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Geschichte der Chemie.
Adoli Ernest, E i n i g e  W o r t e  a l s  G l ü c k w ü n s c h e  z u m  J u b i l ä u m .  Würdigung der 

wissenschaftlichen Arbeiten J . HaNUS’, Professor für analyt. u. Nahrungsmittelchemie 
an der Tschech. Hochschule in Prag, zu dessen 70. Geburtstag am 13/1. 1942. (Chem. 
Listy Vedu Prümysl 36. 33—34. 10/2. 1942.) R o t t e r .

Josef Spousta, E i n e  H a n d v o l l  E r i n n e r u n g e n  z u m  7 0 .  G e b u r t s t a g  P r o f .  I n g .

D r .  H a n u s ’ . (Ygl. vorst. Ref.) Erinnerungen aus der Lehrtätigkeit J. H anuS '. (Chem. 
LiBty Vedu Prümysl 36 . 34-—35. 10/2. 1942.) R o t t e r .

A. Jilek, D i e  S c h u l e  H a n u s '  u n d  o r g a n i s c h e  R e a g e n z i e n .  (Vgl. vorst. Ref.)' Die 
Arbeiten J. H a n u S’ auf dem Gebiete der organ. Reagenzien. Allg. Darstellung. (Chem. 
Listy VSdu Prümysl 3 6 . 36—38. 10/2 . 1942.) R o t t e r .

J. Bulif, P r o f .  I n g .  D r .  J o s e f  H a n u s  a l s  V o r s i t z e n d e r  d e r  K o m m i s s i o n  f ü r  d i e  

H e r a u s g a b e  d e s  C o d e x  a l i m e n t a r i i .  (Vgl. vorst. Ref.) Würdigung J. H a n u S ’ als Vor
sitzender der Kommission u. deren Tätigkeit u. Zweck. (Chem. Listy VSdu Prümysl 36. 
41. 1 0 /2 .1 9 4 2 .)  R o t t e r .

—■, P r o f e s s o r  D r .  F r i t z  H o f m a n n  z u  s e i n e m  7 5 .  G e b u r t s t a g e .  Entw. des synthet. 
Kautschuks aus Isopren, Butadien u. dessen Derivaten. (Kunststoff-Teehn. u. Kunst- 
stoff-Anwend. 11. 331. Dez. 1941.) SCH EIFELE.

—, Z u m  7 0 .  G e b u r t s t a g  v o n  G e o r g  L o c k e m a n n .  Kurze Würdigung seiner wissen
schaftlichen Arbeiten. (Vorratspflege u. Lebensmittelforsch. 4. 525—26. Nov./Dez.
1941. Berlin.) E b e r l e .  

W. Wardlaw, S i r  G i l b e r t  M o r g a n .  1 8 7 0 —1 9 4 0 .  Nachruf auf den am 1/2. 1940
verstorbenen Chemiker G. T. M o r g a n  mit biograph. Einzelheiten u. kurzer Aufzählung 
seiner wissenschaftlichen Arbeitsgebiete u. Erfolge. (J. ehem. Soc. [London] 1941. 
689—97. Okt.) B r a u e r .

V. Cupr, P r o f e s s o r  D r .  W .  J .  M ü l l e r .  N a c h r u f  f ü r  d e n  P r o f e s s o r  a n  d e r  W ie n e r  
T echn . H o c h s c h u le  W .  J .  M Ü L L E R . (C h e m . L i s t y  V ö d u  P r ü m y s l  3 6 .  51 — 5 2 . 1 0 /2 .
1942.) R o t t e r .  

Max Bodenstein, W a l t h e r  N e r n s t .  2 5 / G .  1 8 6 4  b i s  1 8 / 1 1 . 1 9 4 1 .  N a c h r u f  a u f  d e n
am 18. Nov. 1941 verstorbenen Physiker. (Ber. dtsch. chem. Ges. 7 5 .  Abt. A. 79—104. 
3/6. 1942.) G o t t f r i e d .

Paul Günther, W a l t h e r  N e r n s t .  Nachruf u. Würdigung. (Forsch, u. Fortschr. 18. 
82—83. 1.—10/3. 1942. Berlin, Univ.) P a n g r i t z .

Austin M. Patterson, W i l l i a m  A l b e r t  N o y e s ,  1 8 5 7 — 1 9 4 1 .  Nachruf u. Würdigung 
des bedeutenden ameriknn. Chemikers. (Science [New York] [N. S.] 94. 477—79. 21/11.
1941.) P a n g r i t z .

