem. L isty  Vödu P rüm ysl 35. 205— 09. 10/8. 1941. Prag, Kohleforscb,- 
In s t.)  ROTTER.

F r i tz  L ie n e w e g , Elektrochemische M eß- und Regelverfahren. (Vgl. C. 1942.1.2683.) 
Vf. s te llt in  einor Zusam m enfassung dar, welche M aßnahm en erforderlich sind, um 
d ie  elektrochem . Meßverff. fü r B etriebsm essungen u. Regelungen geeignet zu machen, 
u. welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, d am it diese im  Betrieb den gewünschten 
Erfolg haben. —  F ü r  pH- u. Leitfähigkeitsm essungen w ird eine Temp.-Berichtigungs- 
anordnung nach dem K om pensations- u. nach  dem Ausschlagsverf. angegeben u. 
durch graph. D arstellungen u. Schaltb ilder erläu te rt. —  D ie polarograph. Meth. wird 
in  ih ren  G rundzügen kurz erk lä rt. D ie  unm itte lbare  R egistrierung der Ströme durch 
einen T intenschreiber über lich telek tr. V erstärker w ird  dargestellt. — Die Regelung von 
Konzz. durch galvan. oder mechan. R cgelgeräto u n te r Verwendung von Hub- u. Regel- 
Ventilen w ird an  dem elektr. K om pensationsregler beschrieben. W eiter wird die ̂ rkg.- 
W eise einer elektr. u. einer d ruckluftgesteuerten  pH-Regeleinrichtung gezeigt. — SW 
reine Säuren oder Basen zu regeln, so w ird  einer größeren Genauigkeit halber die 
stufenw eise Regelung in  2 oder 3 Regelungen h in tereinander durchgeführt. Einfacher 
is t  es, w enn der B etrieb dies zuläßt, eine Puffersubstanz zu verwenden, wobei man 
m it einor Regelung auskom m t. —  D ie M eßgenauigkeit w ird besprochen. Schließlich 
w ird  darau f hingewiesen, daß  au f  G rund der logarithm . Beziehung zwischen pir ” c-ri 
u. H '-K onz. bei manchen Vorgängen ein pn-M eßgerät d ie  H '-K onz. nicht mehr genau 
genug bestim m t. In  solchen Fällen  m uß t i t r ie r t  w erden oder ein anderes Meßvert. 
gowälilt w erden, (österr. Chemiker-Ztg. 45. 73— 81. 5/4. 1942. Berlin-Siemens- 
s tad t.)   ̂ Endbass.

H e rm a n n  L u x , i>j{-Messungen an ungepufferten Lösungen: D a r s t e l l u n g  ion 
,,Pa-reinem “ Kaliumchlorid uiid Natriumchlorid. Bei der pu-B est. ungepufferter Dsgg- 
tre ten  große Schw ierigkeiten auf, d ie  ihre U rsache in  selbst ganz geringen Verunremi 
gungen der verw endeten Stoffe haben. Vf. b en u tz t fü r säm tliche Teile seines App. 
Quarzglas, um d ie  A lkaliabgabe auszuschalten. Als E lektrode w ählt er eine kleine 
G lanzplatinelektrodo m it Gold als G rundlage, dessen Oberfläche vor der Platinierung 
m it der Gebläseflam m e geschmolzen w urde. So behandelte Elektroden geben noc 
weniger Säure ab  als nach anderen M ethoden vorbereitete. D er erforderliche 
s to ff w ird durch E lektrolyse von N atron lauge gewonnen. D ie auftretenden aU, 
Nobel w erden durch eino 30 om lango a u f  1000° e rh itz te  Quarzsandschicht zun«i • 
gehalten. D as verw endete W . w ird  zunächst m it N aO H  u. KMnO., vordestilliert, da 
2 m al aus Phosphorsäure zur B eseitigung der le tz ten  N H 3-Mengen u. zuletzt zur fre 
m m g von A lknlispuren aus Quarz destillie rt. ■— pu-reines KCl u. NaCl werden dur 
mohrfaches U m krystaU isieren u n te r A usschluß von C 0 2 u. Erhitzen auf 601) 
gestellt. D er B egriff ,,p H-reines Salz“ w ird erläu te rt. Bei KCl w ird beobachtet,
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dieses Salz die Neigung h a t, H +-Ionen einzubauen, u. zwar in  stärkerem  M aße als 
XaCI. Beim A uskrystallisieren aus schwach saurer wss. Lsg. fallen d ie am  sauersten 
reagierenden Fraktionen zuerst an . —  Die W asserstoffionenaktivitäten pu-reiner 
Lsgg. von KCl u. NaCl w erden bei verschied. Salzkonzz. gemessen. Abweichungen vom 
erwarteten Verlauf w erden au f  d ie  extrem  schwachen Säureeigg. der hydratisierten  
Alkaliionen zurückgeführt. Bei 600° w ird NaCl in  feuchter L u ft in  beträchtlichem  
Maße hydrolyt. zers., KCl nu r in  geringem Umfang. (Z. Elektrochem . angew. physik. 
Chem. 48. 210— 19. A pril 1942. M ünchen, Techn. Hochschule, A norg. ehem. 
Labor.) E n d r a s s .

M. G. Baregowskaja und I. M. Zerkownikow, Quantitative Bestimmung von 
SauersloJJ im Stickstoff nach der Hydriermethode. D ie vorgeschlageno M eth. zur B est. 
von Sauerstoff in  S ticksto ff beruh t au f  der R k. zwischen W asserstoff u. Sauerstoff 
(2H, +  0 2 -y  2 H 20 ), d ie  au f  der Oberfläche von Palladium asbest un ter Vol.-Ver- 
kleincrung des reagierenden Gasgemisches bei Zim mertemp. s ta ttf in d e t. D ie Sauerstoff
menge im untersuchten Gemisch b e träg t %  der K ontrak tion . D ie D auer der A nalyse 
beträgt 10—15 Min., d ie G enauigkeit 0 ,1 % . (3anoACKaji ilaßopaxopim [Betriebs- 
Lab.] 9. 1333. N ov./Dez. 1940.) T r o f im o w .

S. L. Ginsburg, Bestimmung der Dämpfe von organischen Verbindungen in  der L u ft 
nach der Verbrennungsmethode. (Vgl. C. 1940. I I .  2060. 2927.) D ie Verss. w urden m it 
Bzl.-Dämpfe enthaltender L u ft (0,3—0,73 m g/Liter) durchgeführt. D ie Verbrennung 
in Quarz u. Porzellanröhren g ib t annähernd dieselben R esu lta te . D ie A nwesenheit 
eines Pt-Katalysators ern iedrig t die Ergebnisse um 12— 20% . D ie Verbrennung in  
Röhren mit Durchmesser von 2— 9 mm g ib t die gleichen Ergebnisse. E in e  genaue 
Beschreibung des A nalysenganges is t wiedergegeben. (Haßopaxopnaa IIpaKruKa 
[Laboratoriumsprax.] 16. N r. 3. 23—27. 1941. Moskau, Chem.-hygien. Labor.) T r o f i .

F. F. Melnikow und B. W. Ssenilow, Über die dynamische Bestimmung von 
Btnzindämpfen in  der L u ft. (Vgl. C. 1 9 4 0 .1. 3152.) D ie M eth. beruh t auf fortlaufender 
Messung der Leitfähigkeit einer F l., d ie durch ein Sauggefäß von W lGHT fließ t. D ie 
gereinigte Luftprobe w ird im  Ofen von C a r o  verb rann t u. dann durch das Sauggefäß 
geleitet. Die Leitfähigkeit w ird durch Ablesen des Galvanom eters bestim m t. Genaue 
Beschreibung der App. u. d e r A uswertung der Vers.-Ergebnisse. (Aaßopaiopuaa 
IIpaKruKa [Laboratorium sprax.] 16 . N r. 3. 19—21. 1941.. K irow , Sanitär.-hygien . 
Labor.) T r o f im o w .

a) E le m e n te  u n d  anorganische V erbindungen,
Georg Sachs, D ie W irkung von Phenolphthalein a u f unlösliche Hydroxyde. Vf. 

untersucht die W rkg. von Phenolphthalein au f  M etallhydroxyde, die durch Fällung 
aus 0,2-n. Metallsalzlsg. m it 2-n. oder 0,2-n. N aO H  erhalten  wurden. D ie Fällung 
wurde einmal m it Überschuß von 10%  A lkali, einm al m it 10%  M etallsalz ausgeführt, 
wobei als N eutralpunkt der P u n k t gew ählt wurde, bei dem Zusatz von 0 ,1-n. N aO H  
zur Salzlsg. gerade alkal. R k. des Phenolphthaleins bewirkte. D er N d. w ird  zur E n t
fernung des Alkaliüberschusses gewaschen, ab filtrie rt u. m it l% ig . alkoh. Phenol- 
phthaleinlsg. betupft. D a A. die R k . verhindert, was wahrscheinlich d arau f beruht, 
daß der Umschlagspunkt ins G ebiet höherer A lka litä t verschoben w ird, is t der N d. 
nach dem Betupfen m it W . anzufeuchten. U nabhängig von der H erst. fä rb ten  sich 
die Hydroxyde des Pb , Cd u. Zn in  beiden Fällen carm oisinrot, Co-Hydroxyd in  beiden 
fällen lila, Ni him beerfarben; d ie  H ydroxyde des Sn2+, Sb5+, Al, F e3+ u. Cr blieben 

Cu-Hydroxyd fä rb te  sich, wenn es bei A lkaliüberschuß gefällt war, blau, 
Bi-hellcarmoisinrot. D ie bei Salzüberschuß hergestellten H ydroxyde dieser E lem ente 
wurden nicht gefärbt. Bei A lkaliüberschuß n ich t herstellbar waren die H ydroxyde 
des Sb3~ u. S n ‘+, die koll. durchs F ilte r  liefen u. des Mn5+, das w ährend des Aus
waschens oxydiert wurde. D iese infolge A dsorption des Phenolphthaleins verursachte 
rarbung tr it t  anscheinend n u r  bei k iy s t., n ich t bei am orphen H ydroxyden auf. (J . 
Amer. chem. Soc. 62. 3514— 15. Dez. 1940. Glasgow, U niv., Chem. D ept.) StRÜBING.

N- Howell Furman und John F. Flagg, Untersuchungen organischer Reagenzien 
™  Methoden hinsichtlich ihrer Anwendung. Vf. beschreibt eine volum etr. M eth. zur 
indirekten Best. von Cu u. N i aus ihren Fällungen m it Oximen, wie Cu-Salicylaldoxim ,

, ^'Lonzoitioxim oder N i-D im ethylglyoxim , d ie d arau f beruht, daß  das bei der Zers, 
gebildete Hydroxylamin m it B rom at zu N itra t oxydiert w ird. —  D er un ter günstigsten 

«lmgungen erhaltene N d. der obigen Verbb. w ird im F iltertiegel in  25 ccm konz.
' gelöst, die Lsg. u. das W aschwasser (25 ccm) werden in  das T itrationsgefäß ge
fugt, das mit einem zweifach durchbohrten K orken verschlossen w ird, der einerseits 
!nen Scheidetrichter, andererseits ein Glasrohr m it Gummischlauch träg t, das m it 
inem Quetschhahn verschlossen is t. D urch den Scheidetrichter wird 0, 1-n. K B r0 3-
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Lsg. zugegeben (10 ccm U berschuß!) u. soviel W ., daß  die Säurekonz. 3—4-n.ist. Nach 
15 Min. w ird 0 , 1-n. N a-A rsenitlsg., d ie  m it 1— 2 Tropfen 0 ,l% ig . wss. Methylorangc- 
lsg. versetzt is t, zugefügt u. zw ar in  der W eise, daß  der K olben abgekühlt u. der Scheide
tr ich te r geöffnet w ird. E s is t d a ra u f  zu achten , daß  kein B r entweicht. Bleibt die 
Lsg. nach dem S chü tteln  ro t, so w ird d ie restliche A rscnitlsg. durch Öffnen des Quetsch
hahnes zugefügt u. nach  erneutem  Zusatz von M ethylorange m it Bromat zurück- 
ti tr ie r t . D ie H ydroxylam inm enge d a rf  20 mg n ich t überschreiten. Bei der Best. des 
Cu aus Cu-Salicylaldoxim , das bei Ph =  2,6—3 aus einer essigsäure- u. Na-acctat- 
haltigen Lsg. wie üblich gefällt, dann  gewaschen u. w ie oben beschrieben, behandelt 
w urde, w erden pro  Mol Cu-Salicylaldoxim  14 Ä quivalente K B r0 3 verbraucht, d. h. 
m ehr, als die O xydation des H ydroxylam ins, u. w eniger, als d ie  Bromierung des SalicyJ- 
aldehyds erfordert. 1 ccm 0,1-n. K B r0 3 en tsp rich t 0,4541 mg Cu. Beim Oxydations
prozeß, der n ich t in  allen E inzelheiten  gek lärt is t, b ilde t sich zunächst ein weißer Nd. 
(Mol-Gew. 240), in  dem B r u. N  nachgewiesen w urden. D as F il tr a t  war frei von Nitrit, 
en th ie lt aber l /4 des N  der Verb. in  Form  des N itra ts . W ird  gleichzeitig m it dem Bromat 
B rom id zugefügt, so w erden zur O xydation von 1 Mol n u r 12 Äquivalente Bromat 
verb rauch t. K och t m an die salzsaure Lsg. des C u-Salicylaldoxim s vor dem Zufügen 
von B rom at, so sind  m ehr als 14 Ä quivalente O xydationsm ittel/M ol erforderlich. Die 
A rbeitsbedingungen sind  daher genau einzuhalten. N i-Salicylaldoxim  pSfi (CTH60 2N)2] 
erfo rdert ebenfalls 14, d ie  Pb-V erb. P b C -H .0 2N  dagegen 8 Äquivalente Bromat/Mol. 
Bei der B est. des Cu aus der F ällung  m it a-B enzoinoxim  in  am m oniakal. Lsg. wird der 
e rs t m it verd . N H 4OH (1 ccm N H 4OH, konz. +  100 ccm W .), dann mit heißem A. 
gewaschene N d. -wie angegeben gelöst, dann  5— 10 M in. gekocht, abgekühlt u. mit 
B rom at versetzt. P ro  G ram m atom  Cu w erden 6 Ä quivalente Bromat verbraucht'. 
1 ccm 0,1-n. K B rO a =  1,0595 mg Cu. Diese M eth. is t  w eniger empfindlich als die 
erste, d a  die im  N d. verbleibenden, n ich t ausw aschbaren Reagensspuren zu hohe Werte 
ergeben. Bei der B est. des N i aus dem D im ethylglyoxim nd. is t die salzsauro Lsg. des 
N d. zu kochen u. das B rom at der abgokühlten Lsg. zuzusetzen. Die Kochdauer be
tr ä g t fü r Mengon in  der G rößenordnung von 0,001 g 5 M in., fü r 0,01 g 10 Min., leem 
0,1-n. K B r0 3 =  0,2445 mg N i. (Ind . E ngng. Chem., analy t. E d it. 12. 738—40. Dez.
1940. P rinceton , N . J . ,  U niv.; F rick  Chem. L abor.) S t r ü b in g .

Pablo Pardo y Pardo, Elektroanalyse und Spektralanalyse spanischer Erze. Vf. 
g ib t eine Zusam m enstellung verschied, an a ly t. V erfahren. F ü r  die Best. von Cu neben 
Fe, gegebenenfalls auch  Zn u. N i w ird die E lektroanalyse ohne äußere Stromquelle 
in  salpetersaurer Lsg. (Abscheidung von Cu an  P t-  oder Cu-Kathode, als Anode Zn- 
S tab) m it anschließender m aßana ly t. B est. des Fe (m it K M n04) bzw. elektrolyt. Ab
scheidung von Cu +  Fe -)- Zn bzw. Cu +  F e +  N i empfohlen. F ür die Best. von 
Au in  Spuren w ird ein spek tra lanaly t. Verf. entw ickelt, auch P t, P d , Ru u. Ir werden 
spek tra lanaly t. bestim m t. (A finidad 18. 257— 79. Nov. 1941.) R- K  MÜLLER.

Imre Sarudi (v. Stetina), Bemerkungen zum  Freiberger Aufschluß des I/tger- 
melalles.. Vf. un tersuch t den F reiberger A ufschluß —  Sulfurierung einer As-, Sb- oder 
Sn-haltigen A nalysensubstanz m it einem Aufschlußgemisch aus S u. Na2C03 — m 
seiner A nw endbarkeit a u f  die B est. von Lagerm etallen. Die Hauptschwierigkeit im 
Laufe des Analysenganges, näm lich die A btrennung der unlösl. Sulfide vom Filter, 
w ird vom Vf. durch  O xydation von N d. +  F il te r  m it rauchender H N 03 in einem 
IvjELDAHL-Kolben u. nachfolgendes E rh itzen  m it konz. H 3S 0 4 u. dann mit Hä0, 
überw unden. E ine zweite Schw ierigkeit besteh t da rin , daß  beim Freiberger Aufschluß 
ein Teil des Cu in  Lsg. geh t u . dann  neben Sb u. Sn gefunden w ird; sie wird vom 
durch  eine jodom etr. Cu-Best. im A nschluß an  d ie CLARK-HENTZsche Trennung des 
Sb vom Sn beseitigt. E ine m itgeteilte , durch  eine K ontrollm eth. belegte Analyse 
eines Lagerm etalles m it dem Freiborger Aufschluß zeig t die gute B r a u c h b a r k e i t  der 
Methode. (Österr. Chemiker-Ztg. 45- 31—34. 5/2. 1942. Szeged, Ungarn, Königl.- 
U ngar. V ers.-S tation .) H i n n e n b e r g .

Frohwald Petzold, Probenahme und  Untersuchung von Vanadinschlacken. Dm 
A nalyse von V-Schlackcn, d. h . von gewissen, durch  bestim m te Vorfrischverff. er- 
blasenen Oxydgemischeri, is t deshalb w ichtig, weil die Schlacken infolge ihres hohen 
V-Geh. zur H erst. von V u . V-Legierungen verw and t werden können. Von ent
scheidendem E infl. au f  die B est. is t die Probenahm e, d ie vom Vf. genau beschrieben 
u. zu letzt u n te r Verwendung der bekannten  Probenstecher u . -nadeln getätigt "'tru. 
E s werden m ehrere A nalysengänge zu r D urchführung  der B est. mitgeteilt, z- B. der 
des V e r e i n s  D e u t s c h e r  E i s e n h ü t t e n l e u t e  u .  die nach  P i p e r , nach P e t z o l d  
u. W lLLING sowie noch gewisse A rbeitsgänge fü r Sonderbestim mungen. Die erhaltene' 
Ergebnisse w erden in  Tabellen m itgeteilt u . ausgew ertet. (Arch. Eisenhüttenwes. 19-
209—18. Nov. 1941. D ortm und.) HiNNENBERG-
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d) M ed iz in isch e  u n d  to x ik o lo g isc h e  A n a ly se .
T. Huizinga und L. J. Zielstra, Trocknes Serum  als H ilfsm ittel bei der Blut- 

gruppcnbestimmung. D as nach  B r i n k m a n  (vgl. C. 1942. I .  69) erhaltcno trockene 
Serum erwies sich als ausgezeichnet brauchbar. Im  Gegensatz zum fl. Serum n im m t 
beim Aufbewahren der A gg lu tina tionstite r n ich t ab. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 8 6 . 
313—14. 7/2. 1942. Groningen, Allgemeen Provinciaal, S tads- en Academ. Zieken- 
huis.) G r o s z f e l d .

Sz. Donhoifer, H. Greiner und  K. Meskö, Zur Frage der Prothrombinbestimmung. 
Mittels Gerinnungsverss. an  prothrom binfreien Plasm en w ird nachgewiesen, daß  die 
sogenannten Prothrom binbestim m ungen nach Q u ic k , D a m  u . deren M odifikationen 
außer vom Prothrom bingeh. ausschlaggebend von P ak to ren  abhängig sind; die auch 
nach Entfernung des P rothrom bins eine Verzögerung der Gerinnung herbeiführen. 
Gegenüber der Meth. von W ARNER, BRINKHOUS u; SMITH muß die T atsache, daß 
sie in denselben Pallen einen geringeren P rothrom bin- bzw. Throm bingeh. anzeigt, in 
denen das prothrombinfreie P lasm a eine verzögerte Gerinnung aufw eist, Bedenken h in 
sichtlich ihrer Spezifität erregen. Aus diesen Bestimmungen, gezogene Schlüsse bedürfen 
daher einer Überprüfung. (K lin. W schr. 21. 87— 89. 24/1. 1942. Pecs, U niv ., Med. 
Klinik.) B r ü g g e m a n n .

M. Gukelberger und E. Sanz, Die slufenphoiometrisclie Bestimmung des In u lin s  
im Blut und. im  Urin. (Vgl. C. 1939. I I .  484.) Zur stufenphotom etr. B est. des Inu lins 
in Blut u. H arn w ird folgendes Vorgehen vorgeschlagen: B lutplasm a w ird zunächst 
enteiweißt, zu 2 ccm P lasm a kom m en 16 ccm Cadmiumreagens (13 g Cadm ium sulfat,
63,5 ccm n-H2SO., +  W . ad  1000 ccm) u. 2 ccm 1,1-n. N aO H . N ach U m sehütteln  u. 
10 Min. Stehen F iltrie ren  durch hartes F ilte r . H am  is t 1: 600 bis 1 :1200 zu verdünnen. 
Zu 5 ccm P lasm afiltra t oder H am verdünnung kommen 10 ccm D iphenylam inreagens 
(12 Teile 10%ig. D iphenylam inlsg. +  112 Teileabsol. A. +  80konz. HCl). Verschließen 
der aus bestem Jenaer G las bestehenden B k.-G läser m it verbundenem G ummistopfen u. 
Eintauchen für genau 1 S tde. in  kochendes W .-B ad. A bkühlen an  dunklem O rt im 
Verlauf 1 Stde. au f Z im m ertem peratur. Anschließend sofort stufenphotom etr. B e
stimmung. Die m it Inulinlsgg. aufgenommeno E xtinktionskurve zeigte ein Maximum 
bei 610 m/r. Deshalb w urde m it F ilte r  610 unter Verwendung von 10 mm Schichtdicke 
gearbeitet. In  einem M eßbereich von 0,1—2,0 m g-%  tr a f  das LAMBERT-BEERsche 
Gesetz zu. Zur Erzielung der erw ünschten Genauigkeit is t  es jedoch zweckmäßig, 
mit Inulinkonzz. über 0,4 m g-%  zu arbeiten. Von den H am inulinw erten  muß ein 
Blindwert abgezogen werden. D ie störende R k. des B lutzuckers m it dem D iphenyl
aminreagens wird in  der W eise ausgeschaltet, daß  vor dem Vers. dio R k. m it dem 
inulinfreien B lut angestellt w ird  u. dieser W ert von den später un ter Inulinbelastung 
gefundenen E xtinktionsw erten abgezogen w ird. E ine um ständliche Vergärung des B lu t
zuckers kann dadurch um gangen werden. (Z. ges. exp. Med. 110. 97— 103. 10/2. 1942. 
Bern, Univ., Med. K lin ik .) J u n k m a n n .

P. M. L. Schleurholtz Boerrna, B as Irüösungbringen von ungelösten Uraten und  
Harnsäure durch Formaldehyd. Ihre Anwendung bei der Untersuchung des organisierten 
Sediments im  Urin m it Uratniederschlag. U ra t- u. H arnsäurendd. gehen durch Zusatz 
von etwas Form alin zum H arn  in  L sg .; dabei en ts teh t eine leicht lösl. A dditions
verbindung. Anwendung der M eth. s ta t t  der üblichen E rw ärm ung zwecks U nters., 
bes. bei eiweißhaltigem U rin . (Nederl. T ijdschr. Geneeskunde 8 6 . 1071— 73. 2/5.
1942.) • G r o s z f e l d .

Anton Altmann, K öln-Zollstock, Flasche zum  Abmessen und Aufbeuxthren ätzender, 
rauchender oder giftiger Flüssigkeiten m it eingebautem Meßgefäß, das als einseitig  ge
schlossenes, m it Skala versehenes R ohr ausgebildet is t u. vom Boden bis zum F laschen
hals reicht, dad. gek., daß  das Meßgefäß als recht- bis stum pfw inklig gebogenes u. am 
Knie mit einer Öffnung nach der Flaschenw and zu versehenes R ohr ausgeführt is t, 
dessen langer, senkrecht stehender Schenkel nahe der Flaschenwand angeordnet u. dessen 
hegender Schenkel d ie  gegenüberliegende Seite der Flaschenwand unterhalb  des 
Flaschenhalses durchbricht u. von außen m it einem Stopfen verschließbar is t, u. gek. 
durch einen an sich bekannten hohlen, dio Flasche verschließenden, zur A ufnahm e von 
U  dienenden Stopfen m it einem bis an  die obere Begrenzungswand des Stopfens 
reichenden E infüllstutzen u. einer in  der N ähe des Stopfenbodens in  der seitlichen Ab- 
dichtfläche des Stopfens befindlichen Abfüllöffnung, m ittels derer durch Drehen des 
etopfens u. unter Zusamm enwirken m it einem zwischen Flaschenhals u. F laschenschaft 
ungeordneten Röhrchen, dessen eine Öffnung der Abfüllöffnung des Stopfens gegenüber 

dessen andere Öffnung über der am K nie des Meßgefäßes befindlichen Einfüllöffnung
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lieg t, d ie Feinfüllung des Meßgefäßes au f  das gew ünschte M aß erfolgt. (D. R . P. 720175 
K l. 42 e vom  13/12. 1939, ausg. 27/4. 1942.) M. F . M ü ll er .

H. Maihak A.-G., H am burg (E rfinder: K arl Dannstädter, Duisburg, und 
Richard Prautzsch, H am burg), Selbsttätiger, periodisch wirkender gasanalytMu 
A pparat m it Verbrennungsrohr, d a rin  befindlichem  Sauerstoffträger u. zwangsläufiger 
Regenerierung durch O xydation m itte ls period. zugeführter L u ft oder 0 2 enthaltenden 
Gases, dad . gek., daß  jeweils nach dem  Gas- u. L uftdurchgang selbsttätig N, oderein 
anderes indifferentes Gas durch das V erbrennungsrohr geleite t w ird. Das Verbrennmigs
rohr besitz t getrennte  Zu- u. A bleitungen fü r das Gas u. die 'Regenerierluft, sowie ein 
zwangsläufig gesteuertes L uftauslaßventil. D ie Temp. des Verbrennungsrohres wird so 
eingestellt, daß  d ie  O xydation des M ethans noch vo llständig  is t, ohne daß eine nennens
w erte D issoziation des Oa-Trägers s ta ttf in d e t. —  Zeichnung. (D. R. P. 719 849 Kl. 421 
vom 1/5. 1941, ausg. 17/4. 1942.) M. F. M ü lle r .

Siemens & Halske A.-G. (E rfinder: Fritz Lieneweg), Einrichtung zur Anzeige 
und  gleichzeitigen Regelung elektrometrisch erfaßbarer Größen, insbesondere von p^-Werten 
von vorzugsweise strömenden Flüssigkeiten, unter Verwendung von halbpotentiometrischen 
Kompensations- oder Brückenschaltungen, wobei die Meßwerke fü r  die Anzeige und 
Regelung in  verschiedenen M eßkreisen liegen und  fü r  beide Meßkreise nur ein Geber 
vorgesehen ist, dad . gek., daß  beide M eßkreise über einen W iderstand gekoppelt sind, 
der klein gegenüber den Schließungsw iderständen der Meßwerke ist. (D. R. P. 717 546 
K l. 21 c vom 1/6. 1940, ausg. 17/2. 1942.) S t r e u b e r .

Beiträge zur gerichtl. Medizin. Hrsg. v. Philipp Schneider. Bd. 16. Wien: Deuticke. 1912.
(178 S.) 4°. KM. 18.—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

H. Glaser, Eigenbewegung von Staub in  strömenden Gasen. Die meisten Verff. zur 
Berechnung des W eges von S taubteilchen  durch eine G asströmung beruhen auf dem 
STOKESschen W iderstandsgesetz u. führen bes. bei hohen REYNOLDSSchen Zahlen 
zu erheblichen Abweichungen vom  tatsäch lichen  V erhalten. D er Bewegungsvorgang 
eines in  ein ruhendes Gas eingeschossenen Teilchens k an n 'b esser durch ein Stufen- 
verf. un ter Berücksichtigung des jew eiligen ta tsächlichen W iderstandes verfolgt werden. 
M ittels eines zweiten Stufenverf. lä ß t sieh auch d ie  Eigenbewegung eines Staubteil
chens in  einem beliebigen Strom feld einfach u. übersichtlich darstellen. Auf Grund 
von Ä hnlichkeitsbetrachtungen w erden einige K enngrößen abgeleitet, deren Anwendung 
den G ültigkeitsbereich der Ergebnisse zu erweitern gesta tte t. (Z. Ver. dtsch. Ing., 
Beih". V erfahrensteehn. 1941. 94— 98. G öttingen. A erodynam . Vers.-Anst.) H e n ts c h .

— , Anleitung fü r  die Trocknung von Kleinkältemaschinen vor Einfüllung des Chlor- 
mcthyls. U m  H ydra tb ldg . des C hlorm ethyls zu verhindern , d ie  zum Verstopfen des 
R ohrleitungssyst. von K älteanlagen führen kann , g ib t Vf. eine ausführliche Anleitung 
fü r das A ustrocknen einzelner M aschinen oder ganzer A nlagen durch Anwendung von 
W ärm e, D urchström en m it trockner L u ft oder E vakuieren . (Kältetechn. Anz. 17. 
14— 15. Febr. 1942.) W in k le r .

A. Götzen, Neue Füllkörper fü r  den Stoffaustausch in  K ühlem , Waschern und 
Rektifizierkolonnen. V orteile der In tosringe, deren C ylinderwand m it regelmäßigen 
schlitzartigen Öffnungen versehen sind , gegenüber den bisher verwandten Füllkörpern. 
(Chem. T echnik 15. 86— 87. 18/4. 1942. Bochum .) OTTMAKN.

W. 0 . Ney jr., u n d  H. L. Lockte, Säulen fü r  die Extraktion flüssig-flüssig. Es 
werden E x trak tionen  durchgeführt von Essigsäure aus W . m it Hexon (— Methjluo- 
bulylketon). E s w urde je  eine V ers.-Reihe ausgeführt m it e iner Säule, gefüllt mit Berl- 
S attelkörpem , u. m it 2 Säulen, d ie  m it R ührung  versehet) waren. App. u. Vers- 
A nordnung w erden beschrieben. A us den Verss. is t zu ersehen, daß die mit Rührung 
versehenen Säulen größere E xtrak tionsw rkg . zeigen als die m it Sattelkörpem  gefüllten. 
D er K apazitätskoeff. w ächst m it zunehm ender Fl.-D urchflußm enge. (Ind. Engng. 
Chem,, ind . E d it. 33. 825— 27. Ju n i 1941. A ustin , T ex., U niv.) BoYE.

Silica Gel Gesellschaft Dr. von Lüde & Co. (E rfinder: Helmut von Eüde),
B erlin, Verfahren zum  Trennen von Glasen und D äm pfen mittels fester Adsorptionsmuu 
in  einer zusam m enhängenden F ilterfläche, dad . gekennzeichnet, daß das Verhältnis 
der Größe der gleichzeitig belasteten  F ilte rquerschn itte  zueinander, welche dem zu 
trennenden G asstrom  bzw. dem R egenerationsgasstrom  ausgesetzt sind, so eingestel 
w ird, daß  w ährend des B etriebes in  den beiden F ilte rte ilen  gleiche Druckverluste der
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Gasströme entstehen. J e  nacli den  Bedingungen kann  auch dio E in trittsse ito  oder 
Austrittsseito des A dsorptions- oder des Regenerationsraum es fü r sieh erw eitert oder 
verkleinert werden. (D. R. P. 719 887 K l. 12e vom ' 24/9.1937, ausg. 18/4.
1942.) G r a s s h o f f .

Auergesellschaft Akt.-Ges., Berlin, Gasreinigung. Z ur F ixierung der Lage der 
aus Körnern bestehenden ehem. F ilte rseh ich t von Schw obstoffiltcm , bes. R aum filtem , 
werden Belastungsfedem verw endet, d ie  im Luftsam m elraum  des Filtergehäuses u n te r
gebracht sind. (Holl. P. 52 348 vom 5/9. 1939, ausg. 15/4. 1942. D . P rior. 5/9. 
1938.) E r i c h  W o l f f .

Manufacture d ’Armes de Paris, Frankreich , Gasreiniger. D as Gas w ird durch 
zwei hintereinander liegende K am m ern, die durch einen zentralen G asdu rch tritt v er
bunden sind, geführt, wobei das Gas in  jeder K am m er die eigentliche F iltersehicht, 
die jeweils in einem R ingraum  angeordnet is t  u. die in  der ersten K am m er z. B. aus 
Koks, dann aus Glaswolle besteht, in  der R ichtung von außen nach innen durchström t. 
(F. P. 871 122 vom 28/3.1941, ausg. 9/4. 1942.) G r a s s h o f f .

Ruhrchemie Akt.-Ges. (E rfinder: Heinrich Biederbeck, O berhausen-H olten, 
und Eugen Spanier, D uisburg-H am born), Verfahren zur Aufarbeitung verbrauchter 
Kalkmassen, die, bes. in  G estalt von K alkform lingen z u i  R e i n i g u n g  k o h l e n -  
a äur e -  u. s c h w e f e l h a l t i g e r  G a s e  Verwendung fanden, dad . gek., daß 
diese Massen zur A ustreibung der schwefelhaltigen Verbb. zunächst in  einer C 0 2-A tm o
sphäre, vornehmlich in  einem Strom  CO„-haltiger Gase, au f 700—900° e rh itz t werden, 
worauf bei noch w eiter erhöhten Tem ppl die A ustreibung der K ohlensäure fo lg t. D as 
Verf. kann zweckmäßig in  einem senkrechten Ofen, dessen unterer Teil dem Brennen 
des Kalkes dient, durehgeführt werden. D er Schwefel w ird zu 92%  ausgetrieben 
u. kann durch Luftzusatz in  ein fü r das K ontak tverf. geeignetes S 0 2-Gasgemisch über
führt werden. (D. R. P. 719 248 K l. 26d vom 12/5.1940, ausg. 2/4.1942.) G r a s s h o f f .

Franz Siegwart', B ern, Schweiz, Verfahren zum  Entzug von verdampfbaren F lüssig
keiten aus wärmeempfindlichen, oxydablen Massengütern, w ie techn. P rodd ., alkohol
haltigen Materialien, Lebensm itteln, F u tte rm itte ln  u. dgl., durch Erw ärm ung derselben 
auf höhere Tempp., wobei d ie  W ärm e der verdam pften F l. verw ertet w ird  u. die ver
dampfte Fl. für sich gewonnen w erden kann , dad . gek., daß  das M assengut zwecks 
Schaffung einer großen verdam pfenden Oberfläche, au f einem M etallband in  dünner 
Schicht verteilt, das B and  e rh itz t u. rasch bewegt w ird, so daß  das M assengut n ich t 
überhitzt wird, daß die sich entw ickelnden D äm pfe abgesogen werden, wobei infolge 
eines Vakuumeffektes d ie  V erdam pfung erleichtert w ird, daß ferner der freie L u ft
zutritt zu dem zu behandelnden G ut eingeschränkt w ird, u. daß  die abgesogenen Dämpfe 
in eine Vorr. zwecks A usnutzung ihrer W ärm e geleitet werden. (Schwz. P. 216 755 
vom 22/3.1941, ausg. 5/1. 1942.) E r i c h  W o l f f .

Karl Fischer, Apparate- u. Rohrleitungsbau, B erlin (E rfinder: Hermann 
Meyer), Destillieren. E s w erden Rektifizier-, Destillier- oder Wasohkolonnen m it 
gegeneinander versetzten % -B öden verw endet, in  denen ein % -Boden als F I.-H alter 
in seinem Oberteil u. als D am pfleiter in  seinem U nterteil ausgebildet is t, u. zw ar derart, 
daß ziekzackförmige Scheidewände m it großer Oberfläche m it sich verringerndem  
Querschnitt in der D am pfstrom richtung den U nterte il des Bodens bilden u. daß  dieses 
Unterteil in das Oberteil des daruntersitzenden Bodens e in tauch t. (D. R. P. 716 952 
Kl. 12 a vom 31/3. 1939, ausg. 2/2. 1942.) E r i c h  W o l f f .

Fritz Kauffungen, Solothurn, Schweiz, Destillieren. Man läß t das zu destillierende 
Gut, z. B. öle, F ette , F ruch tsäfte , Pflanzensäfte, Lösungsm ittel u. dgl., an  Spiralen, 
me an der Innenwand eines v e rtik a l stehenden Verdampfers angebracht sind, herab- 
!o t?n' wo^ei die D ruckverhältnisse im  Verdampfergefäß unverändert gehalten werden. 
(bchwz.P. 217471 vom 29/11.1940, ausg. 2/2. 1942.) E r i c h  W o l f f .

Werner Czarniecki, C ottbus, Verdunster fü r  Flüssigkeiten, dad . gek., daß  die ver
pustende Oberfläche aus K u nsthau t (Cellulosederiw . oder Stoffe, d ie  durch V er
arbeitung von tier. oder pflanzlichen Fasermassen gewonnen worden sind) hergestellt 
•st. (D. R. p. 717497 K l. 17 c vom  13/6. 1939, ausg. 16/2. 1942.) E r i c h  W o l f f .

Alezej StychnoJf, Technisches Russisch. Lehr- u. Nachschlagebueh d. russ. Sprache auf
techn. Gebiet. T. 1. Lehr- u. ‘Übungsbuch. (93 S.) 2. Faclnvörterbuch. (111 S.) Essen:
Girardet. 1941. 8°. je  RM. 6 .— .

HI. Elektrotechnik.
I- Schapiro. Hochwertiger Graphit aus den Abgängen der Elektrodenproduktion. 

ie Abfälle der E lektrodenherst. en thalten  nehen G raphit unvollständig graphitisiertes 
anthrazit, Carborund, feine Kohle, Sägespäne u. Sand u. stellen graue, m etall. glänzende
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1,5 cm große B lättchen  dar. D er A ufbereitung dieses Stoffes lag  der Gedanke zugrunde 
daß  bei der Zerkleinerung G raphit n u r zusam m engedrückt w ird , während die spröderen 
Beim engungen gepulvert u. durch anschließendes Absiehen en tfern t werden. Ent
sprechende Verss. in  einer HlLDEBRANDT-Mühle füh rten  zu einem größeren Auf- 
boroitungsstoff (Siebrückstand 40% ) u .  einem Pu lver von 20 p  Körnung, das sich in 
der Ind u strie  von Kohlenelementen verw enden ließ, w ährend ersterer in Mengen von 5% 
dor E lektrodenm asso m it E rfolg beigem engt w erden konnte. D er Aufbereitungsstoff 
h a t eine elektr. L eitfäh igkeit, d ie  der na tü rlicher G raphite fa s t gleichkommt, die von 
Erdölpech bzw. Koks ü b e rtr if f t u. v iel höher als d ie  von A nthrazit bzw. Thermo- 
an th raz it is t. E r  verbrennt (3%  in  10 Min.) bei 660— 720° u .  h a t eine D. von 2,08 g/ccm 
(gegenüber 720— 740° des hochw ertigen Schuppengraphits u. 2,23 L  0,01 g/ccm des 
ehem. reinen G raphits). ( H o b o c tu  T o x h i ik u  [N euheiten Techn.] 10. Nr. 8. 29-30. 
A pril 1 9 4 1 . M oskau, E lek trodenfabrik  u .  B undesinst. f. m ineral. Rohstoffe.) Poh l.

Gr. Issarow, Anreicherung von Kohle zur Herstellung von Elektrodenkoh. Die 
A nreicherung von K ohle w urde in  den üblichen K ohlesortierm aschinen der Kokereien 
durchgoführt, wobei der technolog. Prozeß etw as abgeändert wurde. Der Aschegeh. 
der zur U nters, gelangten K ohle (Kuibischew-Kohle, Schacht N r. 11) sank dabei von 
2 ,1%  au f  1,04%- D er Aschegch. der obigen K ohle konnte  noch w eiter bis auf 0,8% 
herabgesetzt werden durch A nreicherung der ascheärm sten A nteile (Korngröße +25 mm 
sowie 3—0 mm ); der K oks aus dieser angereicherten K ohle en th ielt 1,02% Asche. 
Dieso Asche setzte  sich zusam men aus 34%  A L 0 3, das sich im Elcktrodenkoks zur Herst. 
von A l n ich t nach te ilig  ausw irkt. Som it en tsp rich t der E lektrodenkoks aus Steinkohlen 
den gestellten A nforderungen u. is t an  S telle von Elektrodenkoks aus Naphthakoks 
oder Pechkoks verw endbar. ( I I o b o c t i i  Texumut [N euheiten Techn.] 9. Nr. 20 . 22—23. 
O kt. 1940.) V. Tolkmitt.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu r t a. M ., Diaphragma für ddtro- 
chemische Zwecke aus Fasern  aus nachchloriertem  Polyvinylchlorid , gek. durch eine 
Im prägnierung m it SiO» u. m indestens einem unlösl. anorgan. Salz. Als unlösl. Salze 
sind  bes. diejenigen des Ca u. B a b rauchbar. M an kan n  d ie  Im prägnierung z. B. erhalten, 
wenn m an den F ilz oder das Gewebe m it wss. Lsgg. von  kieselsauren Salzen u. mit 
M etallsalzen, etw a Ba-Salzen, d u rch trän k t u. m it verd . H 2S 0 4 nachbehandelt. — Nach- 
chloriertes Polyvinylchlorid  w ird  2 Min. in  90° heißes W." gelegt. Nach dem Trocknen 
w ird  das geschrum pfte Tuch m it einem innigen Gemisch von 2 Teilen B aS04 u. 1 Teil 
W asserglas bestrichen u. a n  der L u ft trocknen gelassen. N ach dom Behandeln mit 
10% ig. H.,SO., u. T rocknen is t das D iaphragm a gebrauchsfertig . (Schwz. P. 217474 
vom 20/7.'1940, ausg. 2/2. 1942. D . P rio r. 21/7. 1939.) M. F. Müller.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M., Filtrieren. Herst. von Filter- 
tüchem  fü r elektrochem . Zwecke durch Überziehen des aus Glas- oder Asbestfäden 
bestehenden Gewebes mit. Kieselsäure u. einem oder m ehreren anorgan. Salzen. (It. P. 
3 8 5 4 8 8  vom 18/10. 1940. D . P rior. 1/11. 1939.) Erich Wolfe.

Brown, Boveri & Cie., M annheim -K äfertal (E rfinder: Heinrich Postler, Dort
m und), Temperaturregelung eines elektrischen Ofens, der bei verschieden hohen Tem
peraturen betrieben werden soll, dad . gek., daß  bei B etrieb  des Ofens m it niedriger Temp. 
zwei oder mehrere, bei B etrieb  m it höherer Tem p. aber eine kleinere Anzahl von in 
R eihe geschalteten Therm oelem enten b enu tz t w ird, u. daß  d ie  Umschaltung von dem 
fü r eine Tem p. erforderlichen M eßbereich au f den anderen durch Zu- oder A bschalten  
einzelner Therm oelem ente bew irkt w ird, wobei dor W iderstand  des Meßbereichs prakt. 
k o n stan t gehalten  w ird. (D. R. P. ’719 612 K l. 21h vom 15/9. 1940, ausg. 13/4. 
1942.) S t r e ü b e r .

Siemens-Scbuckertwerke A.-G., B erlin-S iem ensstadt (E rfinder: Herbert Weiß- 
heimer, N ürnberg), M it flüssigem  Isoliermittel (Öl) gefüllte elektrische Maschine. Die 
Iso lation  der E inzelleiter der W icklungen besteh t aus isolierenden Distanzstücken u. 
dem d ie  Zwischenräum e dieser D istanzstücke ausfüllenden fl. Isolierm ittel. Z. B. werden 
die W icklungsleiter in  A bständen m it Schnüren, S trängen  u. B ändern umwickelt oder 
m it R ingen, K lötzen oder dgl. (aus A kO :l) besetzt. D ie (aus Cu bestehenden) Wicklungs
le iter haben w enigstens teilweise einen Überzug aus oxydiertem  Al. (D. R. P- 718 353 
K l. 21d i vom 7/10. 1937, ausg. 10/3. 1942.) S t k e ü BER.

Siemens-Schuckertwerke A.-G., B erlin  (E rfinder: Franz Zwack, Nürnberg), 
Glasisolierter Leiter oder Spule fü r  elektrische M aschinen oder Apparate, dad. gek., dal)
1. der L eiter oder die Spule in  einem Glasschmelzfluß von 400— 600° F  eingeschmolzen 
u. e ingesin tert is t, der aus 223 (Gewichtsteilen) PbO , 30— 45 SiO„, 14— 46 B20 3 u. 14 o« 
38 K O H  besteh t; —  2. der G lasfluß aus 223 PbO , 30— 45 S i0 2',  14—46 B20 3, 23-di
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iVa,C03 Eestcht; — 3. d ie  Glasschmelze etw a 1— 3 G cw ichts-%  K alk  (CaO) e n th ä lt; 
— i. Leiter oder Spule aus A l-M etall oder Al-Legierung, dad . gek., daß  der K aligeh. der 
Glasschmelze unterhalb von 14 Gowichtstoilon liegt. D er fl. Glasschmelze kann auch 
Salpeter (KN03 oder N a N 0 3) zugesetzt sein. (D. R. P. 719 695 K l. 32 b vom 10/8. 
1937, ausg. 14/4.1942.) , M. E . M ü l l e r .

Vittorio Ravetti,. B ra, Ita lien , A u f ladbares elektrisches Element. Die positive 
Elektrode besteht aus Koklo u. die negative aus Al. Als E lek tro ly t w ird eine 5°/oigc 
h'H4Cl-Lsg. verwendet. (It. P. 385016 vom 30/1. 1941.) K i r c h r a t h .

Fritz Danziger, M ailand, Primär- und Sekundärelement m it verdicktem Elektro
lyten. Der die Lösungselektrode bildende Zinkbechcr is t an  der Innenfläche m it einer 
Schicht aus Stoff, K arton  oder porösem Gewebe belegt, wodurch beim  L a d e n 1 die 
Gasabscheidung gefördert w ird. A n Stelle des festen, porösen Belages kann  ein pu lver
förmiger Belag treten. In  den Becher is t eine zylindr., m it M angandioxyd beschickte 
Kohleelektrode eingesetzt. (It. P. 375 665 vom 23/5. 1939.) K i r c h r a t h .

Vincenzo Aldi und Attilio Cellino, T urin , Sekundärelement m it einer negativen 
Elektrode aus einer am algam ierten Zinkalum inium lsg., einem gepasteten B leig itter 
als positiver Elektrode u. verd . H 2S 0 .4 als E lektrolyten. D ie Paste  is t  ein m it wss. 
H2S04 nngeteigtes Gemisch aus B leiantim onpulver u. G raphit. D ie negative E lek 
trode rvird in der Weise hergestollt, daß  oin Z inksulfat, Quecksilberbisulfat u. Alu- 
miniumsulfat enthaltender E lek tro ly t in  Ggw. von organ. K oll., z. B. K artoffelstärke, 
unter Verwendung einer Z inkanode u. einer E isenkathode elektrolysiert w ird. Die 
positive gepastete E lektrode w ird in  einer schwefelsauren Lsg. anod. form iert. (It. P. 
385 181 vom 15/2.1941.) K i r c h r a t h .

Accumulatoren-Fabrik A.-G., D eutschland, Alkalischer Sammler m it M etall
behälter. Die durch den m etall. Deckel hindurehgoführten Elektrodenpole sind m it 
Hilfe einer üborgesehobenen K autschukm uffo gegen den Deckel iso liert. U nterhalb  
der Muffe ist auf dem Pol ein R ing aus keram ., vorzugsweise m agnesium silicathaltiger 
M. angeordnet, der über die Muffe g re ift u. fest an dem Deckel an lieg t. Oberhalb des 
Deckels umfaßt ein R ing aus p la s t. verform barem  K unststoff d ie  Muffe. D urch den 
keram. Ring wird d ie  Muffe gegen d ie  beim Laden auftretende W ärm e u. gegen die 
alkal. Gase, sowie gegen E lek tro ly tsp ritzer geschützt. (F. P. 869 489 vom 24/1. 1941,

' ausg. 3/2.1942.) K i r c h r a t h .
Löwe Radio Akt.-Ges., B erlin-Steglitz (E rfinder: P. P. Fries), Herstellung von

Elektronenröhren. Ober- u. U n terte il der R öhre vrerdcn m it H ilfe von Em ailleglas zu--
sammengcsehmolzen. Um hierbei eine R ed. der Pb-O xyde in den Gläsern zu verm eiden, 
wird die Außenseite der R öhrenteile m it L uft, d ie Innenseite aber von einem neutralen  
oder schwach reduzierenden Gas, w ie N„, gegebenenfalls un ter Zusatz von H„, um spült. 
(Schwed.p. 103103 vom 26/8. 1940, au'sg. 25/11. 1941. D. P rior. 1/9. 1939 .)'J. Schmi.