Gerald T. Moody und W. H. Mills, S i r  W i l l i a m  J .  P o p e .  1 8 7 0 —1 9 3 9 .  Lebens
lauf u. Würdigung seiner wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, bes. auf dom Gebiet 
der Stereoehemie u. der Entdeckung opt.-akt. Verbb. von N, S, Se u. Sn. (J. chem. Soc. 
[London] 1941. 6 9 7 — 7 1 5 . Okt.) B u s c h .

—■, P r o f e s s o r  D r .  P o s s a n n e r  v .  E h r e n t h a l .  Nachruf auf Prof. Dr. P os SAN NF, R 
V. E h r e n t h a l ,  geb. am 27 /1 . 1879 zu Wien, gest. am 2 0 /2 . 1942. Leiter der papier- 
techn. Abteilung der Papicrmachersehulo in Köthen. (Papierfabrikant 40. 33 . 7 /3 .
1942.) F r i e d e m a n n .

—, E i n  J a h r h u n d e r t s t a q .  B r a u e r  C a r l  J a c o b s e n .  (Bryggeritid. 4 5 -  25—29. März
1942.) E. M a y e r .

A. Mittasch, Ü b e r  R o b e r t  M a y e r s  B e z i e h u n g e n  z u  C h e m i k e r n .  (Chemiker-Ztg. 66 .
i — 6. 7/1. 1942. Heidelberg.) S k a l i k s .

A. Kufferath, F .  F .  R u n g e ,  e i n  g r o ß e r  C h e m i k e r  d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s .  Kurze 
Lebensbeschreibung u. Würdigung anläßlich der 75. Wiederkehr seines Todestages 
am 25. März 1942. (Zellwolle, Kunstseide, Seide 4 7 .  137—39. März 1942.) P a n g r i t z .

—, F e r d i n a n d  R u n g e ,  A .  W .  v o n  H o f m a n n  u n d  d i e  T e e r f a r b e n c h e m i e .  Kurzer 
Rückblick auf die Entw. der Teerfarbenchemio anläßlich des 75. Todestages von 
P. Runge am 27. März u. des 50. Todestages von A. W. v. H ofmann am 5. Mai d. J j  
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u. Würdigung der diesbzgl. Arbeiten beider Chemiker. (Chem. Industrie 65. 70—71. 
Mai 1942.) ' P a n g r i t z .

Robert Höltje, C l e m e n s  W i n k l e r  u n d  d a s  p e r i o d i s c h e  S y s t e m  d e r  E l e m e n t e .  Lebens
lauf C le m e n s  W i n k l e r s  (1838—-1904) u. Würdigung seiner vielseitigen chem. Lei
stungen, unter denen die Entdeckung des Germaniums als bes. wissenschaftliche Groß
ta t herausragt. Die in großen Zügen dargelegte Entw. der Atomlohre zeigt die außer
ordentliche Bedeutung dieser Entdeckung als Bestätigung der Gültigkeit des period. 
Systems. (Dtseh. Musoum, Abh. u. Ber. 12. 1—22. 1940. Freiborg, Sa.) S trü b in g .

B. Magrini, Ü b e r  d a s  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  W e r k  e i n e s  i t a l i e n i s c h e n  E n z y k l o p ä d i s t e n  

a u s  d e m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  Besprechung des im Jahre 1730 in Neapel erschienenen Werkes 
von G lA C IN T O  G i m m a  über die Physik der Erde, das im Vgl. zu dem damaligen Stande 
der Naturkenntnis einen Rückfall in mittelalterliche Anschauungen darstellt. (Chim. 
Ind., Agric., Biol., Realizzaz. corp. 17. 525—27. Nov. 1941.) H e n t s c h e l .

F. W ratscbko, 1 0 0  J a h r e  m e c h a n i s c h e s  W ä r m e ä q u i v a l e n t .  (Wiener pkannaz, 
Wschr. 75- 155—56. 23/5. 1942.) P o e t s c h .

P. van der W ielen, E i e  G r ü n d e r  d e r  N i e d e r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  

P h a r m a z i e .  2 3 .  A p r i l  1 8 4 2 .  Würdigung der Verdienste von S w a r t  (1807—1847), 
S a r p h a t i  (1813—1866), P a s  (1796—1879), S w a r t w o u t  (1813—1866) u. W a l t e r . 
(1814— 1888). (Pharmac. Weokbl. 79. 305— 16. 18/4. 1942.) G r o s z f e l d .

P. van der W ielen, D e r  E r i n n e r u n g s p f e n n i g  d e r  N i e d e r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  

F ö r d e r u n g  d e r  P h a r m a z i e .  Abb. u. Beschreibung der Denkmünze. (Pharmac. Weekbl.
79. 316—18. 18/4.1942.) G r o s z f e l d .