Radio Corp. of America, New Y ork (E rfinder: Janes Robert Brown, R u th e r
ford, N. J.), V. St. A., Zweiseitiger Mosaikschirm fü r  Fernsehsende- oder -empfangsrohren, 
dessen metall. u. m it Öffnungen versehener T räger m it einer glasartigen E m ail über
zogen ist u. der in seinen Öffnungen elektr. leitende, gegenseitig isolierte M etallelem ente 
(Ag) trägt. Die Em ail m uß sehr gu t isolieren. D ie Isolation  w ird  aber verschlechtert 
durch Hineindiffundieren des Ag in  die Em ail. E s -werden daher die M etallelemente aus 
einem wenig in die E m ailschicht hineindiffundierenden M etall, wie N i, P t  oder P d , 
gewählt, — Bei der H erst. w ird ein feines D rah tnetz  aus N i nach schwacher Oxydation 
bis zur Grünfärbung m it einem Em ailüberzug versehen. Die Zwischenräume des Netzes 
werden dann m it N i, P t  oder P d  ausgefüllt, indem eine halbfl. Paste  des Metalles m it 
Harzöl verwendet wird. N ach dem Reinigen des Schirmes w ird er ca. 15 Min. bei 200 bis 
300° in Luft gebacken. D anach e rh itz t m an noch einm al 1/2— 1 Stde. bei 400—600°, 
»m das Metallpulver zu sintern. Zweckmäßig w ird au f die freien Oberflächen der Mosaik- 
demente eine Ag-Schicht aufgebracht, z. B. elektrolyt. aus einer Lsg. von 141,75 g Na- 
Cyanid, 99,26 g Ag-Cyanid, 141,75 g N a2C 03 u . 4,541 W asser. (D. R. P. 716 834 
Kl. 21 a1 vom 30/9. 1938, ausg. 30/1. 1942. A. Prior. 29/9. 1937.) B o e d e r .

N-V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, E in d h o v en  (E rfin d e r: F. M. Penning
>uid M. C. Teves), Photoelektrische Zelle, bestehend aus einer kugelförmigen Glas
birne, deren Innenbelag aus Ag die K athode bildet. A uf der A g-Schicht is t eine Schicht 
aus Cs20, Ag u. Cs aufgetragen, a u f  der eine dünne Schicht Cs adsorbiert ist. Die Anode 
besteht aus einem ringförm igen N i-D ralit, wobei der geringste A bstand zwischen Anode 
u. Kathode höchstens 1/5 des A bstandes zwischen der Anode u. dem Teil der K athode, 
her dem Zellenfenstcr gegenüber liegt, betragen soll. Die Zelle u-ird m it Ar, un ter 
1mm Druck, gefüllt. Die Zelle behält ihre anfängliche W irksam keit längere Zeit bei. 
(hCüwed. P. 102445 vom 26/7. 1936, ausg. 2/9. 1941. Holl. Prior. 2/8.1935.) J .  S c h m i.
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Zeiß Ikon A.-G., D resden, Lichtcleklrische Zelle, bei der die lichtempfindliche 
Schicht aus einem Gemisch von Metallatomen und Oxyd besteht, dad. gek., daß die Schicht 
nach der Form ierung einer % —%  Stde. dauernden A bkühlung unterworfen wird. 
(D. R. P. 716 045 K l. 21g  vom 28/9. 1933, ausg. 12/1. 1942.) Streuber.

IV. Wasser. Abwasser.
M- S. Schkrob, D ie Wasserbehandlung in  der Sowjetunion und die Aussichten ihrer 

Entwicklung. Ü berblick: B ekäm pfung von K esselstein, Dampfverunreinigung u. 
K orrosion; W .-B ehandlung; F iltra tio n  u. K oagulation ; E ntölung; W.-Enthärtung 
nach der Fällungsm eth. u. durch B asenaustausch; Entw .-A ussichten. (Teiuocu.ioEoe 
X o u jiü c t b o  [W ärm ow irtsch.] 1941. N r. 1. 8— 13. Jan . Moskau.) R . K. M Ü L L E R .

V. Hoffm ann, Aufbereitung von Speisewasser mittels Austauschmassen. Entw. der 
P rax is  der K esselw asserenthärtung. Zeolithe, künstliche Silicate (Permutite), ihre 
V erwendung u. W rkg.-W eise (Tabellen). Neue E n thärtungsm itte l auf Kunststoff- 
grundlage, Wofatite. A usführliche Beschreibung des W esens u. der Arbeitsweise der 
W ofatitc . (Chem. Obzor 16. 107— 09. 30/7. 1941. Skodawerke.) R o t t e r .

A. A. Kot, Ursachen einer Verminderung des Austauschvermögens von Glaukonit. 
Vf. berich tet über einen F a ll, bei dem infolge ungenügender A usnutzung einer W.-Reini
gungsanlage V erm inderung u. U ngleichm äßigkeit des Basenaustauschvermögens fest- 
gestellt w urde u. au f dem G laukonit Abscheidungen von A l(O H )3 u. organ. Substanzen 
e in tra ten ; durch W aschen m it 0 ,5% ig. N aO H  ließ sich in  dem untersuchten Fall das 
A ustauschverm ögen gegenüber 0,05-—0,18%  CaO w ieder hersteilen. (TeiuociuoBoe 
Xoshhctbo [W ärm ew irtsch.] 1941. N r. 1. 31— 33. Ja n . M oskau.) R . K . Müller.

K. Sandera, Konduktomelrie bei der Wasseranalyse. L iteraturübersicht. Kondukto- 
m etr. B est. von C a-B icarbonat im  W asser. D a in  natürlichem  W. neben saurem Ca- 
C arbonat noch andere Salze vorhanden sind, sucht Vf. eine M eth., neben diesen die 
C arbonathärte  bestim m en zu können. E r  s te llt fest, daß  dies durch konduktometr. 
B est. des Leitfähigkeitsuntorschiedes (A H • 105) zwischen Originalwasser u. ausgekochtem 
W . (nach A uffüllung au f die ursprüngliche Menge) möglich is t. D ie Carbonathärtc ist 
dan n : mg CaO in 100 ccm =  (A H  + 8)-0,37. Diese M eth. is t  zur Kontrolle des 
T itrationsverlaufes, bei dem bedeutende Fehler durch z. B. A lkalibicarbonate auftreten 
können, geeignet. —  Die B est. geh t folgenderm aßen vor s ich : B est. der Leitfähigkeit des 
O riginalwassers, A ustarieren des R estes in  einem Kolben, E indam pfen um %  des Vol., 
A uffüllen au f  d ie  ta r ie r te  Menge mit' dest. W ., Leitfähigkeitsm essung. Tabellen u. prakt. 
Beispiele. (Chem. Obzor 17. 21— 23. 28/2. 1942.) Rotter.

Szilärd Papp, pn- Wert von Wasser im  Kalk-Kohlensäuregleichgewicht. (Vgl. C. 1942.
I . 2809.) Tabelle zur B est. des pH-Wertes von W . bis 50 deutsche Härtegrade, zwischen 
5 u. 20°, gerechnet nach der Form el von TlLLMANS. Boi Abweichung des gefundenen 
PH-Wertes von dem in der Tabelle angegebenen is t das W . n ich t im  Kalk-Kohlensäure- 
gleichgewicht. I s t  die Abweichung positiv, also der w ahre W ert kleiner als in  der Tabelle, 
dann  en th ä lt das W . au f K alk  aggressivo C 0 2, im um gekehrten F alle  dagegen nicht. Die. 
A ggressivität w ächst m it der D ifferenz des" pn-W ertes. (M agyar Memök- ds Epitcsz- 
E gy le t K özlönye [Z. ung. Ing.- u. A rehitekten-V er.] 76. 41— 45. 1942.) HüNYAR.

Prager Kom merzgesellschaft m. b. H ., P rag , I n  Wasser nicht zerfallende stück- 
förmige Körper fü r  die Entsäuerung, A lkalisierung oder Neutralisation von Wasser. Aus 
einem beliebig erzeugten Gemisch von M agnesium oxyd oder -hydroxyd m it Calciumoxvd 
oder -hydroxyd werden nach W .-Zusatz stückförm ige K örper, w ie K örner, Zylinder oder 
Röhrchen, hergestellt u. diese nach  ih rer T rocknung m it Gasen, wie C 02 oder S02, be
handelt, d ie  verfestigend w irkende unlösl. Calciumsalze bilden. M an kann dem Roh
m aterialienbrei noch Stoffe zusetzen, d ie  en tv reder d ie  Form barkeit des Breies oder die 
P o ro s itä t des fertigen Prod. erhöhen. (D. R. P. 719 003 K l. 12 m vom 4/2. 1936, ausg. 
26/3. 1942.) ZÜRN-

Bata, B öhm en-M ähren, Herstellung von 'wasserfesten Zeolithen aus Aluminium- 
sulfat, Soda und Wasserglas a u f nassem Wege. Zu einer Lsg. des Al-Sulfats u. W- gibt 
m an un ter ständigem  R ühren  die Soda u. dann  das W asserglas. D er entstehende A d. 
w ird abgetrennt u. durch K neten  zu einem p las t. Teig verarbeite t. H ierzu ist es erforder
lich , daß  der N d. vorher durch Trocknen oder durch Zusatz von trockenem pulver- 
förmigem Zeolith au f  einen W .-Geh. von n u r  40-—5 0 %  gebrach t w ird. Der geknetete 
Teig vdrd zu Stäbchen oder K ügelchen geform t u. dann  getrocknet. Das Endprod. weist 
d ie  F estigkeit der a u f  dem Schmelzwreg hergestellten Zeolithe auf, zeigt aber trotzdem 
die hohe A k tiv itä t der au f nassem W ege erhaltenen Zeolithe. (F. P. 869 675 vom 1/- 
1941, ausg. 11/2. 1942. Böhm.-M ähr. P rio r. 20/2 . 1940.) ZÜRN.
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V. Anorganische Industrie.
Bruno Waeser, Hie Salzsäure. K urze allgemeinverständliche übersieh t über die 

techn. Gewinnung u. B ehandlung. (Techn. fü r Alle 1942. 417— 20. Febr. S traus
berg b. Berlin.) S k a l i k s .

0. Herfurth, Uber die Verwendungsmöglichkeit von Kieselgel in  der P raxis. Ü ber
sicht über die Möglichkeiten der Verwendung von Kieselgel als K ata lysa to rträger, als 
Lösungsmittelrückgewinnungsvermittler, als Luft- u. Gastrocknungsmaese, in  der K a lt
lufttrocknungsanlage, als F uderbestand te il u. in  Gallertform zur H erst. der G rundlage 
für Salben u. Pasten. (Zolhvolle, K unstseide, Seide 47. 67— 72. Febr. 1942. D uis
burg.) _ H e n t s c h e l .

Bemard H. Porter, Die Verwendbarkeit des kolloiden Graphits. Aufzählung der 
verschied. Verwendungsmöglichkeiten von koll. G raphit in  W . oder organ. F ll. als 
Dispersionsmittel. (News E d it., Amor. ehem. Soc. 19. 677— 78. 25/5. 1941. N ewark, 
N. J., Acheson Colloids Corp.) H e n t s c h e l .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Schwefeldioxydherslellung. Um 
bei der Herst. von S 0 2 aus H 2S-haltigen Gasen m it einem Überschuß von L u ft m it 
Sicherheit Explosionen zu verm eiden, w ird bei einem H 2S-Geh. von 7%  Vol. eine 
Gasgeschwindigkeit von 5— 6 m /Sek., bei einem H 2S-Geh. von über 7 %  Vol. z. B. 10 
oder 15'/0 Vol. eine G asgeschwindigkeit von 10-—15 m/Sek. eingehalten. (F. P. 870 512 
vom 1/3.1941, ausg. 13/3. 1942. D . P rior. 27/9. 1939.) G r a s s h o f e .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Schwefeldioxydherstellung. Bei 
der Verbrennung von Gasen m it w eniger als 4 %  H 2S m it einem Überschuß an  L uft 
wird die Explosionsgefahr dad . vermieden, daß eine zusätzliche Verbrennung, z. B. von 
Klärgas, aufrecht erhalten w ird u. daß  das Gas m it einer Geschwindigkeit von etwa 
20 cm/Sek. durch den Ofen geführt w ird. Zweckmäßig werden die Gase dabei innig 
gemischt. (F. P. 870 513 vom 1/3. 1941, ausg. 13/3. 1942. D. P rio rr. 27/9. 1939 u. 
5/10.1940.) G r a s s h o f f .

Soc. an. d’explosifs et de produits chimiques, Paris, Gewinnung von trocknen, 
stabilen, leicht zerreibbaren Ammonnitratkrystallen. Das bei höherer Temp. k ryst. 
Ammonnitrat behält norm alerweise seine Feinkörnigkeit n ich t bei, w eil d ie bei höherer 
Temp. gebildete K rystallform  in s tab il is t; die Umwandlungen der K rystallform  führen 
zum festen Zusammonbacken der K rystallm asse. Diese läß t sich verm eiden, wenn m an 
die bei ca. 85° durch K rysta llisa tion  einer konz. A m m onnitratlsg. gebildeten feinen 
Krystalle, die noch ca. 1%  W . en thalten , rasch un ter 32° abkühlt, un ter welcher Temp. 
sie stabil sind. Die Abkühlung erfo lg t unm itte lbar im Gegenstrom durch ka lte  L uft in  
einem Drehrohr, in  dem die K rysta lle  durch an  der W and befestigte Schaufeln hoch
gehoben werden, w orauf sie regenartig  durch den Luftstrom .hindurchfallen; sie werden 
immer wieder von anderen Schaufeln erfaß t u. w andern hierdurch durch das D rehrohr. 
Hierbei werden sie auch getrocknet. (Schwz. P. 217 222 vom 25/8. 1939, ausg. 2/ 2 . 
1942.)  ̂ ZÜRN.

Chemische Studien-Gesellschaft Uniwapo G. m. b. H ., Berlin (E rfinder: 
Berndt Mappen und Kurt C. Scheel, O ranienburg), Alkalisilicate und Schwefel aus 
älkalisulfiden oder diese enthaltenden Stoffen, wie Sodaschlacke. D ie A lkalisulfide ohne 
wesentliche Mengen von A lkalisulfaten werden m it K ieselsäure in  einer nichtoxydierenden 
Atmosphäre von verbranntem  Leuchtgas oder dgl. in  einem Drehrohrofen oder in  einer 
anderen geeigneten Vorr. e rh itz t. D er Schwefel w ird in  elem entarer Form  bzw. als 
Schwefelwasserstoff ausgetrieben. (D. R. P. 719816 K l. 12 i vom 20/5. 1937, ausg. 
17/4.1942.) fa ZÜRN.

Bayerische Stickstoff-Werke Akt.-Ges., D eutschland, Haltbare Formlinge aus 
brdalkalihydroxyden. Sie lassen sich durch Granulieren der m it W . zu einer p last. M. 
gekneteten H ydroxyde erhalten , wenn m an die H ydroxyde von ungelöschten u. gröberen 
Bestandteilen befreit ha t, was leicht durch W indsichtung möglich is t. D ie Granulierung 
wird vorzugsweise in  D rehtrom m eln durchgeführt, wobei m an trockenes, feinpulveriges 
Hydroxyd einstäuben kann . D ie K orngröße hängt vom W .-Geh. der M. ab. Man kann  
bem Einteigwasser oder der zu granulierenden M. auch fü r d ie W eiterverarbeitung der 
Artigen Formlinge geeignete Stoffe zusetzen, wie Chloride oder K atalysatoren  oder 
Hohle für die H erst. von C arbid. D ie Form linge sind porös u. verlieren das W . leicht. 
Alan kann sie auch au f höhere Tempp. erhitzen, ohne daß  sie ihre F estigkeit verlieren, 
eie werden dadurch bes. porös u. reaktionsfähig. (F. P. 870 925 vom 17/3. 1941, ausg. 
HH/o. 1942.) ZÜRN.

Gebrüder Giulini G. m. b. H ., D eutschland, Nasser alkalischer A ufschluß von 
oauxit und anderen tonerdehaltigen Mineralien. Es kann zwecks Erzielung eines höheren
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D urchsatzes fü r d ie A utoklavoneinhejt bei einem M olverhältnis AJ20 3: Alkalioxyd, 
das wesentlich größer als 1 : 1,8, vorzugsweise 1 : 1,2— 1,3, is t, aufgeschlossen weiden, 
wenn m an nach  dem Aufschluß durch Zusatz von A lkalilsgg. au f ein Molvcrhältnis 
von etw a 1A 120 3:1 ,8 — 2,2 A lkalioxyd e in s te llt u. verd. u. dann  in üblicherweise 
w eiterarbeitet. Ö urch die nachträg liche V eränderung des, Molverhältnisses wird eine 
vorzeitige Abscheidung von Tonerde v erh ü te t. Vorzugsweise w ird ein Teil der nach 
dem A usrühren u. A btrennen der Tonerdo verbleibenden Lauge, die ca. 1 Mol Al20j 
a u f  4 Mol A lkali en thä lt, nach dem K onzentrieren  au f  ca. 40— 45° Bé zum Aufschließcn 
verw endet, w ährend m it dem unveränderten  R est der L auge nach dem Aufschluß das 
M olverhältnis eingestellt w ird. (F. P. 870 496 vom 1/3. 1941, ausg. 12/3.1942. D. Prior. 
14/3. 1940.) ZÜRN.

„Elektro“ Akt.-Ges. für angewandte Elektrizität, Deutschland, Al Mi- 
chromate, insbesondere aus chromarmen Erzen oder Schlacken. E in  Gemisch der chrom
haltigen Ausgangsstoffe m it A lkalisu lfat, K alk  u. K ohle w ird vermahlen, dann bei ca. 700° 
reduzierend u. anschließend bei Tem pp. über 1000° oxydierend geglüht. Die M. wird 
ausgelaugt u. das F il tr a t  au f A lkalichrom at aufgearbeite t. Im  ersten Arbeitsgang wird 
das Sulfat durch die K ohle zu Sulfid  red ., wobei CO u. C 0 2 entweichen. Das Alkalisulfid 
w ird durch den K alk  zu A lkalicarbonat u. Calcium sulfid umgesetzt. Beim oxydierenden 
E rh itzen  en ts teh t CaO aus C aS; das CaO b in d e t d ie  SiO , der Ausgangsstoffe. Das 
Chrom oxyd reag iert m it dem  vorher gebildeten A lkalicarbonat. Da sich auch Calcium
chrom at b ilde t, w ird vorzugsweise m it einem  Überschuß an Alkalisulfat u. ent
sprechenden Mengen von K a lk  u. K ohle gearbeitet. D er gebildete Überschuß an Alkali
carbonat se tz t sich m it dem C alcium chrom at um. E r  w ird  durch Zusatz von BuSO, in 
A lkalisu lfat übergeführt, das aus dem eingeengten F i l t r a t  auskryst. u. abgetrennt wird. 
(F. P. 870 924 vom  17/3. 1941, ausg. 30/3. 1942. D . P rio r. 2/4. 1940.) ZÜRN.

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
— , K m ze  Zusammenfassung über das Salzglasieren. E ine gute Salzglasur kann mit 

NaCl au f  Steinzeugm assen m it einem  T onerde: K iesclsäureverhältnis von 1:3,3 bis 
1: 12,6 bei Tem pp. von 1100— 1300° erhalten  werden. —  Die Zus. des Salzglasuren 
schw ankt von N a.,0 1,0, A120 3 1,0 u. S i0 2 5,5 b is N a ,0  1,0, A120 3 0,50 u. Si02 2,8. -  
D ie G lätte  der G lasur hängt von der T ex tu r der Steinzeugm asse ab. Gase, die aus dem 
Inneren  austreten , können ebenfalls rauhe u. ungleichm äßige Glasuren bilden. — Die 
ehem. W iderstandsfähigkeit einer G lasur verm indert sich m it steigendem Geh. an 
N a 20 . H ieraus fo lg t, daß  d ie  bei höheren Tem pp. gebildeten, sowie die dünneren 
G lasuren d ie  w iderstandsfähigsten sind. ■— D ie Verwendung von KCl, CaCl2 u. MgCL 
g ib t n ich t so gu te  G lasuren bei der gleichen oder einer niedrigeren Temp., wie sie für 
NaCl notw endig is t. —• LiCl u. B orax sollen m it N aCl eine G lasur liefern, die weniger 
leicht zum R eißen neig t. —  D ie dauerhaftesten  G lasuren werden bei höheren Tempp. 
erhalten , d ie  weniger dauerhaften  bei niedrigeren Tem peraturen. (Schweiz. Tonwaren- 
L id . 4 4 . K r. 11. 3. N ov. 1941.) P la tz m a n n .

A. Krafft, Ceroxyd als Emailweißtrübungsmittel. Beschreibung der Entw. der 
E inführung  von Ceroxyd als W eiß trübungsm itte l an  S telle von Zinnoxyd bei sowohl 
borhaltigen, als auch borfreien Em ails. D as Ceroxyd w ird  zweckmäßig nur als Mühlcn- 
zusatz verw endot. E s w ird d ie  p rak t. Verwendung des Ceroxyds zur Herst. verschied. 
E m ails behandelt. (K eram . R dsch. K unst-K eram . 50 .113— 15.1/5.1942.) Platzm ann

Ph. Eyer, Leuchtfarben und Leuchtemails. B erich t über das Schwz. 1’. 1G6 8ü- 
(C. 1 9 3 4 . I I .  4540) bei Verwendung von z. B . Schwefelzink als Leuchtstoff u. Angabe 
von geeigneten G rundversätzen. D as hiernach hergestellte Leuchtemail soll allen 
E inflüssen der A tm osphäre aussetzbar sein, ohne d ie  E igg. der Phosphorescenz oder 
des Leuchtens zu verlieren. (Em ailw aren-Ind. 1 9  . 7— 8 . 23/1. 1942. Halbcr-
s tad t.)  P latzm ann .

M ilo ta  F a n d e r l ik , Über die Entwicklung der optischen Industrie in dm W '-)x 
zwanzig Jahren. Ü berblick über d ie  techn. F o rtsch ritte  au f  dem Gebiete der opt . Glaser, 
des Schleifens usw. (Skláfské Rozhledy 19. 51— 53. 1942. K öniggrätz, Autoris. Glas- 
forschungsinst. [Dtsch. Zusam m enfass.].) R otteR.

— , Einige Neuheiten a u f dem Clasgebiete. Resistente Gläser aus Austauschrohstoffi’1- 
In h a ltlich  iden t, m it der C. 1 9 4 2 . I .  2918 referierten  A rbeit von O. PklDAL. (Cbem. 
L is ty  Védu P rüm ysl 36. 50— 51. 10/2. 1942.) KOTTER.

Otto Krause und  Hsun Shan Chen, L a s  Brennen der Ziegel und f  
X IX . Der E in flu ß  der Brennbedingungen a u f die Slrukturänderungen. (XV1U- '?•
C. 1 9 4 2 . 1. 2446.) Z ur U nters, des E in fl. von B renntem p., Brenndauer u. Ofenatm ̂ 
spliäre au f  d ie  S trukturänderungen  von Ziegeleierzeugnissen wurden 5 an T onsubstanz-,
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Feldspat- u. Eisenoxydgeh. unterschiedliche Ziegel- u. K linkertone in  bes. entw ickelten 
Ofensystemen bei Tem pp. zwischen 750 u. 1250° in  logarithm . abgestuften B rennzeiten, 
nämlich 19, 60, 190, 600 u. 1900 Min. lang  erh itz t, wobei gleichzeitig auch bei einer 
Brenndauer von 190 M in. d ie  Ofenatm osphäre system at. von s ta rk  oxydierend bis 
stark reduzierend abgew andelt w urde. D er E in fl. der Brennbedingungen au f die 
Strukturänderungen w urde an  den Brennproben durch Feststellung der Veränderungen 
dos D.- u. des W ärm eausdelinungsverh. untersucht. Aus den Messungen ergab sich, 
daß die Bldg. schmelzfl. Phasen au f verschied. Wegen erfolgt, näm lich a) infolge V er
flüssigung des Feldspats un terhalb  seines F . durch K utektikum bldg. u. b) infolge Eutek- 
tikumsbldg. im Zweistoffsyst. F eO -S i02. Beide Vorgänge, zu denen noch das A uf
schmelzen foldspatartiger B estandteile tre ten  kann, überlagern sich bei den höheren 
Temperaturen. Aus dem  W ärm eausdelinungsverh. kann gefolgert werden, daß  diese 
eutekt. Schmelzen im V erlauf des Brennprozesses den in  den Ziegeltonen enthaltenen 
Quarz temperatur- u. zeitabhängig  lösen. Bei den eisenoxydreichen K linkertonen 
wirkt das FcO-Si02-E utektikum  m ineralisator. au f die Q uarz-Cristobalitumwandlung. 
duf die vorerwähnte B ldg. schm elzfl. Phase, wie die Quarzlsg., is t die A tm osphäre 
von wesentlichem E influß. D ie kom plizierte mineral. Zus. u. d ie E igenart der un ter
suchten Ziegeltono ließ eine nähere D eutung der w eiteren Vorgänge, bes. d ie  der Bldg. 
von Aluminiumsilicaten noch n ich t zu. Indessen d a rf  angenommen werden, daß  die 
Vorgänge entsprechend denen in  feinkeram . Massen verlaufen. (Tonind.-Ztg. 6 6 . 
155—60. 25/4. 1942. Breslau, Techn. Hochschule, K eram . Inst.) P l a t z m a n n .

Maurice Ddriböre, Feuerfeste Stoffe au f Silicabasis fü r  elektrische Öfen. Nach 
Beschreibung der natürlichen  Form en der K ieselsäure behandelt Vf. die Rolle 
der Kieselsäure in  kieselsäurehaltigen feuerfesten Stoffen nebst den Umwandlungen, 
denen die Kieselsäure ( Quarz, C ristobalit, T ridym it) unterliegt. E s werden dann  die 
Eigg. der Silicas'teino u. von kieselsäure-toncrdehaltigen Steinen erörtert. D abei w ird 
daraufhingewiesen, daß in  A bhängigkeit von derZus. m it schnellerem bzw. langsamerem 
Erhitzen der Erw eichungspunkt sich ändert. D ie Verwendung der Silicasteino in elektr. 
Schmelzbogenöfen w ird erörtert. Silicasteine sind dann bes. geeignet, wenn sie folgenden 
Bedingungen genügen: 1. M äßige Ausdehnung oberhalb von 500°, 2. ausreichende Un- 
cmpfindlichkeit gegen plötzliche Temp.-Änderungen, 3. ehem. W iderstandsverm ögen 
gegen das Stahlbad, 4. p rak t. U nem pfindlichkeit gegen die Ofenatmosphäre. (Metallurgie 
Construet. mecan. 74. N r. 2. 19—21. N r. 3. 17— 19. März 1942.) P l a t z m a n n .

L. R. Dawson, R. V. Andes und T. D. Tiemann, Farbmaßzahlen von Zement. 
Vff. maßen mit dom Z Eisssehen K ugelreflektom eter m it den 7 K -F iltem  das spektrale 
Remissionsvermögen re la tiv  zu B arytw eiß . Aus den Meßwerten wurden Farbm aßzahlen 
in der Weise abgeleitet, daß  d ie Summ e der Ablesungen fü r je zwei rote, gelbe, grüne 
u. blaue Filter durch die Gesamtsumm e der Ablesungen fü r alle F ilte r  d iv id ie rt wurde. 
Insgesamt wurden 100 Portlandzem ente, 3 W eißzemente, 1 grüner, ro te r u. 3 Al- 
Zemente, 6 neutralgraue MUNSELL-Proben, Fe20 3, S, K 2C r0 4, Chromgrün, K upfer
acetat u. Kobaltblau gemessen. Schließlich w urde noch d ie Änderung der F arbm aß
zahlen mit der K om feinheit u. dem*Fe20 3-Geh. der Zemente untersucht. E s ergab sich, 
daß mit zunehmenden F e20 3-Gehh. das Reflektionsverm ögen fü r R o t —  n u r dieses 
ist angegeben — abnim m t. M it zunehmender Verfeinerung des K ornes n im m t das 
Reflektionsvermögen zu, d ie  Farbm aßzahlen  bleiben ungeändert. (Ind. Engng. Chern., 
Ind. Edit. 33. 95— 98. 3/1. 1941. B uffington P lan t, G ary, In d ., USA, U niversal A tlas 
Cement Co. u. A tlas L um nite Cement Co. W i n k l e k .

Q- Sestini, Ergebnisse von Abnahmeprüfungen fü r  Zemente unterhalb der N orm 
temperatur. Ein Vgl. der an  verschied. Zem entsorten durchgeführten Festigkeits- 
mesaungen bei 16 u. bei 8— 10° Feuchtlagerung nach 3, 7 u. 28 Tagen erg ib t fü r die 
niederen Tempp. eine Verminderung der Festigkeit, d ie sich bei der D ruckfestigkeit 
stärker u. gleichmäßiger als bei der Zugfestigkeit äußert. (Ind. ita l. Cemento 14. 40— 41. 
Febr./März 1942.) H e n t s c h e l .
. H. R. Webb tm d W. W . Preston, E in  Laboratoriumsbetonmischer. Beschreibung 

wnes Betonmischers fü r 45,4 kg Fassungsvermögen. (ASTM B ull. 1939- N r. 99. 22. 
Edmonton, Alberta, Can., U niv .) PLATZMANN.

G. W. Hutchinson, E in  neues Verfahren zur Messung der Einbringfähigkeit von 
oeton. Das neue Verf. beruh t au f dem Vgl. verschied. Betonm ischungen beim R ü tte ln , 
i'obei das Maß der V erdichtung in  bestim m ter Zeit gemessen w ird . (ASTM B ull. 1939. 
Ar. 99. 17—18, Dublin, Va., A ppalachian E lectric Power Co.) P l a t z m a n n .

Floyd B. Hornibrook, Anwendung der Schaümcthode zur Untersuchung von Gefrier- 
pi Auftauvorgängen von Mörtel. D ie Frequenzen der Biegeschwingungen u. som it der 
Elastizitätsmodul E  eines festen K örpers können leicht m ittels Schallschwingungen be
stimmt werden. Diese M eth. is t  bes. wertvoll, wenn sich der K örper au f Grund irgend-
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welcher B ehandlung laufend ändert. D ie M eth. w ird  au f  ein  Probestück aus Mörtel 
(Portlandzement =  I) angowendet. E  von re la tiv  feuchtem  I w ird nur wenig durch 
Änderung der Temp. oder des Feuchtigkeitsgoh. beeinflußt, dagegen stark von trockenem
I. E  is t  ferner abhängig  von der A rt der V orbehandlung des K örpers; so ergeben sich 
verschied. W erte, jo nachdem  wie o ft der K örper vorher un ter den Gefrierpunkt des W. 
abgekühlt u. dann  w ieder au fgetau t w urde. D ie Schallapp, w ird beschrieben, die Meß
frequenzen betragen 200— 2000 H z. (ASTM B ull. 1939. N r. 101. 5— 8. Dez. Washington, 
N a t. B ur. o f S tandards.) F uchs.

Giuseppe Montalbetti, M ailand, A u f bringen von Metallzeichen au f Glasgegmlänim, 
N ach dem A bziehbildverf. w ird d ie F läche m it fe tte r  Druckerschwärze bedeckt, wobei 
jedoch die Stellen frei bleiben, d ie  m it M etall bedeckt werden sollen. Auf diese freien 
Stollen b rin g t m an m it H ilfe eines Pinsels das bekann te  A gN 03-Präp. zum Versilbern 
von Glasflächen u. b renn t d ie  Silberschicht ein. D ann w ird m it H ilfe von Messingwolle 
die Druckerschwärze en tfe rn t u. anschließend w ird  der Silberbelag galvan. mit Metall 
bedeckt. Dio R ückseite des Glases kann  m an m it einem F irn is anfärben. (It. P. 385123

Raymond Dudragne, F rankreich , Herstellung von Metallmatrizen für Kmüati- 
gläser. M an ste llt zunächst eine Gipsform her, au f  der ein  Form stück aus einem rer- 
form ungsbeständigen O zokerit erzeugt w ird . A uf dem O zokeritträger wird auf elektrolyt. 
W ege eine m etall. M atrize, z. B . aus N i-M etall, niedergeschlagen. Diese Matrize ist 
form beständig  beim Verformen un ter D ruck u. bei den Tem pp., bei denen es mit dem 
erw eichten Glas in  B erührung kom m t. —  Zeichnung. (F. P. 870 347 vom 6/11.1910,

ihand-Ges. für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin, Auf 
bringen von metallischen Schichten a u f Glas, Quarzglas oder keramisches Material für 
eloktrotechn. Zwecke. D as M etall w ird in  Pulverform  zusam men m it 0,1—4,0% eines 
fein  verte ilten  u. beim B rennen n ich t reduzierbaren säurebildenden Oxyds in Form 
einer P aste  aufgebracht. H ierfür geeignete O xyde sind z. B . B20 3, P 20 6, Zr02 u. SiO.. 
D ie Oxyde werden in  fl. Form  oder als koll. F ll. in  d ie  P aste  eingebracht. (Holl. P- 
5 2 1 0 1  vom 23/11. 1938, ausg. 16/3. 1942. D. P rio r. 24/11. 1937.) M. F. M Ü L L E R .

Porzellanfabrik Kahla, K ah la , Thür., Keramische Gegenstände mit eleürisè 
leitenden, zugleich gut wärmeleitenden Oberflächenteilen. D ie Gegenstände werden vor 
ihrer S in terung an  den dafü r in  F rage kom m enden S tellen m it einem Überzug versehen, 
der m etall. Si en thä lt. M an verw endet hierzu eine Überzugsmasse, die metall. Si oder 
eine Si-Legierung, keram . M aterial u. ein F lußm itte l en thält. (Schwz. P. 216 634 vom 
28/3. 1940, ausg. 16/12. 1941. D . P rior. 30/3. 1939.) S tk e u b e r .

M. Délibéré e t  A. Esme, L a  b e n to n i te .  L e s  a rg ile s  c o llo ïd a le s  e t  le u r s  em p lo is . P aris: Dunod.
( X I I I ,  198 S .) 74  f r .

Paul Feldmann, D a s  H a n d b u c h  d e s  S c h le ife rs .  3 . e rg . A u f l .  L e ip z ig : Jänecke. IW»
(120  S .)  8° =  B ib i.  d .  g es. T e c h n ik .  (433 S .)  R M . 2 .4 0 .

VII. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
Walter Steven, Die Bedeutung der Stickstoffdüngung fü r  den Ölfruchtbau. Der 

ha-E rtrag  an  R ein fe tt be träg t bei R aps etw a 6,5 dz, bei F lachs etwa 2,5 dz, wozu in 
beiden Fällen noch das durch  V erfütterung der P reßkuchen zu g e w i n n e n d e  Butterfett 
kom m t. A uf die B edeutung der S tickstoffdüngung zu W interraps wird hingewiesen. 
(Chemiker-Ztg. 6 6 . 140—41. 1/4. 1942.) JACOB.

P. M onguillon, Fermentation d e r  stickstoffhaltigen Substanzen und F r u c h tb a rh it  
des Bodens. D ie stickstoffhaltigen Substanzen erleiden im Boden unter dem Einfl. von 
M ikroorganismen unaufhörlich Veränderungen, näm lich Ammonisation, Nitrifikation. 
Festlegung von N itra ten  durch  M ikroben u. D enitrifikation . N ach der theoret. Be
trach tung  dieser E rscheinungen u . der Rolle, die sie bei der D üngung spielen, wird der 
E infl. verschied. F ak to ren  au f  ihren  V erlauf un tersucht, um  zu zeigen, wie der Landwir 
sie am  zweckm äßigsten ausnutzen kann. (Chim. e t In d . 46- 745— 56. Dez. 1941.) J acob.

J. A. Scott W atson, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Die verstärkten An
sprüche an  den Boden m achen eine D üngung m it S tallm ist u. H a n d e l s d ü n g e r n  no 
wendig. A uf W iesen h ilf t die D üngung m it Phosphorsäure u. Stickstoff das richtig« 
Gleichgewicht zwischen Gras- u . K leearten  herzusteilen. ( J .  M inistry Agric. 48-130 
Dez.. 1941. Oxford, U niv ., School o f R u ra l Econom y.) JACOB-

W . A. Carr, Kurzfristige Wiesen und Bodenfruchtbarkeit. Seit Kriegsausbruc 
w urden im R ahm en der Eruchtfolge n ich t m ehr wie früher 3— 4-jährige Wiesen, sonae

vom 20/8. 1940.) ZÜRN.

M . F .  Mü l l e r .
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meist 2-jälirige Wiesen vorgesehen. Vorbedingung fü r die Anlage von Wiesen is t ge
nügend Feuchtigkeit. D as L and  muß en tsäuert werden u. w ird zweckmäßig vor Anlage 
der Wiese mit Stallm ist versehen. 1-jährige Wiesen sind die produktivste Form  von 
Grünland. Weclisplwiesen bringen m ehr Fu tterw erte  per acre als Dauerwiesen. Sie 
reichem den Boden an  H um us an  u. können in gewissem Grade den Stalldünger e r
setzen. (J. Ministry Agric. 4 8 . 134—37. Dez. 1941. Chesbire, School of Agric.) J a c o b .

N. N. Sushkina, Entwicklung von Azotobacler in  den Böden arider Steppen und  
W’islm. In ariden Böden t r i t t  A zotobacter n ich t auf. E r erscheint, nachdem Be
wässerung stattfindet u. finde t sieh dann  hauptsächlich in  H orizonten von höherer 
wasserkaltender K raft. D ie in  der L ite ra tu r angegebene W iderstandsfähigkeit von 
Azotobacter gegen Trockenheit geht n ich t so weit, daß sie vor jahrelangem  Austrocknen 
schützt. (C. R . [Doklady] Acad. Sei. U R SS 31 (N . S. 9). 290—92. 30 /4 . 1941.) J a c o b .

Ärpäd Ujlaki Nagy, E in  M odulus der Ertragsfähigkeit. E s w ird ein allg. anw end
bares, zuverlässiges Maß zur C harakterisierung bzw. zum Vgl. der L eistungsfähigkeit 
in pflanzenbaulicher H insich t verschied, landw irtschaftlicher E inheiten untereinander 
gegeben. Nach Vf. läß t sich der absol. W ert der Produktion an  pflanzlichen E rträgen  
kennzeichnen durch den Modulus der E rtragsfähigkoit 0,2 x  Trockensubstanz +  1,234 x  
mdauliches Eiweiß +  Stärkewert. E inzelheiten im Original. (Mezögazdasägi K utatasok  
15.22—28. 1942. [Orig.: ung.; Ausz..- d tsch .]) S a i l e r .

Axel Lindblom, Die Ebcreschenmotie im  Jahre 1941. D er reiche F ruch tansatz  
der Eberesche im Sommer 1940 verschonte die Apfelernte vor dem Befall durch die 
Ebereschenmotte (Argyrestliia conjugelle Zell). Bei stärkerem  Vork. des Schädlings u. 
g e r i n g e  in Bestand an  Ebereschen is t das Spritzen m it N i c o t i n  anzuraten . 
(Statens Växtskyddsanst., V äxtskyddsnot. 1942. 1—6 . 15/3.) W u lk o w .

Carl Castberg, Neue Erfahrungen m it Blutläusen. Bekämpfung durch  W in te r
bespritzung m it irgendeinem Carbolineumpräp. in  7— 10%ig. Konz. u. Spritzen im 
Frühling sofort bei K nospenentfaltung m it 10%ig. „Frühlingsearbolineum “ (Stamm 
u. grüne Zweige). Versuchsweise im  Sommer u. H erbst 1941 durchgeführtes Spritzen 
mit einer Lsg. mit 15%  denaturiertem  A., 0,75— 1%  grüner Seife oder Ersatzseifo u. 
0,2°/o Nicotin (2% ig. Lsg. der handelsüblichen 10%ig.) erwies sich als sehr w irksam. 
Spritzsehäden waren n ich t zu beobachten. E in  neues F ab rik a t ,,M icka“ w urde eben
falls mit gutem Erfolg erprobt. D ie biol. Bekämpfungsmeth. m it Aphelinus m ali 
erwies sich ohne w irklichen N utzen. (Statens V äxtskyddsanst., V äxtskyddsnot. 1941. 
86—90. 1/12.) W u lk o w .

Rolf Mathlein, Achtet a u f Schädlinge in  gelagerten Nahrungsmitteln! Allg. Hinweise 
u. kurze Beschreibung der gewöhnlich vorkommenden Schädlinge. (S tatens V äxtskydds
anst., Växtskyddsnot. 1942. 8— 11. 15/3.) W u lk o w .

W. Straib, Die Feststellung der Rostresistenz beim Getreide und Lein. .D ie  zu 
prüfenden Sorten u. Zuchtstäm m e werden zunächst im K eim pflanzenstadium  au f ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen einige in  D eutschland verbreitete Gelbrostrassen geprüft. 
Außerdem werden sie im F reiland  einer starken künstlichen Lifektion unterworfen, da  
es zahlreiche keim pflanzenanfällige W eizensorten g ib t, die eine beträchtliche Resistenz
steigerung der älteren Pflanzen aufweisen. (Forschungsdienst 13. 24—33. 1942. B raun- 
schweig-Gliesmarode, Zweigstelle d . Biol. R eichsanstalt.) J a c o b .

F. Alten und R . G o ttw ick , Über die Brauchbarkeit der Stärkebestimmungen nach 
Mmann und Ewers. Die aus der D. erhaltenen W erte lagen etw as niedriger als die bei 
der ehem. Stärkebest, erhaltenen W erte. Der E infl. der D üngung au f den Stärkegeh. 
ist aber größer als die Differenz zwischen den beiden Methoden, so daß  bei Diingungs- 
verss. die Stärkebest, nach  REIMANN angew andt werden kann. Bei Sortenverss. ist 
dagegen die Anwendung einer ehem. Meth. vorzuziehen, um Verschiedenheiten des 
prozentualen Anteils der S tärke an  der Trockensubstanz zu erkennen. (Bodenkunde u. 
l’flanzenernähr 27 (72). 149— 61. 1942. Berlin-Lichterfelde, D tsch. K alisyndikat, Land- 
"’irtschaftl. Vers.-Station.) ____________   JACOB.

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M., Aufschluß von Rohphosphalen. 
Kohphosphato werden zunächst m it weniger H N 0 3, als zum vollständigen Aufschluß 
erforderlich ist, in  Ggw. von H 3PO., oder M utterlauge aus einem früheren A rbeitsgang 
aufgeschlossen, w orauf die R k .-F l. au f Tempp. un ter etw a 25° abgekühlt u. HNO., 
n ,v lcllcr Menge u. K onz, zugefügt w ird, daß C a(N 03)2 ausfällt. D ie Fällung des 
3 1 6 1 )2  kann in  Ggw. solcher Mengen N H ,N 0 3 oder K N 0 3 erfolgen, d aß C a(N 0 3)2-, 
o„iX 03- oder Ca (NO..L-KNO.,-Doppelsalze gebildet werden. (It. P. 385 663 vom
8/7-1940. D. Prior. 8/7 1939.) K a r s t .

L G . Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Aufschluß von Rohphosphaten. 
kohphosphate werden m it IIoS04 aufgeschlossen, wobei m an dafü r Sorge träg t, daß
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die Aufschlußlsg. w ährend der K rysta llisa tion  des Gipses Al- u. F-Ionen enthält. Geht 
m an z. B. von 1 t  M arokkophosphat m it 34 (% ) 0,5 A120 3 u. 3,5 F  u. 4,8 cbm
verd. H 2S 0 4 m it 780 kg H 2S 0 4 aus, so fü g t m an der H 2S 0 4 etwa 30 (kg) Al-Sulfat u. 
20 einer 40% ig. F lußsäuro zu. M an kann  auch F lu ß sp a t oder Phosphate mit hohem 
A l-Geh., w ie B edondaphosphat, verw enden. M an e rhä lt einen loicht abtrennbaren 
Gips. (It. P. 379 433 vom 11/11. 1939. D . P rior. 11/ 11. 1938.) K a rs t .

Aktiebolaget Kem iska Patenter (E rfinder: Sven Nordengren), Landskrona, 
Herstellung eines lagerbeständigen, gekörnten Superphosphats, dad . gek., daß man durch 
oberflächliche, ohnoTem p.-Erhöhung un ter rollender oder umwälzender Bewegung durch, 
geführte E inw . von geringen Mengen von Stoffen, dio basischer Bind als Superphosphat, 
au f  dio in  üblicher W eise erzeugten Superphospliatköm er die in  der Oberflächenschicht 
derselben befindlichen vasserlösl. Phosphorsäuroverbb. m ehr oder weniger weitgehend 
in  c itra tlö sl. Verbb. ü berführt u. dadurch  au f  der Oberfläche der Supcrphosphatkömer 
eine dünne, an  wasserunlösl. R k .-P rodd. angereicherte Schicht bildet. Als Zusatzstoffe 
werden Thom asm ehl, Silicophosphate, Schmelz- oder Glühphosphato, Di-, Tri- oder 
T etracalcium phosphate verw endet. Auch CaO, MgO, K a2C 0 3, CaC03, Dolomit, Mergel 
u. dgl. können V erwendung finden , desgleichen S ilicate, wie Feldspate, Hochofen
schlacke u. dgl. u. NH-, in  gasförm iger oder gelöster Form . D ie Behandlung des Super
phosphats w ird  am  besten am  E nde des Granulierungsvorganges vorgenommen. 
(D. R. P. 719 869 K l . 16 vom 21/6. 1939, ausg. 20/4.1942.) K a r s t .

Gustav H eitz, O berurdorf, Zürich, Düngung von Pflanzenkulturen und gleich- 
zeitige Bekämpfung des Unkrautes, dad . gek., daß  die Zwischenräume zwischen den 
Setzlingsreihen m it P la tten  belegt werden, welche aus Düngstoffen gepreßt sind u. 
un ter dem W itterungseinfl. allm ählich zerfallen. Man kann  natürliche oder künst
liche D üngem ittel bzw. Gemische beider zur H erst. der P la tten  verwenden. Bes. ge
eignet s ind : M ist, K om post, A bwasserklärschlam m  u. dergleichen. Die Festigkeit u. 
D auerhaftigkeit der P la tte  kann durch entsprechende W ahl ih rer Zus. u. entsprechend 
sta rk e  Pressung den verschied. A rten  von K ultu rp flanzen  angepaßt werden. Die 
un ter der P la tte  liegenden U nkrau ttriebe  werden ers tick t, u. durch das allmähliche 
Auflösen u. Zerfallen der P la tte  w ird  der Boden gedüngt. (Schwz- P. 217 404 vom 
3 /3 . 1941, ausg. 2/2 . 1942.) K arst.

Societä Elettrica ed Elettrochim ica del Caffaro, Mailand, Schädlings- 
bekämpfungsmittel. K upferproteinverbb. w erden im Gemisch m it Cu-Salzen organ. 
Säuren, wie a.- oder /?-Naphthalinsulfosäure, Aminonaphtholsulfosäuren, Anthiaren- 
säure, sulfonierte F e ttsäu ren  u. dgl., an  inerte  Stoffe, w ie K aolin , Ton u. dgl., adsorbiert, 
w orauf dio M. anschließend m it einer oxalsauren Lsg. von P reuß. Blau verm engt wird, 
(It. P. 385 211 vom  3/10. 1938. Zus. zu It. P. 360767; C. 1942. I. 2185.) K a r s t .

Societä Elettrica ed Elettrochim ica del Caffaro, M ailand, Schädlingsbekämfungs- 
mittel. K upfercarbonat, K upfersalicylat, C u-L acta t oder Cu-Proteinat werden mit 
festen Salzen organ. Säuren, bes. N a-T artra t, N a-A cetat u. dgl. u. pulverförmigen 
inerten  Stoffen, wie K aolin , Ton u. dgl., innig  verm ischt, w orauf dio M. mit einer oxal
sauren Lsg. von P reuß. B lau  zu einem trockenem , pulverförm igen Mittel mit einem 
Cu-Geh. von 0,5— 10%  verarbe ite t w ird. (It. P. 385 212  vom 3/10. 1938. Zus. zu 
It. P. 360 767; C. 1942. I. 2185.) K a r s t .

Anton Wetzel, E r fo lg re ic h e  D ü n g u n g  im  G e m ü s e b a u .  3 . A u f l .  W ie s b a d e n : B ecktold. 1942-
f7G S.) 8° =  Leistungssteigerung im Gartenbau. H. 4. RM. 2.—.

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Per F. Erichsen, Allgemeine Entwicklung und heutiger Stand des Gießens von Mdjdl- 

walzplatten bei besonderer Berücksichtigung der liegenden Kühlkokille. Überblick über 
dio geschichtliche E n tw . des W alzplattengusses. Am m eisten durchgesetzt haben sic» 
d ie  bes. w irtschaftlich  arbeitenden  w assergekühlten K okillen  stehender Bauart, bin» 
W eiterentw . is t  bei den kontinuierlichen G ießverff. möglich. D ie Möglichkeiten u« 
G ütesteigerung des W alzp lattenm ateria ls wrerden an  H and  der bei der Erstarrung sic» 
sich abspielenden Vorgänge, d ie  aufgezählt werden, gep rü ft u. d ie  verschied. Gießveri. 
nach diesen G esichtspunkten k r it .  b e trach te t. D ie E rkenn tn is wird bestätigt,, da 
n u r eine in  horizontalen Schichten erfolgende E rsta rru n g  Fehler, welche durch Gase, 
Verunreinigungen, Seigerung u. Lunkerung veru rsach t sein können, beseitigt. Das 
liegende Gießverf. nach  D. R . P . 650 062 (C. 1938. I I .  4353), welches diese Pirkennt- 
nisse au snu tz t, w ird näher beschrieben. (M etallw irtsch., Metallwiss., Metalltechn. rf- 
91— 102. 20/2. 1942. K openhagen.) GEISSLER.
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W. M. P isch tschew , Untersuchung der Gasabgabefähigkeit von Kernen. U n ter V er
wendung einfacher Vorr. w urden un ter Betriebsbedingungen sowie im W erkslabor, 
die Gasabgabefähigkeit von K erngem ischen (Q uarzsand m it B indern, wie D extrin , 
Firnis, Sulfitlauge, Ton) sowie d ie  Gasbildungsgeschwindigkeit im K ern bestim m t. 
Die Unters, zeigto, daß  d ie  G asabgabefähigkeit des K em sandes sehr klein is t. Dio 
Gasbldg. im Kern hängt in  der H auptsache von den B indem itteln  ab . Verschied. 
Binder, die dem Gemisch in  verschied. Mengen zugesetzt waren, gebon beim A bguß 
ungefähr gleiche Gasmengen. E ine Ausnahme b ildet Sulfitlauge, deren G asabgabe
fähigkeit etwas geringer is t. Diese E ig. der Sulfitlauge zeigt sich deutlich bei ihrer 
[Wendung in großen Mengen (über l° /0). D er beste B inder is t D extrin . E ine größere 
Gasmenge scheiden K erne aus, d ie gleichzeitig Sulfitlauge u. F irn is N r. 16 enthalten . 
Der gefährlichste Z eitpunkt hinsichtlich der Bldg. von Gasrissen is t dio Z eit des A b
gusses u. einige Sek. später. Im  w eiteren V erlauf nämlich fä llt der D ruck der Gase, 
die aus dem Kern ausgoschieden Werden, merklich ab. (JIirreHsoe Aejio [G ießerei]
12. Nr. 3. 6—10. März 1941.) H o c h s t e i n .

R. N. R ainus, Uber die Gasabgabefähigkeit von Form- und Kerngemischen. Die 
größte Gasabgabefähigkeit besitz t Leinöl, die geringste aber Sulfitlauge. D ie größte 
Gasmenge wird aus allen Gemischen in  der ersten Min. der E inw . der hohen Temp. 
auf das Gemisch ausgeschieden. Beim A rbeiten m it Gemischen ,,B T “ (75(% ) Sand, 
5 Bentonit, 20 Torf, 2 D ex trin  u. 3 Sulfitlauge) und ,,B O “ (75 (°/„) Sand, 5 B entonit, 
20 Feilspänen, 2 D extrin  u. 3 Sulfitlauge) muß ihre hohe G asabgabefähigkeit durch Ge
währleistung einer guten V entilation  der Foim  berücksichtigt w'erden. E in  Sand- 
Tongemisch, Marke IV —2 (77°/p Sand, 20 aufgearbeiteter Form sand u. 13°/0 feuer
fester Ton), dessen Gasausscheidung bei der Erw ärm ung schon nach d e r  ersten Min. 
aufhört u. dessen gesam ter Gasgeh. au f 1 kg Gemisch etwa 5 1 beträg t, kann p rak t. 
als frei von Gasabgabe bezeichnen werden. (Jlirreiinoe Äexo [Gießerei] 12. N r. 3. 
10—12. März 1941.) H o c h s t e i n .

C- W. P fan n en sc lim id t, Gattierungen in  der Eisengießerei unter besonderer Be
rücksichtigung des Kupolofenbetriebes. D ort, wo im Fertigguß n ich t unbedingt ein  n ied 
riger P-Geh. notwendig is t, sollte m an Roheisen m it m ittleren oder höheren P-Gehh. 
(sauer erschmolzenes Roheisen) verwenden u. n ich t die U nsitte  begehen, etw a P-haltige 
Koheisensorten (Luxemburger, Amberger u. ähnliche Sorten) m it H äm atiten  zu v e r
schmelzen. Vf. m acht noch M itt. über den E in fl. des Ü berhitzens au f Festigkeit u. 
Härte des Gußeisens, über das D uplexverf. un ter Berücksichtigung des Schmelzens 
von Gußeisen im bas. E lektroofen, über den E in fl. von Pflanzenzusätzen von Ca-Si 
u. über Errechnung von G attierungen. (M itt. Forsch.-A nst. Gutehoffnungshüi te- 
Konzems 9. 105— 17. Sept. 1941.) ‘ M e y e r - W i ld h a g e n .

W alter B au k lo h  un d  H e rb e r t M eierling , Über den E in fluß  von Thorium  a u f  
Gußeisen. Unteres, über den E in fl. von Th-Zugaben bis zu 1%  au f die Güteeigg. von 
Grauguß ergaben : D as Th ü b t durchweg eine reinigende u. entschwefelndo W rkg. aus, 
macht das Eisen dünnfl., erhöht d ie Biegefestigkeit, D urchbiegung u. Zerreißfestigkeit 
u- bat eine graphitverfeinem de W rkg., d ie vielleicht au f die E ntgasung zurückzuführen 
ist. (Gießerei 29 (N. F . 15). 93— 94. 20/3. 1942. Berlin, Techn. Hochseh., In s t. f. E isen
hüttenkunde.) P a h l .

J H .  Chesters, Basischer Siemens-Martinofen. I. (Vgl. C. 1 9 4 2 .1. 2816.) B ericht 
über die Auskleidung der H erde, des G itterw erkes in  den K am m erfüllungen u. der 
Sohlensehwelle m it M agnesit, Chromit-M agnesit u. gebranntem  D olom it un ter bes. 
Berücksichtigung engl. u. am erikan. E rfahrungen. (Iron Age 148. N r. 6 . 37— 40. 
7/8.1941. Sheffield, E ngland, U nited  Steel Co. L td ., C entral Res. D ept.) P l a t z m a n n .

J. H. Chesters, Basischer Siemens-Martinofen. H . (I. vgl. vorst. Ref.) E s werden 
«io Auskleidung der A bflußrinne m it Scham otte u. S i0 2-haltigem feuerfestem Ton, 
weiter das F u tter der Gas- u. Luftfänge aus Silicasteinen”u. endlich d ie  A usfütterung 
der Schlackentasehen m it S ilicasteincn zweiter G üte behandelt. (Iron Age 148. N r. 7. 
«9—41. 14/8. 1941.) P l a t z m a n n .

L. I. Lewi, Molybdän im  Stahlguß. S ch rifttu m sü b ersich t, (jlirreiinoe d e io  
[Gießerei] 12. Mr. 3. 35— 37. M ärz 1941.) _ H o c h s t e i n .

Wilhelm M an te l, S ilic ium  als L e g ieru n g sd cm en t in  Baustahl S t  52. In  einer 
bchrifttumsübersicht über den E infl. des Si-Geh. auf die Schw eißbarkeit w ird der 
Widerspruch in  den bestehenden A nsichten aufgezeigt. Zur k rit. N achprüfung der 
Umrande gegen die Verwendung von Si als Legierungselem ent beim hochfesten 

austahl wurden Großzahlauswertungen der im  laufenden B etrieb erhaltenen 
lostigkeitswerte von verschiedenartigen Stählen S t 52 vorgenommen u. der E infl. 
"08. von Si u. Mn, sowie von  C, Cu u. P  au f Zugfestigkeit, Streckgrenze u. Dehnung 
»n gewalzten Zustande festgelegt. E s zeigte sieh dabei eine Ü berlegenheit des vor-
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wiegend m it Si legierten Stahles S t 52. U m  V orurteilen, die gegen den Si-Geh, hin
sichtlich seines E in fl. au f E euerschw eißbarkeit u. Schmelzschweißbarkeit bestanden, zu 
begegnen, w ird am  Beispiel eines geschweißten B ehälters gezeigt, daß der aufgetretene 
Schaden durch verform ungslos e in tretende B isse n ich t von der Zus., sondern Tom Zu
stand  des W erkstoffs abhängt. Verss. an  S tählen m it verschied. Si-Gehh. u. verschieden
artigen  handelsüblichen E lektroden ergaben, daß  S tähle m it 0,95%  Si sich gleich gut 
verschweißen lassen wie der als gu t schw eißbar bekannte  S tah l m it etwa 0,4 (%) Si u.
1,3 Mn. (S tah l u, E isen  62. 222— 28. 12/3. 1942. B iesa.) Pahl.

A. T h u m  und  A . E rk e r , Zeit- und Dauerfestigkeit und deren Beeinflussung durch 
eine einmalige hohe Überlastung. An H an d  zweier einfacher Bauelemente, der Stumpf
n ah t- u. K ehlnahtschw eißverb., w ird der E in fl. von Ü berlastungen auf Zeit- u. Dauer
festigkeit von S tah l S t  52 untersucht. E inm alige Ü berlastungen sind bei Teilen mit 
K crbw rkk. ers t dann  gefährlich, wemi sich tbare  Schädigungen, also Anrisse u. starke 
örtliche Abschiebungen auftre ten . Bei Teilen m it sta rk er Kerbwrkg. kann selbst ein 
kleiner A nriß im  K erbgrund, der aus einer einm aligen Überlastung herrührt, für das 
Verh. bei D auerbeanspruchung unbedeutend sein. Inw iew eit eine Übertragung dieser 
Schlüsse von dem einen un tersuchten  S tah l au f  andere W erkstoffe zulässig erscheint, 
b edarf der N achprüfung an  verschied. W erkstoffen u. m it verschied. Probenformen. 
Bei W eehselbeanspruchung w ird  größere V orsicht als bei der hier .untersuchten Schnell
beanspruchung notw endig  sein. (Z. Ver. dtsch . Ing . 8 6 . 171— 74. 21/3. 1942. Darm
s tad t.)  Pahl.

H . C ornelius und F . B o lle n ra th , Verdrehwechselfestigkeit von Stahlwelkn mit hoher 
Zugfestigkeit. Infolge der geplanten Verwendung von S tählen  m it mehr als 130 kg/qmm 
Zugfestigkeit als F lugm otorenkurbelw ellen. w urden, d a  Vers.-Ergebnisse über die 
Verdrehwechselfestigkeit von S tählen so hoher Zugfestigkeit an gekerbten oder durch
bohrten  W ellen fehlen, derartige Verss. an  zwei S tählen b is zu 170 kg/qmm Zugfestigkeit 
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser U nters, zeigten, daß  Bauteile aus derart hoch
festen S tählen auch bei Vorhandensein durch  die Form  bedingter Spannungsspitzea 
eine außerordentlich sorgfältig bearbeitete O berfläche haben müssen, um hei 
Schw ingungsbeanspruchung Vorteile zu bieten. Z ur Erzielung einer größeren Sicher
heit gegen die W rkg. feinster O berfläelienbeschädigungen an hochfesten Stählen ist 
von HOUDREMONT eine E insatzhärtung  oder N itrierung vorgesohlagen worden. Da 
die E insa tzhärtung  bei E rfüllung ihres Zweckes n u r niedrige Anlaßtempp. zuläßt, ¡st 
sie beim Vergüten im allg. unerw ünscht. Die N itrierung verdangt so hohe Tempp-, daß 
dabei die heute verw endeten B austähle au f  eine Festigkeit angelassen werden, die nicht 
m ehr als sehr hoch anzusehen ist. E s w ird au f  einen Cr-Ni-Mo-V-Stahl verwiesen, der 
noch in  Stangen von 60 mm D urchm esser au f eine Zugfestigkeit von 190 kg/qmm bei 
8%  D ehnung (l — 5 d) u . 24%  Einschnürung vei'gütet werden kann u. nitrierfällig ist- 
Dieser S tah l h a t nach dem Anlassen bei 600° u. nach  N itrierung  noch über 180kg/qmm 
Zugfestigkeit. (Z. Ver. dtsch . Ing. 8 6 . 103—08. 21/2. 1942. Berlin-Adlersliof, Dtsch. 
V ers.-A nstalt f. L uftfah rt, In s t. f. W erkstofforsch.) Hochsteix';

F . R a p a tz , Richtige Ausnutzung Her Legierung bei Werkzeug- und Schnellaroeds- 
stählen. K altarbo itsstäh le , die n u r in  der K ä lte  au f  Verschleiß beansprucht werden, 
können fü r viele Zwecke unlegiert sein. W o M eßbeständigkeit u. Durchhärtung ver
lang t werden u. zur Versehleißbeanspruchung starke  D rücke kommen, muß Cr zu
legiert w erden; bes. hoher Verschleißw iderstand erfordert bisweilen W-Zusatz. In Kalt
form gebungsstählen fü r Blechum form ung kann  das N i herabgesetzt oder fortgelassen 
w erden; m an kom m t auch ohne Mo aus. E ü r K unstharzpressen nim m t man unlegiert« 
E insatzstäh lc  oder ersetzt den C r-N i-E insatzstahl durch Cr-Mn-Stahl.  ̂Unter den 
W arm arbeitsstählen sind bes. hoch beansprucht diejenigen fü r Teile an Warmpreset'i 
z. B. D om e, M atrizen, B uchsen oder kleine M etallgesenke. Sie erfordern höhere Genn. 
an  Mo, W  oder V ; Cr erle ich tert a ls  B egleitelem ent d ie  H ärtbarke it. Die Wertigkeits- 
Verhältnisse beim A ustausch von W , Mo u. V  hängen von vielen Umständen ab, d!« 
eingehend besprochen werden. Auffallend is t die gu te  W rkg., wenn gleichzeitig - w® 
3 der E lem ente W , Mo u. V  zugegen sind . Bes. zu beachten  sind die W-armeu Stab «, 
z. B. als Lochdom stähle fü r die G ranatenherstellung. Schnellstähle erfordern \ i 
Mo, V u. daneben Cr. W  u. Mo sind  im  V erhältn is 2 : 1 austauschbar. Auch hier is 
die gu te  W rkg. von 2 oder 3 gleichzeitig  anw esenden E lem enten (W, Mo, \ )■ ■%- 
B eachtung verd ien t das gu te  Verh. der W -arm en S tähle, bes. der m it erhöhtem V-Geto 
13% ig. C r-Stahl ist~ erheblich besser als unlegierter S tah l, re ich t aber nicht, an «» 
Sehnellstahl heran. (M aschinenbau, B etrieb  21 . 75,—77. Febr. 1942. Kapf® rt’i 
S teierm ark.) . .PaHI%

O ldfich  B ohuä, Schmiedegesenke. P ra k t. Angaben zur Schonung u. Einsparn o 
von Gesenken. U n ter anderem  em pfiehlt Vf. d ie  W ahl einer geeigneten Zus. u. W
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des Stahlblockes nach der Form  dos Gesenkes, g la tte  Bearboitung, keine Tcnip.- 
Schwankungen (200—300"), sorgfältiges Polieren des Gesenkes u. baldige Beseitigung 
der kleinsten Beschädigung. F ü r  w enig gebrauchte Gesenke zur Bearbeitung weichen 
Stahls genügt Grau- oder S tahlguß. F ü r  geringere Ansprüche genügt auch S i e m e n s -  
M artin-Stahl m it 0,6— 0,7 (% ) C, 0,7— 0,9 Mn u. 0,3 Si von einer F estigkeit im R oh
zustand von 80 kg/qmm. F ü r  m ittlere  Ansprüche wird M n-Si-Stahl m it N i (85 kg/qm m 
Festigkeit) u. für hohe A nsprüche (große Zahl von Schmiedestücken aus härterem  
Stahl von komplizierter Form ) Cr- (0,7 C, 0,3—0,5 Cr), Cr-Ni-W- (0,2—0,5 C, ca. 1 Cr, 
ca. 2 Ni u. bis 5 W) u. Cr-W- (2— 4 Cr, 8— 10 W) S tah l (bis zu 150 kg/qm m ) empfohlen. 

* Weitere Angaben fü r b rauchbare Gesenkestähle. F ü r  Gesenke, über deren W ärm e
behandlung nichts bekannt is t, w ird  Anlassen u. Prüfung m it Skleroskop, B r i n e l l -  
Presse oder R oC K W E LL -A pp. empfohlen. E rfahrungen m it verschied. Poldistählen. 
(Homicki’ Vestnik 2 4  (43). 17— 19. 29/1. 1942. Prag.) R o t t e r .

Hans Diergarten, Wälzlagerstähle. D er weitaus größte Teil der W älzlagerstählo 
enthält als einzigen Legierungsbestandteil einen geringen Cr-Gehalt. E r  kann daher als 
Austausehwerkstoff angesproohen werden. Aus d irek t härtbaren  W älzlagerstählen 
werden kleine Kugeln, R ollen u. N adeln bis ca. 10 mm Durchmesser (1— 1,2 C, 0,4 bis 
0,6Cr), mittlere Kugeln u. R ollen b is ca. 20 mm Durchmesser (0,95— 1,15 C, 0,8— 1,2 Cr), 
große Kugeln u. Rollen über 20 mm Durchmesser, R inge u. Scheiben (0,9— 1,10 C,
1.5—2 Cr), große R inge u. Scheiben über etw a 30 X 50 qmm Q uerschnitt (0,9— 1,05 C,
1.5—2 Cr) u. große R inge fü r K ugellaufbahnen aus V ergütungsstahl (0,3— 0,55 C, 1— 2 Cr 
bzw. 0,45—0,65 C, 0,9— 1,4 Win u. 0,7— 1,3 Si) hergestellt. An W älzlagerstählen für 
Einsatzhärtung werden genann t 1. M n-Stahl m it 0,5—0,9 Win; 2. C r-Stahl (SAE 5120) 
mit 0,6-0,9 Cr; 3. Ni-Wlo-Stah] (SAE 4615) m it 1,65—2 N i u. 0,2—0,3 Mo; 4. Cr-Ni- 
Stahl (SAE 3115) m it 0,45—0,75 Cr u. 1— 1,5 N i u. 5. Cr-V-Stahl (SAE 6120) m it 
0,8—1,1 Cr u. mindestens 0,15 V. Über Glühen, H ätten , Anlassen u. B earbeitung w ird 
eingehend berichtet. D ie H ärte  soll 600— 700 B rinell bzw. 58— 66 R c betragen. (Z. Ver. 
dtsch. Ing. 8 6 . 167—70. 21/3. 1942. Schweinfurt, Vereinigte Kugellagerfabriken A.-G., 
Forsch.-Anstalt.) P a h l .

—, Spanlose Verformung von Monelmetall, Nickel und Inconel. Bei der Erw ärm ung 
u. Warmverformung von Reinnickel u . von kochlegierten Cr-Ni-Legierungen muß au f die 
bes. physikal. Eigg., die von denen n. S tähle abweicben, bes. R ücksicht genommen 
werden, wie in der vorliegenden A rbeit besprochen w'ird. Die Öfen müssen bes. frei von 
schwefelhaltigen Gasen sein, die Erw ärm ungen müssen langsam er u. länger vor sich 
gehen, auf die Schmiedeintervalle is t bes. R ücksicht zu nehmen. D urch K altverform ung 
lassen sich höhere Festigkeiten erzielen. In  13 Abb. sind Anwendungsbeispiele fü r 
Schmiede- u. Gesenkteilo aus den obigen Sonderwerkstoffen gegeben. (Wletallurgia 
[Manchester] 23. 25—29. Nov. 1940.) A d e n s t e d t .

W. Bleicher, D er heutige Stand der Leichlmetallverwendung im  Fahrzeugbau. 
(Z. Ver. dtsch. Ing. 8 6 . 49—54. 24/1. 1942. H annover.) S k a l i k s .

Gaston Gauthier, Aufarbeitung von Leichtmetallabfällen, überblick über H er
kunft u. Natur der Abfälle, die R affinations- u. Reinigungsverff., Schmelzöfen, F lu ß 
mittel u. die Aufarbeitung der beim Schmelzen entstandenen R ückstände. (Usine 51. 
Nr. 5. 31-33. Nr. 6 . 37— 39. N r. 7. 35— 39. N r. 8 . 37—39. 26/2. 1942.) G e i s s l e r .

E, v. Ra]akovics und A. Teubler, Uber die Stauchbarkeitsgrenze von Leichtmetall- 
nitldraht. Es wird ein neues Verf. beschrieben, bei dem als Stauchbarkeitsgrenze die 
nach einer bestimmten A uslagerungszeit noch einwandfrei stauchbare Kopfhöhe fest
gelegt wurde. Durch Best. des W ertes bei verschied. Auslagerungszeiten is t es m it wenigen 
1 rohen möglich, eine K urve fü r d ie  A ushärtungskinetik der S tauchbarkeit aufzustellen 
“• aus ihr dio S tauehbarkoitsdauer zu entnehm en. Zur Vermeidung w illkürlicher 
Euiflüsse muß die S tauchung, w ie Verss. ergeben haben, in  einem Schritt erfolgen. 
»gl.-Verss. mit betriebsm äßigen N ietungen m ittels N ietpresse u. Preßluftham m er 
«gaben, daß diese Prüfung als A bnahm ebedingung gu t anw endbar is t. (Aluminium 24.

8. Jan. 1942. Berlin, Forschungsanst. der D ürener Wletallwerke A . G .) G e i s s l e r .
Andras Domony, Über die Blasenbildung bei den Halbfabrikaten von A lum inium  

wd Aluminiumlegierungen. Verss. des Vf. zeigen, daß der w ahrscheinlichste Grund 
®r Blasenbldg. an  der Oberfläche der Leichtmetallhalberzeugnisse (außer den be- 

unten Fehlerquellen: ungenügende Desoxydation, fehlerhafte Guß- oder Bearbeitungs- 
"c“n'kusw.) in der geseigerten S tru k tu r des Gußblockes zu suchen ist. Um eine gesunde 
¡St rukt ur  ^es Blockes zu erhalten , is t au f die gleichmäßige, schnelle Abkühlung 
flesselben Wert zu legen. (B anyüszati K ohdszati Lapok [Ung. Z. Berg- u. H üttenw es.] 
m’. 0 60. 15/12. 1941. Budapest-Csepel, Weiss Wlanfredsche Stahl- u. Wletallwerke. 
Lwg.: ung.; Ausz.: d tsch .]) SAILER.
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— , M agnesiumgewinnung aus Magnesit. E s w ird  über das Anlaufen der nach 
dem Verf. von H a n s g i r g  arbeitenden M g-Gewinnungsanlage der P e r m a n e n t e  Corp. 
in Palo  A lto, Cal., berich tet. Zum U nterschied  von der in  R adenthein ausgeführten 
A rbeitsweise f in d e t d ie  Abschreckung des Mg-Dampf-CO-Gcmisches mit Naturgas 
s ta t t ,  das nach Abseboidung des Mg in  einer angeschlossenen Zementfabrik als Brenn
sto ff b en u tz t w ird. D ie erste  E in h e it, d ie in  B etrieb  gekommen ist, is t ein 9000 kVA- 
Ofen. D ie H öchstleistung der A nlage soll 15 000 t  im  Ja h r  betragen. (News Edit, 
Amer. ehem. Soc. 19. 839-^41. 10/8. 1941.) ^ G e is s le r .

W. F. Chubb, Allerungshärtende Magnesiunüegierungen. (Vgl. C. 1940. ü. 951.) 
Zusam m enfassende Besprechung des Syst. Mg-Tl au f G rund von über dieses Syst. 
veröffentlichten A rbeiten. (L ight M etals [London] 3 .157— 61. Ju n i 1940.) Mey-Wildh.

W . F. Chubb, Altcrungshärtende Magnesiumlegierungen. (Vgl. vorst. Ref.) Zu
sam m enfassender B erich t über das Syst. Mg-Sn. (L ight M etals [London] 3. 169—71.
210— 12. 260— 62. O kt. 1940.) G e is s l e r .

W. F. Chubb, Alterungshärlende Magnesiumlegierungen. (Vgl. vorst. Reff.) Zu
sam m enfassende Besprechung des Syst. Mg-Zn u. der E igg. der Mg-Zn-Legierungen. 
(L ight M etals [London) 3 . 284— 86. 306—08. 4. 19— 20. 27—29. 60—62. März
1941.) K u b a s c h e w s k i .

H . Lüpfert, Metallkeramik (Pulvermetallurgie). Zusammenfassender Aufsatz; 
Allgemeines. Geschichtliche E ntw icklung. M etallpulver (H erst., Eigg.). Herst. synthet. 
K örper (Vorbereitung der P u lver, Pressen, S in tern , W eiterbehandlung). Eigg. synthet. 
K örper. Innere Vorgänge beim S intern. Vorzüge u. N achteile der metallkeram. 
H erst.-W eise. P ra k t. w ichtige Anwendungsgebiete. A usblick. Schrifttum. (Feinmeeb. 
u . P räzis. 50- 21— 24. 49—53. Febr. 1942. S tuttgart-M öhringen.) Skaliks.

H. W . Gillett, H. W . R ussell un d  R. W. Dayton, Lagermetalle als strategisch 
Werkstoffe betrachtet. Allg. zusam m enfassende Ü bersicht. -— Besprochen werden vor 
allem Legierungen au f  Sn-, P b -, Cu-Pb- u . Cd-Basis. Ausführliche Angaben über Verb, 
u . mechan. Eigg. der Legierungen u. ih re r K om ponenten. —  87 Literaturstellen. (Metals 
and  Alloys 12- 274— 83. 455—63. 629—39. Nov. 1940. Columbus, O., Battelle Memorial 
In s t.)  K u b a s c h e w s k i .

H. W. Gillett, H. W . R ussell und  R. W. Dayton, Lagermetalle als strategische 
Werkstoffe betrachtet. (Vgl. vorst. Ref.) Ausgehend von einer ausführlichen Zusammen
stellung der als Lagerwerkstoffo in  Benutzung befindlichen u. vorgeschlagenen Legie
rungen u. von den Angaben ih re r mechan. u . sonstigen physikal. Eigg. kommt Vf. zu 
dem Schluß, daß  d ie W eißm etallager a u f  Sn-Basis sehr leicht ersetzt werden können. 
E s werden als E rsa tz  u . a. Lager au f  Cd-Basis vorgeschlagen. Ferner sollten Lager mit 
p la ttie rte r Ag-Pb-O berfläche m ehr B eachtung finden. Cu-Pb-Lager können in manchen 
Fällen ebenfalls angew andt werden. Ebenso können 85/5/5/5-Bronze, sowie Al-Bronzen 
u. Zn-Basislegierungen benu tz t werden. (Metals and  Alloys 12. 629—39. 749—58. Dez.
1940. Columbus, O., B attelle  M em orial Inst.) Meyer-Wildhagen.

H. Morrogh, B a s Polieren von gußeisernen Mikroproben und die Metallographie 
von Graphitflocken. (Iron Coal Trades R ev. 142. 487— 92. 2/5. 1941. — C. 1942.
I . 670.) • H ochstein.

Mathias Krichel, B ie  Herstellung einwandfreier Gefügebilder von Gußeisen uni 
Temperguß. E rörterung  der A rbeitsfehler bei der V erarbeitung der Sehliffproben sowie 

■ Gegenüberstellung von rich tig  u. falsch vorbereiteten Schliffen. Es wird empfohlen, 
durch mehrmaliges, abwechselndes, vorsichtiges Polieren u. Zwischenätzen die beim 
Schleifen erzeugte deform ierte Schicht m it einem  Scheingefüge sowie der Grat, der 
die G raphitadern  überdeckt, zu beseitigen. D ie B ehandlung muß solange fortgesetzt 
werden, bis der G raph it in  seiner rich tigen  g la tten  grauen Form erscheint. Durch 
feinstes Schleifen soll das N aßpolieren zur K ratzerbeseitigung möglichst abgekürzt 
werden. Beim Schleifen soll das Vorschleifen au f  feinem Stein m it W.-Kühlung u. 
das Fertigschleifen wie üblich erfolgen (Verwendung a lter, v iel benutzter u. sauberer 
Bogen). D er le tz te  Bogen w ird  zweckmäßig m it G raph itstaub  oder Wachs geglättet. 
D as Polieren erfolgt zweckmäßig au f einer g la tten  Leder- oder Tuchscheibe ohne Drehung 
des Schliffes. Bei perlit. Grundmasse w ird am  besten m it P ikrinsäure, bei ferrit. Grund
masse m it 1— 3% ig. alkoh. H N 0 3 g eä tz t. (Gießerei 29 (N. F . 15). 78—82. 6/3. 19L. 
A achen, Teehn. Hochschule, G ießerei-lnst.) H o c h s t e i n .

R. E. Orton, Photoelastische A nalyse in  der M etallpraxis. I I I .  IV. V. Allg. Über
sicht. (M achine Design 12. N r. 5. 50—53. 102. 104. 106. N r. 6. 55—58. 72. 74. Nr. <■ 
47— 49. Ju li 1940.) K u b a s c h e w s k i .

A. K. Trapesnikow, Über die Bestimm ung der Empfindlichkeit der visuell#1 
Methoden der RörUgenstrahlenkontrolle. A n Al-, Silumin- u. Elektronproben von ver-
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schied. Dicke werden Empfiiidliehkeitsm essungcn durckgcführt, wobei sich W erte 
zwischen 3 u. 8 %  ergeben. (3aTtoaci;aii Aaöopaiopini [B etriebs-Lab.] 9. 876— 78. 
Aug. 1940.) R .  K . M ü l l e r .

F. H. Müller, Der E in fluß  des Wasserstoffs in  Schiveißungen m it Mantelehktroden. 
Wasserstoff verursacht in  Schw eißnähten ein ungewöhnliches B rucbaussehen der 
Zerreiß- u. Biegeproben. D urch eine G lühbehandlung, die den W asserstoff entfernt, 
erhalten die Brüche der Zerreiß- u . Biegeproben ein n. Aussehen, so wie es entsprechend 
der ehem. Zus. u. dem Gefügezustand des W erkstoffs erw artet werden kann. D ie G üte
werte des Schweißgutes werden durch den W asserstoff je nach der W ärm ebehandlung 
u. der Festigkeit mehr oder weniger beeinflußt. (Elektroschweiß. 1 3 . 38— 45. März
1942.) _ H o c h s t e i n .

Eugen Werkner, E in flu ß  der Flammenstärke a u f die Wirtschaftlichkeit und Güte 
der Schweißnaht. P rüfung der E infl. der E lam m enstärke au f die Schweißgeschwindig
keit u. die W irtschaftlichkeit bei verschied. Schweißverfahren. D ie U nters, ergab, 
daß cs bei jedem Sehwcißverf. eine optim ale E lam m enstärke g ib t, bei der die Schweiß
geschwindigkeit u. d ie W irtschaftlichkeit am günstigsten sind. D ie spezif. E lam m en
stärke hat beim N aehlinksschweißen bei säm tlichen Blechdicken denselben W ert, d a 
gegen wächst sie bei der N achrechtsschweißung m it der Blechdickc. D ie Schw eißnähte 
wurden auch auf F estigkeit gep rü ft u. einer m kr. U nters, unterzogen. Dio Eestigkeits- 
unters. ergab, daß die P robep la tten  n ich t ein einziges Mal in  der S tah l gerissen sind. 
In allen Fällen war die F estigke it der N ah t wenigstens so g u t wie die des G rundw erk
stoffes. Ein größerer Gefügounterschied konnte bei keinem der Schwcißverff. bem erkt 
werden. Auch zeigte sich keine bes. Änderung, ob nach links- oder nach rechts-, m it 
fiaupennaht- oder T ropfnahtverf. geschw eißt wurde. (Autogene M etallbearbeit. 35. 
109—15.15/4. 1942. B udapest.) H o c h s t e i n .

L. Gränitz, Berechnung und Anwendung von Schrägnähten. U nterscheidung zweier 
charakterist. Zonen bei Schrägnäliten. In  der ersten Zone erfolgt der Bruch in  der 

•Naht, in der zweiten durch die P la tte . D er Neigungswinkel, un terhalb  welchem der 
Bruch in der N ah t u. oberhalb welchem der Bruch in der P la tte  erfolgt, hängt von der 
Festigkeit des Sehweißgutes, des Grundwerkstoffes u. von der P la tten b re ite  ab. Es 
soll angestrebt werden, daß der B ruch durch die P la tte  geht u. das Schweißgut eine 
möglichst hohe D ehnung aufw eist. D urch richtige W ahl des Neigungswinkels bzw. 
des Schweißdrahtes kann  dies erreicht werden. (Autogene M etallbearbeit. 35 . 65— 69. 
1/3.1942.) H o c h s t e i n .

L. Je. Fedotow, Das Zusammenschweißen von nichtrostenden Chromnickelslählen m it 
Kohlenstoff stählen. Zum Zusammenschweißen von nichtrostendem  Cr-N i-Stahl m it 
unlegiertem C-Stakl eignen sich E lektroden m it Um hüllungen aus 25 (% ) F lußspat, 
45 Marmor, 20 F erro titan  (23 Ti), 5 Eerrosilicium (75 Si) u . 5 Eerrom angan (1 C u. 
80 Mn). Die Umliüllungsschichtdicke hängt hierbei vom Durchmesser der verw endeten 
Elektrode ab. Bei einem Elektrodendurchm esser von 3 mm soll d ie Sckichtdicko 0,7 
bis 0,8 mm, bei 4 mm D urchm esser 0,9—1 mm u. hei 5 mm Durchm esser 1,1— 1,2 mm 
betragen. Die Schweißung w ird  m it einer Gleichstrommaschine m it dem Pluspol an 
der Elektrode durchgeführt. Die Festigkeitseigg. der Schweißproben waren zufrieden
stellend. Der Biegewinkel betrug  fas t in  allen Fällen ca. 180°. D ie E lektrodenum hüllung 
kann auch für solche Schweißungen bei W echselstrom verw endet werden, wenn ih rer 
Zus. noch 3—5%  Pottasche zugefiigt w ird. Die Festigkeitseigg. des aufgetragenen 
Metalls betragen-: 56—60 kg/qm m , 20%  Bruchdehnung u. 12— 15 kgm/qcm K erbschlag
festigkeit. Wenn im aufgetragenen M aterial noch 0,4—0,6%  Mg vorhanden sein muß, 
dann muß dqr Zus. der U m hüllung 3—3,5%  Fe-Mo zugesetzt werden. (Auroroanoe Heiko 
[Autogene Ind .] 12. N r. 5. 1— 2. Mai 1941.) H o c h s t e i n .

A. Matting und H. Koch, Versuche zur Erhöhung der Kerbschlagzähigkeit von Gas
schmelzschweißungen. An 15 mm dickem Kesselblech M I w urden zwecks B est. des 
Einfl. der Zusatzdrahtsorte u. des Durchmessers desselben, der N ahtvorbereitung, der 
Bearbeitung durch H äm m ern, der H altung  der Sehweißflamm e zum Zusatzdraht, 
sowie der Lage des Iverbes der K erbschlagproben au f die Erhöhung der K erbschlag
zähigkeit Verss. durchgeführt, bei denen in  allen Fällen die N achrcchtsschweißung in 
waagerechter u. gegebenenfalls in  senkrechter Lage gew ählt w urde. D ie Verss. lassen 
erkennen, daß die heutigen Anforderungen in  bezug au f die K erbschlagzähigkeit von 
jasschmelzschweißungen noch n ich t restlos erfüllbar sind. E ine einwandfreie Lsg. 
der Frage hinsichtlich der Verbesserung bzw. Vergleichmäßigung der K erbschlag
zähigkeit erscheint n u r durch d ie E ntw . zweckmäßig legierter Zusatzdrähte möglich, 
da die Arbeitsteehnik n ich t m ehr u-esentlick verbessert werden kann. (Autogene M etall - 
bearbeit. 35. 93— 99. 1/4. 1942. H annover, Techn. Hochschule, In s t, fü r W erkstoff
kunde u. Schweißtechnik.) .HÖCHSTEIN.
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Nathaniel H all und G. B. Hogaboom jr., T e c h n i s c h e  N e u e r u n g e n  i m  J a h r  1 9 1 0 .  

Überblick über die Entw. der Galvanotechnik im Jah r 1940. Schrifttumsübersicht 
m it 169 Arbeiten. (Metal Finish. 39. 2—8 . 10. Jan . 1941.) M arkhoff.

W alter R. Meyer, R ü c k b l i c k  a u f  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  G a l v a n o t e c h n i k  u n i  ih r e r  

H i l f s m i t t e l  i m  J a h r  1 9 4 0 .  (Metal Finish. 3 9 . 10—12. Jan. 1941.) M arkhoff.
W alter Eckardt, V e r c h r o m u n g  d u r c h  D i f f u s i o n  —  e i n  n e u e s  V e r c h r o m u n g s v e r f a h m .  

In  bes. Öfen wird CrCl3 erzeugt, das in  keram. Material niedergeschlagen wird. Die 
zu verchromenden Gegenstände werden dann in  das m it CrCl3 beladene keram. Material 
eingebettet u. auf 950° erhitzt. CrCl3 zers. sich u. Cr diffundiert in das Metall, bes. Fc. 
Eo m it hohem C-Geh. erschwert die Diffusion des Cr. (MSV Z. Metall- u. Schmuck
waren-Fabrikat. Verchrom. 2 3 .  152. 10/4. 1942.) M arkhokf .

Job.. Fischer, S c h u t z  m e t a l l i s c h e r  O b e r f l ä c h e n  d u r c h  g a l v a n i s c h e  C h r o m ü b e r z ü g e .  

Zusammenfassende Darst. des heutigen Standes der Technik unter bes. Berücksichtigung 
folgender P unk te: techn. Bedeutung der Verchromung, Potential des Cr, Säurebeständig
keit des Cr in  ak t. u. passivem Zustand, Verchromung von Fe (Vorbehandlung, Schicht
dicke, Porigkeit). Anwendung zum Schutz von Al u. Zn-Oberfläcken ist nur bei An
ordnung dichter Zwischenschichten von W ert. Beim Inkromverf. (Diffusion von Cr 
in  die Fe-Oberfläche) geht im Gegensatz zu den galvan. Verchromungsverff. die Härte 
verloren. (Chem. Technik 1 5 . 51—54. 64—67. 21/3. 1942. Berlin, Siemens u. Halsko 
A.-G.) M a r k h o f f .

Myron B. Diggiil, D i e  W i r k u n g e n  d e r  V e r u n r e i n i g u n g e n  d e s  Wassers a u f  N i d e l  

n i e d e r s c h l ä g e .  In  warmen galvan. Bädern muß das verdampfte W. laufend ersetzt 
werden. Hierdurch wird die Konz, der im W. enthaltenen Salze in der Badlsg. ziemlich 
hoch. Es handelt sich hierbei um Ee, Al, Ca, Mg, Na, K, H-Ionen, C03", C02, 02, S03", 
N-Verbb., Sulfate, Chloride. Am schädlichsten von diesen Stoffen ist Ee, während die 
anderen Stoffe nur unter bes. Umständen d ie  Abschcidung des Ni ungünstig beeinflussen. 
(Metal Finish. 3 9 . 13— 15. Jan . 1941. Matawan, N. J .,  V. St. A., Hanson-Van Winkle- 
Munning Co.) M a r k h o f f .

W . L. Pinner, E i n e  k u r z e  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e s  P o l i e r e n s  d e s  G r u n d -  

m e t a l l e s  a u f  d i e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  g a l v a n i s c h e n  V e r n i c k l u n g .  Es wurden warm sowio 
kalt gewalzte Stahlbleche m it Poliermitteln verschied. Körnung behandelt u. dann 
galvan. vernickelt. Die' einzelnen Muster wurden darauf der Schnellkorrosion nach 
dem Salzsprühverf. unterworfen. Es zeigte sich, daß, jo grober das Poliermaterial 
war, desto mehr Poren im Ni-Überzug auftraten. Vor allem müssen tiefe u. scharf
kantige Rillen beim Schleifen u. Polieren vermieden werden. Vf. ist der Ansicht, daß 
mehr als die H älfte aller Korrosionsfehler in  galvan. Ni-Überzügen auf die unzweck
mäßige Vorbehandlung der zu vernickelnden Stahlunterlage zurückzuführen ist. (Metal 
Finish 3 9 . 76-—83. Eebr. 1941.) M a rk h o ff.

M- Schlotter und H. Sebmellenmeier, Ü b e r  g a l v a n i s c h e  V e r z i n k u n g  i n  s a u r e n  

u n d  a l k a l i s c h e n ,  m a t t  u n d  g l ä n z e n d  a r b e i t e n d e n  B ä d e r n .  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d e n  E i n f l u ß  

d e r  S t r u k t u r  v o n  Z i n k s c h i c h t e n  a u f  d a s  V e r h a l t e n  g e g e n  k o r r o d i e r e i u l e  E i n f l ü s s e .  (MSV 
Z . Metall- u. Schmuckwaren-Eabrikat. Verchrom. 2 3 . 108—10. 149—50. 10/4. 1942. Ber
lin. — C. 1 9 4 1 . II . 1323.) M a r k h o f f .

P. M. Lukjanow und W. W. Belosstotzkaja, E l e k t r o l y t i s c h e  V e r z i n k u n g  v o n  

E i s e n b l e c h .  Bei der Blechverzinkung aus saurem Bad wurde zur Elektrolytherst. ein 
ZnS-Konzentrat m it 50% Zn geröstet u. m it verbrauchtem Elektrolyten mit (g/1) 
70 1I2S 0 , u. 50—60 Zn (als ZnS04) ausgelaugt, wobei eine Lsg. mit 100—120 g/1 ZnSO, 
entstand, welche durch Cd, Eo, Cu, Co usw. verunreinigt war. Diese B eim en g u n g en  
mußten entfernt werden, da sie die Stromausbeute bei der Zn-Abscheidung v e rringern  
u. schwammige Überzüge ergeben. Bes. schädlich war Co, in dessen Ggw. k o rro d ie rte  
Zn-Sehichten entstanden. Dio geroinigte neutrale Lsg. war Cu-frei u. enthielt neben 
100—120 g/1 ZnSO., (mg/1) 3—7 Cd, 1—3 Pb, 7 Mn, 120—200 Fe (100—160 Fe ),
1— 8 CaO, 200-—300 AI2Ö3, ^ 6 0 —70 Co. Daraus wurden im Labor, haftfesteste u. 
dichteste Zn-Überzüge von 30—3 5 / z  Stärke bei 25—30 g/1 H 2S 0 4, 4—5 Amp./qdm. 
30—35° u. 3,5 V erzielt. Glanzüberzüge gewannen Vff. bei Raumtemp. aus Bädern, 
mit (g/1) 18— 23 H 2SO., u .  6 Dextrin. E in Sulfitlaugenzusatz war infolge Schäumens 
des Elektrolyten unzweckmäßig. Beim Zusatz von 2—6-Disulfonaphthalinsäure wurden 
gut haftende, dichte Mattüberzüge erhalten, die sich durch kurzes Tauchen in (g/1) 
150Crö3 u. 4H 2S 0 4 auf hellen ließen. E in HgCl2-Zusatz ergab bei 20—30 g/1 H2S04 eine 
geringe Zunahme der Stromausbeute. Im Fabrikbetrieb wurden bei 20—30 g/1 H.pOj, 
5— 6 Amp./qdm u. 30—32° in  30—40 Min. 25—35 / z  starke Zn-Schichten erhalten, 
die einer 10—13-maligen Biegebeanspruehung standhielten u. im 3%ig. Salzsprühncbe 
Gewichtsverluste von 0,006—0,3122 g/qm Stde. aufwiesen. Glanzüberzüge e n ts ta n d e n  
aus obigem Elektrolyten m it (g/l) 24 H 2SO„ 5 Dextrin u. HgCl2. D ie im Labor, benutzte
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Vorbehandlung des Bloches (eloktrolyt. Entfetten 5 Min. als Kathode bzw. 30 Sek. 
als Anode u. Beizen in  15%ig. HCl) hat sieh im Fabrikbetriob als überflüssig erwiesen, 
da die geglühten Bleche dort sowieso in 18°/„ig. H ,S 0 4 gebeizt werden, u. bei 2-maligor 
Beizung die Blechoberfläche an Graphitausscheidungen u. H 2-Einschlüssen angereichert 
wurde, wobei die Güte des Zn-Überzugs eine Beeinträchtigung erfuhr. (Ciajii. [Stahl]
1941. Nr. 5. 37—40. Moskau, Chem.-Technol. ,,Mendelejew“-Inst.) P o h l . 

Joh. Fischer, D i e  e l e k t r o l y t i s c h e  V e r g o l d u n g .  Z u m  1 0 0 j ä h r i g e n  G e d e n k e n  d e s  e r s t e n

S k h i e h s - P ó t e n l e s ¡  Geschichtlicher Rückblick u. kurze Darst. des gegenwärtigen Standes 
der elektrölyt. Vergoldung. (Dtsch. Goldschmiede-Ztg. 45. 43—44. 64—67. 21/3.
1942.) _ S k a l ik s .

Arthur K. Krüger, E l e k t r o l y t i s c h e  O b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g  d e r  M a g n e s i u m l e g i e r u n g e n .

Überblick u. Beschreibung der bekannten Verff. der anod. Oxydation. (MSV Z. Metall- 
u. Schmuekwaren-Fabrikat. Verchrom. 23. 146—48. 10/4. 1942.) Ma r k h o f f .

A. Portevin, E i n f ü h r u n g  z u  d e n  T a g u n g e n  d e s  J a h r e s  1 9 4 1  ü b e r  d i e  K o r r o s i o n .  Es 
wird auf die Bedeutung des Kampfes gegen die Korrosion auch während des Krieges 
bingewiesen. Vf. te ilt die Verff. zur Bekämpfung der Korrosion in 3  Gruppen ein:
1. Beeinflussung des angreifenden Mittels, 2. Beeinflussung des angegriffenen Metalls 
u. 3. Beeinflussung der Kontaktmöglichkeiten zwischen angegriffenem Metall u. an 
greifenden Mitteln (durch Überzüge). (Chim. et Ind. 4 6 . 131— 32. Aug. 1941.) M a r k h .

Marcel Ballay, D i e  S c h u l z i i b e r z ü g e  o d e r  - s c h i c h t e n  g e g e n  d i e  K o r r o s i o n  d e r  M e t a l l e .  

(Chim. et Ind. 46. 133—46. Aug. 1941. — C. 1 9 4 2 .1. 1678.) M a r k h o f f .
Ewart S. Taylerson, N a t u r r o s l v e r s u c h e  m i t  k u p f e r h d l t j g e n  u n d  a n d e r e n  S t ä h l e n  i n  

d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  N o r d a m e r i k a .  An verschied. Stählen wurden nach fünf
jähriger Aussetzung an Industrie- u. Landluft die Gewichtsverluste bestimmt. Die 
Ergebnisse werden tabellenförmig zusammengestellt. Die Unters, zeigt, daß sehr reines 
Eisen mit niedrigem Cu-Geh. eine hoho Korrosionsgeschwindigkeit besitzt, die jedoch 
durch geringe Zusätze an Mn u. P  erniedrigt wird. Bei handelsüblichen Stählen ist 
eine die Korrosionsbeständigkeit erhöhende Wrkg. von P  zusammen m it Cu fest
zustellen. Die beiden höher legierten Stähle (mit 3,52 Ni u. 0,16 Ni bzw. 1,25 Si,
1,03 Cu u. 3,88 Cr) zeigen ein wesentliches Anwachsen der Korrosionsbeständigkeit. 
(Iron Coal Trades Rev. 142. 500—01; Gas Wld. 114. 220—22; Engineer 171. 308 
bis 309. 1941.) H o c h s t e in .

Solvay & Co., Brüssel, B e h a n d l u n g  v o n  G u ß e i s e n  m i t  a l k a l i s c h e n  R e i n i g u n g s -  

m i t t d n .  Die Behandlung wird durchgeführt in einem horizontalen Drehrohrofen; die 
Gußcisonschmelzo u. das alkal. Mittel bewegen sich im Gegenstrom. (Belg. P. 440 350 
vom 18/1.1941, Auszug veröff. 15/10. 1941. D. Prior. 26/1. 1940.) H a b b e l .

Aciéries et Minières de la Sambre, Antwerpen, S t a h l h c r s t e l l u n g .  Die Desoxydation 
des Stahlbades wird in der Gießpfanne durchgeführt durch Zusatz von geschmolzenem 
Gußeisen, welches wenig Si, S u. P  enthält, aber einen C-Geh. von etwa 4%  besitzt. 
(Belg.p. 440 218 vom 4/1. 1941, Auszug veröff. 15/10.1941.) H a b b e l .

Goerig & Co. K.-G ., Mannheim, Z e m e n t i e r e n  v o n  G e g e n s t ä n d e n  a u s  E i s e n  o d e r  

S t a M  unter Verwendung von Aufkohlungsmitteln u. beschleunigend wirkenden Metallen 
oder ihren Verbb., dad. gek., daß die aufzukohlonden Gegenstände zunächst mit einem 
Überzug aus dem beschleunigend wirkenden Metall oder dgl. versehen u. dann in 
üblicher Weise aufgekohlt werden. Vorzugsweise wird als beschleunigend wirkender 
Stoff ein Kalium-Nickeloxalat-Komplexsalz verwendet. Der Überzug kann neben dem 
beschleunigend wirkenden Metall oder dgl. freies Alkali oder Gemische enthalten, die 
bei der Warmbehandlung freies Alkali zu bilden vermögen. (D. R. P. 719 573  
Kl. 18e vom 1 / 1 0 . 1932, ausg. 14/4. 1942.) H a b b e l .

James Garfield Morrow, Hamilton, S t a h l l e g i e r u n g e n ,  bes. für Schweißzwecke 
enthalten 0,02—0,2(o/o) C, 0,1—0,25 Si, 0,35—0,7 Mn, 0,9—1,1 Cu u. 1,8—2,2 N i; vor
zugsweise ist Ni =  2-Cu. Der S-Geh. soll 0,001—0,035, in dem vorgenannten bevor
zugten Fall 0,001—0,1 betragen. — Gute Verarbeitbarkeit u. Schweißbarkeit; hohe 
Korrosionssicherheit u. Festigkeit; keine Wärmebehandlung vor oder nach dem 
Schweißen erforderlich. (E. P. 524 566 vom 31/1. 1939, ausg. 5/9. 1940.) H a b b e l .