Axel Jennstad, K u r z e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  ■d i e  G e s c h i c h t e  d e r  P h a r m a z i e .  (Norgcs 
Apotekerforen. Tidsskr. 49. 454—58. 50. 9— 14. 64—69. 1942.) E. M a y e r .

Karel Pejm l, 1 0 0  J a h r e  T h e o b r o m i n .  Geschichte des Kakaobaumes, Entdeckung, 
Erforschung u. Anwendung des Theobromins. (Öasopis ceského Lékârnictva 21. 219 
bis 220. 31/12. 1941.) R o t t e r .

Jindïich Flek, Ü b e r  d i e  f r ü h e r e  A l a u n -  u n d  V i t r i o l i n d u s t r i e  i m  P i l s e n e r  L a n d .  

Vortrag über die Geschichte des Alauns u. Vitriols u. eine in der Gegend von Pilsen 
um 1870 bestehende industrielle Gewinnungsstätte dieser Produkte. Abb. u. Photo
graphien. Kartenskizzen. (Chem. Obzor 17. 57—63. 30/4. 1942.) R o t t e r .

Charlotte Steinbrucker, D e r  d e u t s c h e  E i n f l u ß  i n  d e r  b ö h m i s c h e n  G l a s m a c h e r k u n s t .  

Kurzer geschichtlicher Überblick. (Diamant 64. 43. 15/3. 1942.) S k a l i k s .
Jorgen Ottosen, H a n s  J o r d t  — e i n e  J a h r h u n d e r t e r i n n e r u n g  a n  d e n  E r f i n d e r  d e s  

T u n n e l o f e n s .  Kurze Lebensbeschreibung m it Wiedergabe von Gutachten über durch- 
geführte Brennverss. m it J o r d t s  „kontinuierlichem Ziegelofen“ . (Kem. Maanedsbl. 
nord. Handelsbl. kem. Ind. 23. 34—37. 1942.) E. M a y e r .

L. Meyer, 1 0 0  J a h r e  A g r i k u l t u r c h e m i e .  J u s t u s  v .  L i e b i g  u n d  d a s  P r o b l e m  d e r  

A u f r e c h t e r h a l t u n g  d e r  B o d e n f r u c h t b a r k e i t .  Die Steigerung der Ernten durch Mineral
dünger träg t im Zusammenwirken m it der Anreicherung des Bodens an Humus zur 
dauernden Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit bei. (Nova Acta Leopoldina [N. F.] 10. 
Nr. 65. 3—28. 1941. Halle, Saale.) Jac o b .

Paul Ehrenberg, Z u r  H e r k u n f t  d e r  B e z e i c h n u n g  B o d e n g a r e .  Der Ausdruck „Boden
gare“ im Sinne von „rechter Fruchtbarkeitszustand“ wurde bereits im Dithmarschen 
Landrecht im 15. Jahrhundert gebraucht. (Forschungsdienst 13. 79—80. 1942. 
Breslau.) Jaco b .

Jan Kofan, Z u r  G e s c h i c h t e  d e s  Q u e c k s i l b e r s .  Histor. Darst. der Hg-Erzeugung. 
Alte Ofentypen. Reproduktionen von alten Darstellungen. (Hornickÿ Vestnik 24 (43). 
29—35. 12/2. 1942. Prag.) ROTTER-

Otto Niezoldi, E i n  g u ß e i s e r n e r  G r e n z p f a h l  a u s  d e m  M i t l e l a l t e r .  Ein bei Schermeisel 
in der Neumark gefundener Grenzpfahl, der in einer Urkunde um das Jahr 1500 zuerst 
genannt wurde, hat ein Gewicht von 76,5 kg, Vierkantform u. verläuft nach unten 
spitz. E r besteht aus einem Eisen m it 2,31 (%) C, 0,03 As, 0,23 Mn, 6,2 P, 0,061 S 
u. 0,43 Si; Ni, Cr, W, Mo, V u. Cu sind nicht vorhanden. Das beschädigte spitze Ende 
erinnert im Bruch an das Gefüge von Spiegoleisen. Es handelt sich o f f e n b a r  um ein 
außerordentlich niedrigschmelzendes u. sehr leicht vergießbares Gußeisen mit einer 
Zus. in  unmittelbarer Nähe des tem . Eutektikums : C—P —Ee mit einem F. bei ca. 950 . 
Das Gefüge besteht aus eutekt. ausgeschiedenen y-Mischkrystallen u. Zementit. 
(Gießerei 29 (N. F. 15). 136—37. 17/4. 1942. Berlin.) Pahl.