Hans Gruber, Hilversum, Holland, M e l a l l b e h ä l t e r  o h n e  S c h u t z a u s k l e i d u n g  z u m  

H e r s t e l l e n ,  A u f  b e w a h r e n  u n d  B e f ö r d e r n  von f l ü s s i g e n  S c h m e l z e n  b e i m  E r z e u g e n  v o n  L e i c h l -  

m l a l l e n ,  dad. gek., daß die Behälter aus Leiehtmetallen bestehen, deren F. unter der 
Temp. der aufzunehmenden fl. Schmelze liegt oder dieser gleich ist, wobei dio spezif. 
narme u. die Wärmeleitfähigkeit des Leichtmetalles so gewählt sind, daß eine schützende 
Schicht beim Einfüllen der Schmelze aus dieser entstehen kann. — Der F. des Behälter- 
^ p o f t s  soll mindestens um 20° niedriger liegen, als die Temp. der Schmelze beträgt, 
"ährend das Gewicht des Behälters höchstens um 25% höher sein soll als das Gewicht
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der aufzunehmenden Schmelze, falls das Fassungsvermögen des Behälters unter lcbm 
liegt, u. höchstens 50%  der aufgenommenen Schmelze betragen soll, falls das Fassungs
vermögen über 1 cbm beträgt. (D. R. P. 718189 Kl. 31 a vom 28/6. 1939, ausg. 5/3 
1942. E. Prior. 29/6. 1938.) G e i s s l e r . '

W . C- Heraeus G. m. b. H ., H anau a. M., G e g e n  g e s c h m o l z e n e  S i l i c a t e ,  b e s o n d e r s  

G l a s ,  w i d e r s t a n d s f ä h i g e  L e g i e r u n g ,  bestehend aus 70—99% P t, Rest Cu. Sie eignet 
sich u. a. zur Herst. von Düsen für die Erzeugung von Glasfäden. Die Düsen werden 
weniger leicht angegriffen als solche aus Legierungen aus P t mit Ru oder Ir. (F. P 
868 967 vom 31/12. 1940, ausg. 21/1. 1942. It. P. 385171 vom 25/9. 1940. Beide
D. Prior. 10/10. 1939.) G e i s s l e r .

W. C. Heraeus G. m. b. H ., H anau a. M., H a r t e  u n d  s ä u r e b e s t ä n d i g e  L e g i e r u n g  

■f ü r  S p i t z e n  v o n  S c h r e i b  f e d e r n ,  bestehend aus 0,3— 6 (%) B, 0,1—30 Nb u./oder Ta, 
0,1—50 Pt-Motallen, Rest Re u. gegebenenfalls W, bzw. 0,3—6, vorzugsweise 0,5—2 B,
0.1—20, vorzugsweise 0,5— 10 Nb u./oder Ta, 5— 30, vorzugsweise 10—25 Pt-Metallen, 
10—75, vorzugsweise 20—50 Re u. 10'—60 W. Eine geeignete Legierung besteht z, B. 
aus 2,5 B, 7,5 Nb, 15 Ru, 75 Re. Die Legierungen zeichnen sich bes. durch hoho Vor- 
schleißfestigkoit aus. (F. P. 868 965 vom 31/12. 1940, ausg. 21/1.1942. D. Prior. 
12/10. 1939.) _ G e i s s l e r .

W alter Heimberger, Bayreuth, B e i z e n  v o n  M a g n e s i u m  m it stark verd. kalter 
HNO.,, gegebenenfalls unter Zusatz von Bichromat u. N itraten, gek. durch die Ver
wendung von Boizlsgg., die außerdem noch H 3P 0 4 oder ein lösl. Phosphat enthalten. 
Beispiel: einer 2%ig. HNOs werden 1%  Alkalibichromat, 0,5 N itrat u. 0,5 Ca3(P04). 
zugesetzt. (D. R. P. 718 254 Kl. 48 d vom 20/4. 1939, ausg. 11/3. 1942.) M a r k h o f f .

Joseph Ruhrmann, Vaihingen, Filder, U n u n t e r b r o c h e n e s  Ü b e r z i e h e n  e i n e s  S t a h l 

b a n d e s  m i t  K u p f e r l e g i e r u n g  zur Herst. von Lagersehalen. Das an den Längsseiten 
U-förmig aufgebogene endlose Band wird in Abständen von z. B. 10-—30 cm mit Quer
rippen, z. B. Aufwölbungen, versehen, welche ein Verlaufen der fl. Bronze in der Längs
richtung verhindern u. die so bemessen sind, daß eine wirksame Unterbrechung der 
Abkühlung u. Erstarrung der Bronze beim Abschrecken ein tritt. (D. R. P. 719118 
Kl. 31 c vom 26/9. 1939, ausg. 30/3.1942.) G e i s s l e r .

„Kronprinz“ , Akt.-Ges. für M etallindustrie, Splingen-Ohligs, E r z e u g u n g  e in e r  

b e s o n d e r s  h i t z e b e s t ä n d i g e n  S c h u t z s c h i c h t  a u f  W e r k s t ü c k e n ,  a u s  E i s e n  o d e r  S t a h l  durch 
Erhitzen der m it Al- u. Si-Pulver umgebenen Werkstücke in einem geschlossenen 
Behälter ohne Beigabe von ändern reaktionsfähigen oder bindenden Stoffen, dad. gek., 
daß eine pulverisierte Al-Si-Legierung m it 5—90% Si benutzt wird. Hitze-, korrosions- 
u. verschleißfeste Schichten erhält man durch Verwendung von Legierungen mit 75% Al 
u. 5%  Si. Außer Si kann man auch Cr, Mn oder Ti zusetzen. (D. R. P- [Zweigstelle 
Österreich] 160 771 Kl. 48b vom 8/8 . 1936, ausg. 10/2. 1942. D. Prior. 5/11.
1935.) M a r k h o f f .

M etallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Razey Tauner. 
Detroit, Mich., V. St. A.), H e r s t e l l u n g  k o r r o s i o n s b e s t ä n d i g e r  Ü b e r z ü g e  a u f  E i s e n  u n d  

S t a h l ,  dad. gek., daß man die Gegenstände erst in einer Lsg. behandelt, die ein Metall, 
das in der elektr. Spannungsreihe unter dem Fe steht (As, Bi, Sb, M \ Pb, Sn), u. eine 
Säure enthält, die nicht verhindert, daß dieses Metall sieh auf der eisernen Oberfläche 
niederselilägt (HN 03), u. danach in einer 2. Stufe die Oberfläche m it einer Lsg. behandelt, 
die sechswertiges Cr u. P 0 4-Ionen enthält, u. die Lsg. auftrocknen läßt oder em- 
brennt. Nach dom Einbrennen reinigt man die Oberfläche m it einem alkal. Reinigungs
mittel u. spült dann m it einer Lsg. vonC r03, H 3P 0 4 oder Oxalsäure. Beispiele für die
1. Lsg.: a) 10 g Pb(N 03)2, 20 eom H N 0 3 (70%ig.), 2000 ccm W., 30 Sek.; b) 2 ccm 
konz. H 2S 04, 5 g A s20 5, 10 NaC103, 1000 ccm Wasser. 2. Lsg.: 10% 100%ig. H3P04,
10,6 CrÖ3; 1 Benetzungsmittel. Das Einbrennen erfolgt bei 260° (1 0  Min.). (D-R-P- 
719 549 Kl. 48d vom 20/7. 1939, ausg. 11/4. 1942. A. Prior. 25/7. 1938.) M a RKHOFF.

Rem y, van der Zypen & Co., Andernach a. Rhein, B e a r b e i t u n g  v o n  E i s e n b l e c h e n  

z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  K o n s e r v e n d o s e n ,  B l e c h e m b a l l a g e n  u n d  d e r g l e i c h e n ,  dad. gek., daß die 
zur späteren Verlötung bestimmten Stellen des Eisenbleches auf galvan. Wege mit einer 
sehr dünnen, nur die Korrosion verhindernden Zinnschicht versehen werden u. dann dio 
von Zinn freigebliebenen Flächen des Bleches einen Lacküberzug erhalten. Zinn- 
orsparnis'. (Schwz. P. 200 382 vom 25/10. 1937, ausg. 16/12. 1938.) M. F. MÜLLER.

Eisen- und Hüttenwerke Akt.-Ges. Werk R asselstein, N e u w ie d - R a s s e l s t e m  
am Rhein, B e a r b e i t u n g  v o n  E i s e n b l e c h e n  z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  K o n s e r v e n d o s e n ,  B U e n -  

e m b a l l a g e n  u n d  d e r g l e i c h e n ,  dad. gek., daß die zur späteren Verlötung bestimmten Stellen 
des Eisenbleches auf galvan. Wege m it einer sehr dünnen, nur die Korrosion 'cr- 
hindernden Zinksehieht versehen werden u. dann die von Zink freigebliebenen Flächen 
des Bleches einen Lacküberzug erhalten. Die m it einem galvan. Zinküberzug v e rs e h e n e n
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Lötstellen bzw. Lötstreifen werden beim Verlöten in den üblichen Lötmascbinen noch 
mit einer Zinnschicht überdeckt; die Konserven kommen also nicht mit dem Zink in 
Berührung. (Scliwz. P. 217 393 vom 2/9. 1940, ausg. 2/2. 1942. D. Prior. 11/10. 1939. 
Zus. zu Schw. P. 200 382; vgl. vorst. Referat.) ' M. P. Mü l l e r .

IX. Organische Industrie.
i

N. V. De Bataafsche Petroleum Mi]., Haag, Holland, Z e r l e g u n g  v o n  G e m i s c h e n  

r o n  o r g a n i s c h e n  S t o f f e n ,  bes. von zwei organ. Substanzen, die befähigt sind, m it einem 
dritten Stoff G  eine reversible Pik. einzugehen, in zwei Komponenten oder Komponenten
gruppen A '  u. B  durch Behandlung m it zwei im Gegenstrom zueinander geführten, m it
einander nicht oder nur weiiig mischbaren Fll., in denen sich die Komponenten oder 
Komponentengruppen in verschied. Verhältnissen verteilen, dad. gek., daß man die 
Behandlung in Anwesenheit einer Substanz 0  durchführt, welche eine unter den Arbeits
bedingungen reversible Rk. zwischen C  einerseits u. A  u. B  andererseits bewirkt, wobei 
A O  sich leichter bildet als B C  u. man diese Substanz in einer geringeren Menge an
wendet als zur Bindung der ganzen Menge des zu zerlegenden Gemisches erforderlich 
wäre. Beispiele für nach diesem Verf. zu zerlegende Gemische sind folgende: Mischungen 
organ. Basen verschied. Basizität, wie Mischungen von Stiekstoffbasen, die m it H 2S 0 4 
aus dem Säureschlamm, der bei der Behandlung von durch Cracken bes. Mineralöle er
haltenen Gasolinen entsteht, abgeschieden werden können, — ferner Mischungen organ. 
Säuren, die verschied. A cidität besitzen, w ie Mischungen von Phenolen u. Thiophenolen, 
Mischungen von Phenolen u. Naphthensäuren, Mischungen von Naphthensäuren u. 
Sulfonsäuren. Es können auch Mischungen von Ketonen getrennt werden, die verschied. 
Kapazität zur Bldg. von Doppelverbb. mit N aH S0 3 aufweisen. In  vielen Fällen kann 
dioExtraktionsfl.W. sein, während als zweite ein organ. Lösungsm., wie Bzl., A., Äther, 
Aceton, Furfurol oder Nitrobenzol, in Frage kommt. (Schwz. P. 217 472 vom 30/5. 
1939, ausg. 2/2. 1942. Holl. Prior. 10/6. 1938.) M. F. Mü l l e r .

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H ., München, H e r s t e l l u n g  

e i n e r  C h l o r k o h l e n s t o f f v e r b i n d u n g  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  C f i l & nach dem Arbeitsprinzip 
des Hauptpatents. An Stelle von dimerem Trichloräthylen werden Abfallprodd. ehem. 
Prozesse u. Destillationen, die Chlorkohlenwasserstoffe m it einer geradlinigen C4-Kette 
enthalten, bes. die Dest.-Rückstände des techn. Tetrachloräthans oder Trichloräthylens, 
bes. nach Abtrennung der niedrigst- u. höchstsd. Bestandteile der aufeinanderfolgenden 
bzw. abwechselnden oder gleichzeitigen CI-Anlagerung u. HCl-Abspaltung solange 
unterworfen, bis das Rk.-Prod. weder weiteres CI aufnimmt, noch weiteren HCl ab
spaltet. Aus dem zunächst anfallenden Gemisch von Hexaehlorbutadien u. Hexacblor- 
äthau (I) wird dieses unter Bedingungen abfraktioniert, bei denen eine Verstopfung 
des Kühlers vermieden wird. Hierzu fraktioniert man zweckmäßig eine Fl. mit, die 
annähernd den Kp. des I ha t u. dieses gut löst, z. B. den niedrigst-sd. Anteil des von 
Athanderivv. bereits gereinigten Trichloräthylenrückstandcs. Man kann auch das 
Kondensationsrohr innen m it W. berieseln. (F. P- 51 278 vom 26/12. 1940, ausg. 
18/2.1942. D. Prior. 3/6. 1939. Zus. zu F. P. 836 719; C. 1939. I. 3256.) L in d e m a n n .

I- G; Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., P h y t y l b r o m i d  erhält man 
durch Einw. von starker, bromfreier Bromwasserstoffsäure auf Phytol. Die Um
setzung verläuft bereits bei gewöhnlicher Temp. nahezu quantitativ. Als Bromwasser
stoffsäure verwendet man zweckmäßig eine wss. Bromwasscrstofflsg. von der D. 1,5. 
Beispiel. (Schwz. P. 216 939 vom 1/3. 1940, ausg. 5/1. 1942. D. Prior. 21/3.
1939.) A r n d t s .

N. V. Onderzoekingsinstituut Research, Arnheim, Holland, Q u a r t ä r e  A m m o -  

n i u m c h l o r i d e .  Tert. aliphat. Amine werden m it hochmol. Alkylchloriden in Ggw. von 
n. bei erhöhter Temp. ü. erhöhtem Druck umgesetzt. Z. B. erhitzt man 121 g T r i -  

m y h m i n ,  204,5 g D o d e c y l c h l o r i d  u. 200 g W. 24 Stdn. im Autoklaven auf 155°. Es 
entsteht D o d e c y l t r i ä t h y l a m m o n i u m c h l o r i d .  In  ähnlicher Weise wird Triäthylamin mit 
einem Gemisch von H e x a d e c y l c h l o r i d  u. O c t a d e c y l c h l o r i d  in eine quartäre Verb. über
geführt. (It. P. 384 560 vom 23/8. 1940. D. Prior. 26/8. 1939.) N o u v e l .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
h o n d e n s a l i o n s p r o d u k l e  v o n  F o r m a l d e h y d .  Zu Belg. P. 439 968; C. 1942. I. 1313 ist 
nachzutragen: Man mischt z. B. bei 10° 10 kg wss. 30%ig. F o r m a l d e h y d  (I) m it 4,4 kg 
A c e t a l d e h y d  in einer m it Kühlschlangen versehenen Mischvorr., verdampft die Mischung 
bei 100—1100 u . leitet 6,5 kg je Stde. bei 300—310° über einen aus 99% Tricalcium- 
phosphat u. 1%  Lithiumphosphat bestehenden K atalysator (Kontaktvol. 25 1). Alan 
erhält A c r o l e i n .  — Aus I u. P r o p i o n a l d e h y d  A l e l h a c r o l e i n ;  aus I  u. M e t h y l ä t h y l k e t o n  

■ " m y l i s o p r o p e n y l k e t o n .  (It. P. 385  719  vom 23/10. 1940. D . P rio r-29/1.1940.) D o n l e .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Crotonaldehydhcrstdlmw 
durch W.-Abspaltung aus A  Idol in fl. Phaso in Ggw. eines wasserabspaltendcn Mittels 
dad. gek., daß man boi erhöhtem Druck arbeitet, z. B. bei 0,5—2 atti. (It P. 385696 
vom 21/8. 1940. D . Prior. 21/8. 1939.) D o n le .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., H e r s t e l l u n g  v o n -  E s t e r n  d es

1 , 3 - B u t a d i e n o l s - 2 .  Man läßt. C a r b o n s ä u r e n  (I) auf M o n o v i n y l a c e l y l e n b e i  höheren Tempp. 
als 60°in Ggw. von Q u e c k s i l b e r s a l z e n  (II) einwirken. Als solche verwendet man vorzugs
weise die Salze der angewandten Carbonsäuren. — Als I werden verwendet: P r o p i o n 

s ä u r e ,  E s s i g s ä u r e ,  I s o b u t t e r s ä u r e  u. I s o ö n a n t h s ä u r e ,  als II jeweils die entsprechenden Hg- 
Salze. Zur Verhinderung der Polymerisation der erhaltenen Ester setzt man bei derKk. 
S t a b i l i s a t o r e n  zu, wie T h i o d i p h e n y l a m i n ,  M e t h y l e n b l a u  usw. Auch arbeitet man vorteil
haft in Abwesenheit von Sauerstoff. — 1 Skizze. (F. P. 869 872 vom 8/2. 1941, ausg. 
23/2. 1942. D. Prior. 8/2. 1940.) Brosamle.

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Crawîord H. Greenewalt und 
Hood W orthington, Wilmington, Del., V. St. A., V e r d a m p f e n  v o n  A d i p i n s ä u r e .  Ge
schmolzene Adipinsäure wird in Form von feinen Tropfen mit den Wandungen eines 
erhitzten Metallbehälters in Borrihrung gebracht, wobei die Säure sofort zum Ver
dampfen gebracht wird. Die Motallflächen werden z. B. auf etwa 312° gehalten. Dabei 
findet keine Zers, der Säure s ta tt. — Zeichnung. (A. P. 2242466  vom 30/9. 1938, 
ausg. 2 0 /5 . 1941 .) M. F. M ü lle r .

Soo. anonyme des matières colorantes et produits chimiques de Saint-Dénis 
und Jean-Claudin, Frankreich, H e r s t e l l u n g  v o n  S e n f ö l e n .  Man läßt ein C y a n h a l o g m i d  

auf das D i t h i o c a r b a m a t  eines p r i m .  A m i n s  einwirken. — Aus P h e n y l d i t h i o c a r b a m a t  u. 
C y a n c h l o r i d  erhält man P h e n y l s e n f ö l .  Dargestellt werden ferner: das o - T o l y l - ,  das ot- u. 
ß - N a p h t h y l s e n f ö l .  (F. P. 870 652 vom 22/11. 1940, ausg. 20/3. 1942.) B r ö s a m l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., P h e n o l e  a u s  L i g n i n .  Lignin 
wird m it Alkoholen auf mindestens 250° erhitzt. Z. B. erhitzt man eine Suspension 
von 500 g Lignin in 2500 ccm A. unter 400 a t Druck 20 Stdn. auf 320°. Beim 4uf- 
arbeiten erhält man eine dicke braune M., von der unter 4 mm Druck zwischen 60 u. 
260° etwa die H älfte überdestilliert. Das D estillat enthält 80%  >n Alkali lösl. P h e n o le .  

Der Rückstand besteht aus einem schmelzbaren p h e n o l .  H a r z ,  dessen Mol.-Gew. etwa 
320 b e trä g t.. S ta tt A. können Propyl- oder Butylalkohol verwendet werden. Arbeitet 
man in Ggw. von H„ u. Hydrierungskatalysatoren, so wird der Anteil an Destillat 
größer. (It. P. 3 8 5  4 9 '6  vom 28/10. 1940. D. Prior. 28/10. 1939.) N o u v e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Harold S. Holt, Wilmington, 
Del., V. St. A., H e r s t e l l u n g  v o n  M o n o ä t h e r n  v o n  z w e i w e r t i g e n  h y d r o a r o m a t i s c h e n  A l k o h o l e n ,  

bes. des o-Cyelohexylenglykols der Formel A, worin R ein aliphat. 
oder eyeloaliphat. Rest ist. — 0,4 g Na werden in 10 ccm Methyl
alkohol gelöst u. in  319 g Stearinalkohol eingetragen. Das Gemisch 
wird 12 Stdn. lang auf 115° erhitzt. Nach Zusatz von 75 g C y c lo -  

h e x e n o x y d  (I) wird die Temp. auf 150° erhöht u. dabei 16 Stdn. 
gehalten. Danach wird noch 3 Stdn. auf 190° erhitzt u. dann unter Vakuum destilliert. 
Es werden 103 g des O x y c y c l o h e x y l o c t a d e c y l ä t h e r s  (Kp.j 208—225°) erhalten. — 
310 g Äthylenglykol u. 98 g I werden 4 Stdn. auf 200° erhitzt. Dabei entsteht der 
Oxycyelohexylmonoäther des Äthylenglykols (Kp., 128— 130°). Ebenso werden Di- 
äthylenglykol u. Glycerin m it I veräthert. (A. P. 2 197 105 vom 10/12. 1937, ausg. 
16/4. 1940.) M . F. M ü l l e r .

Institut für Zellstoff- und Papierchemie und G. Jayme (Erfinder: Georg 
Jayme und Paula Sarten), D arm stadt, F u r f u r o l .  Zur Behandlung fu r fu ro llie fe ru d e r  
Stoffe wird H Br allein oder zusammen m it anderen Säuren verwendet. Z. B. erhitzt 
man 100 g Xylose m it 15 1 eines aus 4%  HBr, 26% H 2SO., u. 70% W. bestehenden  
Gemisches 2 Stdn. unter gleichzeitigem Abdest. des gebildeten F u r f u r o l s .  Das letztere 
entsteht in höherer Ausbeute als bei Verwendung einer NaCl-haltigen HCl. Bei Be
nutzung von reiner 20%ig. H Br benötigt man nur 65 Min. Erhitzungsdauer zur Lr- 
zielung der gleichen Ausbeute. (D. R. P. 719 890 Kl. 12 q vom 22/3. 1940, ausg. 
21/4.1942.) N o u v e l -

Henkel & Cie. G. m. b. H ., Düsseldorf (Erfinder: Bertil Sixten Groth, Stock
holm), F u r f u r o l .  Pentosanhaltige Stoffe (Roggenstrohhäcksel) werden in einer ersten 
Stufe mittels einer Säure (H2S 0 4 oder H 3P 0 4) bei einer solcher Temp. (120°) ausgelangt, 
daß die Pentosane hauptsächlich in Pentosen umgewandelt werden, worauf die von 
den festen Rückständen abgetrennte saure Pentosenlsg. in einer zweiten Stufe duren 
Erhitzen mittels direkten Dampfes in F u r f u r o l  übergeführt u. letzteres schnell au s  dem 
Rk.-Gemisch entfernt wird. Die zweite Stufe findet in einem Druckbehälter stat, 
aus dem der gebildete furfurolhaltige Dampf fortlaufend zur Rektifizierung abgeleite
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wird, während die aus der ersten Stufe kommende Pentosenlsg. dem Behälter kon
tinuierlich zugeführt u. gleichzeitig eine entsprechende Menge behandelter Lsg. fort
laufend aus dem Behälter abgeleitet wird. Aus dieser Lsg. wird in einem Expansions
behälter furfurolhaltiger Dampf abgeblasen, der gleichfalls zur Rektifizier ung ab
geleitet wird. Eine der zugeführten Lsg. u. der Abdampfmenge entsprechende Menge 
Lsg. wird fortlaufend aus dem Expansionsbehälter abgeleitet u. der ersten Stufe wieder 
zugeführt. Zeichnung. (D. R. P. 719 704 Kl. 12 q vom 12/9. 1936, ausg. 15/4. 1942.

Werner Steger, IV a s  m u ß  d e r  K l e i d e r f ä r b e r  v o n  d e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  A c e t a l k u n s t -  

s e id e  w i s s e n ?  Übersicht über Eigg. der Acetatseide, die zu färber. Schwierigkeiten 
führen können, wie die Empfindlichkeit gegen Alkali, hohe Färbe- u. Troekentempp. 
u. gewisse Lösungsmittel, wie Aceton, A., CHC1, u. E 13. (Dtsch. Färber-Ztg. 78.
67—68. 29/3. 1942.) " F r i e d e m a n n .

Louis Bonnet, V e r g l e i c h  z w i s c h e n  d e m  V i g o u r e u x d r u c k  a u f  JV o l l e  u n d  d e m  a u f  Z e l l 

w o l le . Allg. über den Vigoreuxdruck auf Kammzug u. auf Zellwolle. Rezepte für WclI- 
Kammzug mit sauren u. Chromfarbstoffen. Drucken von Zellwoll-Kammzug mit 
Beizen-, Indigosol-, Rapidogen- u. Indanthrenfarbstoffen. Aufzählung geeigneter 
Farbstoffe der I .  G ., K UHLMANN’ u. S a in t -D e n i s . (Teintex 7. 10— 17. 15/1. 
1942.) F b ie d e m a n n .

—, N e u e  F a r b s t o f f e .  Ein neuer einheitlicher substantiver Diazotierfarbstoff der 
I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t . -G e s .  ist D i a z o b r i l l a n t s c h a r l a c h  3  B L  e x t r a .  E r liefert nach 
dem Diazotieren u. Entwickeln blaustichige Scharlachtöne von großer Klarheit u. über
trifft hierin u. in der Lichtechtheit die älteren Marken 3 B extra u. ROA. Der F arb
stofffärbt Baumwolle, Kunstseide u. Zellwolle, Mischgewebe aus diesen Fasern weiden 
gut tongleich gedeckt. Auf Naturseide erhält man aus schwach saurem Bade Färbungen 
von guter W.- u. Waschechtheit. Beim Färben von Mischgeweben aus Wolle mit Baum
wolle oder Zellwolle wird die Wolle bei Katanolzusatz nur sehr wenig angefärbt. Der 
Farbstoff ist bei diesen Mischgeweben brauchbar für das Einbaddiazotierverfahren. Bes. 
Bedeutung hat das Prod. infolge seiner guten Ätzbarkeit für die Druckerei bei der Herst. 
weiß u. bunt ätzbarer Böden. I m m e d i a l l e u k o g r ü n g e l b  G ,  ein wasserlösl. S-Farbstoff, gibt 
Khakitöne von guter W.-, Wasch-, Schweiß-, Mercerisier- u. Bügel- u. mäßiger bis 
guter Lichtechtheit. Licht-, Wasch- u. Überfärbeechtheit können durch Nachbehandeln 
mit KICr20 ;-CuS04 noch etwas verbessert werden. Der Farbstoff kommt in Betracht 
für Baumwolle, Kunstseide u. Zellwolle, infolge der milden Färbebedingungen eignet er 
sich bes. für Zellwolle in der Flocke oder im Kammzug. Auf Mischgeweben aus Baum
wolle mit Kunstseide oder Zellwolle erhält man gute Ton-in-Tonfärbungen. Beim Färben 
von Mischgespinsten aus Wolle mit Zellwolle oder Baumwolle nach dem Immedial- 
leukoverf. werden die pflanzlichen Faserstoffe sehr gut gedeckt, nährend die Wolle 
nur wenig angefarbt wird. (Dtsch. Färber-Ztg. 78- 81. 12/4. 1942.) SÜVERN.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., F rankfurt a. M., B e d r u c k e n  v o n  T e x t i l g e w e b e n .  

Man setzt der in üblicher Weise bereiteten Druckfarbenpaste neutrale Ester der Phos
phorsäure zu, wie z. B. T r i b u t y l -  oder T r i i s o b u t y l p h o s p h a t  (I). Zum Bedrucken von 
Viscosekrepp dient eine Paste aus 100 (g) Hexabromindigo, 500 Stärkemehlverdickung, 
40 I, 100 Pottasche u. 70 Formaldehydsulfoxylat. (It. P- 375 675 vom 5/7. 1939.
B. Prior. 13/7. 1938.) M ö l l e r i n g .

Licia G uam ieri, Mailand, B u n t r e s e r v i e r e n  v o n  F ä r b u n g e n  a u f  T e x t i l s t o f f e n .  Man 
bringt Lsgg. von öllösl. Farbstoffen in 50—80%>g- K a u t s c h u k l s g . ,  die 10—3 0 %  Bzn. 
oder dgl. u. 0,05— 1 %  Jungfernwachs enthält, mittels eines Farbverteilers (Zeichnung) 
mustergemäß auf Gewebe u. färb t darauf wie üblich. (It. P. 383 291 vom 26/4.
1940.) S c h m a lz .

Akt.-Ges. C ilander, Herisau, Schweiz, O p a l t r a n s p a r e n t m u s t e r  a u f  G e w e b e n .  Man 
bedruckt die gegebenenfalls ätzbar gefärbte Ware in feinen Streifenmustern, die nicht 
m der Kett- oder Schußrichtung verlaufen, bis zu wenigstens 40% der Gewebeober- 
liäche mit abwaschbaren oder in W. emulgierbaren, gegen Pergamentiermittel be
ständigen Reserven, z. B. aus Cordofangummi 1: 1-—1: 2, welche Ätzmittel oder 
z. B. Pottasche, Rongalit u. Küpenfarbstoff enthalten können, dämpft gegebenenfalls, 
behandelt mit pergamentiererid wirkenden Mitteln, wäscht u. behandelt m it alkal. 
behrumpfmitteln. (It. P. 382 259 vom 23/4. 1940. Schwz. Prior. 7/3. 1940.) S c h m a lz .

Sehwed. Prior. 20/6. 1936.) N o u v e l .

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
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oder Aryloxygruppe, R ., H , eine Alkyl- oder Arylgruppe vorzugsweise der Zus. Ia, 
R 2 Halogen, eine Alkyl- oder Alkoxygruppo u. R 3 H, Halogen oder Alkoxygruppcii 
bedeuten, m it halogenierenden Mitteln u. sulfoniert die so erhaltenen Erzeugnisse. 
Die Halogenierung, durch die ein oder mehrere Halogenatome in die Arylreste ein
geführt werden, kann m it Halogen oder solches abgebenden Mitteln in indifferenten

Ia _ /  XEi n 
\ _ X j >

STH—<T~)-C1

CH,
Lösungsmitteln, wie Nitrobenzol oder Eisessig, bei Zimmertemp. oder erhöhter Tcmp,, 
z. B. in sd. Nitrobenzol, gegebenenfalls unter Zugabe eines Katalysators, wie Jod, 
erfolgen. Die Sulfonierung der halogenierten Erzeugnisse, die an dem bzw. den Aryl
resten ) angreift, wird m it 10—30°/oig. Oleum bei Tempp. zwischen etwa Ö—50° durch
geführt. ■— Die Nuance der erhaltenen Farbstoffe is t gegenüber den Ausgangsfarbstoffen 
nach ro t verschoben. Die Farbstoffe färben Wolle aus neutralem oder schwach saurem 
Bade in lebhaft rotstichig blauen Tönen von hervorragender Naß- u. Lichtechtheit. —
4,2 (Gewichtsteile) l , 4 - D i - ( 4 ' - m e t h y l p h e n y l a m i n o ) - a n t h r a c h i n o n  (I) bromiert man in 
50 Nitrobenzol (a) ) m it 7 Brom, erhitzt auf 120—130°, bis sämtliches Br verbraucht 
ist, kühlt auf 80° u. verd. m it 50 CH3OH. Beim Stehen über Nacht scheidet sich das 
in Pyridin violett lösl. Bromierungsprod. kryst. ab. Es wird m it 20%ig. Oleum bei 20 
bis 40° zur Disulfosäure sulfoniert. In  gleicher Weise erhält man aus l , 4 - D i - ( 2 ' - m e t h y l  

p h e n y l a m i n o ) - a n t h r a c h i n o n  einen Farbstoff, der Wolle (B) licht- u. naßecht rotstichig 
blau färbt. Werden 4,9 der Verb. von der Zus. (II) mit 3,5 Br behandelt u. dann .sul
foniert, so erhält man einen Farbstoff, der B ebenfalls rotstichig blau färbt. Weitere 
Farbstoffe erhält man durch Sulfonieren der Bromierungserzeugnisse aus: 171 - A m i n o -  

2 - m e t h y l - 4 - ( 4 ' - m e t h y l p h e n y l a m i n o ) - a n t h r a c h i n o n  (III) m it 8,5 Br (Sulfonierung in 
ILSO., m it 10% S 0 3 bei 10—20°), färb t rotstichiger als die Sulfonsäure von III; 
17 I I I  m it 17 Br (Sulfonierung in  ILSO., m it etwa 20%  S 0 3), färbt B lebhaft rot
v io le tt; 20,5 l - A m i n o - 2 - b r o m - 4 - ( 4 ' - m e t h y l p h e n y l a m i n o ) - a n t h r a c h i n o n  (IV) mit 8,5 Br 
(Sulfonierung in H 2S 0 4 m it 10% S 0 3 bei Raumtemp.), färb t B rotstichig blau; 20,511 
m it 17 Br (Sulfonierung in  H 2S 0 4 m it 20—30% S 0 3 bei etwa 40—50°), färbt B violett;
8,5 I  m it 7 Br (Sulfonierung in H 2S 0 4 m it 10% S 0 3), färb t B blau; 34 l - A m i n o - 2 - m e t h -  

o x y - 4 - { 4 ‘ - m e t h y l p h e n y l a m i n o ) - a n i f i r a c h i n o n  m it 16 Br (Sulfonierung in H2S04 mit 
10% SOa), färb t rotstichiger als die Sulfonsäure des Ausgangsprod.; 18 1 - A m i n o -  

2 - ä t h o x y - 4 - ( 4 ' - m e t h y l p h e n y l a m i n o ) - a n t h r a c l i i n o n  m it 16 Br (Sulfonierung in H2S04 mit 
20%  S 0 3 unter Zugabe von Borsäure bei 20—30°), färb t B rotstichiger u. naßechter 
als die Sulfonsäure des Ausgangsprod.; 21 l - A m i i w - 2 - p h e i w x y - 4 - { 4 ' - v i e t h y l f h e n y l -  

a m i n o ) - a n t h r a c h i n o n  m it 16 Br (Sulfonierung in  wasserfreier H 2S 0 4 bei 10—20°), färbt 
rotstichiger als die Sulfonsäure des Ausgangsprod.; 45 f l 4 - D i - ( p - a n i s i d i n o ) - a n t h r a c h i n o n  

m it 32 Br (Sulfonierung in  H 2S 0 4 m it 6—10% S 0 3 bei Raumtemp.), färbt B blau- 
stichiger als die Sulfonsäure des Ausgangsprod.; 34 l - M e t h y l a m u w - 4 - ( 4 ’ - m e t h y l j ) h t w j l -  

a m i n o ) - a n t h r a e h i n o n  m it 17 Br (Sulfonierung in  H 2S 0 4 m it 10% S03), färbt B blau. 
(It. P . 377 485 vom 11/9. 1939. Schwz. P . 215 943 vom 11/9. 1939. Beide D- 
Prior. 12/9. 1938.) ROICK.

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Franz Sedlacek, B r a u c h t  d e r  H a l e r  c h e m i s c h e  K e n n t n i s s e ?  Infolge der engen 

Verknüpfung von Maltechnik u. Chemie verlangt Vf. vom Kunstmaler so viel ehem. 
Kenntnisse, daß dieser z. B. eine ehem. Analyse zu lesen vermag oder neuen wert" 
stoffen, die der K unst dienlich sein können, nicht unwissend gegenüber steht. (Techn. 
M itt. Malerei 57- 63—65. 1/12. 1941.) M ü lle u -S k J O L D .

Hans Hebberling, Q u e l l f e s t e  R o s t s c h u t z f a r b e n .  Hinweis auf Arbeiten von S tock  
(vgl. C. 1 9 4 1 .1. 2593 u. früher), aus denen herVorgeht, daß Zusatz von 40% Schwerap»' 
zu Bleimennige die Bldg. der Bleiseifen nicht nennenswert behindert u. dem entsprechen 
auch die Quellfestigkeit der Bleimennigegrundierung unangetastet läßt. (Oberflächen 
techn. 19. 23—24. 3/3. 1942. München.) SCHEIFELE.

K . W ü rth , A n s t r i c h e  a u f  m i n e r a l i s c h e  B a u s t o f f e .  Voraussetzungen für die Herst. 
dauerhafter Aalstriche (Beschaffenheit des Untergrundes, Eignung der Anstnchsto 1 
Anstrichausfühning). usw. Als Anstrichuntergrund kommen in B e tra c h t: ne ,
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Hegelmauerwerk, Putz, Leichtbau- u. Dämmstoffplatten (Eternit u. dgl.). F ür mineral. 
Untergründe kommen in Frage: mineral. Anstrichstoffe (Zementschlämme, K alk
schlämme, Wasserglasfarben), halbmineral. Anstrichstoffe (Emulsionen in "Verb. mit 
weißem Zement, Wasserglasemulsionen, Kalkkaseinfarben, Zement u. K alk unter 
Zusatz von Glutolin), organ. Anstrichstoffe (Pflanzenleim, Celluloseleim, ölfreie Emul
sionen, Bitumenmassen), Dichtungsmittel. Tarn- u. Leuchtanstriche. (Bau-Ing. 23. 
80—81. 5/3. 1942. Schlebusch, Rhld.) ' S c h e i f e l e .

Rudi Nitschke, B e u r t e i l u n g s f e h l e r  b e i m  A u s m i s c h e n  v o n  D r u c k f a r b e n .  I. H . Auf 
gleiche Konsistenz m it verschied. Bindemitteln angeriebene Weißpigmente m it 56 
bis 75°/o Pigment wurden im Verhältnis 20 W eiß: 1 Schwarz ausgemischt. Die höchst- 
prozentige Farbe besitzt dabei nicht immer die höchste Farbkraft. Ferner wurden 
Stichproben s ta tt mit Schwarz noch m it angeriebenem Ultram arin u. Permanen
rot R extra gemacht. Die Färbekraft von Kronos Titanweiß, Zinkweiß u. Lithopon 
ist nicht immer direkt proportional dem Weißpigmentgeh. der angeriebenen Farbe. 
Von Einfl. ist die verwendete Firnismenge. Bei konstantem Gesamtgewicht der ein
zelnen Farbbestandteile besitzen die Farben mit geringerem Weißpigmentgeh. bei 
niedrigem Buntfarbenzusatz größere Färbekraft als solche mit höherem. E rst bei 
höherem Buntfarbenzusatz ändert sich dies zugunsten der Farben m it hohem Weiß
pigmentgehalt. Wird in konz. Anreibungen Firnis in steigendem Maße zugesetzt, so 
nähert sich die Färbekraft der Farbe immer mehr der Färbekraft der Anreibungen mit 
geringerem Weißgeh., bis diese sogar übertroffen wird. Der Prozentgeh. Weißpigment, 
auf die Gesamtfarbe bezogen, ist in diesem Falle auf 67%  gesunken. Nach den Beob
achtungen wäre zu empfehlen, bei Prüfungen der Farbstärke von bunten, angeriebenen 
Druckfarben nur angeriebenes Bleiweiß zu verwenden. (Farben-Ztg. 47. 63—64. 
70—77. 4/4.1942. Frankfurt a. M.) S c h e i f e l e .

—, O f f s e t d r u c k  m u l  A u s t a u s c h s t o f f e .  Als Austauschpapiere kommen zur Ver
wendung: Chromoersatzkarton, Papiere m it Stärkestrich u. gegebenenfalls Fimis- 
grundierung. Farben m it verminderter Trockenkraft können 5—15% Trockenstoff-' 
zusatz vertragen. Fettarm er Offsetfimis m it Harzzusatz. Erhöhung der Ziehfähigkeit 
der Farbe durch Überdruck von Leinölfirnis oder Lackieren. Farbzusatzmittel, Farb- 
behälter, Farbverbrauch; Bunawalzen; Austauschstoffe für Gummi arabicum. (Graph. 
Betrieb graph. Techn. 1 7 . 126—29. April 1942.) S c h e i f e l e .

H, Gibello, D i e  n e u e n  P h c n o l h a r z c  f ü r  L a c k e .  Allg. Konst. der Phenolharze; Herst.- 
Verff. für modifizierte u. Alkylphenolharze; Eigg. der einzelnen Harztypen, für Lack- 
zivecke. (Peintures-Pigments-Vernis 17- 419— 32. März 1942.) S c h e i f e l e .

Fritz Zimmer, H o l z v e r e d e l u n g s l a c k e  a u f  H a r z -  u n d  N i t r o c e l l u l o s e - K u n s t h a r z b a s i s .  

Beizwirkungen werden auch mit lichtechten, transparenten Nitrocelluloselackfarben 
erzielt. Polierverf. mit Nitrocellulose-Kunstharzkombinationslacken im Spritz- u. 
Ballenauftragsverfahren. ölfeste Politurüberzüge mit Harnstoff harz (Plastopal )- 
Ritrocelluloselacken. (Farben-Ztg. 47. 53—54. 7/3. 1942.) S c h e i f e l e .

Louis Kientz, S t u d i u m  d e r  K o r r o s i o n  d u r c h  E l e m e n t b i l d u n g .  Über ein elektr. 
Kurzprüfverf. für Rostschutzanstricho mittels Potentiometers, das 3 Elementgläser 
für je 3 Anstrichproben auf 150 X 30 X 0 ,4  mm großen Magnesiumstreifen in Elektrolyt- 
Isg. mit 3% NaCl u. 0,6%  MgCL-aq enthält. Die Metallstreifen werden zweckmäßig 
mit 1—3 Überzügen des zu prüfenden Anstrichstoffes versehen, das Filmgewicht durch 
Wägung ermittelt u. dio Streifen an den Rändern m it Isolierband abgedichtet. Die 
Proben werden in einen Stromkreis eingeschaltet u. der Verlauf der Stromstärke wird 
an empfindlichem Ampüremeter beobachtet. Zum Vgl. werden Anstrichfarben be
kannter Haltbarkeit herangezogen. E in Anstrich, der im Potentiometer während 
22—24 Stdn. völligen W iderstand ohne jede Punktkorrosion u. ohne Stromdurchgang 
zeigt, dürfte auch unter ungünstigen Bedingungen eine zweijährige Außenbeständig
keit aufweisen. (Peintures-Pigments-Vernis 1 7 . 187—92. Dez. 1941.) S c h e i f e l e .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, B l a u e  B a r i u m s v l f a t p i g m e n t e .  Das bekannte 
Erhitzen von Mn02 m it BaO ergebenden Ba-Verbb. in Ggw. oder unter Bldg. von BaS04 
spll mit Gemischen durchgeführt werden, die auf 1 Teil M n02 mehr als 15 Teile beim 
hrhitzen BaO ergebende Ba-Verbb. enthalten, wonach das überschüssige BaO durch Be- 
handeln der Eritte m it W. u. Säuren entfernt u. vorzugsweise zu den Ausgangs-Ba-Verbb. 
aufgearbeitet wird. (D. R. P- 719 639 Kl. 22 f  vom 31/3. 1935, ausg. 14/4. 
1942.) S c h r e i n e r .

Silesia, Verein chemischer Fabriken (Erfinder: Georg Alaschewski), Saarau, 
kr. Schweidnitz, V e n v e r t u n g  t l i i o s u l f a t h a l t i g e r  L ö s u n g e n .  Die Lsgg. werden mit BaS ver
setzt u. nach Abtronnen des hierbei gebildeten BaS20 3 in an sich bekannter Weise durch
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Ausfällen m it Zn-Salzlsg. auf Lithopone oder ZnS weiterverarbeitet. (D. R. P. 719613 
Kl. 22 f  vom 2/8.1940, ausg. 14/4. 1942.) S c h r e in e r .

Maurice Presburg, Frankreich, A m a l g a m d r u c k f a r b e .  Die eigentliche Druckfarbe, 
deren Pigment in  absol. fettfreiem Leinöl suspendiert ist, erhält einen Zusatz von Q u u l -  

s i l b e r ,  C a l c i u m c a r b o n a t  u. einem Siccativ, wie K o b a l t - ,  B l e i -  oder M a n g a n l i n o l e a t .  Man 
reibt z. B. 2 (Teile) Schwarz m it 1 Blau u. 2 entfettetem Leinöl an u. setzt dann ein 
Gemisch aus 0,2 Hg +  0,4 CaC03 m it 2—3 Gewichts-% Kobaltlinoleat zu, vermischt 
gut u. fügt dann noch fettfreies Leinöl bis zur gewünschten Konsistenz zu. Diese Farbe 
w irkt bes. gut regenerierend auf die farbabstoßenden Flächen. (F. P. 866 791 vom 8/5. 
1940, ausg. 3/9. 1941.) K a l ix .

Hans Schiewick (Miterfinder: Rudolf Schiewick), Buchholz in Sachsen, Per- 
s t e l l e n  v o n  P l ä t t m u s t e r n  durch Bedrucken fett- bzw. waehshaltiger Bogen als Unterlage, 
dad. gek., daß das Muster m it einer Farbstoff enthaltenden wss. Gelatinelsg. aufgedruckt 
u. der Aufdruck in  an sieh bekannter Weise vor dem Eintrocknen mit Harzpulver ein- 
gestäubt wird. Beispiel für eine Druckfarbe: 1 (Teil) Gelatine, 3 Farbstoff u. 1 Wasser. 
(D. R. P. 718 841 Kl. 15 k vom 15/11. 1936, ausg. 24/3. 1942.) E. WEISS.

Rudolf K lose, Eisenach, A b d e c k p a s t e ,  bestehend aus Methylcellulose (I), W., 
Vaselinöl (II) u. Glycerin (III). Z. B. 500 g I  in W. gelöst, Lsg. 1:14,160 II u. 140III. 
Die Paste ist leicht aufzutragen, trocknet schnell u. kann als zusammenhängende 
gummiartige H au t abgezogen worden, so daß auf dem abzudeckenden Gegenstand 
keine Rückstände verbleiben. Sie kann auch m it dem Pinsel überstriclien werden. 
Verwendung bei der Lackierung von Fenstern von Waggons, Autos u. Flugzeugen. 
‘An Stelle von II  können Tranöle, Paraffin-, Spindelöle, Holz- oder Leinöl verwendet 
werden. (D. R. PP. 681 019 vom 16/3. 1938 u. 712 229 beide Kl. 22 h vom 3/9.1938, 
Beide ausg. 5/3. 1942 [Zus.-Pat.].) B ö t t c h e r .

I. S. Staedtler, Nürnberg, L a c k i i b e r z u g  a u f  i n  H o l z  g e f a ß t e n  S c h r e i b -  oder Z e ic h e n -  

s t i f t e n .  Die Stifte werden durch ein gegebenenfalls unter etwa 2-—5 at gesetztes Bad 
aus durch Erwärmen verflüssigten Kondensationsprodd. oder Polymerisationsprodd., 
wie z. B. Polyvinylacetat, hindurchgeführt. Das Bad kann auch W e ic h m a c h u n g sm itte l 
u. Füll- oder Farbstoffe enthalten. W ährend die bekannten, Lösungsmittel enthaltenden 
Bäder 8— 12 Durehzüge erfordern, ermöglicht das vorliegende Verf., bereits in einem 
Arbeitsgang eine gute Lackierung zu erzielen. (D. R. P- 718 612 Kl. 75 c vom 5/5. 
1939, ausg. 16/3. 1942.) ZÜRN.

Gebroeders de Trey Akt.-Ges., Zürich, H ä r t b a r e  K u n s t h a r z e .  Die durch Um
setzung von Phenolen m it Epichlorhydrin in alkal. Medium entstehenden Prodd. 
werden m it Anhydriden mehrbas. Carbonsäuren oder deren durch Diensynth. erhält
lichen Erzeugnissen kondensiert. Z. B. versetzt man eine Lsg. von 1 Mol P h e n o l  in 
1 Mol 15°/0ig. NaOH bei 60—80° unter Umrühren während 1 Stde. mit 0,5 Mol E p i 

c h l o r h y d r i n ,  rü h rt noch 1 Stde., läß t abkühlen, wäscht u. entwässert. Zu dem ge
schmolzenen Prod. gibt man ein aus 100 g M a l e i n s ä u r e a n h y d r i d  u. chines. H o l z ö l  w 
Toluollsg. erhältliches Erzeugnis u. rüh rt 1 Stde. bei 120°. Man erhält ein hartes H a r . ,  

das beim Erhitzen auf 170° in 30 Min. unlösl. u. unschmelzbar wird. Statt Phenol 
können R e s o r c i n  oder D i - ( o x y p h e n y l ) - p r o p a n ,  s ta tt Holzöl kann T e r p i n e n  verwendet 
werden. An Stelle der Diensynth.-Erzeugnisse lassen sich P h t h a I s ü u r e a n h y d r i d  oder 
P o l y a x l i p i n s ä u r e a n h y d r i d  benutzen. (Holl. P. 52 346 vom 17/8. 1939, ausg. lo,4. 
1942. Schwz. Prior. 23/8. 1938.) NOUVEL.

Vereinigte chemische Fabriken Kreidl, Heller & Co. Nfg., Wien, Lag«- 
b e s t ä n d i g e  S c h m l l p r e ß r n a s s e n  a u s  H a r n s t o f f  u n d  F o r m a l d e h y d .  Man verw endet als 
H ä r l u n g s m i t l e l  ein bei gewöhnlicher Temp. fast undissoziiertes Salz aus einem Um; 
setzungsprod. von H e x a m e t h y l e n t e t r a m i n  (I) m it einem A l d e h y d  u. einer S äure,  wobei 
der Aldehyd im H ärtungsmittel in der mindestens doppelt mol. Menge des H exam ethylen
tetramins vorliegt. •— Einem aus 360 g H arnstoff u. Formaldohyd im Molverhaltnis 
1: 1,3—1,5 bei neutraler Rk. u. Tempp. von 30—40° in 48 Stdn. erhaltenen Kondensat 
wird die gelartige Verb. aus 12 g I, 8 g L a u r i n s ä u r e ,  0,5 g M o n o ch lo ress ig sä u re  }'■ 

6 g F o r m a l d e h y d  zugegeben. In  die erhaltene M. werden dann wie üblich Füllstot e 
eingearbeitet. — F ür die Herst. der Härtungsmittel werden weiter verwendet: P a l m i t i n 

s ä u r e ,  M a l e i n s ä u r e ,  Z i m t -  u. B e n z a l d e h y d .  (Schwz. P. 215 408 vom 18/10. 1939; ausg. 
1/11. 1941. D -  Prior. 28/10. 1938.) B r ö SAMLE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg W/ca, 
Bitterfeld), A u f t r a g e z i  v o n  P o l y v i n y l c h l o r i d  a u f  m e t a l l i s c h e  O b e r f l ä c h e n .  Das 1  o l p i '  J '  

c h l o r i d  w ird bei Tempp. von 150° durch Pressen oder Verspritzen auf M etallgegenstan  c 
aufgebracht, die zuvor auf eine Temp. erhitzt worden sind, die nahe unterhalb 
der aufzubringondon IM. liegt. — Beispiel: Eine durch Kneten oder W alzen  bei l 
plast. u. luftfrei gemachte Polyvinylchloridmasse wird auf 150° erhitzt u. auf eint
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Cu-Draht aufgespritzt, der auf etwa 130° erwärmt ist. (D. R. P. 718 863 KI. 39b 
vom 1/12.1936, ausg. 24/3. 1942. Zus. zu D. R. P. 697 919; C. 1941. I. 288.) B r u n n e r t .

Deutsche Röhrenwerke A.-G. (Erfinder: Heinrich Klas), Düsseldorf, S c h u t z -  

ü b e r z u g  i m  I n n e r n  v o n  E i s e n r o h r e n .  Beim Verf. des Hauptpatentes kann man mit den 
lösungsmittelfreien, fließfähigen Mischungen von Phenolformaldehydharz im fl. Resol- 
zustand mit anorgan. inerten Füllstoffen u. Härtemitteln, die in einer Menge von
2,5 tg/qm Rohroberfläche eingefüllt u. durch schnelles Drehen der Rohre um ihre 
eigene Achse gleichmäßig vorteilt werden, von dem vorherigen Einbringen einer 
Grundierungsschicht absehon u. auch ohne diese ein gutes Anhaften der Sehutzmasse 
erzielen, wenn man als H ärtem ittel Mischungen von konz. H 2S 0 4 oder HCl u. 15—30% 
H3PO4 verwendet, denen ca. 25—50% W. oder Methyl- bzw. Äthylalkohol oder Xylol 
zugesetzt ist, u. unmittelbar nach dem schnellen Drehen die Rohre auf ca. 30—70° 
erhitzt. (D. R. P. 718 881 Kl. 75 c vom 18/5. 1939, ausg. 24/3. 1942. Zus. zu D. R. P. 
690 624; C. 1940. II. 128.)  ̂ Z Ü R N .

Kohle- und Eisenîorschung G. m. b. H ., Deutschland, Ü berzugsm asse f ü r  d en  
Schulz von E isenrohren . Eine bitumenfreie Überzugsmasse, die die bekannten Bitumen- 
massen vollwertig ersetzen kann, wird erhalten .durch Erhitzen einer .Mischung von 
(5 kg) durch Tiefkühlung gereinigtem Anthracenöl, (2) Steinkohlenhartpech u. Poly- 
vinylverbb. (0,4 Polyvinylchlorid) unter Luftabschluß. Zu der M. fügt man noch 30 bis 
60% ̂ Füllstoffe ; bes. geeignet als Füllstoff ist feinst gemahlener Kalkstein. Erweichungs
punkt (nach K r a e m e r -Sa r n o w ) u . Zerreißungspunkt (nach F r a s s ) liegen mindestens 
so hoch bzw. niedrig wie bei den Bitumenmassen. (F. P. 869 415 vom 21/1. 1941, ausg. 
2/2.1942. D. Prior. 22/1. 1940.) ' ZÜRN.

Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) (Erfinder: Paul Ollenburg), Berlin, H e r -  

Stellung v o n  Ü b e r z u g s f i l m e n  a u f  v e r r o s t e t e m  E i s e n .  Eine kalt angerührte Mischung aus 
trocknenden oder nichttrocknenden ölen u. bis zu 5%  rotem Phosphor, die noch 
Lösungsmittel für das Öl enthalten kann, wird hauchdünn auf die rosttragende Eisen- 
obcrfläche aufgebracht, u. unmittelbar anschließend wird ein Lack aus filmbildenden 
Stoffen, rotem Phosphor (0,5—5%) u. Füllstoffen aufgetragen. Der Voranstrich besteht 
z.B. aus: 2 (Gewichtsteilen) P , 10 Bzn. u. 88 Mineralöl; der Nachanstrich aus: 1 Phos
phor, 20 Graphit, 20 Kaolin u. 59 Leinölfirnis. (D. R. P. 719 688 Kl. 75 c vom 16/11.
1940, au sg . 1 4 /4 . 1 9 4 2 .)  * , Z Ü R N .

Soe. de la Viscose Française, Frankreich, H e r s t e l l u n g  v o n  F l a s c h e n k a p s e l n .  An
Stelle von Cellulosederivv. nach F. PP- 843 823 u. 50 226 (C. 1940. II. 2981) werden 
wasserunlösl. h a r z a r t i g e  P o l y m e r i s a t e  wie P o l y v i n y l c h l o r i d h a r z e  verwendet. (F. P. 
50908 vom 21/9.1939, ausg. 10/5.1941. Zus. zu F. P. 843 823; C. 1940. II. 2981.) N i e i i e y .

Soc. nationale de constructions aéronautiques du sud-est, Frankreich, 
W e r k s t o f f  f ü r  F l u g z e u g t e i l e ,  indem sehr feine G l a s f ä d e n  in einer geeigneten Vorr. mit 
einer p l a s l .  3 1 .  (aus P o l y s t y r o l ,  3 1 e t h y l m e t a c r y l a t ,  C e l l u l o s e a c e t a t ,  P o l y v i n y l a l k o h o l  usw.) 
miteinander verbunden werden. (F. P. 866152 vom 7/3. 1940, ausg. 27/0.
1941.) . N i e m e y e r .

Dynamit Act.-Ges. vormals Alfred Nobel & Co., Köln-Troisdorf, H e r s t e l l u n g

v o n  F o r m g e g e n s t ä n d e n .  Warmformbare Kunststoffe werden in fl. oder gelöstem Zustand 
durch ein Zuführungsorgan in  oder auf eine Form gespritzt. Das Zuführungsorgan 
oder die Form oder beide Teile werden im entgegengesetzten Drehsinn schnell in Umlauf 
gesetzt. (F. P. 869 082 vom 9/1.1941, ausg. 23/1.1942. D. Prior. 14/11.1938.) S c h l i t t .

Attilio Zoccola, Strevi, Italien, A n b r i n g u n g  v o n  M e t a l l b e k l e i d u n g e n  a u f  G e g e n 

s t ä n d e n  a u s  H o l z ,  K u n s t h a r z ,  L e i c h t m e t a l l  u s w .  Man umkleidet z. B. hölzerne Propeller 
euer Tragflächen unter Zugspannung m it einem Flechtwerk aus Stahldraht. Zur E r
zielung einer glatten Oberfläche wird gegebenenfalls nach dem Umflechten eine Bindc- 
mittelsehieht aufgetragen. Die Drahtenden werden durch Punktschweißung m it
einander verbunden. (It. P. 384 687 vom 21/8. 1940.) L in d e m a n n .

M. Engeldinger, É tu d e  d e  qu e lq u es p ro p rié té s  physico-ch im iques d ’une résin e  sy n th é tiq u e .
Dijon: Impr. Bernigaud et Privat. 1940. (111 S.) 8°.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Stärke.
Ilario Zannoni, D e r  n a t i o n a l e  R ü b e n w e l t b e w e r b  i m  J a h r e  1 9 4 0 .  *Vf. stellt in  einer 

labeile die erzielten Höchsterträge an Rüben u. Zucker den in den entsprechenden 
Distrikten sieh ergebenden Mittelwerten gegenüber. (Ind. saccarif. ital. 34. 86—89. 
März 1941.) A l f o n s  W o l f .

J. Dëdek, K a m p a g n e e r f a h r u n g e n  1 9 4 1 .  Vf. behandelt bes. die Erfahrungen, die 
m einer mähr, gemischten Zuckerfabrik bzgl. der Höhe der unbestimmten Verluste

XXIV. 2. 31
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gemacht wurden, u. diskutiert die Erklärungsmöglichkeiten hierfür. Es ergab sich 
ein Verlust von 4,485% der gesamten Polarisationseinheiton gegen 2,670—8,169, 
im Mittel 2,950%, in den vorhergehenden Jahren. (Cbl. Zuckerind. 50. 107—09. 21/3! 
'1942. Brünn.) A l f o n s  W o lf .

H. Claassen, K a m p a g n e e r f a h r u n g e n .  Stellungnahme zu den Ausführungen von 
D ü d e k  (vgl. vorst. Bef.). (Cbl. Zuckerind. 50. 143. 18/4. 1942.) A l f o n s  W o lf .

Cesare Grossi, Z u m  ' T h e m a  B ü h e .  — J a h r e s z e i t l i c h e r  V e r l a u f .  Vf. behandelt 
die Hypothese, daß die Wrkg. des jahreszeitlichen Verlaufs auf den Erfolg des hüben- 
baues mit dem Einfl. zusammenhängt, den dieser auf die Aktivität der nitrifizierenden 
Bodenfermente ausübt. Der jahreszeitliche Verlauf ist für die Rübo am günstigsten, 
der diese A ktivität in  der Vegetationsperiode erhöht u. in der Beifungsperiode herab- 
setzt. (Ind. sacearif. ital. 34. 84—85'. März 1941.) A l f o n s  W o lf .

R. Bouillenne, P. Kronacher und J. de Roubaix, V o r l ä u f i g e  M i t t e i l u n g  über  

d i e  S t a d i e n  d e s  V e g e t a t i o n s v e r l a u f e s  d e r  Z u c k e r r ü b e .  Vgl. hierzu die C. 1941. 1. 2330 
referierte Arbeit. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique [5] 26. 240—60. 1940.) A. Wolf.

O. Munerati, D e r  J a r o v i s a t i o n s p r o z e ß  u n d  d i e  K ü h e .  Vf. nimmt zu der Arbeit 
von M o r e t t i  (vgl. C. 1941. H . 2263) Stellung u. bringt zusammenfassend eigene 
diesbzgl. Erfahrungen. (Ind. sacearif. ita l. 34. 73—74. März. 1941.) A l f o n s  Wolf.

L. Decoux, E i n f l u ß  d e r  T i e f e  d e s  U n t e r p f l i i g e n s  v o n  D ü n g e m i t t e l n  a u f  d i e  H ü b e n -  

e r t r ü g e .  (Unter M itarbeit von J. Vanderwaeren und G. Roland.) Bei einem Feld- 
vers, über den Einfl. des Unterpflügens von Düngemitteln nach verschied. Methoden 
ergab sich kein Vorteil der einen oder anderen Arbeitsmeth. bzgl. des Rübenertrages. 
(Publ. Inst, belge Améliorât. Betterave 9. 307—10. Nov./Dez. 1941.) ALFONS WOLF.

F. Blasco Lopez-Rubio, D i e  K a l i s a l z e  a l s  e n t s c h e i d e n d e r  F a k t o r  i n  d e r  n o r m a le n  

E n t w i c k l u n g  d e r  Z u c k e r r ü b e .  F ü r das Sinken der Zuckererträge in der Provinz Granada 
werden folgende Umstände verantwortlich gemacht. 1 . Die Ernte der Zuckerrübe 
erfolgt nicht zur Zeit ihres größten Zuckergeh. (etwa 180 Tage nach der Aussaat), 
sondern 29 Tage später, was den Zuckergeh. der Rüben bereits um durchschnittlich 
4,5%  vermindert u. 2. die zunehmende Kaliverarmung der Böden, die ohne Kalidüngung 
im Durchschnitt 0,032—0,051% K 20  enthalten, in einzelnen Fällen von Wachstums- 
stillständcn der Pflanzen sogar nur 0,009—0,018% K ,0 . Durch Kalizufuhr wurde 
der K 20-Geh. der Asche von durchschnittlich 7,72 auf 51,98% erhöht. (Ion [Madrid] 
1. Nr. 4. 15—22. Nov. 1941. Granada.) S c h im k u s .

R. Salani, G. D ’Orazi und L. M azzacani, U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d a s  K ö p f e n  der  

R ü b e n .  Vff. analysierten italien. Rüben verschied. Herkunft, die in 3 Teile zerschnitten  
wurden, u. zwar in das Kopfende, eine anschließende 1 cm dicke Schicht u .  den eigent
lichen Rübenkörper. Von jedem dieser 3 gewichtsmäßig angegebenen T e i le  w u rd e  die 
Polarisation des Breies u. in den entsprechenden Preßsäften daraus die Reinheit, der 
Asehengeh., der Salzkoeff. u. der Aminostiekstoff bestimmt. Außerdem wurden die 
Preßsäftc nach Verdünnung auf die übliche Diffusionssaftdichte v o rg e s c h ie d e n , ge
schieden, saturiert, etwas eingeengt u. wieder auf ihre Reinheit untersucht. D ie  Ergeb
nisse sind in Tabellen zusammengestellt u. werden hinsichtlich der Z u c k e ra u s b e u tc  je 
nach der A rt des Köpfens besprochen. (Ind. sacearif. ital. 34- 75—83. Jlärz
1941.) A l f o n s  W o l f .

Mario Borghi, D e r  E i n f l u ß  d e s  K ö p f v e r f a h r e n s  a u f  d i e  P o l a r i s a t i o n  u n d  d i e  R e i n h e i t  

d e r  R ü b e n .  (Vgl. vorst. Ref.) Vf. te ilt in Tabellen die Mittelwerte der A n aly sen erg e b in ssc  
von Rüben verschied. Größe u. Herkunft mit, die nach der alten Meth. u. n a c h  dem sei 
1940 abgeänderten Verf. geköpft waren. Letzteres besteht darin, daß ein kleinerer K°P‘ 
abgeschnitten wird, indem man noch eine 1 cm dicke Schicht oberhalb des letzten Blatt
ansatzes an der Rübe läßt. W ird das Gewicht der ganzen Rübe gleich 100 gese tz t, so- 
ergab sich beim alten Verf. ein Gewicht der geköpften Rübe von 82,63, beim cin 
solches von 89,59. Die entsprechenden W erte für die Polarisationen waren lty - "• 
16,79, für die Reinheiten 84,33 u. 83,32. Der Quotient des Preßsaftes aus den nach dem 
alten Verf. geköpften Rüben stieg von 8 6 ,8 8  durch die Scheidung u. Saturation aut JU, > 
der des Preßsaftes aus den schwach geköpften Rüben von 86,24 auf 90,43. (Ind. saccari. 
ital. 34. 90—93. März 1941.) A l f o n s  W o l f .

P. Rothe, A l t e  u n d  n e u e  S a f t g e w i n n u n g s v e r f a h r e n .  Ergänzend zu d e r  A rb e it  von 
W e n n e k e s  (vgl. C. 1942. I. 3153) behandelt Vf. eingehender das D if f u s io n s v e r f  m  

dem Trommeldiffuseur B e r g e  (Skizze) u. hebt die Vorteile desselben hervor. (D s 
Zuekerind. 67. 177—78. 11/4-1942.) A L F O N S  WOLF.

E. S. Hertzog und S. J. Broderick, A k t i v i e r t e  K o h l e  f ü r  d i e  Z u c k e r e n t f ä m mj. 
Vff. behandeln die Herst. von ak t. Kohle. F ür die Auswertung von Entförbungsv • 
mit Zuckersäften wird die Bereitung einer Standardfarblsg. u. ein einfacher
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iarbungstcst beschrieben. An Hand einer Skizze wird der Aufbau u. die Arbeitsweise 
einer Labor.-App. erläutert, m it der 4 verschied. Kohlesorten mittels Dampf aktiviert 
wurden, wobei verschied. Vorbrennungsstadien cingehalten wurden. Die so gewonnenen 
Prodd. wurden darauf außerdem einer Säurebehandlung unterzogen, indem sie 30 Min. 
mit n. HjSO., unter Bühren gekocht u. dann m it W. säurefrei ausgewaschen wurden. 
In Tabellen sind dio Ergebnisse von Verss. bzgl. der Adsorption der verschied, ak ti
vierten Kohlopräpp. sowohl gegenüber der Zuekerfarbsubstanz wie gegenüber Phenol 
zusammengesteilt. Dio Säurebehandlung erhöht die entfärbondo Wirkung. Das bei 
einem bestimmten Verbrennungsstadium crmittelto Optimum der entfärbenden Wrkg., 
das im allg. bei ziemlich weitgetriebener Verbrennung beobachtet wird, fällt nicht 
mit dem der Phenoladsorption zusammen. Jo geringer der Aschengeh. dos Ausgangs- 
materials ist, um so aktivere Prodd. können daraus erhalten werden. Ausbouteberech- 
nungen weiden an Hand von Tabellen angestellt. (Ind. Engng. Chem., ind. Edit. 33. 
1192—98. Sept.-1941.) A l f o n s  W o l f .

A. Brieghel-Müller, Ü b e r  F i l t r a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n .  Ausführliche Wiedergabe der
C. 1940. H. 699 nach einem Auszug referierten Arbeit. (Kolloid-Z. 93. 297—318. 
95. 82—102. April 1941. Kopenhagen, Dän. Zuckerforschungsinst.) B. K. Mü l l e r .

M. A. Mc Calip und Arthur H. Seibert, A c o n i t s ä u r e  a u s  Z u c k e r r o h r p r o d u k t e n < 

Vif. untersuchten den blaßgelben Nd. in Sirup- u. Melassetanks aus verschied. Bezirken 
Louisianas u. fanden als Hauptbestandteil desselben aconitsaures Calcium. Ebenso 
wurde in Ansätzen aus Baffineriepfannen u. Verdampfapp. Aconitsäure festgestellt. 
In Sirupen, die ohne chem. Klärung aus Säften von 2 verschied. Rohrtypen gewonnen 
wurden, wurden 0,75—1,33°/0 Aconitsäure in der Trockensubstanz ermittelt. 2 Proben 
Endmelasse aus Louisiana wiesen einen Aconitsäuregeh. von 1,80 u. 2,52% auf. Die 
Meth. zur Isolierung u. quantitativen Best. derselben wird beschrieben. Die Ndd. bzw. 
Ansätze werden mit Salzsäure extrahiert u. die saure Lsg. wiederum 24 Stdn. mit Äther. 
Der nach dem Verdampfen des Ä. verbleibende Rückstand wird zur Entfernung von 
Fett- u. Wachsspuren u. lösl. Fremdstoffen mit Bzn. ausgezogen, bei 70° im Vakuum 
12 Stdn. getrocknet, gewogen u. titriert. Is t er stark verunreinigt, so erfolgt eine 
Reinigung durch Umfällen als Ca-Salz u. nochmalige Extraktion in der beschriebenen 
Weise. Zur Ermittlung der Aconitsäuro in Melassen wird die verd. Melasse m it trockenem 
Bleisubacetat geklärt. Der bleihaltige Nd. wird mit H 2S behandelt, das Bleisulfid ab
filtriert, das F iltrat unter hohem Vakuum eingeengt u. 18 Stdn. m it Ä. extrahiert. Die 
ätlier. Lsg. wird mit CaCl, entwässert, zur Trockne verdampft u. die Aconitsäure wie 
vorher beschrieben rein gewonnen u. titriert. Die isolierte reine Aconitsäure zers. sieh 
in allen Fällen bei 191,5° (korr. 194°) u. wurde als die Transform derselben identifiziert. 
(Ind. Engng. Chem., ind. Edit. 33. 637—40. 1/5. 1941.) A l f o n s  W o l f .

Jean de Buigne, L a c t o s e  o d e r  M i l c h z u c k e r — u n d  d e r e n  V e r w e n d u n g .  Vf. beschreibt 
unter Angabe der entsprechenden Literatur Zus., sowie physikal., ehem. u. biol. Eigg. 
der Lactose, ihre Gewinnung aus der Molke, die Darst. der /?-Lactose, ihre Verwendung 
in der Nahrungsmittelindustrie, Vergärung zu Milch- u. Propionsäure, die Verwendung 
der Milchsäure, ihrer Salze u. Ester u. schließlich die Verwendung der Lactose für 
Pharmazeut. Prodd. u. verschied, andere Zwecke. (Rev. Prod. chim. Actual. sei. reun. 44. 
309—17. 45. 1—7. 15.—31/1. 1942.) A l f o n s  W o l f .

George J. Müller, M o d e r n i s i e r t e  K a r l o f f e l s i ä r k e t e c h n o l o g i e .  Beschreibung einer 
neuzeitlichen Anlage m it Abb. der Einrichtungen. (Chem. metallurg. Engng. 48. 78 
bis 81. März 1941. New York, Morningstar, Nicol, Ine.) G r o s z f e l d .

J. L. Sarin und M. H. Qureshi, S t ä r k e  a u s  d e r  K u h b o h n e .  (Vgl. hierzu C. 1939.
I. 5063.) Vff. beschreiben kurz die in Indien angebaute Pflanze ( V i g n a  c a t g a n g ) .  Die 
Zus. der Bohne von der langschotigen Sorte ist: W. 10,20; Protein 28,81; Asche 2,98; 
Rohfaser 3,12; Fettsubstanz 3,01; Stärke 39,20; lösl. Kohlenhydrate 11,12%. Zur Ge
winnung der Stärke werden die Bohnen 2 Tage bei 40° in W- eingeweicht, zu dem Calcium- 
bisulfit in einer 0,3% SO, äquivalenten Menge zugesetzt wird. Hierauf wird das Gut 
gemahlen u. in üblicher Weise auf Schüttelsieben ausgewaschen. Die durch Sedi
mentation auf ca. 13% Trockensubstanzgeh. konz. Stärkemilch wird mit schwacher 
Natronlauge versetzt, wodurch die Entfernung der öligen u. leimigen Stoffe erleichtert 
wird. Die alkal. Stärkemilch wird mit W. auf 3—3,5° Be verd., wie üblich über Absetz- 
nnnen laufen gelassen u. weiter gereinigt. Die Zus. der so erhaltenen Stärke is t : W -12,02; 
htärke 87,30; Asche 0,14%; Stickstoff-Spruen; Fettsubstanz 0. In  Tabellen u. Kurven 
''erden Viscositätsmessungen wiedergegeben u. in Vgl. m it den bei Kartoffel-, Mais- u. 
Weizenstärke ermittelten W erten gestellt. Die aus der Kuhbohne gewonnene Stärke 
kenn auf Grund ihrer Eigg. in der Textilindustrie Verwendung finden. (Ind. Engng. 
Uem., ind. Edit, 33. 640—42. 1/5. 1941.) A l f o n s  W o l f .

31*
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Richard F. Jackson und Emma J. M cDonald, D i e  F e h l e r  d e r  R e d u h l i m -  

t a b e l l e n  v o n  M u n s o n  u n d  W a l k e r  u n d  d i e  G e n a u i g k e i t  i h r e r  M e t h o d e .  Vff. bestätigen 
die von H a m m o n d  (vgl. C. 1941. 1. 31B5) nachgeprüften Kupferwerte, die sich bei 
der Zuckerbest, nach der MuNSON-WALKER-Meth. (vgl. C. 1906. H. 560) ergaben. 
Der Unterschied in den von H a m m o n d  (elektrolyt.) u. den von M u n s o n  u. W a lk e r  
(gewichtsanalyt. als Cu20  gewogen) ermittelten Kupferwerten ist auf die verschied. 
Best. des Kupfers zurückzuführen. Es wird gezeigt, daß das gefällte Cu20  durch organ. 
Zers.-Prodd. verunreinigt ist, auch wenn reine Zucker analysiert werden. Die Höhe 
der Verunreinigung entspricht fast genau der Differenz zwischen den von HAMMOND 
u. M u N s o n - W a l k e r  gefundenen Werten. Vff. lehnen daher die direkte Wägung des 
ausgeschiedenen Cu20  ab u. empfehlen die Anwendung der HAMMONDschen Tabellen 
an Stelle der von M u n s o n  u. W a l k e r  aufgestellten. Die diesbzgl. Ermittlungen von 
E r b  u . Z e r b a n  (vgl. C. 1938. XI. 1502) stimmen, abgesehen von einer kleinen Ab
weichung, bei niedrigeren Konzz. m it den Zahlen von H a m m o n d  überein. Die ver
schied. Methoden der Kupferbest, werden diskutiert. Sehr verläßlich ist das jodomctr. 
Best.-Verf. in essigsaurer Lsg. bei einer KJ-Konz. von 4,2 g/100 ccm, wie es von 
S h a f f e r  u . H a r t m a n n  (vgl. C. 1921. IX. 775) ausgearbeitet wurde, u. mit der von 
F o o t e  u . V a n c e  (vgl. C. 1935. XX. 2984) eingeführten Zugabe von Thiocyanat am 
Ende der T itration. Die von JACK SO N u . M a t h e w s  (vgl. C. 1932. XI. 1005) entwickelte 
Kupferbest-Meth. durch .Oxydation m it einem Überschuß an Bichromat u. Zurück
titra tion  m it Eerrosulfat bis zu einem colorimetr. oder elektrometr. Endpunkt wird 
beschrieben. Die von ScH O O R L  u. R E G EN B O G E N  (vgl. C. 1918- I- 141) modifizierte 
Permanganatmeth.. ergibt stimmende Werte. Die Genauigkeit der MUNSON-WALKER- 
schen Meth. beträgt bei einer angewandten Menge an reduzierendem Zucker von 
69—207 mg im Mittel etwa 0,1%. ( J .  Res. nat. Bur. Standards 27. 237—55. Sept.
1941.) A l f o n s  W o lf .

Guido Malaguzzi Valeri, R e c h e n s c h i e b e r  f ü r  d i e  K o n t r o l l e  d e r  F ü l l m a s s e n .  (Vgl. 
hierzu C. 1940. H . 2827.) Vf. beschreibt unter Ableitung der diesbzgl. rechner. Glei
chungen die Anordnung u. Anwendung eines Rechenschiebers, mit dessen Hilfe die Be
ziehung zwischen der Zus. der Füllmassen u. der entsprechenden Abläufe u. zwischen 
Bx, Quotient, Temp., Übersättigung u. außerdem die Zuckerausbeute ermittelt werden 
kann. Der Schieber, dessen Anordnung in einer Abb. wiedergegeben wird, ergibt ge
nügend genaue u. m it den scheinbaren wie m it den wirklichen Werten übereinstimmende 
Resultate u. ermöglicht eine einfache u. schnelle Kontrolle der Ausbeute u. der er
schöpfenden Behandlung der Füllmassen im allg. u. für die Nacliprod.-Füllmassen nucli 
die Berechnung u. Kontrolle der Verdünnung. (Ind. saccarif. ital. 34. 115—28. April
1941.) A l f o n s  W o lf .

Alfred Romwalter und Alexander Kiräly, Sopron, Ungarn, Geza Fai und 
Michael Räcz, Budapest, S c h u t z v e r f a h r e n  g e g e n  S c h ä d l i n g e  h e i  d e r  S a f t g e w i n m m g ,  

wobei die Rübenschnitzel vor ihrem Einbringen in die Diffuseure mit einem Desinfek
tionsmittel behandelt werden, dad. gek., daß diese Behandlung durch Besprühen mit 
einer Alkali- oder Erdalkalihypochloritlsg. erfolgt. Das Besprühen der Schnitzel er
folgt beim A ustritt aus der Schneidemaschine. (D. R. P. 718 332 Kl- 89 c vom 14/5. 
1939, ausg. 9/3. 1942.) M . F. M ÜLLER-

Maschinenfabrik Buckau R. W olf A.-G. (Erfinder: Max Stuntz), Magdeburg, 
K l ä r e n  v o n  S c h l a m m s a f t  u n d  A b s ü ß e n  d e s  a n f a l l e n d e n  S c h l a m m e s  in Zuckerfabriken in 
Anwendung eines horizontalen Fl.-Stromes von kleiner Geschwindigkeit in einem ge
eigneten Behälter, wobei die Schlammteile auf dem Strömungswege durch ihre Sch"'«'' 
k raft absinken u. am Ende des Weges eine Itlarschicht für einen oberen stetigen Abzug 
der geklärten F l. gebildet wird u. das Absüßen des Schlammes in den Behältem der 
Absüßbatterje in  an sich bekanntem Gegenstrom vorgenommen wird, gek. 1. “uIf 
einen gleichmäßigen Fl.-Strom, der durch einen über die ganze Höhe des zylindr. Bc- 
hälterteiles verteilten F l.-E in tritt gebildet wird, sowie einen Fl.-Austritt von kleiner 
Höhe u. großem Querschnitt für den Abzug von geklärtem Saft bzw. geklärtem Absüb- 
wasser in dünner Schicht, wobei der aus einem Absüßbehälter austretende S ch lam m  
m it dem Absüßwasser des übernächsten Behälters aufgemaischt dem nächsten Behälter 
zugeführt wird; —  2. daß das Absüßwasser zur innigen Vermischung mit dem S ch lam m  
der jeweiligen Schlammpumpe zugeführt wird. — Zeichnung. (D- R- P;. rlBöi’ 
K l. 89 c vom 4/2. 1938, ausg. 17/4. 1942.) M. F. M ÜLLER.

Soc. Pyfagric (Soc. a. r. 1.), Frankreich, Z u c k e r e r s a t z ,  bestehend aus chm/1' 
Stärke oder Dextrin versetzten Gemisch von z. B. Glucose u. Dulcin. (F- P- 808 a<H 
vom 3/9. 1940, ausg. 7/1. 1942.) SCH IN D LER-
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XV. Gärungsindustrie.
R. Sterckx, E n z y m e ,  F e r m e n t e ,  o r g a n i s c h e  K a t a l y s a t o r e n .  Zusammenfassender 

Überblick. (Bières et Boissons 1941. 629—31.1/11. Brüssel, Nationales Inst. d. Gärungs
industrien.) J u s t .
* Vâclav Stuchlik, ü b e r  d i e  B e d e u t u n g  d e r  W a c h s l u m s s l o f f e  f ü r  d i e  E r n ä h r u n g  b e i  

der H e f e e r z e u g u n g .  Zusammenfassende Übersicht über die Hefezüchtung (nach ver
schied. Autoren). Die Bedeutung der Waohstumsstoffe für die Zucht u. Vermehrung 
von Hefe in Labor, u. fabrikator. Betrieben. Zahlreiche Tabellen über Vers.-Ergebnisse. 
Umfangreiche Übersicht über das Schrifttum. (Chem. Obzor 17. 1—6 . 25—31. 28/2. 
1942. Trentschin, Hefefabrik.) R o t t e r .
* Eduard Knobloch und Jan Pinc, H e f e v e r w e r t u n g .  Umfassende Darst. verschied, 
bekannter Tatsachen auf dem Gebiete der Hefewirtsehaft: Die Hefearten; Wertstoffe 
(Vitamine, Cofermente) in Hefen; chem. Zus. der Hefen; Aseheanalyse; S truktur
formeln der Vitamine Bx u. B2, Vitamingehh. verschied. Nahrungsmittel im Vgl. zu 
Hefe; Bedingungen für die günstige Entw. der Hefen, Rohprodd. für die Hefekulti
vierung; Hefekonsorvierung: Reinigung, Entbitterung u. Trocknung; Verwendung der 
Hefen; als Haustierfutter, Medikament, Nährpräp. usw.; Verwertung der Abfallhefen 
aus der Brauerei; volkswirtschaftliche Bedeutung der Hefen. Literaturangaben. 
(Sbomik ceské Akad. Techn. 16. 185—214. 1942.) R o t t e r .

Friedrich Wendel, D i e  T e c h n i k  d e r  B e r e i t u n g  v o n  M a l z  f ü r  d i e  Z w e c k e  d e r  K o r n -  

b r n m r e i .  Eingehende Beschreibung der Herst. von Kornbrennereimalz, das im Gegen
satz zum Kartoffelbrennereimalz ein etwa 9-tägiges Kurzmalz darstellt, das zur Bldg. 
hochwertiger Aromastoffe u. zur Überführung in eine Dauerware noch einem Darr- 
prozeßunterworfen wird. (Brennerei-Ztg. 59. 33—34. 5/3. 1942.) SCH IN D LER .

Vâclav Vilikovskÿ, W i e  e n h u i c k e l t e  s i c h  d i e  B e u r t e i l u n g  d e r  G e r s t e  f ü r  B i e r b r a u e r e i e n ?  

Die Entw. der Beurteilung der Gerste, für Brauzwecke vom Jahre 1706 bis heute. 
Literaturzusammenstellung. (Chem. Listy Vedu Prümysl 36. 38— 40. 10/ 2 .
1912.) R o t t e r .

J. de Clerck, G e g e n w ä r t i g e  F a b r i k a t i o n s p r o b l e m e .  Zusammenfassender Bericht 
über die neuen Probleme, die bei der Herst. von Bieren mit niederem Stammwürzegeh. 
auftreten. (Bières et Boissons 1941. 390— 92. 14/6. 1941.) _ J u s t .

E. Perdigon, H a l b m i k r o b e s t i m m u n g  v o n  2 , 3 - B u t y l e n g l y k o l  i n  G ä r f l ü s s i g k e i t e n  d u r c h  

p e r i o d i s c h e  O x y d a t i o n .  Nach Behandlung mit Ferrichlorid worden 2/ 3 des Volumens 
der il. abdestilliert. Im Destillat kann Acetylmethylcarbinol bestimmt werden. Das
2,3-Butylenglykol wird aus dom Rückstand nach Alkalisieren mit Na2C 0 3 mit W.-Dampf 
abgetrieben u. mit Perjodat in  schwefelsaurer Lsg. in stöchiometr. verlaufender Rk. 
zu Acetaldehyd oxydiert. Der gebildete Acetaldehyd wird im Lufts«,rom in K H S0 3 
getrieben u. nach Abtrennung vom Bisulfit mit Vüoo'11- Jodlsg. titriert. Empfindlich
keit der Meth. bis 8 mg 2,3-Butylenglykol im Liter. Näheres im Original. (Annales 
Fermentât., 6. 143—158. Juli /Sept. 1941. Paris, Inst. Pasteur.) E n d e r s .

Jos. Stastnÿ, D e r  U l t r a t h e r m o s t a t  i m  L a b o r a t o r i u m  d e r  S p i r i t u s f a b r i k .  Der U ltra
thermostat von H ö p p l e r .  Beschreibung des Modells NB. Verss. des Vf. zur Messung 
der Temp.-Konstanz im Thermostaten. Die Verwendungsmöglichkeiten des Thermo
staten in der Spiritusindustrie. (Chem. Obzor 17. 53—57. 30/4. 1942.) R o t t e r .

E- Merck, Darmstadt, A l k o h o l i s c h e  G ä r u n g  m i t  z u c k e r a r m e n  F l ü s s i g k e i t e n .  Die 
ununterbrochene Gärung erfolgt mit Hefeabscheidern ohne Einbauten, wobei die 
Hefemilch der Gärfl. wieder zugesetzt u. diese m it Pumpen in dauernder Zirkulation 
gehalten wird. (Belg. P. 440 681 vom 26/2. 1941, Auszug veröff. 29/11. 1941. D. 
Friorr. 21/3. u . 20/12.1940.) S c h i n d l e r .

Rudloî! & Martz, Melasse-Spiritus-Fabrik, Bernburg/Saale, V e r a r b e i t u n g  v o n  

¡ m e i n  f ü r  G ä r z w e c k e .  Die Datteln werden in  einem m it Schlagwerk versehenen rotie
renden Siebzylinder unter W.- oder Dampfzusatz zerkleinert u. von den Kernen ge
tarnt. Der erhaltene stark  zuckerhaltige Fruchtbrei wird dann auf A. vergoren (vgl. 
6-1938. n .  201). (It. P. 379 428 vom 31/7.1939. D. Prior. 15/12. 1938.) S c h i n d l e r .
... Wilhelm Winkelhausen, Höltinghausen, Oldbg., V o r b e h a n d l u n g  v o n  Z u c k e r -  

w m i g e n  b e l i e b i g e r  H e r k u n f t  z u r  H e r s t e l l u n g  e i n e r  M a i s c h e  f ü r  R u m -  u n d  A r r a k d e s t i l l a t e ,  

ad. gek., daß"die Zuckerlsgg., gegebenenfalls nach Inversion mit Säuren in  der Kälte, 
f  Einw. von Alkalien unterworfen u. anschließend unter Erwärmen auf zweckmäßig 

90° auf einen pn-W ert von 5,2—5,6 gebracht wurden. (D. R. P. 720 008
w -bb vom 13/12. 1939, ausg. 21/4.1942.) S c h i n d l e r .

Paul Lindner, Freiburg i. B., H e r s t e l l u n g  h a l t b a r e r  S t o f f e  a u s  d a u e r s p o r e n h a l t i g e n  

■ ^ g a n g s s t o f f e n ,  wie Malzmaischen, Biertreber, Rübensaft, Milch, Fleisch, Fisch, Ge-
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müsen, Früchten, Grünfutter usw. mit Termobaoterium mobile. Die Gärung muß 
unterhalb der Optimaltemp, bei etwa 15—25° durchgeführt werden. Bei Milch ist 
Zuckerzusatz erforderlich. (Vgl. D. R. P. 657 719; 0 . 1938. I. 4245.) (Schwz P 
216 679 vom 26/6. 1936, ausg. 16/12.1941.) S c h ind ler . '

E d o u a rd  N egre  e t  P a u l  F r a n jo t ,  M a n u e l p r a t i q u e  d e  v in if ie a t io n  e t  d e  C onservation  des vins.
C oll. „ L a  T e n o “ . P a r i s :  F la m m a r io n  e t  C ie . (3 5 2  S .)  4 6  f r .

XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel.
Paul Pelshenke, Z u r  G e s c h i c h t e  d e s  B r o t e s .  (Mehl u. B rot 4 2 .145.10/4.1942.) Hiev.
P. Pelshenke, A r b e i t e n  a u f  d e m  G e b i e t  d e r  B ä c k e r e i .  Zusammenfassender Bericht 

über bereits an anderer Stelle veröffentlichte Arbeiton des IN S T IT U T S  FÜ R  BÄCKEREI 
über die Bekämpfung des Schimmeins u .  Fadenziehens beim Brot, über Einsparung 
von Backfetten, Austauschstoffe für Hühnerei, Kartoffelprodd. u. über Brotqualität. 
(Forschungsdienst Sonderh. 16. 697—701. 1942.) H a e v e c k e r .

J. Lemmerzahl, N e u e s  R o g g e n m e h l  u n d  B r o t q u a l i t ä t .  Kurze Besprechung der 
Eigg. des Roggenmehles der Ernte 1941 u. Angabe der zweckmäßigsten Teigführungen. 
(Mehl u. Brot 41. 509—10. 5/12. 1941. Inst. f. Bäckerei.) H a e v e c k e r .

Martha Otto, B e i t r a g  z u r  F r a g e  d e r  R o g g e n b a c k f ä h i g k e i t .  Die Normalamylo- 
gramme genügen, um die Roggenbackfähigkeit summar. zu erfassen. Werden an die 
Voraussage der Roggenbackfähigkeit jedoch spezifizierte Anforderungen gestellt, wie 
z. B. Stand, Verarbeitungsfähigkeit, Erm ittlung der richtigen W.-Menge zur Erzielung 
optimaler Verkleisterung der Krume, ferner Sehnittfestigkeit u. Elastizität, so reicht 
die Arbeitstechnik des Normalamylogrammes nicht aus. Vf. gibt eine verbesserte Meth. 
m it einer möglichst dickfl, Roggenmehlsuspension: 130 g Mehl (auf 15% Feuchtigkeit 
berechnet) werden m it 400 ccm W. (nach vorheriger Erwärmung auf 30°) verrührt. Die 
so entstandene Suspension wird im Amylograpben bei 30° gemessen (Vers.-Dauer 
40 Min.). Amylogrammkurven, die schnell das Optimum der Quellfähigkeit erreichen, 
u. dann ebenso schnell wieder abfallen, weisen auf schlechte Mehle hin. Die Idealkurve 
zeigt eine stetig ansteigende Quellung, die über längere Zeit s tab il verläuft u. langsam 
wieder abfällt. Kurven m it langsamer, stetig steigender Quellcharakteristik weisen auf 
Mehle, die eine intensivere Knetung benötigen, u. stark nachsteifen. Gleichzeitig haben 
diese Mehle eine hoho W--Aufnahmefähigke t  Diese Ergebnisse wurden durch Back- 
verss. bestätigt. (Z. ges. Getreidewes. 29. 35— 41. März 1942. Halle a. S., Inst. f. 
Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung.) H a e v e c k e r .

F. Di Stefano und A. Vercillo, D i e  H y g r o s k o p i z i t ä t  d e s  M e h l e s .  Vff. bestimmen 
den Feuchtigkeitsgeh. von im Handel befindlichen Mehlen u. den Einfl. der Tem p.
11. der Feuchtigkeit der Umgebung auf die Mehle wie das W .-A d s o r p t io n s v e r m ö g e n  
wasserfreien Mehles bei verschied. Hygrometergraden der umgebenden Luft. Zur Ver
meidung unzulässiger Feuchtigkeitsgrade muß das Mehl unter Bedingungen aufbewahrt 
werden, daß Hygrometergrade von 70% nicht überschritten werden. (Vgl. C. 1941-1- 
3600). (Ist. Sanitä pubbl., Rend. 3. 720—26. 1940. Rom, Inst, für öffentl. Gesund
heit.) G e h r k e .

F. Di Stefano und A. Vercillo, D a r  E i n f l u ß  d e r  K l e i e n t e i l e  a u f  d i e  H y g r o s k o p iz it ä t  
d e s  M a h l e s .  Die W.-Adsorption ist für feine, weiße Mehle am höchsten. Sie nimmt mit 
zunehmendem Geh. an Kleieteilchen ab u. ist für Kleie selbst recht niedrig. (Vgl. vorst. 
Ref.). (Ist. Sanitä pubbl-, Rend. 3. 727—29. 1940. Rom, Inst, für öffentl. Gesund
heit.) G e h r k e -

Francesco Muntoni, N a c h w e i s  u n d  I d e n t i f i z i e r u n g  v o n  P e r c a r b o n a t e n  i m  M e h l .  

(Ist. Sanitä pubbl., Rend. 3- 678—80. 1940. — C. 1941. I. 592.) G e h r k e .
K. Ebach, B e s t i m m u n g  v o n  G e l r e i d e k e i m e n  i n  V o l l k o m p u m p e m i c k e l  u n d  d u n k l a  

V o l l k o r n b r o t e n .  5 g Substanz werden grob zerkleinert u. mit W. gut angefeuchtet 111 
einen kleinen Mörser gegeben. Nach 5 Min. wird m it P istill durch mäßigen Druck 
zu Brei verrieben, dann m it 10 com 10%ig. N H 3 +  1 ccm Perhydrol gebleicht. Lach 
10 Min. wird durch ein feinmaschiges, wenig gewölbtes Sieb gespült u. mit IV. aus
gewaschen. Die Keime sind dann als glänzendo gelbe bis bräunliche Teilchen leicht 
zu erkennen u. auszuzählen. (Z. Unters. Lebensmittel 83. 220—21. März 1942. Biele
feld, S tadt. Unters.-Amt.) ' GrOSZFELD-

H. Scbmalfuß und G. Stelzner, D a s  D u n k e l n  d e r  K a r t o f f e l ,  Z ü c h t u n g  u n d  V e r 

a r b e i t u n g  n i c h t d u n k e l n d e r  K a r t o f f e l n .  V III. (VII. vgl. C. 1941. H . 826.) Vf. berichtet 
über eine Gemeinschaftsarbeit m it W . Kröner u. G. Stelzner, in der die von ihren 
ausgearbeitete Meth. zur Best. des Dunkeins roher u. gekochter Kartoffeln an verschied. 
Sorten angewandt wurde, um hieraus Saatgut für die Züchtung nichtdunkelnder
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Kartoffeln1 zu gewinnen. Über die Ergebnisse der Züchtung wird eine kurze statist. 
Übersicht gegeben. (Forschungsdienst Sonderh. 1 6 . 705—07. 1942.) H a e v e c k e r .

H orst R ie th u s ,  D e r  E i n f l u ß  v o n  D ü n g u n g  u n d  B e r i e s e l u n g  a u f  d e n  S t ä r k e g e h a l t  

m l  d i e  A m y l a s e w i r k s a m k e i t  v o n  K a r t o f f e l n  b e i  d e r  E r n t e  u n d  a u f  L a g e r .  Durch Be
rieselung kann der Gesamtertrag an Stärke gesteigert werden. Größere Mengen Ab
wasser sind jedoch nachteilig. Zusätzliche NPK-Düngung wird durch Berieseln erst 
voll zur Wrkg. gebracht. Die Amylasewirksamkeit ist bei Stallmist +  NPK-Düngung 
am größten, was erhöhte Stärkebldg., bei der Lagerung aber rascheren Stärkeabbau 
zur Folge hat. Die verlustfroieste Lagerung ist bei nur m it Stallmist gedüngten K ar
toffeln möglich. (Vorratspflegc u. Lobensmittelforsch. 4  . 540—46. Nov./Dez. 1941. 
Berlin, Univ., Inst. f. Vorratspflege.) E b e r l e .

Waldemar Kröner, Herbert Lamel und Charlotte Sattelberg, D a s  R e d u k l i o n s -  

a r m ö g e n  d e r  K a r t o f f e l  g e g e n ü b e r  2 , 6 - D i c h l o r p h e n o l i n d o p h e n o l  b e i  d e r  S c h e i b e n t r o c k n u n g .

2.Mitt. B e l r i e b s v e r s u c h e .  (1. vgl. C. 1 9 4 2 . I. 2468.) In zwei Großbetrieben (A u. B) 
(lurchgeführte Unteres, ergaben wie die Modellvcrss. zuerst ein Abfallen, dann Gleieh- 
bleiben u. zuletzt ein Wiederansteigen der Red.-Werte. Bei A, wo frische Kartoffeln 
unmittelbar nach der E rnte verarbeitet wurden, traten bei der Vorbereitung bis zum 
Blauchierbad nur geringe Verluste ein. Im Blanehicrbad betrug der Verlust etwa 25%, 
während später keine wesentlichen Änderungen mehr eintraten. Im Betrieb B, der 
mictengelagertc Kartoffeln verarbeitete, betrugen die Verluste bei der Vorbereitung 
bereits 50% des ursprünglichen Red.-Vermögens. Das Blanchieren brachte dann 
keinen weiteren Rückgang, während beim Trocknen erst ein Abfallen u. dann ein An
steigen des Red.-Wertes festzustellen war. (Vorratspflcge 11. Lebensmittelforsch. 4 . 
526—31. Nov./Dez. 1941. Berlin, Eorschungsinst. f. Stärkefabrikation.) E b e r l e .

Folke Andren, F o r t s e t z u n g  d e r  V e r s u c h e  m i t  K a r t o f f e l k o n s e r v i e r u n g s m i t t e l n .  (Vgl.
C. 1942. I. 688.) Kartoffelkonservierungsmittel sollen infolge ihrer feuchtigkeits
absorbierenden Eigg. wirken. Vf. untersuchte, wieviel Feuchtigkeit Konservierungs
mittel im Verhältnis zur Kartoffelmenge aufsaugen können. Je  5 Proben von „Con- 
servos“, Kalk, „Protect“ u. Präp. „F .-L .“ wie ,,T“ wurden in flachen Glasschalen 
im Exsiccator über W. gelagert. Die Verss. erstreckten sich über 193, für „F .-L .“ 
über 140 Tage. Bei allen Präpp. waren Gasverlust u. W.-Aufnahme prakt. gleich. 
I11 einer Tabelle ist die Feuchtigkeitsmenge, die von 1 kg Konservierungsmittel auf
genommen werden kann, sowie die Kartoffelmenge, für die diese Menge Konservierungs
mittel ausreicht, angegeben. Im ganzen gesehen ist der Einfl. des Konservierungs
mittels äußerst gering. (Statens Växtskyddsanst., Växtskyddsnot. 1 9 4 1 . 92—94. 
1/12.) W u lk o w .
* Th. von Fellenberg, A s c o r b i n s ä u r e b e s t i m m u n g  i n  s c h w e i z e r i s c h e n  L e b e n s m i t t e l n .  

Die Aseorbinsäurebestimmungen wurden nach der Meth. von E m m e r i e  u . v a n E e k e l e n  
(C. 1937. H. 248) ausgeführt, die etwas modifiziert wurde. So wurde die Red. mit H„S 
in der Hitze (bei 60—70°) vorgonommen u. dauert dann nur 5 Minuten. Auch das Aus
treiben des H,S erfolgt in der Hitze innerhalb weniger Minuten. Verss., das Hg-Acetat 
durch Pb-Acetat zu ersetzen, um die in manchen Fällen auftrotende Bldg. von koil. HgS 
zu vermeiden, führten zu keinem Erfolg, da dio Resultate meist zu niedrig ausfiolen. 
In Ggw. von Moreuriionen findet oine irreversible Oxydation der Ascorbinsäure sta tt, 
die im gegebenen Eallo 11,6% in 1 Stde. betrug. — Unteres, über die Verteilung der 
Ascorbinsäure ergaben bei Rhabarber eine Zunahme im Stengel u. in den Hauptrippen 
von unten nach oben u. in den Blättern von innen nach außen. Bei Salat sind die Herz
blätter am reichsten. Der Ascorbinsäuregeh. von Beeren nimmt mit der Reife zu, bei 
der Überreife wieder ab. In  Himbeersirup wurde fast der volle Ascorbinsäuregeh. der 
Beeren wiedergefunden. Kartoffelbrot ist ascorbinsäurefrei. Das geringe Recl.-Vermögen 
ist auf das beim Backen gebildete Redukton zurückzuführen. (Mitt. Gebieto Lebens- 
mittelunters. Hyg. 3 2 . 135—62. 1941. Bern, Eidg. Gesundheitsamt.) E b e r l e .
* Alfred Mehlitz, Ü b e r  H e r s t e l l u n g  u n d  L a g e r u n g  v o n  O b s t p u l p e  u n d  O b s t m a r k  u n t e r  

b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  V i t a m i n -  u n d  P e k t i n e r h a l t u n g .  Die Abnahme der zur 
Haltbarmachung der Pulpe verwendeten S 0 2 hängt von der Lagertemp. ab. Zusätzliche 
Kühlung erhöht also die H altbarkeit nicht nur durch Verlangsamung der autolyt. 
Vorgänge, sondern auch infolge besserer SCL-Erhaltung. Das Carotingeh. der Pulpe ist 
im allg. recht beständig u. unabhängig von der Lagerdauer u. -art. Die Verluste an 
1 itamin C sind bei gewöhnlicher Kellerlagerung sehr beträchtlich, weshalb diese 
unbedingt abzulehnen ist. Kühllagerung (1—4°) wirkt sich günstig auf die Erhaltung

Vitamin-C-Geh. aus. Bei Erdbeeren, Himbeeren u. Aprikosen war nach 3 Monaten 
noch kein Verlust festzustellen. Nach 1 -jähriger Lagerung betrugen die Verluste in 
den verschied. Pulpen 17—54%. Bei Gefrierlagerung (—10°) waren dio Ergebnisse 
in den meisten Fällen ungünstiger als bei Kühllagerung, nur bei Johannisbeeren u.
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Apfelsinen war die Vitamin-C-Erhaltung besser. Die Abnahme der Viscosität u. der 
Golierfähigkeit ist stark  von der Lagerart abhängig u. um so größer, je höher die Temp, 
ist. Die Pektinverluste sind aber auch bei Kühl- u. Gefrierlagerung noch so erheblich 
daß die S 0 2-Konservierung zumindest für pektinreiche Früchte als unwirtschaftlich 
angesehen werden muß. — Bei Obstmark (10 H in. gekocht u. mit Na-Benzoat kon
serviert) traten prakt. keine Carotinverlusto bei der Herst. u. Lagerung ein. Nur bei 
Himbeormark wurde, wie bei Himbeerpulpe, zu Beginn der Lagerung eine rasche 
Carotinabnahme beobachtet. Die Vitamin-C-Erhaltung ist bei Obstmark schlechter 
als bei Pulpe, bes. bei kürzerer Lagerzeit. Die Einbußen au Gelierfähigkeit waren 
bei dem m it m it Benzoat konservierten Obstmark sehr groß. Nur bei Apfelsinenmark 
wirkte sich diese Konservierung nicht ungünstig aus. Die Marksterilisierung durch 
Hitze erwies sich für die Pektinerhaltung der ehem. Konservierung weit überlegen. 
(Vorratspflege u. Lebensmittelforsch. 4. 572—623. Nov./Dez. 1941. Berlin-Dahlem, 
Inst. f. Obst- u. Gemüseverwertung.) E b e r l e .

L. Scupin, E i n  B e i t r a g  z u r  F r a g e  d e r  T o m a t e n l a g e r u n g . Es wurden grün, gelb u. 
ro t geerntete Tomaten verschied. Sorten bei + 10—12, + 6  u. + 1 ° gelagert. Am besten 
war die H altbarkeit bei + 1°. Bei dieser Temp. lassen sich aber nur rote Früchte ein- 
lagern, da gelbgeemtete Früchte nur unvollkommen nachreifen. Torfpackung hat 
eine deutlich reifeverzögemde Wrkg., ist aber nur bei gesunden Früchten vorteilhaft, 
da sie das Pilzwachstum begünstigt. Mit Stiel gelagerte Früchte zeigten meist bessere 
Haltbarkeit als ohne Stiel gelagerte. (Vorratspflege u. Lebensmittelforsch. 4. 531—40. 
Nov./Dez. 1941. Magdeburg.) E b e r l e .

W- W einmann und A. Stührk, U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  N ä h r s to ff  Verluste b e i  d e r  

V o r b e h a n d l u n g  v o n  T r o c k e n g e m ü s e n .  F ü r Kohlarten, die vor dem Trocknen stark zer
kleinert werden, erwies sich das Dämpfen als die schonendste Vorbehandlung. Die 
Verluste an Gesamttrockensubstanz u. Mineralstoffen betrugen dabei etwa 3 bzw. 4%. 
Beim Blanchieren (2 Min. in wenig W.) beliefen sich die Verluste dagegen auf 25 bzw. 
35°/0. Auch ein Zusatz von 0,5—1%  NaCl zum Blanchierwasscr verbessert die Er
gebnisse nicht wesentlich. Trotzdem die m it NaCl blanchierten Kohlarten teilweise 
im Aussehen mehr anspreehen, is t diese Behandlungsart wegen der großen Verluste 
an wertvollen Stoffen abzulehnen. (Vorratspflege u. Lebensmittelforsch. 4 . 5.46—52. 
Nov./Dez. 1941. Geisenheim, Vors.-Anstalt f. Wein- u. Gartenbau.) E b e r l e .

W- Joh. H eese, F e u c h t i g k e i t s b e s t i m m u n g  i m  T r o c k e n g e m ü s e .  Hinweis auf verschied., 
bes. durch die W.-Anziehung des Trockengemüses aus der Luft bedingte Unstimmig
keiten u. Fehlerquellen. (Obst- u. Gemüse-Verwert.-Ind. 29 . 92—95. 12/3. 1942.) Gd.

H. H enkel, W a r u m  d ü r f e n  G e m ü s e s ä f t e  n i c h t  c h e m i s c h  k o n s e r v i e r t  w e r d e n ?  Clicm. 
Konservierung ist aus folgenden Gründen unzulässig: Die Säfte sind zum unmittelbaren 
Genuß, bes. auch für Kranke, Genesende u. Kinder bestimmt, eine Konservierung 
wird bes. von Anhängern naturgemäßer Lebensweiso abgelehnt. Konservierungsmittel 
sind wesensfremde Bestandteile, die auch bei der üblichen Vorbehandlung zum Genuß 
nicht entfernt werden. Ungenügende ehem. Konservierung kann sogar zu Vergiftungen 
(Botulismus) führen. (Braunschweig. Konserven-Ztg. 1942. Nr. 5/6. 6. 4/2. 1942. 
Saalfeld/Saale.) G r o s z f e l d .

Finn Jakobsen und Erling Mathiesen, S t e r i l i s i e r u n g  v o n  K o n s e r v e n  i m  Ü b e r d r u c k 

a u t o k l a v e n  (G e g e n d r u c k a u t o k l a v e n ) .  Nach theoret. Berechnung des Druckes während 
der Sterilisierung besprechen Vff. eine Beihe von für den notwendigen Überdruck 
abhängige Faktoren, wie die A rt des Prod., Füllung der Konservenbüchsen, Sterili- 
sierungstemp. u. Ernballageformat. Überdrucksautoklaven sind empfehlenswert, insbes. 
für Aluminiumemballage. (Tidsskr. Hermotikind. 28. 38—52; Fisclnvaren- u. Fein- 
kost-Ind. 1942- 31—36.) E. M a YER-

Alajos Kurtz, D i e  q m n t i t a l i v e  B e s t i m m u n g  v o n  S a l i c t / l s ä u r e  u n d  Benzoesäure 
n e b e n e i n a n d e r  i n  G e m ü s e k o n s e r v e n .  Zur gleichzeitigen Best. von Salicyl- u. Benzoesäure 
in  Säften von Gemüsekonserven wird zunächst die Summo beider Säuren durch Wägen 
des nach S p a e t h  m it PAe. von niederem Kp. u. Chlf. im Verhältnis von 3 : 2 erhaltenen 
Extraktionsrückstandes festgestellt. Das Gemisch wird dann in 0,1-n. NaOH gelöst u. 
nach F r e y e r  m it KBrOs u. K Br in saurer .Lsg. in eine Tribromverb. verwandelt; nach 
Zusatz von K J  wird dann die unverbrauchte Br-Menge auf jodometr. Wege mit 0,1-n. 
Na2S20 3-Lsg. titrie rt. Nach den Beleganalysen weichen die Ergebnisse von den zu- 
gesetzten Mengen Salicylsäure +  Benzoesäure nur um einige mg ab. (Mezögazdasagi 
K utatäsok 15. 10—16. 1942. Budapest, Municipal. Inst. f. Chemie u. Lebensmittel- 
unters.) SAILER.

Constantin Pyriki, Ü b e r  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  S u b s t a n z e n  i m  f e r m e n t i e r t e n  Tabakblatt. 
Der Nicotingeh. stieg von der M itte zum Rand u. vom Stiel zur Spitze. Bei der N-\ er- 
teilung konnte keine Regelmäßigkeit festgestellt werden. Boi sauren Tabaken ist der
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an Mineralstoffen reichste Teil der Mittelnerv, bei alkal. Tabaken manchmal auch 
das Parenchym. Gesamtreduzicrcndo Körper u. lösl. Kohlenhydrate befanden sich 
bei sauren Tabaken meist am unteren Teil des Blattrandes. Harze u. Wachse nahmen 
nach der Spitzo hin zu. pn-W erte von Tabaken der sauren Gruppe nahmen von der 
Spitze nach dem Stiel hin ab. Die Stärke der Diphenylaminschwefolsäurerk. nahm 
im Parenchym von der Spitze zum Stiel u. vom Rand zur Mitte zu. (Z. Unters. Lebens
mittel 83. 221—35. März 1942.) M o l i n a r t .

I. Mihailovici und I. Trafiuc, B e i t r ä g e  z u m  F e r m e n t a t i o n s s t u d i u m  d e r  D e c k 

b lä tte r  v o n  H a v a n n a  S e e d .  Fermentationsverss. mit Havanna-Secdtabaken, die unter 
verschied. Bedingungen vorgenommen wurden, ergaben, daß die besten Resultate bei 
der Haufenfermentation im geheizten Raum bei Temp. von 50—55° erzielt werden. 
(Bul. Cult. Ferment. Tutunului [Bull. Inst. exp. Cult. Ferment. Tabac] 3 1 . 11—29. 
Jan./März 1942. [Orig.: rum än.; Ausz.: dtsch.]) M o l i n a r i .

Adolf Wenuscll, Ü b e r  d i e  a b s o l u t e n  M e n g e n  d e s  b e i m  B a u c h e n  a u f g e n o m m e n e n  

X i c o l i n s .  Die Nicotinaufnahme durch den Organismus hängt nicht nur .vom Nicotin
geh. des verrauchten Tabaks ab, sondern wird wesentlich von der Tabaksorte, von der 
Art des Tabakerzeugnisses u. der A rt des Rauchens beeinflußt. Beim bloßen Mund
rauchen einer Zigarette werden 0,00015—0,0003 g Nicotin in der Mundhöhle abgelagert, 
während beim exzessiven Inhalieren etwa 0,003 g Nicotin vom Organismus zurück
gehalten werden können. Beim Zigarrenrauchen hängt die vom Organismus auf-, 
genommene Nicotinmenge hauptsächlich- von der Alkalinität des Hauptstromrauches 
u. der Stummellänge ab. (Forsch, u. Fortschr. 1 8 . 77—78. 1.—10/3. 1942.) M o l i n a r i .

P. Fournier, K r ä u t e r  z u m  R a u c h e n .  Übersicht über die verschied, rauchbaren 
Drogen. (Nature [Paris] 1942. Nr. 3078. 40—44. 15/2.) M o l i n a r i .

Felix Munin, H a l t b a r k e i t  d e r  B u t t e r  u n d  d e r  l e t z t e  m i l c h w i r t s c h a f t l i c h e  W e l t k o n g r e ß .  

Sammelbericht;. (Milchvirtsch. Ztg. Alpen-, Sudeten- u. Donauraum 5 0 . 55—57. 
5/2.1942. Lyngby-Kopenhagen, Dänemark.) GROSZFELD.

G. Schwarz und H. Mumm, D e r  R e i f u n g s v e r l a u f  v o n  T i l s i t e r  K ä s e n  b e i  v e r 

s c h i e d e n e n  L a g e r u n g s b e d i n g u n g e n .  X X IX . Mitt. ü b e r  K ä s e .  (XXVIII. vgl. O. 1942.
1.3049.) Verss. ergaben, daß bei Tilsiter Käsen, die nach kurzer Vorreifung 2—4 Wochen 
kalt gelagert wurden, auch während der Kaltlagerung ein Fortschreiten der Reifung 
stattfindet, jedoch gegenüber der n. Reifung eine Verzögerung im Reifungsverlauf 
eintritt. Hierbei hemmt die Kaltlagerung stärker die Tiefe als den Umfang der Reifung. 
Anschließende 14-tägigo Warmlagerung gleicht den hemmenden Einfl. der Kaltlagerung 
weitgehend aus; doch war in der Tiefe der Reifung dann noch eine deutliche Verzögerung 
bemerkbar. (Molkerei-Ztg. 56. 241—43. 23/4. 1942. Kiel, Preuß. Vers.- u. Forschungs
anstalt f. Milchwirtschaft.) • GROSZFELD.

W. Dorner, K ä s e f e h l e r  u n d  K ä s e k r a n k h e i t e n .  Eine K ä s e k r a n k h e i t  ist als ab 
norme Erscheinung zu definieren, die von einem bes. Schädling hervorgerufen wird. 
Unterschieden werden aktuelle u. bedingte Krankheitserreger. Von crsteren sind bisher 
nur die Erreger der Buttersäureblähung (C l o s t r . t y r o b u t y r i c u m )  u. der Graufäulo ( B a c i .  

p r o t e o l y l i c u m )  bekannt. Der Erreger der Weißfäule (C l o s t r . s p o r o g e n e s ,  früher B a c .  

p u t r i f i c u s )  ist ein typ. Vertreter der potentiellen Krankheitserreger. Käse f e h l e r  
sind abnorme Erscheinungen, welche meist von unrichtiger Entw. der n. Bakterien ' 
n. von techn. Fehlern hervorgerufen werden. Angabe einer Übersichtstabellc über 
Krankheiten u. Fehler des Emmentaler- u. Geyerzerkäses. (Schweiz. Milchztg. 6 8 . 
145—46. 24/4.1942. Liebefeld-Bern.) * G r o s z f e l d .

Felix Munin, S c h ä d l i c h e  B u t t e r s ä u r e b a k t c r i e n  i m  K ä s e  u n d  i h r e  p r a k t i s c h e  B e -  

i ä m 'p j u n g .  Ausführungen über Vork. der schädlichen Buttersäurebakterien u. ihre 
Wirkungen bei der Käseherst., Hinweis auf neue Verss. von J e n s e n  u. J ö r g e n s e n  
mit A n t i b u t  D  für Schweizer- u. Goudakäse u. A n t i b u t E S  für Emmentaler u. Schmelz
käse; die Wrkg. dieser Mittel is t auf die Ggw. von KBrOa zurückzuführen. (Milch- 
wirtsch. Ztg. Alpen-, Sudeten- u. Donauraum 5 0 - 128—31. 15/3. 1942. Lyngby-Kopen- 
hagen.) G r o s z f e l d .

. H. Hostettler, S o g e n a n n t e r  „ W i l d e r  K ä s e “ .  Ü b e r  e i n e n  F a l l  s e i n e s  A u f t r e t e n s  u n d  

m n e r  B e k ä m p f u n g .  Das Auftreten von „wildem Käse“ , der am Ende der Fabrikation 
auf der Sirtc schwimmt u. nicht sedimentiert, war darauf zurückzuführen, daß unter
lassen worden war, den Rahm der aufgestellten Milch zu schmelzen u. die Dicketc 
umzulegen. Wenn diese Operationen ordnungsgemäß vorgenommen wurden, tra t  der 
fehler nicht auf. (Schweiz. Milchztg. 67. 429—30. 9/12. 1941. Liebefeld-Bern, Eidg. 
.'lilchwirtschaftliche Anstalt.) E b e r l e .

Ant. Kleßka, N ü t z e n  w i r  d e n  E i w e i ß ü b e r s c h u ß  i m  F r ü h j a h r s f u t t e r  z w e c k m ä ß i g  a u s !  

rutterung des Rindviehs. Zweckmäßiger Futteranbau. Frühjahrsweide: Vorteile für
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Violi u. Weideland.1; Winke für wirtschaftliche Fütterung. (Mlekaiske List}' 34. 83—85, 
1 7 /4 . 1 9 4 2 .)  IIotter.

Joel Axelsson, E i n f l u ß  d e r  K o n s e r v i e r u n g  a u f  d e n  N ä h r w e r t  d e s  F ü l l e r s .  Nach 
K e l l n e r s  Futtermittelbewertung sind die verdaubaren Nahrungsstoffe in konserviertem 
F u tter (Heu) weniger wirksam als in  Grünfutter. Da das skandinav. Futtereinheiten- 
syst, darauf aufgebaut ist, würde die Konservierung den Nährwert von Grünfutter 
vermindern, wie das ZuNTZ u. HAGEMANN (1898) durch Verdauungsverss. an Pferden 
fcstgestcllt haben wollen. Unteres, des Vf. zeigen, daß der Energieverlust konservierten 
Futtere durch Kauen u. Verdauung bei Wiederkäuern beträchtlich geringer ist als bei 
Pferden. Der große Unterschied scheint nicht nur durch die Tiergattung, sondern 
auch durch Vers.-Eehlcr bedingt zu sein. Bes. für getrocknetes Futter scheint die 
mechan. Verdauungsarbeit bedeutend geringere Energie zu erfordern als K ellner 
voraussotzt. W eiter scheint für Grünfutter der erhaltene Energieverlust während der 
Verdauung prakt. derselbe zu sein wie bei konserviertem Futter. Es liegt also kein 
Grund vor, in Anbetracht der verschied. Größe der Verdauungsarbeit die verdauhare 
Substanz konservierten Futters niedriger zu bewerten als von Grünfutter. Die Unters, 
zeigen ferner einen sehr geringen Einfl. der Konservierung auf die Verdaulichkeit 
der Nahrungsstoffe, wenn der Vgl. auf Basis des Protein- u. Rohfasergeh. der Trocken
substanz erfolgt. Bei Trocknung auf dem Felde geht immerhin die Verdaubarkeit von 
Protein, Ä .-Extrakt u. N2-freiem E x trak t etwas zurück, während die Verdaubarkeit 
der Pflanzenfaser unverändert bleibt. Dasselbe g ilt für die künstliche Trocknung, 
bei der jedoch die Verdaulichkeit von Protein etwas stärker zurückgeht als bei der 
Feldtrocknung. Ensilage ist prakt. ohne Einfl. auf die Verdaubarkeit, wenn die organ. 
Substanz als ganzes betrachtet wird, da die Verdaulichkeit des N,-freien Extrakts in 
demselben Maße zurückgeht wie die des Ä .-Extrakts u. der Pflanzenfaser zunimmt. 
D ie Veränderung der Verdaubarkeit von Nahrungsstoffen durch Konservierung gibt 
deshalb keinen Anlaß, die verdaubare oder umsetzbare Energie konservierten Futtere 
niedriger zu bewerten als die von Grünfutter. Die Ergebnisse von Verdauungsverss. 
bei Rindvieh m it konserviertem u. Grünfutter deuten auf keinen Unterschied in der 
Verwertung verdaubarer oder umsetzbarer Energie der beiden Futtermittelgruppen. 
KELLNERS höhere Bewertung verdaubarer Nahrungsstoffe in grünem als in kon
serviertem F u tter scheint der Grundlage zu entbehren. A priori kann dies auch nicht 
erwartet werden, da der Energieinhalt einer Futtermenge gänzlich auf der ehem. Zus. 
der Trockensubstanz beruht. So liefert die vom Vf. ausgearbeitete Funktion (vgl. 
hierzu C. 1941. I. 2055) für die Red. des Geh. im F u tte r an umsetzbarer Energie in 
Stärke- oder Futtereinheiten ein brauchbares Ergebnis, Jedoch ist es immer noch 
besser, die Futtorbewortung direkt auf die umsetzbare Energie zu gründen, wodurch 

.die Red. in Fortfall kommt (Tabellen u. ausführliche Literaturzusammenstellung). 
(Kungl. Lantbruksakad. Tidskr. 81. 38—-50. 1942.) W ulkow.

Rüd. Steppes, K a m p f  d e m  G r ü n f u t t e r v e r d e r b !  K e i n  G ä r f u t t e r  d a r f  v e r d e r b e n !  Vf. 
behandelt die Vorteile der Einsäuerung m it Ameisensäure (Amasil) gegenüber der 
Konservierung mit Zusatz von Zucker oder Zucker +  Milchsäurebakterien. (Milch- 
wirtsch. Zbl. 71. 85— 87. 20/4. 1942. Brakei.) Groszfeld.

W. Bolton und R. H. Common, C a r o t i n o i d e  v o n  G r a s s i l a g e .  S ta tt der Meth. von
M OON (vgl. C. 1939- I I .  4 1 2 6 ) kann man unter Vermeidung der Phasentrennung reines 
Carotin erhalten, wenn man die ursprüngliche PAe.-Lsg. der gesamten Carotinoide 
durch eine Säule von CaHPO., schickt. Die Chromatogramme einer Reihe von Gras
silageproben lieferten auf diese Weise vom 4 . Tag nach der Ensilierung an ein 1 min 
breites, blaugrünes Band etwa 5 mm unter dem Xanthophyllband an der Spitze der 
Säule. Andere Proben ergaben s ta tt dessen an der gleichen Stelle ein hellgelbes Band, 
das nach Abfließen des PAo. im Laufe von 3-—5 Stdn. blaugrün wurde. Vf. vermutet 
einen Zusammenhang dieser Erscheinung m it dem Auftreten von sogenannten Gras
dottern bei Hühnereiern nach Fütterung der Legehennen mit Silage oder vereinzelt 
beobachteten olivgrünen Dottern nach Kleefütterung. (Nature [London] 148- 373. 
27/9. 1941. Belfast, Queen’s Univ.) G ro sz fe ld .

Joel A xelsson, N e u e  V e r s n o b e  m i t  B r a u e r e i t r e b e r .  (Vgl. auch C. 1942- I- 6900
Schwed. u. dän. Verss. zur Konservierung von Treber durch die A.I.V.-Meth., durch 
Kochsalz oder Trocknung zeigten ähnliche Resultate betreffs Proteingeh., Rouiett, 
Aseho u. N-freier Extraktstoffe. N ur getrocknete Treber hatten etwas weniger Rohfett, 
dagegen einen höheren Geh. an N-freien Extraktstoffen. Die Verdaulichkeit war beim 
schwed. A.I.V.-Material höher als beim dän., bes. in bezug auf das Rohprotein- Bd 
einem Anfangszusatz von 3 1 A.-I.-V.-Lsg. zu 100 kg frischen Trebern hatte das fertige 
F u tter bei den schwed. Verss. pH =  3,75, während die dän. Verss. bei Zusatz von
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51 Lsg. durchschnittlich pn =  3,3 aufwiesen. Daraus folgt, daß die Mengo A.I.V.-Lsg. 
begrenzt werden kann, ohne die Ensilageresultate zu verschlechtern. Die Verdaulichkeit 
war sogar bei den sehwed. Verss. besser als bei den dänischen. Die Kochsalzcnsilagc 
war während der Vers.-Zeit nicht so haltbar wie A.I.V.-Futter. Die bei Milchkühen 
konstatierte Fettgeh.-Depression bei Verfütterung mit A.I.V.-Trebern kann verhindert 
worden durch Zusatz geeigneter Futterm ittel. (Svenska Bryggarefören. Mänadsbl. 57. 
46—51. Febr. 1942.) E. M a y e r .

Guse, D e r  W e g  z u r  S c h l e m j j e f l o c k e  u n d  m e i n e  E r f a h r u n g e n  m i t  i h r .  Bericht über 
sehr günstige Fütterungsorgebnisse an Milchkühen. (Z. Spiritusind. 65. 41—42. 9/4. 
1942. llarfin hei Podewils in  Pommern.) G r o s z f e l d .

J. Schmidt und J. K liesch, D i e  A m i d f r a g e ,  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  

V e rsu c h e  m i t  H a r n s t o f f a m i d s c h n i t z e l n  u n d  G l y k o k o l l .  (Vgl. C. 1939. I. 278.) Sammel
bericht über neuere Verss. an Milchvieh, wachsenden Tieren u. anderes. (Forschungs
dienst Sonderh. 16- 637—45. 1942. Berlin.) G r o s z f e l d .

Adrianus Kleijn, Rotterdam , Holland, V o r r i c h t u n g  z u m  P r ü f e n  d e r  G ü t e  v o n  

G etre id e  u n d  M e i d ,  bei welcher die bei der Gärung einer Kugel aus Mehl sich entwickelnde 
(lasmenge, die in einer unter W. aufgehängten Glocke eingeschlossen bleibt, gemessen 
u. der Gewichtsunterschied der eingetauchten Glocke vor u. nach der Gärung bestimmt 
wird, dad. gek., daß an u. in der Glocke ein U-förmiges, einen Fl.-Verschluß bildendes 
Rohr oder ein entsprechender Kanal vorgesehen ist, dessen eines Ende im Innern der 
Glocke in einer gewissen Entfernung über dem unteren Rand der Glocke mündet, 
während das äußere Ende des Rohres oder Kanals am oberen Teil der Glocke m it der 
Außenluft in Verb. steht, so daß beim Eintauchen der Glocke die Fl. in ihr nur bis zu 
einer bestimmten Höhe ansteigen kamt, jedoch unter dem Einfl. eines Überdruckes im 
Innern der Glocke hinausgedrückt wird. Dazu weitere Unteransprüche. — Zeichnung. 
(D. R. P. 719 850 Kl. 421 vom 2/12. 1938, ausg. 17/4. 1942.) M. F. M ü l l e r .  '

Svenska Aktiebolaget Vato, Stockholm (Erfinder: J. G. W. Gentele), E i n -  

d a m p f e n  v o n  N a h r u n g s m i t t e l n .  Milch oder auch Beeren oder Grünwaren werden ein
gedampft bzw. getrocknet, indem man sie in dünner Schicht auf metall. Unterlagen' 
durch strahlende Wärme beheizt. Hierzu werden die Wände des Wärmofens auf 
mindestens 200°, vorteilhaft auf 4 0 0 —6 0 0 ° , geheizt. Um nun eine Rückstrahlung 
von den metall. Unterlagen für die Trockenwaren zu vermeiden, werden diese auf der 
Unterseite oder auch auf beiden Seiten geschwärzt oder mit schlechtstrahlenden, 
z.B. oxyd. Überzügen versehen. (Sehwed. P. 102 355 vom 2 4 /3 . 1 9 3 8 , ausg. 1 9 /8 .
1941. Oe. Prior. 2 7 /3 . 1 9 3 7 .)  J .  S c h m i d t .

Odon.Por, Rom, E x t r a k t i o n  v o n  K n o b l a u c h  z w e c k s  H e r s t e l l u n g  v o n  N a h r u n g s 

m i t t e ln ,  G e w ü r z e n  u n d  M e d i k a m e n t e n .  Die Knoblauehpflanzentcile werden zunächst 
gepreßt u. dann der Saft konzl u. filtriert. Die Konz, erfolgt unter Durchleiten von 
Luft, worauf dem Konzentrat 2—3%  Olivenöl unter Erwärmen im W.-Bad zugesetzt 
werden. Beispiele für die Herst. von Knoblauchgewürz, -Gebäck, u. -Karamellen. 
(It. P. 385134 vom 30/1. 1940.) S c h i n d l e r .

Hans Jenny, Chur, Schweiz, K o n s e r v i e r e n  v o n  K a f f e e .  Um das Aroma von ge
röstetem Kaffee (I) zu erhalten, wird der noch warme, frisch geröstete I in einer C 02- 
Atmosphäre, die mit W. angefeuchtet ist, gelagert. (Schwz. P. 217 469 vom 9/12. 
1939, ausg. 2/2. 1942.) LÜTTGEN.

Hans Jenny, Chur, Graubünden, Schweiz, K a f f e e e r s a t z .  Kaffeebohnen werden 
geröstet, in noch warmem Zustand gemahlen, m it den getrennt gerösteten üblichen 
Ersatzmitteln unter Vermeidung des Zutrittes von Luft noch warm vermischt u. in 
evakuierte Behälter abgefüllt. Einer der beiden Mischungsbestandteile soll einen 
W.-Geh. von 2% aufweisen, der durch Behandlung m it feuchten inerten Gasen er
zielt wird. (Schwz. P. 215932 vom 31/7. 1939, ausg. 1/11.1941.) L ü t t g e n .

Gebrüder Stollwerk A. G., Deutschland, G e w i n n u n g  v o n  K a k a o  a u s  K a k a o -  

M i m k e i m e n .  Die bei der industriellen Verarbeitung der Kakaobohnen anfallenden 
keime (I) werden, gegebenenfalls nach einer Vorreinigung, mit einer starken NaCl-Lsg. 
flottiert. Der Kakao sammelt sich an der Oberfläche. Beispiel: 500 kg I mir etwa 

Kakao werden in eine 30%ig. NaCl-Lsg. gegeben. Man erhält 205 kg Kakao. 
(KP. 869 651 vom 31/1. 1941, ausg. 11/2. 1942. D. Prior. 11/3. 1939.) H o t z e l .

Louis Martens, Genf, G ä r u n g s g e t r ä n k  a u f  K a k a o -  u n d  M i l c h b a s i s .  Das zuvor 
zweckmäßig pasteurisierte Kakaomilchgemisch wird bei etwa 20° mit Säurebakterien, 
wie Streptococcus lactis oder cremoris bis zu einem Säuregrad von 0,6—0,7% vergoren, 
(schwz. P. 217 217 vom 16/7. 1940, ausg. 2/2. 1942.) S c h i n d l e r .
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XVÜ. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

D. A therton  und T. P . H ild itch , W a n d e r u n g  v o n  A c y l g r u p p e n  n ä h r e n d  d e r  

H y d r i e r u n g  v o n  T r i g l y c e r i d e n .  (Vgl. H i l d i t c h  u. T h o m p s o n ,  C. 1938. n . 3030.) Vif. 
haben das Ausmaß der Acyhvanderung zwischen Triglyceriden während der Hydrierung 
bei 180° in Ggw. von Nickel-Kieselgurkatalysatoren untersucht. Es kamen folgende 
Gemische zur Anwendung: 1. Triolein u. Tripalmitin (vollständige Hydrierung). Test
gemisch: Tristearin u. Tripalmitin. 2. Triolein u. Oleodipalmitin. Testgemisch: Tri
stearin u. Dipalmitostearin. 3. Triolein u. Palmitodiolein. 4. Triolein u. Trilaurin. 
5. Triolein u. Tripalm itin (partielle Hydrierung). Die erhaltenen Gemische gesätt. Tri
glyceride (Prüfung auf Sättigung durch JZ.-Bcst.) wurden durch fraktionierte Krystalli- 
sation aus A. in bin. Gemische zerlegt u. dio Verseifungsäquivalente bei dem geringen 
Unterschied der Serienglieder sehr sorgfältig bestimmt; Da eine quantitative Trennung 
in bin. Systeme nicht in allen Fällen möglich war, stellen dio erhaltenen Ergebnisse nur 
Näherungswerte dar. Gut trennbar war das unter 4. erhaltene Gemisch von Tristearin 
u. Trilaurin. In  einigen Fällen wurde an die Ä.-Trennung dio fraktionierte Dest. der 
Mothylester angeschlossen. — Ergebnisse: 1. In  allen Fällen hat Wanderung von Acyl
gruppen stattgofunden. 2. Das von der Rk.-Dauer abhängige Ausmaß der Wanderung 
geht pro Stde. über eino Umwandlung von 5%  der gesätt. Glycerido nicht hinaus.
з. Die Acylwanderung zwischen gesätt. Glyceriden ist unabhängig von der gleichzeitig 
ablaufcnden Hydrierung. Sie findet zwischen einfachen Glyceriden leichter statt als 
zwischen gemischten. 4. Zur Vermeidung der Wanderung empfehlen Vff. eine möglichst 
rasche Hydrierung bei niedrigen Tempi). (65— 70°) m it RANEY-Nickel, Platin- oder 
Palladiumkatalysator.

V e r s u c h e .  Darst. von L a u r i n - ,  P a l m i t i n -  u. Ö l s ä u r e  durch fraktionierte 
Vakuumdest. der bei Fettanalysen gewonnenen Methylesterfraktionen. Die „Ölsäure
ester“  enthielten zu vernachlässigende Mengen Linolsäure. — S t e a r i n s ä u r e :  in gleicher 
Weise aus vollständig hydrierten Gemischen von öl- u. Linolsäuremethylesten). 
Folgende Triglyceride worden durch direkte Kondensation der in geringem Überschuß 
angewandten Fettsäuren m it Glycerin bei 160°/15 mm (Katalysator 0,02% ß-Campher- 
sulfosäure) erhalten: T r i l a u r i n ,  F. 46°, Verseifungsäquivalent. (V.Äquiv.) 212,0■ .Tri

p a l m i t i n ,  F . 65°, V.Äquiv. 268,6; „ T r i o l e i n “  (aus Ölsäure m it JZ. 99,0), V.Äquiv. 294,6; 
' T r i s t e a r i n ,  F. 70°. — Gemischte Palmitoglyceride nach BUSHELL u. HILDITCH,
C. 1938. I. 2809: P a l m i t o d i o l e i n ,  V.Äquiv. 286,0, JZ . 63,9. O l e o d i p a l m i t i n ,  V.Äquiv. 
280,3, JZ. 35,0. D i p a l m i t o s t e a r i n ,  V.Äquiv. 278,1. — Im folgenden bedeutet : A fraktio
nierte Krystallisation aus Ä. u. nachfolgende Best. der V.Aquivv.; B fraktionierte 
Ivrystallisation aus Ä. u. anschließende Methylesterfraktionierung mit nachfolgender 
Best. der Verseifungsäquivalente. — Ia . Testmischung von T r i s t e a r i n  (48,1 Mol-°/o) u- 
T r i p a l m i t i n  (51,9 Mol-°/0); bei Aufarbeitung nach B, 3 Fraktionen, wiedergefunden 
36,4%  T r i s t e a r i n .  — Ib. T r i s t e a r i n  (48,7 Mol-%) u. T r i p a l m i t i n  (51,3 Mol-%) ontg 
Hydrierungsbedingungen 9 Stdn. bei 180°. Aufarbeitung nach B, 4 Fraktionen, gefunden 
15,3% der Gesamtmischung als T r i s t e a r i n .  — Ic. T r i o l e i n  (49,7 Mol-%) u. T r i p a l m i t i n  

(50,3 Mol-%), wie Ib  behandelt. Aufarbeitung nach A, 6 Fraktionen, gefunden
25,2 Mol-% an C18-Triglyceriden. — I la .  Testmischung von T r i s t e a r i n  (52,1 Mol-%)
и. D i p a l m i t o s t e a r i n  (47,9 Mol-%); Aufarbeitung nach B, 4 Fraktionen, wiedergefunden 
34,1% T r i s t e a r i n .  — I lb . T r i o l e i n  (25,3 Mol-%) u. O l e o d i p a l m i t i n  (74,7 Mol-%),
10,5 Stdn. bei 180° hydriert. Aufarbeitung nach A, 7 Fraktionen, gefunden 21,0 Mol-% 
an Ci8-Triglyceriden. — U L  T r i o l e i n  (39,9 Mol-%) u. P a l m i t o d i o l e i n  (60,1 Mol- /B) 
9 Stdn. bei 180° hydriert, Aufarbeitung nach A, 6 Fraktionen, gefunden 37,2 Mol-% 
an C18-Triglyceriden im vollständig hydrierten Produkt. — IVa. T r i o l e i n  (40,7 Mol- ;0) 
u. T r i l a u r i n  (59,3 Mol-%) 200 Min. bei 180° hydriert, Aufarbeitung nach A, 6 Fraktionen, 
gefunden 35 Mol-% an Cls-Triglycoriden, 50,9 Mol-% an T r i l a u r i n .  — IVb. T r i c k  in 
(44,8 Mol-%) u. T r i l a u r i n  (55,2 Mol-%) 755 Min. bei' 180° hydriert. Hydrierung nach 
180 Min. beendet. Aufarbeitung nach A, gefunden 35,5 Mol-% an C18-Triglyceridcn, 
27,1 Mol-% an T r i l a u r i n .  — Va. T r i o l e i n  (49,8 Mol-%) u. T r i p a l m i t i n  (50,2 Mol-%) m 
105 Min. bei 180° bis zur JZ. 18,3 partiell hydriert. Nach Oxydation in Aceton mit 
KMnO., in Säuren (S) u. Neutralkörper (N) getrennt. N bestand aus vollständig gesätt. 
Glyceriden, die bei Trennung nach A, 2 Fraktionen, 52,0 Mol-% (bestehend aus 8t, 1 /o 
P a l m i t i n -  u. 17,3% S t e a r i n s ä u r e )  der Gesamtmischung ausmachten. S bestand naci 
Verseifung u. Abtrennung von N o n y l -  u. A z e l a i n s ä u r e  durch Auskochen mit W. u- 
der aus dem Rückstand dargestellten Mothylester zu 70%  aus S t e a r i n -  u- 30 /0 aus 
P a l m i t i n s ä u r e  (6 Mol-% der gesamten Fettsäuren des ursprünglichen Hydnerung»- 
prod.). — Vb. T r i o l e i n  (47,6 Mol-%) u. T r i p a l m i t i n  (52,4 Mol-%) 9 Stdn. im Oly
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Strom bei 180° (Niekelkatalysator), Aufarbeitung wie V a : N =  47,1 Mol-% Tripalmitin, 
S = 4—4,9 Mol-% noch unreiner Palmitinsäure, F . 62,5°, V.Äquiv. 225,4. 4—5%  der 
ursprünglich als Tripalmitin vorliegenden Palmitinsäure wurden in ein gemischtes 
Palmitm-Ölsäureglycerid umgewandelt. (J. ehem. Soc. [London] 1941. 527—35. Sept. 
Liverpool, Univ.) _ B i e l i g .
* Henry C. Larcombe, D i e  G e n u ß f ä h i g k e i t  v o n  h y d r i e r t e n  F e t t e n .  Die Hauptein wände, 
die gegen die hydrierten F ette  gemacht wurden, sind folgende: 1. Zurückbleibende 
Spuren von Ni. 2. Zweifel an der Bekömmlichkeit von hydrierten Fetten. 3. Ästhet. 
Bedenken im Hinblick auf das verwendete Rohmaterial. -— Die zurückbleibenden 
Xi-Mengen sind geringer als die in manchen Lebensmitteln von N atur aus vorhandenen. 
Für die Bekömmlichkeit spricht die langjährige Erfahrung, da viele Millionen in aller 
Welt täglich hydrierte F ette  genießen. Durch die Hydrierung wird das F e tt stabili
siert; die vorhandenen Vitamine A u. D werden allerdings im allg. fast völlig zerstört. 
(Chem. Trade J. ehem. Engr. 109. 87. 22/8. 1941.) 0 . B a u e r .

J. L. Sarin und M. Y. Uppal, D e r  R e i n i g u n g s w e r t  v o n  S e i f e n n u ß p u l v e r .  Es 
vurde dio Reinigungswrkg. von pulverisierter Seifennuß, die in Indien schon früh 
zum Waschen von Wolle u. Seide benutzt wurde u. die etwa 17% extrahierbares 
Saponin neben Gummi u. Harzen enthält, im Hinblick auf ihre Verwendung in der 
Textilindustrie untersucht. Die Schale der luftgetrockneten, samenfreien Frucht 
wurde3—IStdn.bei 110—-130° getrocknet u.anschließend pulverisiert. Das soerhaltene 
Pulver war nicht hygroskopisch. Es wurden neben Messungen der Ober- u. Grenzflächen
spannung, dio im Vgl. zu Seifenlsgg. u. Lsgg. von Lissapol C u  T gemessen wurden, u. 
nebenMessung der Emulgierfähigkeit, Wasch verss. mitverschied, konz.Lsgg. bei verschied. 
Tempp. u. verschied, langer Wascbdauer durehgeführt. Diese Verss. bestätigten die guten 
Ergebnisse der oben genannten Untersuchungen. Die Reinigungskraft von Seifennuß- 
pulver wurde mit der von Standard-Seife verglichen u. das beste Resultat unter 
folgenden Bedingungen erhalten: Konz. 2%  (bei Seife 0,25%), Temp. 100° (50°), 
Ph = 3,99 (9,66), Wascbdauer 10 Min. (10 Min.), Umdrehungen der Wasehtrommel/Min. 
85 (85), Seifennußpulver ist ebenso wirksam wie Seife, doch hinterläßt es bei gebleichter 
Baum- u. Schafwolle einen gelben Schein, bes. wenn es aus gerösteten Schalen her- 
gestellt ist; eine Abschwäclmng läß t sich durch sorgfältiges Nachwaschen erreichen. 
(Ind. Engng. Chem., ind. Edit. 33. 666—6 8 . 1/5. 1941. Labore, Indien, Industrie- 
Unters.-Labor., P. O. Sbabdara Mills.)’ BÖSS.

—, R a s i e r s e i f e n  u n d  - c r e m e s .  'Überblick über die Technik des Rasierens, der 
Herst. von Rasiersoifen, schäumenden u. nichtschäumendon Rasiercremes u. solchen 
aus Fettsäuren. Für bes. empfindliche H aut werden Vorschriften für geeignete Präpp. 
angegeben u. ebenso für die Behandlung der H aut nach dem Rasieren. (Fette u. Seifen 49. 
52—60. Jan. 1942.) N eu .
, Matejka und K urtenacker, D e r  E i n f l u ß  d e r  M a l d u n g  a u f  d i e  Ö l b e s t i m m u n g  i n  

O k a a t e n . Aus den Verss. geht hervor, daß bei einer weitgehenden Zerkleinerung in 
ta. 4 Stdn. durch Extraktion das Lsg.-Öl u. ein Teil des Diffusionsöls entfernt werden. 
Als Zerkleinerungsapp. wird eine Walzenmühle vorgeschlagcn, deren Walzen so gestellt 
sind, daß beim Mahlen der Ölaustritt noch vermieden wird. Als Extraktionszeit sollen 
2 Stdn. ausreichend sein. Das durch Vorextraktion entfernte Öl steht zu der jeweiligen 
Lsg.-Olzahl in einem bestimmten Verhältnis u. ist von der Mahlung abhängig. Bei 
ungenügend vorgemahlcner Saat wird das ganze Lsg.-Öl u. ein Teil des Diffusionsöles 
bei der Vorextraktion entfernt. Ein doppeltes Vermahlen des vorextrahierten Schrotes 
mit der Walzenmühle ergab die gleiche Zerkleinerung wie 20 Min. langes Verreiben mit 
der dreifachen Seesandmengo, dann wird 3 Stdn. nacliextrühiert. (Fette u. Seifen 48. 
<14—45. Dez. 1941. Brünn.) N eu .

Zdenfik Zachystal, B e m e r k u n g e n  z u r  F e t t b e s t i m m u n g  i n  S e i f e .  Über Felder, die 
Mi verschied. Fettbest.-Methoden auftreten u. niedere Werte vor täuschen. Durch 
Oroszfeld (C. 1941. I I . 2272) wird nachgewiesen, daß beim Abdampfen der Lösungs
mittel bei den verschied. Fetten Verluste bis 0,4% eintreten. Vf. beschreibt 3 Methoden 
“ach G r o s z fe ld  (C. 1940. I . 1443), die diese Fehler vermeiden. (Chem. L isty  Vedu 
Lunral 35. 219—20. 10/8. 1941.) R o t t e r .

F. Di Stefano und F . M untoni, N a c h w e i s  u n d  B e s t i m m u n g  v o n  „ T e r g i n a “  i n  

«»/«. (Ist. Sanitä pubbl., Rend. 3. 730—35. 1940. Rom, Inst. f. öffentl. Gesundheit, 
Labor. — C. 1941. I. 2059.) G e h r k e .

Vizern und Guillot, B e i t r a g  z u r  A n a l y s e  d e r  R e i n i g u n g s -  u n d  N e t z m i t t e l  a u f  d e r  

w n d l a g e  s u l f o n i e r t e r  F e t t s ä u r e a m i d e .  Der W ert eines Wasch- u. Netzmittels auf der 
äsis fetter sulfonierter Amide wird durch das Verhältnis fette Substanz: ,,ak t.<c 

Mbstanz gek., das bei etwa 0,8 liegen soll. 1. Zur Best. der ,,ak t.“ Substanz werden 
S der Probe oder mehr, je nach dem vermuteten Geh., bei 85—90° getrocknet, der
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Rückstand portionsweise m it 50 com warmem absol. A. aufgenommen u. im Acetylier- 
kolben 15 Min. lang am Rückflußkühler gekocht. Man dekantiert u. wiederholt die 
Extraktion 2-mal mit 20 ccm Alkohol. Aus den vereinigten Filtraten wird der A. abdest. 
u. der Rest im vorgewogenen Schälchen auf dem W.-Bad trocken gedampft. Der Rück
stand ist der Anteil an „a k t.“ Substanz. — 2. Zur Best. der fetten Substanz werden 
2 g mit HCl in Ggw. von NaCl verseift, dio Fettsäuren m it Cklf. extrahiert u. ihre Menge 
nach Abdampfen des Chlf. ermittelt. — 3. Die Messung der Wnschwrkg. wird durch 
Vgl. der Reinigungskraft der Probelsg. mit einer gleich starken Lsg. von Marseiller Seife 
(mit 65°/o Fettsäuregöll.) an gleich großen quadrat. Gewebestücken aus Lernen u.
Viscoseseide festgestellt. Einzelheiten im Original. (Ann. Cliim. analyt. Chim. appl. [31
23. 235—37. 15/9. 1941.) _    E c k s te in .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., E x t r a k t i o n -  

v e r f a h r e n  f ü r  F e t t e ,  Ö l e  u n d  W a c h s e .  Bei Verwendung von Lösern, die selnvercr als das 
Extraktionsgut sind, wie T r i -  oder P e r c h l o r ä t h y l e n ,  verwendet man eine aus einer 
geneigten u. einer dam it verbundenen kurzen, steil aufsteigenden Röhre bestehende 
Extraktionsvorrichtung. Am oberen Ende der geneigten langen Röhre führt man 
das Extraktionsgut ein u. dieMiscella über ein F ilter ab. Am oberen Ende der kurzen, 
steil aufsteigenden Röhre führt man das extrahierte Gut u. das Lösungsm. zu. Filter, 
Kondensatoren, W.-Abscheider u. Rückgewinnungsanlagen sind zu einem Syst. ver
bunden. Zeichnung. (E. P. 529 311 vom 15/5. 1939, ausg. 19/12. 1940. A. Prior. 
13/5. 1938.) M ö l l e r in g .

Giovanni Nadalini, Viareggio, Italien, D e s o d o r i e r e n  v o n  Ö l .  Man behandelt das 
Öl in einer angegebenen Vorr. m it Wasserdampf oder anderen für dio Desodoricruug 
geeigneten Gasen. In  dem geschlossenen Behandlungsgefäß, an dessen Boden das Gas 
eingeführt wird, ist im oberen Teil ein aus Prallblechen gebildeter Ölabscheider vor
gesehen, aus dem mitgerissenes öl in dio Blase zurückgeführt wird, während die Ab
gase durch eine barometr. Vorr. abgeführt werden. (It. P. 383272 vom 8/5.
1940.) M ö l l e r i n g .

Henkel & Cie- G. m. b. H ., Düsseldorf, C a p i l l a r a k t i v e  M i t t e l .  Der Sulfo
chlorierung m it einem Gasgemisch aus (zweckmäßig 1 V ol.: 2 Vol.) SO, u. CI, unter 
Einw. von UV-Licht unterwirft man höhermol., Oxygruppen enthaltende Verbb., 
bes. prim, aliphat. Alkohole. Durch alkal. Verseifung der erhaltenen C h l o r s u l f o n s ä u r c -  

e s t e r  erhält man die Salze der entsprechenden A l k o h o l s c h w e f e l s ä u r e e s t e r .  — Man be
handelt so ein Alkoholgemisch m it der Hydroxylzahl 286 bei 50° oder ein aus der 
Paraffinoxydation erhaltenes Gemisch, das neben KW-stoffen 50% höhermol. Alkohole 
enthält. (F. P. 870163 vom 19/2.1941, ausg. 4/3. .1942. D. Prior. 24/2.1940.) M ö lle r .

Henkel & Cie- G. m. b- H ., Düsseldorf, C a p i l l a r a k l i v e  M i t t e l .  Höhermol., 
aliphat. oder cycloaliphat. Verbb., die im Mol. O oder S enthalten, werden mit einem 
aus SO, u. Cl2 bestehenden Gasgemisch oder mit S 0 2C12 sulfohalogeniert. Man kann 
(im letzteren Fall muß man) Katalysatoren, bes. Mono-, Si- oder Triäthanolamin oder 
andere prim., sek. oder tert. Amine zusetzen. Die Umwandlung in Sulfonsäuren kann 
durch Kochen mit W. oder durch Behandlung m it Alkali erfolgen. — Bei 40—50° wird 
in einem Quarzgefäß unter Hg-Licht der n-Dodecyläther oder ein aus synthet. Fett
säuren erhaltenes Wachs oder der Valeriansäuredodecylester oder ein aus synthet. 
Fettsäuren erhaltenes Keton (13—33 C-Atome) sulfoehlopiert u. dann in üblicher 
Weise verseift. (F. P. 870 294 vom 25/2. 1941, ausg. G/3. 1942. D. Prior. 29/3.
1941.) M ö l l e r i n g .

Ges. für Chemische Industrie inB asel, Basel, H e r s t e l l u n g  v o n  c a p i l l a r a k t i v e n  E s t e r n

d e r  P h t h a l s ä u r e - 4 - s u l f o n s ä u r e .  Man geht aus von dem Anhydrid oder Halogenid der 
Sulfonsäure u. bildet mit 1 Mol 2 - Ä t h y l h e x a n o l - l  (I) oder m it IMol 2-Älhylbulanol-l (II) 
den Monoester u. verestert hinterher m it 1 Mol II  oder I, um als Mischester den Diester 
zu, erhalten. Man kann aber auch m it 2 Mol I  den Diester hersteilen. — Phthalsäure- 
a n h y d r i d  wird durch Erhitzen m it S 0 3 sulfphiert u. das überschüssige S u lfo n ie ru n g s
mittel weitgehend entfernt. 123 (Gewichtsteile) des Sulfonierungsprod., das noch etwa 
7,3%  H 2SO., enthält, werden auf 55° erwärmt u. im Verlauf von 2 Stc|n. bei 0D~ 'r ,  
m it 65 I  verrührt. Danach werden 76,5 II, sowie 120 Bzl. zugegeben u. die Temp. v uv 
auf 80—'85° gesteigert. Der gebildete Diester ist eine feste M. von großer Netzwirkung. 
(Schwz. PP. 217 390, 217 391, 217 392 vom 4/4. 1939, ausg. 2/2. 1942. Zuss. zu 
21 5 3 9 8 ; C, 1942. I. 2082.) M .F ..M u lle * .

Ruhrchemie A ktiengesellschaft, Oberkausen-Hclten (Erfinder: 0 . Roelen), 
H e r s t e l l u n g  v o n  h o c h w e r t i g e n  W a s c h - ,  W e i c h m a c h u n g s - ,  D i s p e r g i e n i n g s - ,  Ew ulg teru n g  - 

u n d  R e i n i g u n g s m i t t e l n .  Man behandelt höhere aliphat. Alkohole, die aus Olef me 
u. CO katalyt. gewonnen wurden, m it sulfonierenden Mitteln. Bes. verw endet ma
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Alkohole, die aus Olefinen der CO-Hydrierung erhalten wurden. Die Kondensation 
der Olefino mit CO wird in Ggw. von Fe-Katalysatoren, die durch A120 3 oder MgO 
aktiviert wurden, bei 50—200 u. hohen Drucken vorgenomihen. (Schwed.P. 102258  
vom 19/11.1940, ausg. 12/8. 1941. D. Prior. 27/12. 1939.) J. S c h m id t .

Luigi Catani, Neapel, R e i n i g u n g s m i t t e l  f ü r  M e t a l l e .  Ein Gemisch von 10 ccm W., 
1,25 g O x a l s ä u r e  u. 0,62 handelsüblicher unlösl. Kalk werden 5 Min. gekocht. (It. P. 
375 605 vom 1/3.1939.) M ö l l e r i n g .

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

A. Kufferath, Ü b e r  d i e  M e s s u n g  u n d  R e g e l u n g  d e r  L u f t f e u c h t i g k e i t  i n  T e x t i l -  

b d r i l b e n . Nach einem Hinweis auf die geschichtliche Entw. u. die Bedeutung der 
Luftfeuchtemessung u. -regolung im Textilbetrieb werden die gebräuchlichsten techn. 
Hilfsmittel kurz beschrieben. (Zellwolle, Kunsts'eide, Seide 47. 208—13. April 1942. 
M n .)  G o l d s t e i n .

G. zum Tobel, D u r c h f ü h r u n g  d e r  B l e i c h e  n a c h  d e r  A n o r d n u n g  N r .  7  d e s  S o n d e r -  

k t m j l r a g t e n  f ü r  d i e  S p i n n s t o f f w i r t s c h a f t .  Für das Bleichen von Baumwolle, Zellwolle, 
Kunstseide u. Erzeugnissen daraus sind Richtlinien zur Schonung des Fasermaterials 
licrausgebracht worden. Vf. schildert ihre Anwendung bei verschied. Bleiehverfahren. 
Tabellen über die Zus. der Bleichflotten im Original. (Zollwolle, Kunstseide, Seide 4 7 .  
201—04. April 1942. Krefeld.) G o l d s t e i n .

Hans-Joachim Henk, D i e  V e r h ü t u n g  v o n  S c h ä d i g u n g e n  d e r  C e l l u l o s e f a s e m  i m  

B k i c h p r o z e ß .  Die hauptsächlichsten Bleichschäden, die am wenigsten beachtet werden, 
sind Überoxydation der Colluloso infolge Ggw. von Katalysatoren, hydrolyt. Abbau 
der Cellulose durch Zerfall der Chloramine, Griffverschlechterung u. Vergilben des 
Bleichguts. Abhilfe schafft bei Vorliegen katalyt. wirkender Schwermetallverbb. 
Zusatz von Hemmungsstoffen u. Katalysatorgiften sowie Senkung der Temperatur. 
Die sich aus Proteinen bildenden Chloramine lassen sich durch Nachbehandeln mit 
XaHSOj oder Na2S20 3 vollständig entfernen. Griffverschlechterung kann durch 
richtiges Seifen sowie nachträgliche Zugabe fettender u. hygroskop. wirkender Stoffe 
behoben werden. Das Vergilben des Bleichgutes beruht entweder auf der Zers, der 
nicht entfernten Chlorhydrine, die durch oxydative Nachbehandlungen entfernt werden 
können oder auf Ranzigwerden von Seifenresten, die bei richtigem Seifen kaum auf- 
treten werden. (Dtsch. Wollen-Gewerbe 74. 249—52. 10/4. 1942.) SÜVERN.

Louis Bonnefc, D i e  c h e m i s c h e  W i r k s a m k e i t  d e r  P r o t e i n e  d e r  C e l l u l o s e  b e i  d e r  B l e i c h e .  

Allg. über die Entstehung der Chloramine aus den Proteinen der rohen Baumwoll- 
faser u. dem Hypochlorit. Die dunkelbraunen Proteine werden durch das Cl2 in gelbe 
Cluoramine umgewandelt, die wiederum bleichend auf die Faser wirken können. In 
schwach alkal. Lsg. addiert sich ein Mol. ClOH an 1 Mol. Protein, in stärker alkal. 
Lsg. wird ein H-Atom der Aminogruppe durch CI substituiert. Bei noch mehr Alkali 
werden die Chloramine erst inaktiv u. werden endlich zerstört. Säure fällt die Chlor- 
aminc u. ist aus ihnen nicht auswaschbar, sondern nur durch Alkali noutralisierbar. 
Bei Versäumen der Neutralisation kann es zu Faserschädigungen kommen. Alkai.
H.Oo bleicht u. zerstört die Chloramine; eine kombinierte Hypochlorit-H20 2-Bleicho 
ist daher am empfehlenswertesten. ( V e r f .  C s - E s . )  Bei Leinen wird nach D. R. P. 582239 
4 -1 9 3 1 .1. 548) erst mit H .,0,, dann mit Hypochlorit gebleicht. (Teintex 7 . 46—47. 
Io/2.1942.) - 2’ y i  B  _ F r i e d e m a n n .
... , A. Horges, B l e i c h e n  v o n  Z e l l w o l l e  u n d  z e l l w o l l l i a l l i g e n  S p i n n s t o f f w a r e n .  Das 
bleichen von Zellwollgam, zellwollener Web- u. Wirkware usw. ist nur für Weißware
c. manche weißgrundigen Druckstoffe notwendig. Die Oxydationsbleiche mittels Hypo
chlorit findet am meisten für reine Zellwollgarne oder Waren auch mit Zellwolle ge
mischter Baumwoll- u. Leinenwaren Anwendung. Das Bleichen von Garnen oder 
Fabrikaten aus Wolle u. Zellwolle ist nur für weiße u. bes. klare u. leuchtende F arb
tone erforderlich. Die H 20 2-Bleiehe hat in neuerer Zeit die KMnO«-Bleiche stark ver
langt, sie wird in der Regel in schwach alkal. F lotte vorgenommen. Für das Bleichen 
'011 Jlischungen aus Zellwolle u. Baumwolle findet oft eine kombinierte CL-02-Bloiche 
Anwendung. (Jentgen’s Kunstseide u. Zellwolle 2 4 .  39—40. Jan. 1942.) SÜ V E R N .

D e r  P o l y m e r i s a l i o n s g r a d  a l s  M a ß  f ü r  F a s e r s c h ä d i g u n g e n  b e i m  B l e i c h e n  u n d  

orten. Während gewachsene Cellulose einen Polymerisationsgrad von 2000—3000 
a; , haben gebeuchte u. gebleichte Linters einen solchen von 700—800 u. Cu-Kunst- 

Mlfrk ?^°r ^ w o lle n  von 400—500; Fasern mit einem Polymerisationsgrad von unter 
' W en kaum noch Gebrauchswert. Oxyeellulose mit einem Polymerisationsgrad 
on o() -100 ist morsch. Cellulose von dem genannten Polymerisationsgrad ist in Atz-
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alkalien lösl., geht der Abbau noch weiter, z. B. bis zur Glykose, so sind die Abbau- 
prodd. in W- löslich. Mit sinkendem Polymerisationsgrad wird die Faser empfindlicher 
gegen ehem. Einflüsse. Vergleichende Messungen des Polymerisationsgrades vor u. 
nach dem Veredeln lassen Easerschädigungen besser erkennen als die bisher benutzten 
Eestigkeitsmessungen. Auf Grund der STAUDlNGERschen Unteres, ist die Oppauer 
Meth. zur Best. des Polymerisationsgrades ausgearbeitet worden. (Dtseh. Färber-Zte
78. 77—78. 12/4. 1942.) SÖTERN.

R. Hünlich, U r s a c h e n  u n d  V e r m e i d e n  d e s  K n i t t e i m s  v o n  S p i n n s t o f f i v a r e n .  Maschen
waren knittern weniger als Gewebe, Leinen- mehr als Zellstoffwaren, Cheviotstoffe 
weniger als Kamm- u. Streichgarnstoffe. Der Grad des Knitterns kann durch die 
W ahl des Spinnstoffes, der Gamfoinheit, Garndrehung, Gewebedichte, Bindung u, 
Gewebausrüstung in der Appretur, Wäscherei u. P lätterei beeinflußt werden. Beispiele. 
Vorschläge zur Vermeidung von Knitterbldg. durch einseitiges Appretieren oder Be
handeln m it synthot. Harzen, NaHSO., oder BtyLsg. sowie das PRESKA-Verf. sind 
besprochen. (Jentgen’s Kunstseide u. Zellwolle 24. 31—32. Jan. 1942.) SÜVERN.

Kuno Rickert, D i e  K u n s t  d e s  D e t a c h i e r e n s .  I. Allg. Winke für das Detachieren,
d. h. die Entfernung einzelner Flecke. (Dtsch. Eärber-Ztg. 78. 3—4. 4/1.1942.) F r ie d e .

— , E i n f l u ß  d e r  F e u c h t i g k e i t  a u f  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  B e r s t p r ü f u n g .  Die Resultate, 
die bei der Berat- oder Mullenprüfung erhalten werden, können je nach Art des Prüf
gerätes, der Gleichmäßigkeit des Papiers u. vor allem je nach der Feuchtigkeit des 
Prüfmusters schwanken. W ill man Papiere hei z. B. 65%  relativer Feuchtigkeit 
konditionieren, so ist zu beachten, daß reine, m it Gelatine geleimte Lumpenpapiere 
erst nach 72 Stdn. konstante Feuchtigkeit erreicht haben, harzgeleimte reine Sulfit
papiere nach 24 Stdn., andere Papiere teilweise schon nach 5 Stunden. Natürliche u. 
künstliche Alterung reiner Sulfitpapiere bewirkt einen Rückgang der Mullenfestigkeit 
um 1,5— 16,5% u - einen Rückgang des pu auf 5,2—4,2. Rückgang des ph u. der 
Berstfestigkeit stehen dabei in  linearer Beziehung. Bei relativer Feuchtigkeit über 
65%  zeigen alle Papiere einen Rückgang der Berstfestigkeit. (Papeterie 64. 238—15. 
Jan . 1942.) F r i e d e m a n n .

Erik Hägglund, B e r i c h t e r s t a t t u n g  ü b e r  d i e  F o r s c h u n g s a r b e i t e n  d e s  C e l l u l o s e 

l a b o r a t o r i u m s  i m  J a h r e  1 9 4 1 .  (Svensk Papperstidn. 45. 123—35. 15/4. 1942. Stockholm, 
Zentrallabor, der Celluloseind.) W u l k o w .

Hilding Bergström und K. G. Trobeek, U n t e r s u c h u n g  v o n  p e c h a r l i g e n ,  i m  K o l l e r -  

g a n g  u n d  a u f  d e r  O b e r f l ä c h e  d e s  A b l a u f w a s s e r s  v o n  S u l f a t c e l l u l o s e f a b r i k e n  a b g e s c h i e d e n e n  

P r o d u k t e n .  II . (1. vgl. C. 1934. I. 152.) Vff. untersuchten die Zus. des hellgelben, 
klebrigen Stoffes, der sich unter bestimmten Bedingungen im Siebwasser absetzt u.
Pechflecken in  der Cellulose wie im Papier verursacht. Nach Entfernung des W. u.
Behandlung m it Ä. wurde ein ätherlösl. Teil von zäher, pechartiger Beschaffenheit, 
wie fl. Harz gefärbt, erhalten; der unlösl. Teil stellte eine braune Fasermasse mit weißem 
Korn dar. Die untersuchte Probe enthielt 17,2% Trockensubstanz, davon ätherlösl. 
52%, ätherunlösl. 47,4%. Aus der Analyse dieser beiden Fraktionen wird von \ff. 
für die Trockensubstanz des Ausgangsmusters als vermutliche Zus. in % angegeben: 
8,95 CaC03; 6,82 freie Fett- u. Harzsäuren; 36,8fett- u. harzsaure Ca-Salze; 4 ,4 5 N e u tra l-  
öl; 15,32 Cellulosefaser m it 13 Asche; 16,9 lösl. in  CHC13 u. Aceton nach A nsäuern 
m it HCl; 4 ätherlösl. Ca-Salze von anderen Säuren als F ett- u. Harzsäuren; 6,1 Asche 
(Rest). Die Pechflecke bestehen demnach überwiegend aus Ca-Salzen der Fett- u. 
Harzsäuren, die im Rohm aterial Holz enthalten sind. Maßnahmen zur V erm eidung 
der Pechflecken werden kurz besprochen. (Svensk Papperstidn. 45 . 91—92. 15/3. 
1942. Stockholm.) W u l k o w .

Edwin C. Jahn und Sydney Coppick, N i t r i e r u n g  v o n  H o l z g e w e b e .  Vff. nitrierten 
nicht wie üblich gereinigte Cellulose sondern rohes Holz u. zwar gelangten zur An
wendung von Harthölzern Arten von: Pappel, Buche, Pflaume u. Tulpenbaum, von 
Weichhölzern: Douglasfichte, Sumpfkiefer, Blaufichte u. Bergkiefer, außerdem Wewen- 
stroh u. Bagasse. Das unbehandelte Holzmaterial wurde fein zerkleinert u.. mit einer 
Mischung von 72 (% ) H 2S 04, 17,2 HNOa u. 10,8 W. bei 10° 5 Stdn. behandelt. Die er
haltenen N itrate besitzen gute Löslichkeit in Aceton, sind unter den üblichen Be
dingungen stabil u. besitzen durchschnittlich 10—11% Esterstickstoff. Sie lassen sied 
durch Bleichen reinigen u. ergeben fast weiße Produkte. Nitrierung nach teilweiser 
Entfernung von Lignin führt zu höheren Erträgen. Bei den Weichhölzern erhält man 
in der Regel höhere Ausbeuten, deren Nitrierprodd. jedoch mehr in W- lösl. Anteilen- 
leichter oxydierbare Stoffe enthalten u. eine höhere Permanganatzahl besitzen a.s 
nitrierte Harthölzer. Es besteht eine feste Beziehung zwischen dem Geh. an leie 
bleicbbaren Prodd. im nitrierten Holzgewebe, der Permanganatzahl u. dem in heißem \ ■ 
lösl. Materialanteil. Letztere Größen entsprechen dem Geh. an nitrierten Lignindenn-
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in den Produkten. (Ind. Engng. Chem., ind. Edit. 33. 678—82. 1/5. 1941. Syracuse, 
N.Y., Univ.) U l m a n n .

Alf af Ekenstam, F r a k t i o n i e r t e  A u f l ö s u n g  v o n  Z e l l s t o f f  f ü r  K u n s t s e i d e  i n  P h o s p h o r -  

m r e .  E i n e  n e u e  M e t h o d e  z u m  S t u d i u m  d e s  P o l y m e r i s a t i o n s g r a d e s  v o n  Z e l l s t o f f .  Vf. 
beschreibt eine Meth. zur fraktionierten Lsg. von Kunstseidenzellstoff mittels H 3P 0 4 (I). 
Die Meth. beruht auf dor vom Vf. gemachten Beobachtung, daß die I in dem Konz.- 
Bercich von 73—83% um s° größere Celluloscmoll. herauslöst, je stärkere I angewandt 
wird. Durch Verdünnung der I auf 70% kann die Quellung des nichtgelösten Anteils 
des Zellstoffs zurückgehalten werden. Die Lsg. kann dann leicht filtriert u. im F iltra t 
die Menge des gelösten Zellstoffs bestimmt werden. Einige gebleichte Sulfit- u. Sulfat
zellstoffe wurden nach der neuen Meth. fraktioniert; es wurden dabei deutliche U nter
schiede zwischen den beiden Zellstoffen nachgewiesen. Bei jedem Zellstoff konnte im 
allg. eine Haüptfraktion unterschieden werden, die 60—80% ausmachte. Der Poly
merisationsgrad dieser Hauptfraktion war ziemlich einheitlich u. variierte entsprechend 
der Vorbehandlung des Zellstoffs. Der übrige Teil des Zellstoffes enthielt teils Hemi- 
cellulose u. niedormol. Cellulose, teils sehr hochmol. Cellulose. Die letztere ist in I 
prakt. unlöslich. Die hoch- u. niedermol. Anteile des Zellstoffes sind wahrscheinlich 
zu den weniger wertvollen Bestandteilen zu rechnen. Die Hauptfraktion des Sulfatzell
stoffs ist hochmolekularer als die des Sulfitzellstoffcs, gleichzeitig enthält der Sulfitzell
stoffin der Regel eine kleine Menge sehr großer Moll., die den Sulfatzellstoffen gänzlich 
fehlen. Bei Fraktionierung eines Zellstoffes u'. der daraus hergestellten Kunstseide 
mit I wurde festgestellt, daß die Hauptfraktion des Zellstoffes ziemlich unverändert 
in der Kunstseide zu finden war. Einzelheiten der Analysenmeth., Literaturübersicht, 
Tabellen u. Diagramme im Original. (Svensk Papperstidn. 45. 81—89. 15/3. 1942. 
Östrand, Svenska Cellulosa A /B:s Centrallabor.) • W ü L K O tV .

H. 0. Koecke, Ü b e r  d i e  Z u k u n f t  d e r  Z e l l w o l l e .  Es wird auf die enge Verwandtschaft 
zwischen Kunstseide u. Zellwolle (I) hingewiesen, die für beide Prodd. weitgehend 
gleiche Einsatzgebiete bedingt. Die Verwendungsmöglichkeiten von I für hocli- 
bcanspruchte Textilwaren u. in der Technik werden besprochen. (Klepzigs Text.-Z. 
45. 302—303. 1/4. 1942.) G o l d s t e i n .

J- J. Stöckly, L u f t z e l l w o l l e .  Zusammenfassende Übersicht über die Patent
literatur, die bis in das Jahr 1920 zurückreicht. (Zellwolle, Kunstseide, Seide 47. 
205—07. April 1942.) G o l d s t e i n .

H. Schwarz und H. A. Wannow, Ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e s  P o l y m e r i s a t i o n s g r a d e s  

a u f  d i e  m e c h a n i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  v o n  R e g e n e r a t f a s e r n .  Es werden die Reißfestigkeiten 
der aus 20, 45, 67 u.' 120 Stdn. gereiften Alkalicellulosen hergestellten Fäden m it
einander verglichen. Das Festigkeitsoptimum liegt bei mittleren Reifezeiten. Es 
werden die Ursachen der schlechten textilen Eigg. der aus kurzgereiften Alkalicellulosen 
mit hohem Polymerisationsgrad hergestellten Regeneratfasern besprochen. (Kolloid-Z. 
9 a  193—98. Nov. 1941. Dresden, Forschungsinst, für Textilind.) U e b e b b e i t e r .

A. Demongeot, D e r  K a u t s c h u k  u n d  d i e  K u n s t f a s e r n .  Vorschlag zur Bearbeitung 
der Frage des Zusatzes von Latex zur Viscose u. des gemeinsamen Ausfällens der beiden 
Komponenten, wodurch neuartige Faserstoffe erhalten werden könnten. (Rev. gen. 
Caoutchouc 18. 172—73. Ju li 1941.) P a n n w i t z .

Giuseppe Cappelli, Florenz, B l e i c h e n  von C e l l u l o s e f a s e m .  Das Rohmaterial 
(rflanzenfasem) wird bei gewöhnlicher Temp. einer Druckbehandlung von etwa 300 a t 
nutfolgenden Lsgg. unterworfen: 1. techn. HCl von 0,5-—2% ; 2. 0,2—8% NaC10 +  
U,U-0,2% Fettalkoholsulfonat; 3. 0,5—2,5% N aH S03 -f- 0,5—2 % N a2C03 wasserfrei. 
™ jeder Lsg. wird etwa 1 Stde. unter Druck gearbeitet, wobei die Gesamtdauer der 
Behandlung jedoch nicht 5 Stdn. überschreiten soll. Die so gebleichten Fasern eignen 
sich bes. für die Herst. von Verband- u. Sprengstoffen. (It. P. 382 243 vom 5/2. 
«40.) K a l i x .

T I; G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conrad Schoeller,
Ludwigshafen a. Rh.), W e i c h m a c h e n  v o n  T e x t i l g u t  a u s  C e l l u l o s e k u n s t s e i d e ,  dad. gek., 
??, man dieses mit wss. Lsgg. von S a l z e n  v o n  S u l f o n s ä u r e n  h ö h e r m o l .  a l i p h a t .  oder 

e r m o l .  a l i p h a t .  R e s t e  e n t h a l t e n d e r ,  g e m i s c h t  a l i p h a t . - a r o m a t -  V e r b b .  mit Ausnahme 
gemäß D. R. P. 54 2  048 (C. 1932. I. 3890) erhältlichen Salze von Sulfonsäuren 

behandelt. — Z. B. behandelt man Kunstseide 20 Min. bei 50—60° mit einer Lsg. 
von 2 g M g j u m a l r i u t n s a l z  d e r  S u l f o p a l m i t i n s ä u r e  auf 11 W., schleudert darauf die 
Vare u. trocknet sie. (D. R. P. 717938 Kl. 8 k vom 31/5.1929, ausg. 26/2. 
1912.) r .  H e r b s t .

XXIV. 2. . 32
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Louis Antoine Billion, Frankreich, K l e b -  u n d  S c h l i c h t e m i t t e l ,  b e s o n d e r s  f ü r  k ü n s t 

l i c h e  o d e r  n a t ü r l i c h e  T e x t i l f ä d e n ,  gek. durch die Verwendung von aus Abfallseide oder 
Kokons gewonnenem S e i d e n s e r i c i n  in wss. Lösung. Man schlichtet bis zu einer Gewichts
vermehrung von 5—20%. (F. P. 866579 vom 18/4. 1940, ausg. 20/8. 1941.) Möller.

Diam alt A.-G., München (Erfinder: W olfgang Jülieher, Planegg, und Otto 
Appelt, München), Z ü g i g e  L ö s u n g e n  a u s  i n  W a s s e r  n i c h t  l ö s l i c h e m ,  s o n d e r n ,  n u r  q u e l l -  

b a r e m  G u m m i  erhält man dadurch, daß man fein vermahlenen Gummi (wie z. B. S h i r a z - ,  

M a m r a h -  oder G u m m i  i n s o l u b l e )  unter Zusatz geringer Mengen von Erdalkalioxyden 
m it W. aufkocht. Die Lsgg. sind in der Textilindustrie als Verdickungsmittel, bes. für 
Druckereipasten, geeignet. (D. R. P. 718 753 Kl. 22 i vom 3/7. 1938, ausg. 20/3, 
1942.) M ö l l e r i n o .

Romeo Brovarone, Turin, B e s c h w e r u n g  v o n  C e l l i d o s e f a s e m .  Das Material wird 
zuerst durch Baden in  NaOH oder ammoniakal. Kupferlsg. aufgequollen u. dann mit 
W a s s e r g l a s ,  S t a n n i c h l o r i d ,  S t a n n o c h l o r i d ' ,  A l u m i n i u m c h l o r i d  oder anderen Metallsalzen 
getränkt. Gegebenenfalls kann man es noch m it Caseinlsg. tränken u. anschließend mit 
Formaldehyd oder anderen Aldehyden härten. (It. P. 378 848 vom 25/11.1939.JKALIX.

Soc. An. des Pneumatiques Dunlop, Frankreich, U n d u r c h l ä s s i g e  G e w e b e .  Ge
webe werdon auf der Gebrauchsaußenseite m it einem Überzug aus K a u t s c h u k  oder einem 
P o l y v i n y l k u n s t h a r z  versehen, indem sie auf der Gebrauchsaußenseite mit Lsgg. dieser 
Stoffe überstrichen werden oder m it einem Film dieser Stoffe nach vorherigem An- 
feuchten mit einem Lösungsm. für den Film stoff oder m it einer Lsg. des letzteren 
durch Kalandern überkleiaet werden. (F. P. 8 7 1149  vom 3/12. 1940, ausg. 9/4. 
1942.) R. H e r b s t .

Ago-Kragen, W ilhelm  Müller Kommanditgesellschaft, Leipzig, P a p i e r -  

i v ä s c h e .  P a p i e r w ä s c h e s t ü c k e  (wie Papierkragen) werden m it einem p i g m e n t i e r t e n  L a c k 

ü b e r z u g ,  z. B. aus einem C e l l u l o s e e s t e r  oder P o l y v i n y l k u n s t h a r z ,  versehen, wobei eine 
größere als nur zur Erzielung einer hinreichenden Deckung erforderliche Menge an 
Pigment verwendet wird, u. zwar so viel, daß das Papierwäsehestück ein deutlich ge
steigertes W.-Dampfdurchlassung8vermögen aufweist. (It. P. 385 251 vom 25/9. 1940.
D. Prior. 27/10. 1939.) R- H e r b s t .

J. R. Geigy Akt.-Ges., Basel, S c h ü t z e n  v o n  P e l z w e r k ,  H a a r e n ,  F e d e r n ,  f i b r ö s e n  

M a t e r i a l i e n  u n d  a n d e r e n  W a r e n  v o r  M o t t e n f r a ß  u n d  S c h ä d i g u n g  d u r c h  a n d e r e  S c h ä d l i n g e ,  

dad. gek., daß Lsgg. von acylierten Arylsulfonamiden in  organ. Lösungsmitteln ver
wendet werden. Bes. geeignete Verbb. sind: 3,4-Dichlorbenzolsulfonacetamid, 3,4-Di- 
chlorbenzolsulfonbuttersäureamid, 3,4-Dichlorbenzolsulfon-N-propylacetamid, 3,4-Di- 
chlorbenzolsulfon-N-methyl-p-tolylsäureamid u. dergleichen. Man verwendet etwa 
0,2%ig. Lösungen. Die Mittel sind auch in  Bzn. p rakt. genügend lösl. u. stellen farb
lose, hochwirksame M ottenschutzmittel dar. (Schwz. P. 217159 vom 2/2. 1940, ausg. 
16/1. 1942.) K a r s t .

J. R. Geigy A.-G., Schweiz, H a l o g e n i e r t e  A c y l a m i n o s u l f o n s ä u r e n .  Das Verf. des 
Hauptpatents (Umsetzung von Aminoarylsulfonsäuren m it Carbon- oder Sulfonsäuren) 
wird in der Weise abgeändert, daß Carbon- oder Sulfonsäuren von Diphenyloxyden 
oder -sulfiden als Ausgangsstoffe verwendet werden. Z. B. wird 3 , 4 - p i c h l o r a n t l m -  

6 - s u l f o n s ä u r e  m it 4 - ( 4 ' - C h l o r p h e n o x y ) - b e n z o y l c h l o r i d  (Kp.0l5 185°) in ein Prod. der
nebenst. Formel u. mit 4 - ( 4 ' - C h l o r p n e n o x y ) -

l       b e n z o l s u l f o n s ä u r e c h l o r i d  (F. 57—59°) m ein
CI—</" y — NH—CO—c V-O —<f  V-Cl entsprechendes Prod., bei dem CO durch

 1 ------  S 0 2 e r s e t z t  i s t ,  ü b e r g e f ü h r t .  Andere
S0,1Ia geeignete  A usgangsstoffe sind einerseits

4 - C h lo ra n ilin  - 6  - S u lfo n sä u re  o d er 2,3 - D ic h lo r a n il in  - 5  - su lfo n sä u re  u. anderersei s
4 -(4 '-C h lo rp h en o xy )-3 -ch lo rb en zo y lch lo r id  (K p.13 218°), 4 -(2 ' ,4 '-Dichlorphenoxy)-bei>zoyl- 
ch lor id  (K p.12 225°) o d e r 4 -P h en o x y b e n zo lsu lfo n sä u re c h lo r id  (F. 42— 43°). Molienscnu •
m itte l. (F. P. 5 1  2 7 1  vom  13/12. 1940, ausg . 18/2. 1942. Schwz. P rio r. 14/12.
Zus. zu F. P. 861221; C. 1941. II. 538.) N o ü v e l .

J. R. Geigy, A.-G., Basel, Schweiz, Darstellung einer IwlogensubstituiertenAcyl 
aminosulfonsäure. Der N ,N ’-bis-(4-[3'-Methylphenoxy~\-3-sulfophenyl)-hamstofj wir 
als Na-Salz in  W. gelöst u. chloriert. Die neue Verb. enthält etwa 4 Atome Chlor ^ 
bildet eine krümelige, braune Masse. Mottenschutzmittel. (Schwz. P- 215330 
31/12.1938, ausg. 16/9.1941. Zus. zu Schwz. P. 213744; C. 1942.1.2349.) BrosaMLL- 

Augusto Mengoli, Bologna, Herstellung von Papierstoff aus den Stengeln von 
Tomatenpflanzen. Diese werden zunächst von den anhaftenden Verunreinigung 
befreit u. mit kaltem W. gewaschen. Danach wird die Stengelrinde entfernt u.
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Stcngelinnero freigelegt. Letzteres wird zu einem Stoffbrei verarbeitet. (It. P. 
385040 vom 1 2 /8 . 1 9 4 0 .)  _ M . F .  M ÜLLER.

Maria Pia Ferrari geb. Barbieri, Bologna, Präparierte.s Papier, das gestattet, 
mittels geeigneter Rk.-Mittel auf ihm vorgezogene Zeichnungen sichtbar zu machen 
u. umgekehrt. Auf dem Papier befinden sich z. B. farbige oder schwarze sichtbare 
oder unsichtbare Zeichnungen, in denen mittels geeigneter unschädlicher u. sehr leicht 
zu handhabender Rk.-M ittel schwarze oder farbige, sichtbaro oder unsichtbare Bilder 
erzeugt werden können. So bringt man etwa rotviolette mit alkal. gemachtem Phenol
phthalein ausgeführte Zeichnungon durch Behandlung m it einer Weinsäurelsg. zum 
Verschwinden oder eine schwarze Zeichnung, die mit Jodstärke hergestellt worden 
ist, wird durch Natriumthiosulfat zum Verschwinden gebracht. In umgekehrter Woiso 
lassen sich aus farblosen Zeichnungen farbige erzeugen. (It. P. 384432 vom 21/3.
1940.) P r o b s t .

Giesecke & Devrient Akt.-Ges., Leipzig, Herstellung gemusterter, insbesondere 
als Wert- und Sicherheitspapiere geeigneter Papiere und Pappen. Dem Papierstoff werden 
Teile bzw. Teilchen von anod. oxydierten Leichtmetallen oder ihren Legierungen zu
gesetzt, die vor der Zerkleinerung einer Druckmusterung in figürlicher oder in textlicher 
Form unterworfen worden sein können. Sie können dem Papierstoff vor oder während 
der Blattbldg. zugeführt werden. Man kann sie auch in Form von metall. reflektierenden, 
gegebenenfalls gefärbten Folien zusetzen. (Schwz. P. 217 506 vom 14/2. 1940, ausg. 
2/2.1942. D. Prior. 23/2. 1939.) P r o b s t .

Schlesische Cellulose- und Papierfabriken Ewald Schoeller & Co., Deutsch
land, Herstellung von fett- und wasserundurchlässigen Behältern aus Papier oder Karton, 
die mit einem Überzug aus gehärtetem Protein wasserundurchlässig u. mit einem zweiten 
Überzug eines nicht härtbaren Kunstharzes oder Celluloseesters fettdieht gemacht 
worden sind. Die Härtung des Proteins kann durch Einw. von Aldehyden, bes. Form
aldehyd, erfolgen. Geeignetes Überzugsmaterial ist ferner Benzylcellulose, Polystyrol, 
Polyvinylverbb., gehärtetes Wachs oder Ozokerit. Zum Verleimen wird ein Leim be
nutzt, der durch Härtung wasserunlösl. wird. (F. P. 870 135 vom 18/2. 1941, ausg. 3/3.
1942. D. Prior. 2/3.1940.) M. F. M ü l l e r .

Aktiebolaget Defibrator, Schweden, Herstellung von Gegenständen aus pflanz
lichen Faserstoffen, wie Papier, Pappe und Paneele. Um bes. Paneelen, wie Täfelungen 
u. Türfüllungen, aus verpreßten Pflanzenfasern einen dünnen Überzug zu verleihen, 
bedient man sich eines festen Stoffes, z. B. eines faserigen Trägerstoffes, u. eines Stoffes, 
der die Oberfläche verbessern soll. Dieser gelangt in fl. Suspension zur Anwendung 
u. wird auf dem den Überzug bildenden Trägerstoff ausgefällt, welch letzterer m it der 
Pflanzenfaserpreßmasso verfilzt wird. Die Menge des das Aussehen des Paneels ver
bessernden Stoffes beträgt mindestens 10% des zum Überziehen verwendeten Träger
stoffes u. kann entweder ein mineral. Pigment oder ein Imprägniermittel sein. Grund
körper u. Überzug bestehen im allg. aus Holzcellulose, wobei der erstere eine größere 
Porosität besitzt als der letztere. Indem man z. B. 40 kg Papierbrei m it 2000 1 W. 
anrührt, stellt man eine gleichförmige Faserpaste her. In  diese bringt man 10 kg in 
1001 W. unter Verwendung von 0,3 kg Triäthanolaminoleat dispergiertes T i02 u. 
fügt noch eine verd. Al-Sulfatlsg. zu, so daß eine einem pn-Wert von ca. 5 entsprechende 
Wasserstoffionenkonz, erzielt wird. Das Ganze bringt man nun auf ein aus feuchten 
Fasern geformtes B latt; die M. genügt, um 2000 qm m it gutem Erfolg zu überziehen. 
(F. P. 870 399 vom 1/12. 1939, ausg. 10/3. 1942. Schwed. Priorr. 2/12. 1938, 19/8. 
«•6/9. 1939. It. P. 384271 vom 30/11. 1939. Schwed. Prior. 2/12. 1938.) P r o b s t .
, D. C. R. Ltd., Quebec, Can., Lederfasem enthaltende Pappen. Man stellt aus 

einem wss. Faserbrei, der mindestens 10% Lederfasem enthält, in üblicher Weise 
auf der Papiermaschine Bahnen (I) her u. behandelt diese noch feucht mit Dampf, 
wodurch die 1 sich aufblähen, lockern u. leichter imprägnierbar werden. Die I  wrnrden 
alsdann, zweckmäßig nach Trocknung mit einem Bindemittel, z. B. einer Kunstharzlsg. 
getankt, getrocknet u. heiß gepreßt. Sie dienen z. B. als Elektroisoliermaterial. 
(E.P. 522880 vom 10/3. 1939, ausg. 25/7. 1940. A. Prior. 11/3. 1938.) S a r r e .

Philip Carey Mfg. Co., übert. von: Harold W. Greider, Wyoming, und Marion 
*• Smith, Cincinnati, O., V. St. A., Aufarbeiten von verfilzten, mit thermoplastischen 
mmemiudn versehenen Faserstoffbahnen. Abfälle von Dachpappen oder ähnlichen, mit 
tnermoplast. Bindemitteln (I), bes. Asphalt überzogenen oder getränkten, mit körnigen 

«• pulverigen Stoffen überstreuten Faserstoffbahnen werden in Ggw. von W., zweck- 
maßig in der Wärme u. unter Zusatz von Mitteln, welche die Dispergierung der I er
leichtern, zerfasert u. erneut verfilzt, worauf die so erhaltenen Bahnen getrocknet 
2 s  Phese dienen als Beläge oder zur Isolierung (vgl. A. P. 2 196 469; C. 1942. I.

)• (A. P. 2236900 vom 6/9. 1935, ausg. 1/4. 1941.) S a r r e .
32*
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XIX. Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
O. D. Russanowa, Ü b e r  d i e  K o m p o n e n t e n  v o n H u m u s k o h l e n .  Die Unters, von Humus

kohlen der m ittelasiat. Lagerstätten nach der üblichen petrograph. Meth. gab keine 
Möglichkeit, die Kohlen genügend zu charakterisieren u. zu unterteilen. Vf. arbeitete 
eine eingehendere Klassifizierung aus, welche darin besteht, daß erstens die Begriffe 
Clären u. Düren nicht als Ingredienten in  Betracht kommen, da sie wenig definierte 
Sammelbegriffe darstellen; zweitens wird die strukturlose Grundsubstanz, welche zur 
Zementierung der Formelemente dient, in  einige individuelle Bestandteile zerlegt. 
(Pa3BejKa He/tp [Lagerstättenforsch.] 10. Nr. 12.18—29.1940. Taschkent.) V. T o i .k m .

Rinaldo Binaghi, S a r d i n i s c h e  B r e n n s t o f f e ,  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s 

j e n i g e n  v o m  S a r c i d a n o  ( N u o r o ) .  Die auf der Sarcidano-Hochebene in  der Gegend zwischen 
Isili u. Villanovatulo vorkommende Kohle wurde petrograph. u. ehem. geprüft. Hier
nach handelt es sich um eine fossile Kohle vom Anthraxylontypus, die sich bei ver
hältnismäßig niedriger Temp. gebildet hat, stark  harzhaltig ist u. vorwiegend aus 
lamellarem V itrit besteht, der bei niedrigem Inkohlungs- u. Humifizierungsgrad (Geh. 
an flüchtigen Anteilen 42,44%) m it Harzen u. Wachs durchsetzt ist. Die Kohle ist 
ein hochwertiger Brennstoff (Heizwert 7342 eal/kg), der bei der Dest. bei niedriger 
Temp. einen phenolreiehen Brimärteer u. einen vorzüglichen Halbkoks liefert. Beider 
Dest. u. W ärmespaltung im Vakuum m it Temp.-Gradienten nach B in a g h i kann man 
aus dem gesamten, von 80—350° sd. Verf.-Prod. eine von 80—160° sd. Bzn.-Fraktion 
in einer Ausbeute von 15% u. eine schwere, von 160—280° sd. Fraktion in einer Aus
beute von 80% .gewinnen. (Boll. sei. Fao. Chim. ind., Bologna 2. 205—10. Dez.
1941.) L indem ann.

Enrico Abbolito, ü b e r  d i e  p e t r o g r a p h i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  K o h l e  v o n  C h -  

d i n i c o  (T o l m e z z o ). Chem. u. petrograph. wurde Kohle aus der Grube von Cludinico 
(Tolmezzo) untersucht. Makroskop. erscheint die Kohle grau, u. erscheint sowohl auf 
der Oberfläche sowie im Bruch glänzend. Die makroskop. homogen erscheinende Kohle 
erweist sich mkr. als stark  heterogen; sie is t in  der Hauptsache zusammengesetzt aus 
Fusit, Clarit u. N itrit. Die chem. Unters, ergab die folgenden D aten : Feuchtigkeit 0,43, 
flüchtige Bestandteile 12,03, gebundener Kohlenstoff 84,01, Asche 3,53. Der Heizwert 
beträgt etwa 6000 cal. (Ric. sei. Progr. tecn. 13. 32—36. Jan . 1942. R o m . )  G o t t f r i e d .

W . Studem und, U n t e r s u c h u n g e n  v o n  K o h l e n  m i t  H i l f e  d e r  S c h w i m m -  u n d  S i n k 

a n a l y s e .  Durch Anwendung von Xylol-Tetrachlorkohlenstoffgemischen mit den DD. 
1,275, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 wurden Fraktionen abgeschieden. Die Fraktionen bis 1,3 ent
hielten überwiegend die Glanzkohle, die Fraktion zwischen 1,3 u. 1,4 die Mattkohle, 
die Fraktion zwischen 1,4 u. 1,5 die Faserkohle. Über 1,6 lagen die Berge. Zwischen
1,5 u. 1,6 lag ein Gemisch aus Faserkohle u. Bergen. Die Unterss. wurden auf 5 verschied. 
Kohlen obersehles. Reviere ausgedehnt. Neben der Erm ittlung der Verkokungseigg. 
der für die Koksbldg. wesentlichen Gefügebestandteile wurde die gegenseitige Beein
flussung in ihrer Auswrkg. auf die Backfähigkeit untersucht. Durch Zusammenwirken 
der beiden Glanzkohlefraktionen tra t  entweder eine Erhöhung der Backfähigkeit oder 
des Blähgrades ein. Bei Faserkohlefraktionen konnte in  manchen Fällen eine hohe 
Backzahl festgesteUt werden. Auch konnte gut geschmolzener Koks gefunden werden. 
Hierbei handelt es sich vermutlich um Einflüsse von Glanzkohlenbestandteilen, da bei 
der A rt der Trennung die einzelnen Fraktionen nicht in reinem Zustand anfallen. 
(Oel u. Kohle 38- 325—32. 1/4. 1942. Breslau.) S c h u s t e r .

A rth u r R ozinek, N e u e  W e g e  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  F e u e r u n g s t e c h n i k . In dem vom 
Vf. u. SziKLA konstruierten Kessel nach dem Schwebeverf. wird der Kohlestaub zu
nächst vergast, die brennbaren Gase u. der Koks in einem Hauptverbrennungsraum hei 
nur exothermen Prozessen verbrannt, wobei die Temp. über den F. der Schlacke steigt. 
Die geschmolzene Schlacke tropft zum Teil an durch Dornen u. Stachel bewehrten 
Röhren ab. Die Brenngase werden m it dem Rest der Schlacke in den Vergasungsraum 
zurückgeführt, wo sie sich durch die endothermen Vergasungsprozesse abkühlen. Dabei 
wird ein Teil der geschmolzenen Schlacke fest u. wird in  granulierter Form abgeschieden. 
Es werden 86%  der Schlacke insgesamt abgeschieden. Die spezif. Leistungen sind 
folgende: 750 000 cal/cbm• Stde. die Leistung der Vergasungs- u. Verbrennungskammer 
zusammen, 2 600 000 cal/cbm-Stde. die Leistung der Verbrennungskammer 
(Ertekezesek BeszAmolok a Müszaki es Gazdasäetudomdnyok Köreböl 1942- Kr. i. 
13 -26 .) HUNYAR.

Otto Th. K oritn ig , D e r  t e c h n o l o g i s c h e  E i n f l u ß  d e r  B r e n n s t o f f a b g a s e  a u f  d a s  

S c h o r n s t e i n m a u e r w e r k .  Zus. u. Taupunkt von Verbrennungsgasen. Möglichkeiten z 
Vermeidung der Kondensation! des W.-Dampfes u. der Bldg. von H 2S04 aus de 
S 0 2 der Abgase. (Emailwaren-Ind. 18. 101—03. 7/11. 1941. Graz.) SCHUSTER.
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Roger Millot, E i n e  L ö s u n g  d e s  P r o b l e m s  d e r  i n d u s t r i e l l e n  H o l z d e s t i l l a t i o n  i m  W a l d e : 

D e r  T u r p i n - O f e n .  Kurze Besprechung eines von P. T u r p i n  konstruierten, orts
veränderlichen Ofens zur Verkohlung des Holzes im Walde. Der Ofen arbeitet kon
tinuierlich u. gestattet neben der Gewinnung der Holzkohlo auch die Erfassung von 
Teer u. Rohholzessig; die Verkolilungsabgaso dienen zur Beheizung der Betörte. Aufbau 
u. Arbeitsweise des Ofens werden beschrieben. (Rev. Agriculteurs France 73. 210— 11.
Juli 1941.) _ G a u l .

Roger Millot, E i n e  L ö s u n g  d e s  P r o b l e m s  d e r  i n d u s t r i e l l e n  H o l z d e s t i l l a t i o n  i m  W a l d e :  

D e r  T u r p i n - O f e n .  (Vgl. vorst. Ref.) Betriebsmäßige Vorkohlungsverss. m it dem
zwecks stärkerer Erfassung der Nebenprodd. etwas verbesserten TuRPlN-Ofen werden 
besprochen. Vers.-Bedingungen, Holzdurchsatz sowie Ausbeuten an Kohle, Teer 
u. Rohholzessig sind angegeben. (Rev. Agriculteurs France 7 3 .  300—02. Okt.
1941.) G a u l .

F. N. Kowalenko, K o n t r o l l e  d e r  S t ü c k t o r f t r o c k n u n g .  Graph. Verf., ausgearbeitet 
zur raschon u. genauen Erm ittlung dos Feuchtigkeitsgeh. von Torf bei bloßem poriod. 
Abwägen der Torfbrikette. Die theoret. u. prakt. Grundlagen des Verf. werden be
schrieben, seine Durchführung an Beispielen erklärt u. seino Vorteile aufgezeigt. Es 
läßt sich auch zur Überwachung des Trocknungsvorgangs von H o l z  u. k e r a m .  S t o f f e n  

benutzen. (Top'wuiyio Hnaycrpino, 3a [Torfind.] 1 9 4 1 .  Nr. 2. 26—28. März/
April.) P o h l .

A. W. Schmidt und K. Hartmann, B e i t r ä g e  z u r  T o r f  Veredlung. II. T o r f t e e r  

u n d , T o r f k o k s .  (I. vgl. C. 1942. I. 2954.) Beschreibung eines zweistufigen Verf. zur 
Herst. von Torfformlingen auf mechan. Wege unter Erzielung von standfestem u. 
druckbeständigem Koks beim Schwelen der Formlinge. Schweiergebnisse m it derartigen 
Formlingen: Eigg. des Schwelgases u. des Torfteers, O-Geh. von Torfteer, Aufarbeitung 
des Teers auf Bzn., Dieselöl, Schwer- u. Paraffinöl, Säuren. Hydrierende Druckcrackung 
des Torfteeres ergab eine Vermehrung des Bzn. u. Dieselöls auf Kosten des über 350“ 
sd. Rückstandes. (Brennstoff-Chem. 23. 79—85. 96—98.15/4. 1942. München.) S c h u s t .

Elio Lazzari, T r e i b s t o f f e  m i t  h o h e r  O c t a n z a h l .  Zusammenhänge zwischen Motor
leistung, Kompression, Klopffestigkeit u. Octanzahl. Beziehungen zwischen ehem. 
Konst. u. Octanzahl. Verwendung hydrierter Naphthaline in klopffesten Treibstoffen. 
Erhöhung der Octanzahl durch Zusatz von Bleitetraäthyl u. dgl. bei Flugbenzin. 
Industrielle Herst. von Isooctan durch Polymerisation von Spaltgasen, bes. Isobutylen. 
Herst. des letzteren durch Dehydratisierung von Isobutylalkohol, der durch Ver
gärung von Kohlenhydraten oder durch CO-Hydrierung gewonnen wurde. Braunkohle 
als Rohstoffquelle zur Herst. des hierfür benötigten Wassergases. (Calore 1 5 .  55—58. 
Jan. 1942.) L in d e m a n h .

G. D. Boerlage und J. J. Broeze, V e r b r e n n u n g s e i g e n s c h a f t e n  v o n  D i e s e l b r e n n -  

s t o f f e n .  Es werden die Einflüsse von physikal. u. ehem. Faktoren bei der Verbrennung 
im Dieselmotor u. die Theorie der Oxydation besprochen u. Unterss. m it leichten u. 
schweren Dieselölen angestellt. Auf den W ert des CöNRADSON-Testes wird hingewiesen 
u. ein besserer Flüchtigkoitstest verlangt. Weiter werden die Prodd. der unvollständigen 
Verbrennung u. ihre Ursachen u. Beziehungen zum Brennstofftyp, zum Typ der Maschine 
u. zu den Vers.-Bedingungen erörtert. (Ind. Engng. Chem., ind. Edit. 2 8 .  1229—34. 
1936. Den Haag, N. V. do Bataafsche Petroleum Maatschappij.) P o e t s c h .

A. E. Thiemann V e r s u c h e  m i t  Z ü n d b e s c h l e u n i g e m  u n d  Z ü n d v e r z ö g e r e r n  i n  D i e s e l 

k r a f t s t o f f e n .  Literaturberieht. Zündbeschleuniger erteilen den Gasölen keine höhere 
Leistung, sondern verringern nur den Zündverzug u. die Druekstoigerungsgeschwin- 
uigkeit. Sie geben daher einen weicheren Motorgang. Nur Tetranitromethan läßt eine 
geringe Leistungssteigerung erzielen. Alkoholzusatz ermöglicht bei getrennter E in
spritzung vom Gasöl eine Mehrleistung von etwa 4% , vergrößert aber den Zündverzug 
**■ die Härte des Motorganges. (Brennstoff- u. Wärmewirtsch. 2 4 .  29—32. Febr.
1942.) J .  S c h m id t .

Giulio Petralia, K l a r s t e l l u n g e n  z u r  S t u d i e  ü b e r  d i e  N o r m u n g  d e r  S c h m i e r m i t t e l .

Erwiderung auf den Aufsatz von C a p o c a c c ia  (vgl. C. 1942. I. 3060). (Olii minerali, 
Lrassi Saponi, Colori Vernici 21. 253—56. Nov. 1941. Lubrificanti Montecatini, 
Mailand.) L in d e m a n n .

M. R. Fenske, C. E. Stevenson, R. A. Rusk, N. D. Lawson, M- R. Cannon 
und E. P. Koch, O x y d a t i o n  v o n  S c h m i e r ö l e n .  Die Oxydation von Schmierölen wird 
unter Durehleiten von O, bei 130—180° durch die ölprobe untersucht unter weitest
gehender Erfassung des verbrauchten O, (bis zu 90—100%). 40—60% des auf
genommenen 0 2 erscheinen als Wasser. Weiterhin fallen große Mengen lösl. verseif- 
urerProdd. an. Bis etwa 10% werden als C02, bis etwa 3%  als CO, bis etwa 7% 

als flüchtige Säuren, u. etwa bis 3%  als gebundene Säuren gebunden. Die anfallenden
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ölunlösl. Prodd. enthalten 14—24% 0 , u. wurden näher nach Mol.-Gew. u. Elementar- 
zus. untersucht. Die Oxydation von Leichtölen verläuft m it ganz anderen Geschwin
digkeiten u. gibt auch untereinander stark  streuende Werte, so daß ein allgemein
gültiger Schluß auf den Verlauf der Oxydation von Mineralölen noch nicht gezogen 
werden kann. (Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 13. 51—60. 15/1. 1941. Pennsylvania, 
Pa., S tate Coll.) J. S c h m id t .

Bert H. Lincoln, Gordon D. Byrkit und Waldo L. Steiner, C h l o r i e r t e  V e r 

b i n d u n g e n  a l s  Z u s a t z  z u  S c h m i e r m i t t e l n .  Durch Messungen der Eilmdicke in der T b i k e k - 

Maschine wurden die Beziehungen zwischen Konst. u. W irksamkeit einer Reihe von 
Cl-haltigen Schmicrmittelzusätzen untersucht. Bei den Untorss. an chlorierten Prodd. 
von aromat. u. aliphat. KW-stoffen, Phenolen, aromat. Aminen, aromat. Äthem u. 
aliphat. Estern zeigte sich beim Vgl. der einzelnen Gruppen als ganzes, daß sich als 
wirksamste Verbb. die aromat.-aliphat. KW-stoffe erwiesen, in  denen das CI an das 
gleiche C-Atom gebunden war wie das aromat. Radikal, z. B. Triphenylmethylchlorid, 
Benzophenondichlorid, Eluorenondichlorid u. Diphenylmethylehlorid. Die Wirksam
keit der weiteren untersuchten Gruppen nahm in der Reihenfolge ab : chlorierte, ali
phat. Säuren, chlorierte Ester von aromat. Säuren m it aliphat. Alkoholen, Chlorphenole, 
chlorierte, aromat. Äther, Chlorketone, chlorierte, aliphat. Äther usw. In einigen 
Fällen zeigte sich, daß die p-Verbb. oine größere Filmdicke u. Wirksamkeit als die 
entsprechenden o-Isomeren aufwiesen. (Ind. Engng. Chem., ind. Edit. 28. 1191—97.
1936. Ponca City, Okla., Continental Oil Comp.) P o e t s c h .

A. Foulon, A u f a r b e i t u n g  v o n  A l t ö l e n .  (Wärme 64. 369—70. 4/10. 1941. — C. 1942.
I. 443.) J. S c h m id t .

Karl Thomas, D i a  W i e d e r g e w i n n u n g  g e b r a u c h t e r  M i n e r a l ö l e .  Übersicht der in 
Deutschland erprobten Verff. zur Regenerierung von Altölen, bes. gebrauchten Motoren
schmierölen. Die Altöle werden nach mechan. Vorreinigung zunächst von W. u. Bzn. 
befreit, dann mit H2S 0 4 raffiniert, zentrifugiert, neutralisiert, bes. mit Ca(OH)», dann 
mit Bleicherde gebleicht, dest. u. nachgebleicht u. filtriert, bes. in Lamellenfilterkerzen. 
Eine ständige sorgsame Kontrolle der Raffination u. des r e g e n e r i e r t e n  Öles ist erforderlich. 
(Z. Ver. dtsch. Ing. 85. 33—39. 11/1. 1941. Berlin.) J. S c h m id t .

Ch. Berthelot, R e g e n e r i e r u n g  g e b r a u c h t e r  Ö l e .  Bei der Regenerierung von Altölen 
sind 3 Fälle (Schneideöle, Isolieröle u. Motorenöle) zu unterscheiden. Schneideöle 
werden nach Erwärmung auf etwa 100° mechan. in  Zentrifugen gereinigt, wobei auch 
Pilze, die sich in diesen Ölen ansammeln, vernichtet werden. Isolieröle werden zentri
fugiert, gegebenenfalls in Kombination m it einer Bleicherdebehandlung. Motorenöle 
werden zunächst einer mechan. u. dann einer chem. Raffination unterworfen. Eine 
Reihe von Reinigungsvorr. werden beschrieben. (Nature [Paris] 1941. 364—70. 
15/11. 1941.) J . S c h m i d t .

Roland Vokac, E i n i g e  F a k t o r e n ,  d i e  d i e  T e m p e r a t u r e m p f i n d l i c h k e i t  a s p h a l l i s c h r  

S t r a ß e n l a u s l o f f e  b e e i n f l u s s e n .  Die Druckfestigkeit von Asphaltmischungen bei verschied. 
Tempp. wird zur Best. eines Temp.-Empfindlichkeitsindexes benutzt. Es wurde ge
funden, daß die Temp.-Empfindjichkeit sich mit der Zus. der Mischung, der Art des 
darin enthaltenen Asphaltzements u. der Temp. der Mischung ändert. In verg le ich b aren  
Alischungen ändert sich die Temp.-Empfindlichkeit der Mischung entsprechend der 
Temp.-Empfindlichkeit des Asphaltzements. (Proe. Amer. Soc. Test. Mater. 39. 1156 
bis 1157. 1939. Barber, N. J., V. St. A., Barber Asphalt Corp.) L i n d e m a n n .

Viktor Skutl, Leoben, H e r s t e l l u n g  v o n  P r e ß k ö r p e r n ,  B r i k e t t s  u n d  d e r g l e i c h e n  aus 
Holz u. dgl., wobei das Holz in einem geschlossenen Druckgefäß in Ggw. von W. u. 
W.-Dampf über 100° erhitzt wird, worauf dann die Verdichtung erfolgt, dad. gek., daß 
das Gut unter wesentlich unveränderten Bedingungen wie beim Aufschluß in einem 
geschlossenen Druckgefäß bei Tempp. je nach der A rt der Ausgangsstoffe von etwa 
200° oder darüber, unter gleichzeitiger Einw. von Preßdruck u. W. bzw. W.-Dampf 
verdichtet u. homogenisiert wird. Dabei werden der Aufschluß u. die Verdichtung n> 
einem einzigen Arbeitsgang oder in gesonderten Arbeitsgängen durchgeführt. (D- R- ?■ 
[Zweigstelle Österreich] 160 692 KJ. 10b vom 20/12. 1936, ausg. 10/11.1941.) H a u s W.

É tat Français, H o l z k o h l e n p r e ß l i n g e .  Zerkleinertes Holz wird einer la n g sa m en  
Verkohlung unterworfen. Das nicht vollkommen von seinem Teer befreite E rz eu g n is  
wird dann verdichtet, in der Wärme m it einem Druck von 500 kg/qcm oder in der 
K älte mit Drucken von etwa 2000 kg/qcm. Die Preßlinge werden.dann no ch m a ls  
erhitzt, um die flüchtigen Bestandteile bis auf den gewünschten Grad auszutreiben. 
(F. P. 871079 vom 26/3. 1941, ausg. 7/4. 1942.) H a u s w a l d -

Albert Antoine Poulverel, Frankreich, F e s t e r  B r e n n s t o f f  m it k a t a l y t .  Ivrkg., 
bestehend aus Holzkohle u. koll. Katalysatoren, wie Aktivkohle, Eisenoxyd, fcou.



1942. II. B xix- B r e n n s t o f f e .  E r d ö l .  M i n e r a l ö l e . 487

Kalk oder Baryt, koll. Natriumphosphat oder Molybdat u. einer kleinen Menge von 
Koks oder Anthrazit u. einem Bindemittel, wie Holzteerpech oder Petrolpech. Dieses 
Erzeugnis ergibt beim Verbrennen in  Ggw. von Wasserdampf Olefine u. flüchtige Be
standteile von hohem Heizwert u. ist daher für die Beschickung von Gaserzeugern 
bes. geeignet. (F. P. 870 650 vom 22/11. 1940, ausg. 18/3. 1942.) H a u s h a l d .

Friedrich Siemens K.-G. (Erfinder: Arthur Sprenger), Berlin, S e l b s t t ä t i g e  

T e m p e r a t u r r e g e l u n g  b e i  W ä r m ö f e n ,  dad. gek., daß die Betätigungsgestänge der Luft
oder Gashebel durch das Ofenpyrometer mit zugehörigem Kompensationsregler u. 
Motorgetriebe sowie umgekehrt die Gas- oder Lufthebel mehrerer Brenner oder die 
Drosselklappe in der Kaltgas- oder Kaltluftleitung durch den Gemischregler m it zu
gehörigem Triebwerk beeinflußt werden. Vorzugsweise werden gleichzeitig die Luft- 
u. Gashebel mehrerer Brenner durch das Ofenpyrometer mit zugehörigem Kompen
sationsregler u. Motorgetriebe u. die Drosselklappe in der Kaltluft- oder Kaltgasleitung 
durch den Gemischregler betätig t. (D. R. P. 719 378 Kl. 18c vom 8/2. 1941, ausg. 
4/4.1942.) _ H a b b e l .

Friedrich Siemens K.-G. (Erfinder: Arthur Sprenger), Berlin, S e l b s t t ä t i g e  

T e m p e r a t u r r e g e l u n g  v o n  Ö f e n  m it dahinter zur Verfügung stehendem Wärmegefälle 
unter Verwendung von 2 Pyrometern, die beide auf die die Feuerung unterhaltenden 
Stoffe (Brennstoff u. Luft) einwirken, dad. gek., daß durch das eine Pyrometer, das 
im kälteren Ofenteil, u. zwar entweder am Austrittsendo der Abgase aus dem Ofen 
oder an einer vom Ofenende entfernteren Stelle im Abgaskanal, z .B . unmittelbar vor den 
Rekuperatoren, angeordnet ist, ausschließlich die Güte der die Feuerung unterhaltenden 
Stoffe u. durch das andere, im kälteren Ofenteil, u. zwar umgekehrt zu dem güte
regelnden Pyrometer entweder an einer vom Ofenende entfernteren Stelle im Abgas
kanal, z. B. unmittelbar vor dem Rekuperator, oder am Austrittsende der Abgase aus 
dem Ofen angebrachte Pyrometer ausschließlich die Menge dieser Stoffe geregelt wird. 
(D. R. P. 719 440 Kl. 18c vom 14/12. 1940, ausg. 9/4. 1942.) H a b b e l .

Armand Alexandre, Frankreich, G a s h e r s t e l l u n g .  Um das Vergasungsgas von 
Koks in Verbrennungskraftmaschinen von Kraftwagen verwenden zu können, soll 
es dad. in seinem Caloriengeh. verbessert werden, daß die Vergasung mittels Sauerstoff 
erfolgt. Außerdem kann einem solchen Gas noch Acetylen, Methan oder ein KW-stoff- 
haltiges Gas zugemischt werden. (F. P. 869 682 vom 1/2. 1941, ausg. 11/2.
1942.) G r a s s h o f f .

Schiirmann & Schultz (Erfinder: Otto Fischer), Duisburg-Meiderich, G a s 

w ä s c h e r . Um bei der Gasreinigung auf Fahrzeugen, die m it einer Tauchwaschung 
arbeitet, einen möglichst konstanten Gaswiderstand zu haben, unabhängig von den 
Schwankungen des Fahrzeugs, taucht das Gascinlaßrohr in eine Überlauftasso von 
im Verhältnis zu dem Außenbehälter kleinem Querschnitt, die im Inneren eines ge
schlossenen Behälters angeordnet ist. Das Gaseinlaßrohr kann außerdem in der Höhe 
verstellbar sein. (D. R. P. 718 243 Kl. 26 d vom 13/10. 1939, ausg. 6/3. 1942.) G r a s s h .

Mario Primosi und Giuseppe de Boni, Triest, S p a l t v e r f a h r e n .  Um die W irt
schaftlichkeit von Spaltanlagen zu erhöhen, wird zur Aufarbeitung der Spaltprodd. 
eine bes. hohe Kolonne verwendet, deren unterer Teil mit einem Doppelmantel um
geben ist. Dieser dient zum Vorwärmen der zu behandelnden Öle. Man kann aber 
auch den Doppelmantel noch wieder in zwei untereinanderliegende Kammern unter
teilen, von denen die eine zum Vorwärmen der Frischöle u. die andere als Spalt- 
kammer für die vom Spaltofen kommenden Prodd. dient. (It. P. 383426 vom 
2/3.1940.) J .  S c h m id t .

I-G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., S p a l l v e r f a h r e n .  Hochsd. 
Mineralöle werden zunächst mit verflüssigten niedrigsd. KW-stoffen, die im wesentlichen 
aus den 3 ersten Gliedern der Methanreihe bestehen, von Asphalten u. gegebenenfalls 
Harzen befreit u. dann in an sich bekannter Weise gespalten. Man erhält eine höhero 
Hrn.-Ausbeute, als wenn die Asphalte vorher durch Dest. abgeschieden wurden. 
(D- R. P. 718 989 Kl. 23 b Gr. 1/04 vom 16/3. 1932, ausg. 26/3. 1942.) J. S c h m id t .

Comp. Française des Procédés Houdry, Frankreich, bzw. IJoudry Process 
Corp., Wilmington, Del., V. St. A., S p a l t v e r f a h r e n .  Beim Verdampfen der KW-stoffe 
nach den Hauptpatenten F. P. 849 574 u. I t.  P. 370 414 werden die Dämpfe zwecks 
Befreiung von Fl.-Teilchen vor der Spaltzone durch eine Absetzkammer geleitet, ln  
leser soll nun eine Abtrennung der fl. Teilchen möglichst ohne Bzn.-Bldg. erfolgen. 

-Jan hält daher in dieser Kammer eine Temp. von etwa 430—510° aufrecht, leitet zur 
Beschleunigung der Verdampfung der Öltröpfchen W.-Dampf ein (Partialdruck des 
''•■Dampfes maximal 2 at) u. sorgt dafür, daß die öldämpfe nicht über 50 Sek. in der 
Absetzkammer verweilen. Die Tcmp.-Differenz zwischen Ein- u. Austrittsstelle der 
Oldämpfe soll geringer als 85° sein. (F. P. 51118 vom 30/4. 1940, ausg. 8/8. 1941.
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A. Prior. 2/S. 1939. Zus. zu F. P. 849574; C. 1940. I. 3062. It. P. 383248 vom 29/4 
1 9 4 0 . A. Prior. 2 / 8 .1 9 3 9 .  Zus. zu It. P. 370414; C. 1940. II. 4034.) J. S c h m i d t .  ' 

Comp. Française de Raffinage, Frankreich, Spaltung von hochsiedenden Kohlen-
Wasserstoffen auf niedrigsiedende, besonders gasförmige, verzweigte KohlenwassersloJJe. 
Man führt die Spaltung, gegebenenfalls unter Zusatz von H 2, bei mindestens 200 at 
u. mindestens 400° über einem Katalysator aus aktivierter Bleicherde u. einem Oxyd 
oder Sulfid der Elemente der 6. Gruppe des period. Syst. aus. Die vom Kontaktofen 
kommenden Dämpfe werden zweckmäßig bei etwa 400° über Bleicherde unter Zusatz 
von überhitztem W asserdampf entschwefelt. (F. P. 866 322 vom 3 /2 . 1940, ausg, 
2 8 /7 .  1 9 4 1 .)  J .  S chmidt.

Mario Giovannini, Rom, Spaltverfahren. Schwere öle, bes. solche aus Asphalt
gesteinen, werden in fl. oder gasförmiger Phase unter Zusatz von Methanol gespalten. 
Hierdurch wird neben der Spaltung auch eine hydrierende Wrkg. erzielt. Die an
fallenden Spaltgase können im Kreislauf erneut der Spaltzone zugeführt werden oder 
sie werden auf Wasserstoff verarbeitet. (It. P. 383 912 vom 18/6. 1940.) J. S c h m id t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., F rankfurt a. M., Herstellung klopffester Benzine, 
Höhersd. Spaltprodd. oder Hydrierungsöle werden vor der katalyt. Spaltung auf Bznn. 
einer Hydrierung unter solchen Bedingungen unterworfen, daß keine nennenswerten 
Mengen Bzn. gebildet werden, worauf man erst auf Bzn. spaltet. Auch die hierbei 
anfallenden Rücklauföle werden vor erneuter Spaltung in gleicher Weise hydriert. 
Hierdurch wird die Gas- u. Koksbldg. bei der Spaltung wesentlich zurückgedrängt. 
Die Hydrierung wrird bei Drucken bis zu 20 a t über bekannten Hydrierungskatalysa- 
toren, wie W S2, durchgeführt. Als Spaltkatalysatoren werden vorzugsweise aktivierte 
künstliche Silicate (aktiviert m it Verhb. von Mo, Cr, Fe, Ni, Co, V) verwendet. (It. P. 
384 830 vom 14/8. 1940.) J. S c h m id t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Feiler, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung von flüssigen Kohlenwasserstoffen durch 
Erhitzen von gasförmigen KW-stoffen auf Tempp. oberhalb 600° in Ggw. von 0,, 
dad. gek., daß man unter Zusatz von etwa 5%  0 2, bezogen auf die KW-stoffmenge, 
arbeitet. Durch den Zusatz der kleinen Menge 0 2 wird jede Kohleabscheidung im Verlauf 
des Verf. vermieden. (D. R. P. 719 375 ICI. 12 o vom 17/4. 1932, ausg, 8/4.
1942.)   B e i e r s d o r f .

V. C h arles  e t  J . T u rb a n , C o m b u s t ib le s  e t  c a r b u r a n t s .  P a r i s :  D u n o d .  (X V I, 2 7 4 S.) 68fr.

XX. Sprengstoffe. Zündwaren. Gasschutz.
Jules Bebie, Herstellung von Explosivstoffen fü r  den zweiten Weltkrieg. Kurzer 

Überblick über allg.-wirtschaftliche u. Rohstoffgrundlagen, sowie Umfang der in USA 
für den jetzigen Krieg vorgesehenen Herst. von Explosivstoffen. (Chem. metallurg. 
Engng. 48. 76—78. Okt. 1941. St. Louis, Mo., W ashington Univ.) AHRENS.

G. I. Finch, Explosivstoffe. Überblick über die Bedeutung der verschied. Klassen 
von Explosivstoffen, gegliedert nach den allg. Gesichtspunkten : Wesentliche Merkmale 
—- Sensibilität (auch Verh. gegen Flamme usw.) — Initialen — Treibmittel — brisante 
Sprengmittel — Übertragungsladungen. (Nature [London] 147. 501—04. 26/4. 1941. 
Imperial Coll. of Science and Technology.) AHRENS. _

K egel, Hie Berechnung der Lademengen fü r  die Sprengarbeit in  Grubenbauen. Die 
bei den Formeln von L a r e s  u . O h n e s o r g e  zur Berechnung von Lademengen für 
Sprengungen im Steinbruch u. Grubenbau einzusetzenden empir. Faktoren sind in ihrer 
Bedeutung besprochen u. tabellar. zusammengestellt, u. a. die sogenannten „Brisanz
faktoren“ für die im Bergbau gebräuchlichen Sprengstofftypen nach Art der Spreng
gelatine, der Dynamite, Gelatinedynamite, Ammongelatinen, Ammonsalpetcrspreng- 
stoffe, Chloratite usw., sowie die Druckfestigkeiten nach S t o c k  u. W i d e r s ta n d s f a k to r e n  
für 15 verschied. Boden- bzw. Gesteinsarten. Beispiele. (Bergbau 54. 287—92. 4/1».
1941. Freiberg, Sa.) AHRENS.

W illiam  N. Porter, Bas Am t fü r  chemische Kriegsrüstung in  der nationalen Ver
teidigung. Allg. Ausführungen u. a. über chem. Kampfstoffe, Nebel u. branderzeugende 
Mittel in  USA. (News E d it., Amer. ehem. Soc. 19. 1025— 27. 25/9. 1941. Washington,
D. C., Chemical W arfare Service.) AHRENS.

Societä, Anonima Bombrini Parodi-Delfino, R o m ,  „ P r o g r e s s i v e “  Sprengstoff- 
gem ische . Z u r  H e r s t .  v o n  S p r e n g s to f f m is c h u n g e n ,  d e r e n  R k .- G e s c h w in d ig k e i t  inner
h a l b  d e r  e i n z e ln e n  P a r t i k e l  ( K ö r n e r ,  B l ä t t c h e n ,  S t ä b c h e n ,  R ö h r c h e n  u s w .)  von  außen 
n a c h  i n n e n  z u n i m m t ,  w e r d e n  d ie s e  m i t  e i n e r  L s g .  b e h a n d e l t ,  d e r e n  f l .  B e s ta n d te il zu-
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gleich ein Lösungsm. für eine der' Mischungskomponenten darstellt u. deren fester 
Bestandteil die Verbrennungsgeschwindigkeit etwas herabsetzt. Geeignet sind z. B. 
Lsgg. von P a r a f f i n  in Tetrachlorkohlenstoff oder von K o l o p h o n i u m  in Äthylalkohol. 
(It. P. 382 095 vom 18/4. 1940.) • K at.tx .

Leonhard Pem er und Walter Zühlsdorf, Berlin, Z ü n d h ü t c h e n  a u s  A l u m i n i u m  

u. Al-Legierungen, dad. gek., daß die innere Bodenfläehe des Zündhütchens m it einem 
Plättchen aus Metall abgedeckt ist. Das Metallplättchen hat den Vorteil, daß es bei der 
auftretenden Verformung der Zündsatzkapsel, hervorgerufen durch den Schlagbolzen, 
nicht einreißt. Gleichzeitig verhindert es, daß die Glühtemp. des Zündsatzes unmittelbar 
auf dem Al-Boden entsteht, wodurch das Durchschmelzen des Bodens unterbleibt. Bes. 
fand ein Plättchen aus Eisen wegen des höheren E. gegenüber Al-Metall Verwendung. 
(D. R. P. 720 248 Kl. 72 d vom 17/12. 1939, ausg. 29/4. 1942.) M. E. M ü l l e r .

Laborit Ges. Krenn & Leisch, Wien, M e h r f a c h  b e n u t z b a r e s  S t r e i c h h o l z ,  dad. gek., 
daß Cellulose oder Kunstseide wiederholt mit einer leicht durch Funken entzündbaren 
M., die z. B. aus 80% Metaldehyd, 5%  rotem Phosphor, 5% Campher u. 10% Natrium- 
chlorat bestehen kann, behandelt wird. (It. P. 385 875 vom 6/9.1940.) G r a s s h o f f .

Études & Contrôles Industriels, Frankreich, B r e n n s t o f f  f ü r  R a k e t e n a n t r i e b ,  

der durch kurze u. kräftige Gasentw. bewirkt wird, bestehend aus einem Gemisch von 
Na- oder K-Chlorat oder -K itrat oder auch aus Mn- oder Pb-Oxyden, die in einer plast.
11. eingebettet sind, z. B. organ. Fettstoffe, wio Ricinusöl, Paraffin, Vaseline oder 
Teer. (F.P. 867158 vom 5/6. 1940, ausg. 3/10. 1941.) M. F. M ü l l e r .

Gustav Eduard Utzinger, München, H e r s t e l l u n g  e i n e s  D r u c k g a s e s  f ü r  s p u r f r e i e n  

T o r p e d o a n t r i e b  aus fl. Cl2 u. gasförmigem komprimiertem H 2, dad. gek., daß 1. man das 
fl. Cl2 unter dem Druck des H 2 gemeinsam mit diesem zerstäubt; — 2. man zwecks 
Kühlung bei der durch die gemeinsame Zerstäubung erfolgenden Verbrennung unter 
dem Druck des H2 zerstäubten HCl dem Verbrennungsraum zuführt; — 3. der Behälter 
für die fl. Stoffe im Innern des Behälters der gasförmigen komprimierten Stoffe unter
gebracht ist u. die fl. Stoffe über Kolben dem Druck des gasförmigen Stoffes unterliegen 
u. von jedem Behälter für jeden Stoff eine Leitung zu einer Zerstäuberdüse führt. Dabei 
wird eine Verbrennung des H 2 im Cl2-Medium herbeigeführt ohne notwendige voran
gehende Verdampfung. — Zeichnung. (D. R. P. 719 927 Kl. 65 d vom 6/8. 1938, 
ausg. 20/4.1942.) M. F. M ü l l e r .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
—, K o n t r o l l e  i n  d e r  G e r b e r e i .  Besprochen werden im Zusammenhang: W.-Be

handlung, Kalkverf., Entkalkung, Beizen der Häute, Kontrolle des Gerbungsvorganges, 
Unters, des Leders u. der Hilfsstoffe u. bes. die Chromgerberei. (Nederl. Leder-Ind. 53. 
781—84. 54. 1—3. 10—12. 8/4. 1942.) G r o s z f e l d .
.. M. Quéroix, D i e  s y n t h e t i s c h e n  G e r b s t o f f e : i h r e  N a t u r  u n d  D a r s t e l l u n g .  In  einem 
Überblick gibt Vf. eine Zusammenstellung der Definition u. Konst. der synthet. Gerb
stoffe, ihrer histor. Entw., sowie ihrer Darst., ausgehend von Phenolen, Sulfonen, Phenol
alkoholen, Phenolcarbonsäuren, KW-stoffen u. Sulfitablauge. Fernerhin wird die Ver
wendung von Kondensationsmitteln, wio Formalin, aliphat. u. aromat. Aldehyde. 
Acetylendisulfosäure, Ketone, Harnstoffe u. deren Formaldehydderivv., PC1S, ZnCl2, 
S0C12 u. a. besprochen. Schließlich gibt Vf. einen Überblick über die Unters.-Methoden 
von synthet. Gerbstoffen. (Chim. et Ind. 47. 175—82. Febr. 1942.) K o c h .

M. Quéroix, D i e  s y n t h e t i s c h e n  G e r b s t o f f e : i h r e  E i g e n s c h a f t e n  u n d  V e r w e n d u n g e n .  

(Vgl. auch vorst. Ref.) Vf. gibt einen Überblick über die verschied. Anwendungsformen 
der synthet. Gerbstoffe für sich allein, oder im Zusammenwirken m it pflanzlichen Gerb
stoffen bei der eigentlichen Gerbung sowio bei der Vorgerbung. Der Überblick schließt 
■uit einem Hinweis auf die verschied. Gcrbstoffanälysen. (Chim. et Ind. 47. 32 o—3 2 .  
März 1942.)   K o c h .

Societa Anonima Lavorazione Pelli & Afiini, Mailand, G e r b e n  v o n  L a m m -  u n d  

m t g e n f e l l e n ,  gek. durch den Zusatz von B l e i n i t r a t  (I) zu üblichen Beizen. — Ansatz 
für die Behandlung von 1000 Fellchen: 17,5 (1) Ammoniak (24° Be), 17,5 HCHO, 
0,o Essigsäure, 150 Schwefelsäure (68° Be), 35 (kg) Soda, 75 I, 3,5 N aH S03, 390 NaCl, 

Na-Sulfid, alles gelöst in  1400 Wasser. (It. P. 384467 vom 29/4. 1940.) M ö ll .  
Pio Azais, Mailand, Italien, K u n s t l e d e r .  Ledersclinitzel in Gemisch m it Schabsei 

'on der Lederfleischseite werden m it Kautschukmilch oder m it oiner Caseinlsg. an- 
gepastet u. nach Koagulation mittels HCHO eventuell unter Zusatz von Säuren wie 
r-sigsäure bei Tempp. unter 35°, zweckmäßig durch einen Luftstrom getrocknet.
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Weichmachungsmittel können zugesetzt werden. (It. P. 385 568 vom 30/10.
1940.) M ö l l e r i n g .

Carl Freudenberg, Deutschland, H e r s t e l l u n g  v o n  K u n s t l e d e r .  Die Oberflächen- 
schichten von üblich zubereiteten Faservließen werden zur besseren Führung u. Im
prägnierung des Vließes durch Behandlung m it ehem. M itteln gequollen. Natürliche 
oder künstliche Cellulosefasom werden mit Kupferoxydammoniaklsgg. oder mit Alkali
laugen, Nitrocellulosen m it Lösungsmitteln, wie Aceton oder Essigsäureestem, Eiweiß
fasern, wie Leder-, Wolle- oder Milchwollefascrn m it Natronlauge, natürliche Seide 
mit Ivupferoxydammoniaklsg. gequollen. Dio inneren Schichten des Vließes können 
auch aus abweichenden Fasern geformt sein. Die Imprägnierung des so vorbereiteten 
Faservließes erfolgt wie üblich m it Kautschuk oder (gegebenenfalls wss.) Lsgg. von 
Kunstharzen, wie Polyvinyl-, Polystyrol-, Polyacrylkondensaten oder sonst üblichen 
Imprägnierungsmitteln. Durch die Quellung der Oberflächen lassen sich beim Kalandern 
sehr lederähnliche Erzeugnisse erhalten. (F. P. 869 016 vom 4/1. 1941, ausg. 22/1.
1942. D. Prior. 17/12. 1938.) M ÖLLERING.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., K u n s t l e d e r  u n d  Ü b e r z u g s m a s s e .  

Gemische von P o l y a m i d e n  u. te rt. T r i c h l o r i s o b u t y l a l k o h o l  (I) (in fein gepulvertem Zu
stand) werden auf geeigneten Unterlagen ' u. gegebenenfalls unter Druck durch Er
hitzen bis zum F. des Alkohols gelatiniert. Die Verflüssigung des aufgebrachten Ge
misches beginnt bei 100°, bei 164° verdam pft der Alkohol. Man kann das Gemisch 
auch in  Form einer in einer Koll.-Mühle zubereiteten wss. Dispersion aufbringen. Man 
kann der M . Pigmente, Weichmachungsmittel u. dgl. zusetzen. — Ein Kondensat 
aus H e x a m e t h y l e n d i a m i n ,  A d i p i n s ä u r e  u. s - C a p r o l a c t a m  wird m it der gleichen Menge I 
in  einer Koll.-Mühle gepulvert. Man verteilt das Pulver gleichmäßig auf einer Faser- 
unterlage u. führt diese durch eine Temp.-Zone von 85°, wobei dio Golbldg. u. Ver
festigung stattfindet. In  einer Trocknungszone erwärmt man auf 120°, wo der I-Über- 
schuß verdampft. Die lösende Wrkg. des I kann durch den Zusatz geringer Mengen 
HCl beschleunigt werden, man arbeitet dann zweckmäßig m it Pasten. (F. P. 868 996 
vom 2/1. 1941, ausg. 21/1. 1942. D. Prior. 2/1. 1940.) M ÖLLERIN G .

XXIV. Photographie.
H. Cuisinier, E r s a t z  d e s  N a t r i u m s u l f i t s .  (Vgl. C. 1941. II. 2900.) Vf. gibt Rezepte, 

die an Stelle von Na2S 03 K-Metabisulfit, bes. in Entwicklern, verwenden. (Photo- 
Cinéma 23. 12; Photographe 1941. 294. 1942- 19.) K u r t  Me y e r .

— , N e g a t i v d o p p e l u n g  d u r c h  U m k e h r u n g .  Arbeitsvorschrift. (Kleinfilm-Foto 11. 
57—58. Jan./Febr. 1942.^ K u r t  Me y er .

Erwin Schröder, E i n  e i n f a c h e s  S c h n e l l t r o c k e n v e r f a h r e n  f ü r  p h o t o g r a p h i s c h e  P l a t t e n .  

Die einfache App. zum schnellen Trocknen photograph. P latten  besteht aus einem 
kleinen Tischchen, auf dom sich eine elektr. heizbare M etallplatte befindet, deren Temp. 
an einem in einor Bohrung befindlichen Thermometer beobachtet werden kann. Dio 
photograph. P latte  wird mit der nassen Glasseite auf die auf 35° geheizte Metallplatte 
gelegt u. dem Strom eines Ventilators ausgesetzt. Bei dieser Trockenmeth. ist die 
Wärmeübertragung bes. gleichmäßig, da sie durch Leitung u. nicht durch Konvektion 
erfolgt. (Spectrochim. Acta [Berlin] 2. 171—72. 28/2. 1942. Werdohl, Vereinigte 
Deutsche Metallwerke A. G., Spektroanalyt. Labor.) S t RÜBING.

Ludvik Spirk, V e r w e r t u n g  v o n  F i l m a b f ä l l e n .  Verschied. Vorschläge zur Ent
fernung der Gelatineschicht nach angeführten Patenten. Vf. g ibt ein prakt. ein faches 
Verf. bekannt, das ein in  Verwendung stehendes ersetzen könne: 50 kg F ilm a b fä u e  
werden 1 Stde. in  kaltem W. geweicht u. 1/2 Stde. in  W. von 50° bearbeitet. Dabei löst 
sich die Ag-haltige Gelatineschicht ab. Ohne vorherige mechan. Reinigung werden die 
Abfälle in  einen Autoklaven gefüllt u. m it 400 1 W. (enthärtet) in 1—2 Stdn. auf 100 
angeheizt. Nach Ablassen der Luft wird der Autoklav in 1/2—3/4 Stde. auf 2 Y, at ge
heizt u. 10 Min. bei dem Drucke gehalten. Nach Auskühlen werden die F ilm a b fa l ic  
herausgenommen, m it W. gewaschen u. bei niederer Temp. getrocknet. (Chem. Listy 
Vedu Prümysl 36. 85. 20/3. 1942.) BOTTER-

Zeiss Ikon A.-G., Dresden, L i c h t e m p f i n d l i c h e  S y s t e m e .  Aus Metallhalogeniden 
u. als Sensibilisatoren wirkenden Fremdsubstanzen bestehende Mischungen werden einem 
Erhitzungsprozeß unter Entfernung des bei dem Erhitzen abgespaltenen Halogens 
unterworfen. Beispielsweise wird das Halogensalz des Ag mit dem jeweils gewünschten 
Sensibilisator gleichmäßig vermischt u. auf die zur Vereinigung erforderliche Temp. 
erhitzt, wobei das abgespaltene Halogen durch Abpumpen oder durch Fortspülen 
mittels Überleitens inerter Gase entfernt wird. Um nach dem Erkalten einen Zenai



1942. II. H xxiy  P h o t o g r a p h ie . 4 9 1

in die Ausgangsstoffe zu vermeiden, werden die in der Wärme hergestellten Prodd. 
nicht abgekühlt, sondern einem Abschreckungsprozeß unterworfen. (Schwz. P. 216 176 
vom 14/11. 1939, ausg. 17/11. 1941. D. Prior. 2/12. 1938.) G r o t e .

International Polaroid Corp., V. St. A., L i c h t e m p f i n d l i c h e s ,  l i c h t p o l a r i s i e r e n d e s  

M a t e r i a l . Das Kopiermaterial besteht aus einer auf einem Träger aufgebrachten 
dünnen, lichtpolarisierenden Schicht u. einer mit ihr eng verbundenen lichtempfind
lichen Gelatineschicht. Die erstere Schicht besteht z. B. aus Herapathitkrystallen 
oder aus einer mit polarisierenden Polyjodkrystallen angereicherten Polyvinylacetat
suspension. Belichtet wird durch die Polarisationsschicht. Die Entw. findet m it einem 
gewöhnlichen Entwickler s ta tt, worauf die belichtete Schicht gehärtet u. die unbelich
teten Stellen mit warmem W. ausgewaschen werden, so daß ein Belief entsteht. Die 
polarisierenden Eigg. der relieffreien Stellen werden durch Dämpfe, bestimmt aus A. 
u. S02, verändert oder beseitigt, v'orauf das Relief von der polarisierenden Schicht 
entfernt u. diese gebleicht wird. (F. P. 867171 vom 23/5. 1940, ausg. 3/10. 1941. 
A. Prior. 27/5.1939.) G r o t e .

Vincenzo Barra, Neapel, E m u l s i o n  f ü r  D o k u m e n t e n p h o l o g r a p h i e .  Die lichtempfind
liche Schicht wird aus einem Gemisch zweier Lsgg. A u. B hcrgestellt, die man zu 
gleichen Teilen oder zur Erzielung einer höheren Empfindlichkeit im Verhältnis 
2A -f 1 B unter gutem Bühren mischt. Hierbei ist A =  500 ccm W. -f  55 g AgN03; 
B =  4,6 g NaCl +  500 ccm W. +  4—6 ccm HCl (10%) +  150 g Gelatine +  10 g 
Gummi arabicum. (It. P. 380 828 vom 10/2. 1940.) K a l i x .

Vincenzo Barra, Neapel, A u f t r ä g e n  p h o t o g r a p h i s c h e r  E m u l s i o n e n  a u f  P a p i e r .  Die 
nach dem Hauptpatent 38Q 828 (s. vorst. Ref.) hergestellte Emulsion ist bes. geeignet 
für die Herst. nur stellenweise lichtempfindlicher Papiere, wie sie z. B. bei der un
mittelbaren Aufnahme von Photographien in Pässen benutzt w'erden. Zur Anfertigung 
solcher Papiere wird der für das Bild vorgesehene Teil vertieft geprägt u. gegebenenfalls 
in an sich bekannter Weise (z. B. durch Aufträgen von Harzlsgg.) durchsichtig ge
macht. Gefärbte Papiere werden zweckmäßig vorher entfärbt (z. B. durch Behandeln 
mit Oxalsäure). (It. P. 384 756 vom 24/4. 1940. Zus. zu It. P. 380828; vorst. 
Referat.) K a l i x .

Fernseh G. m. b. H ., Berlin-Zehlendorf, S c h n e l l e n t w i c k l e r .  Die Gebrauchslsg. 
wird aus 2 Teillsgg. hergestellt, deren Konz. u. Menge so gewählt werden, daß in der 
Gebrauchslsg. auf je 10 g Brenzcateehin u./oder Hydrochinon mindestens 16 g Ätznatron 
enthalten sind; außerdem erhält diese einen Zusatz von 40% Formaldehydlösung. Die 
erste Lsg. enthält z. B. 57 g Brenzcatechin u. 2,3 g Kaliummotabisulfit u. die zweite 
113g Ätznatron auf 11  Wasser. (D. R. P. 717 512 Kl. 57 b vom 7/4. 1936, ausg. 16/2.
1942. E.Priorr. 5/4. 1935 u. 2/1. 1936.) K a l i x .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., U m k e h r e n t w i c k l u n g .  Das bei 
der ersten Entw. geschwärzte Silber wird in  eine Halogensilberart umgewandelt, die 
schwerer entwickelbar is t als das unbelichtete Halogensilber der Schicht. Die Um
wandlung erfolgt vorzugsweise in Jodsilber u. mit einer Lsg., die ein organ. Lösungsm. 
für Jod (z. B. A. oder Dioxan), ein lösl. Chlorid oder Bromid, ferner Säure- u. Kupfer
ionen enthält. (It. P. 384514 vom 25/7. 1940. D. Prior. 5/8.1939.) K a l i x .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., U m kehrenturicklung vo n  T o n 
spuren.^ Das nach der ersten Entw. der Tonspur zurückbleibende Halogensilber wird 
in an sich bekannter Weise in eine nicht lichtempfindliche Verb., z. B. in  Silber, um
gewandelt. Dadurch wird das Donnergeräusch bei der Wiedergabe der Tonaufzeichnung 
erheblich herabgesetzt. (It. P. 383 274 vom 25/7. 1940. D. Prior. 5/8. 1939.) K a l i x .
. Sigfrid Hoffmann, Neugersdorf, Sachsen, P h o t o g r a p h i s c h e  H e r s t e l l u n g  v o n  t o n -  

n c h t i g e n  f a r b i g e n  B i l d e r n ,  dad. gek., daß gleichzeitig mit der Aufnahme des Gegen
standes ein weißer Beflexionsschirm photographiert wird, dessen komplementärfarbenes 
Bild beim Kopieren oder bei der Projektion alsFilter verwendet wird/ — Die Aufnahme 
des Schirmes kann kurz vor oder nach der Aufnahme des Gegenstandes erfolgen. 
(D. RJP. 718 204 Kl. 57 b vom 18/1. 1940, ausg. 5/3. 1942.) G r o t e .
v ,. ^ k -P a th 6 , Frankreich, P h o t o g r a p h i s c h e  S c h i c h t  f ü r  F a r b e n p h o t o g r a p h i e .  Zur 
Verhinderung der Diffusion der Farbstoffkuppler in Mehrschichtenfilmen wird die 
Halogensilberemulsion oder die Zwischenschicht gehärtet. Als Härtungsmittel dienen 
d2C0, Muconsäure u. Glyoxal. (F. P. 869 250 vom 15/1'. 1941, ausg. 27/1. 1942. 
h. Prior. 15/1. 1940.) G r o t e .

Friedrich Specht, Johann Specht und Josef Müller, Deutschland, P h o t o 

g r a p h i s c h e  M e h r f a r b e n b i l d e r .  Es wird ein Farbrasternegativ hergestellt, das durch 
semen Träger hindurch auf ein Mehrschiehten-Positivmaterial kopiert wird. Dieses 
«steht aus mindestens drei übereinanderliegenden, verschied, gefärbten lichtempfind
lichen Bichromat- oder Chromalaunkolloidschichten. Entwickelt wird in lauwarmem
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ammoniakal. Wasser. (F. P. 868149 vom 16/12. 1940, ausg. 18/12. 1941. D. Prior 
15/12. 1939.) G r o t e . '

Kalle & Co., Akt.-Ges. (Erfinder: Oskar Süs und Maximilian Paul Schmidt), 
Wiesbaden-Biebrich, D i a z o t y p i e s c h i c h l e n .  Als Diazokompononten verwendet man 
Diazoanhydrido aus 2 - A m i n o - l - n a p h t h o l e n ,  die am Naphthalinkcrn eine Alkylgruppe 
m it einem bas. Substituenten tragen. Als Alkylgruppe kommt in erster Linie dieCH3- 
Gruppe in Frage (in 4-Stellung am Kern), als bas. Substituent die XH2-Gruppe. Der 
Vorteil der verwendeten Vcrbb. besteht darin, daß sie gut wasserlösl. sind, aber wasser
feste Kupplungsfarbstoffe ergeben. Man löst z. B. 1,2 g dos Chlorhydrats des Diazo- 
anhydrids aus dem l - O x y - 2 - a m i n o - 4 - i o - p i p e r i d y l n a p h t h a l i n ,  0,2 g Phloroglucin, 2 g 
Weinsäure u. 5 g Thioharnstoff in 100 g W. u. sensibilisiert dam it Papier. (D. R. P 
718 321 Kl. 57 b vom 14/6. 1939, ausg. 9/3. 1942.) K a l ix .

Kalle & Co., A.-G., Wiesbaden-Biebrich, E m p f i w l l i c h k e i t s s t e i g e m n g  v o n  D ia r o -  

t y p i e s c h i c h t e n .  Als Sensibilisatoren verwendet man aromat. Kotoverbb., bes. solche, 
bei denen die CO-Gruppe in einem oder mehreren aromat. Kernen enthalten ist, z. B. 
A n l h r a c h i n o n  u. seine Derivate. (Belg. P. 440 077 vom 18/12. 1940, Auszug veröff. 
23/8. 1941. D. Prior. 27/12. 1939.) K a l ix .

Agfa Ansco Corp., Binghamton, N. Y., V. St. A., übert. von: Walter Franken
burger, Habana, Cuba, und Georg Rößler, Oppau, P o s i t i v e  o d e r  n e g a t i v e  G d a t i n e -  

r e l i e f s .  Zum Belg. P. 432 116; C. 1939. II. 4644 ist nachzutragen, daß die Erstbelichtung 
durch den Träger der Halogensilbergelatinesehicht erfolgen soll. (A. P. 2178338 vom 
11/1. 1939, ausg. 31/10. 1939. D. Prior. 12/1. 1938.) E r n s t  W e i s s .

Hanns Eggen Graphische Anstalt (Erfinder: Hanns Eggen), Hannover, H e r 

s t e l l e n  v o n  P o s i t i v -  o d e r  N e g a t i v k o p i e r v o r l a g e n  u n d  D r u c k f o r m e n  m i t t e l s  A d d i t i o n ,  dad. 
gek., daß eine m it lichtempfindlicher Schicht versehene Druckplatte mit einer licht- 
durchlässigen, lichtempfindlich gemachten Folie vereinigt, diese Einheit unter einer 
Vorlage additionsmäßig dem Licht ausgesetzt wird, worauf die Folie zur Kopier
vorlage umgewandelt u. die Einheit gegebenenfalls nochmal kurz dem Licht ausgesetzt 
wird, darauf die Folie abgelöst u. die darunterliegende P latte in üblicher Weise zur 
Druckform fertiggemacht wird. (D. R. P. 717 042 Kl. 57 d vom 11/12. 1937, ausg. 
4/2. 1942.) . G r o t e .

Richard Spiegel, Lörrach, D r u c k f o r m  f ü r  a u t  a t y p i s c h e n  T i e f d r u c k .  Bei Herst. der 
Druckform auf photomechan. Wege verwendet man einen Raster, dessen Linien unter 
einem Winkel von etwa 60° gegeneinander geneigt sind, so daß die entstehenden Punkte 
so zueinander stehen, daß je  6 in gleicher Entfernung um einen in ihrer Mitte befind
lichen P unkt auf ununterbrochenen Linien liegen. Der neue Raster gibt geschlossene 
Töne bei kontrastreichen Bildern u. ist bes. geeignet beim Druck auf Textilien, weil 
seine Linien sich in  keinem Falle m it Gewebefäden decken können. (D. R. P. 719698 
Kl. 57 d vom 22/4. 1936, ausg. 15/4. 1942.) K a l i x .

Friedrich Lierg, Wien, F l a c h d r u c k f o r m .  Als Druckträger verwendet inan ver- 
seifbaro Koll. m it geringer W.-Aufnahmefähigkeit, z. B. Celluloseester, die durch 
Alkalien soweit verseift werden, daß sie wasseraufnahmefähig u. gerbfahig werden. 
Die gegerbten Stellen werden außerdem noch dadurch für Fettfarbe leicht annahme
fähig gemacht, daß dort gleichzeitig m it der Gerbung porenfüllende Rk.-Prodd., wie 
z. B. Casein, abgeschieden werden. Auch die W.-Anziehung der ungegerbten Stellen 
kann noch verbessert werden, z. B« durch Zusätze von Glycerin u. ähnlichen V e r -  , 
bindungen. Man löst z. B. 100 g Acetylcellulose m it 50%  Acetylgruppen in 4 (Teilen) 
Aceton -f- 4 IV. u. gibt zu 11 einer solchen Lsg. unter Rühren portionsweise ein Ge
misch von 100 W. +  65 ccm KOH (mit einer Äquivalenz von 0,2 g Essigsäure pro 
ccm) zu, so daß man schließlich eine Acetylcellulose m it 37% Acetylgruppen erhält, 
d i e  gut zu Schichten vergießbar ist. (It. P . 381340 vom 8/3. 1940.). K a l i x .

Zeiss Ikon A--G., Dresden (Erfinder: Harald Straub, Köln), G r a d a t i o n * -  

• b e s t i m m u n g  l i c h t e m p f i n d l i c h e r  S c h i c h t e n .  Von einer Lichtquelle ausgehende S trah len  
durchdringen den Prüfling u. erregen an der Meßstelle eine elektr. Zelle. Hierbei führen 
der Prüfling u./oder der ihn durchdringende Meßstrahl in bezug aufeinander in Richtung 
des D.-Anstiegs des Prüflings verlaufende oscillierende Bewegungen aus, u. die hierbei 
in der Photozelle entstehenden Gleichstromstöße werden über einen V e rs tä r k e r  mi 
exponentieller Keimlinie einem in y-Werten geeichten Wechselstrommeßgerät zugefüh . 
(D. R. P. 718 779 KL 57 b vom 24/10. 1940, ausg. 20/3. 1942.) KaLIX^
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