A. Portevin, Ü b e r  d i e  H u n d e r t j a h r f e i e r  v o n  D .  K .  T s c h e m o w :  R o l l e  d e r  K r y s t a l l o -  

g r a p h i e  b e i  d e n  A n f ä n g e n  d e r  M e t a l b g r a p h i e .  Kurze Wiedergabe der C. 1941- H- 277J 
referierten Arbeit. (Métaux et Corros. 16 (17). 88—89. Okt. 1941.) G o ttfr ied .
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Ernö Baskai, D i e  T e m p e r a b i n d e m i t t e l  d e r  K u n s t g e s c h i c h t e .  I . u. II. Über die 
physikal.-chem. Grundlagen der Farbenbindemittel der mittelalterlichen Malerei. 
(Technika [Budapest] 2 3 .  7 8 —83. 123—28. 1942.) H u n y a e .

Heinrich Härdtl, D i e  g e s c h i c h t l i c h e  E n t w i c k l u n g  d e s  S e i d e n b a u e s  i m  b ö h m i s c h -  

m ä h r i s c h e n  R a u m ,  i n s b e s o n d e r e  i m  S u d e t e n g a u .  Mit Schrifttumszusammenstellung. 
(Z. angew. Entomol. 2 8 .  584—612. Febr. 1942.) P a n g r i t z .

Theodor Heuss, J u s tu s  v .  L ie b ig . V o m  G e n iu s  d .  F o r s c h u n g .  H a m b u r g :  H o f f m a n n  u . C a m p e .
1942. (94  S .) 8° =  G e is tig e s  E u r o p a .  R M . 1 .80 .

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
R. W. Pohl, Z u r  D e f i n i t i o n  d e r  L o s c h m i d t s c h e n  Z a h l .  Nach einleitender klarer 

Definition der Begriffe der spezif. Mol.-Zahl, des Mols, der Gaskonstante macht Vf. 
auf einige unklare u. zu Mißverständnissen führende Bezeichnungen aufmörksam, 
wie sie in der Praxis leider recht häufig üblich sind. Bei richtiger Verwendung des 
Molbegriffes ist die LosCHMiDTsche Zahl nur ein anderer Name für die spezif. Mol.- 
Zahl N i -  Es gilt die Beziehung: N j ,  —  [6,02-1023]/[(Jf) Gramm], wobei ( A l )  das Mol.- 
Gew. des untersuchten Stoffes bedeutet, also wie das At.-Gew. (A ) eine dimensionslose 
Zahl ist, z. B. [ M )  —  2,016 für H 2 oder 32,00 für 0 2. Der Nenner , , { M )  Gramm“ in 
der obigen Gleichung ist das Grammol. oder das Mol u. wird als individuelle ehem. 
M.-Einheit benutzt. Der mißverständliche Gebrauch des Wortes Mol führt bes. bei 
der Definition der BoLTZMANNschen Gaskonstanten zu Unklarheiten. Eine Tabelle 
gibt Zahlenwerte, Dimensionen u. exakte Definitionen. (Physik. Z. 4 3 .  125—28. April
1942. Göttingen, Univ., Physikal. Inst.) N i t k a .

J. N. Frers, Ü b e r  e i n  n a t ü r l i c h e s  p e r i o d i s c h e s  S y s t e m  d e r  V e r b i n d u n g e n .  3. Mitt. 
(2. vgl. C. 1 9 3 9 .  II. 581.) Vf. vergleicht seine Elektrovalenzregel als Ordnungsprinzip 
der Verbb. mit dem Begriff der Durchdringungskomplexe u. der zugehörigen Elektronen
theorie von P a u l i n g .  Es ergeben sich trotz verschied. Grundsätze für beide Regeln 
in vielen Fällen gleiche Ergebnisse. In  einer tabellar. Zusammenstellung der Ergebnisse 
röntgenograph. Strukturbestimmungen geeigneter Substanzen, zumeist Komplexverbb., 
wird gezeigt, daß auch ehem. gleichartige Liganden einer Komplexgruppe in festen 
Salzen im allg. n i c h t  gleiche Abstände vom Zentralatom besitzen. Diese Abstände 
variieren vielmehr gruppenweise ein wenig m it den verschied. Niveaus der an der be
treffenden Bindung beteiligten Elektronen, u. die Unterteilung der Abstände stimmt mit 
der quantenmäßigen Unterteilung der äußeren Elektronenhülle des vom Vf. in seinem 
natürlichen Syst. definierten „Bezugselementes“ (vgl. 1. M itt., C. 1 9 3 0 . 1. 1737) für das 
betreffende Komplexion überein. (Z. anorg. allg. Chem. 2 4 9 .  281'—92. 29/4. 1942. 
Hamburg, Univ., Chem. Staatsinst.) B r a u e r .
* F. A. Matsen und J. Y. Beach, G e s c h w i n d i g k e i t  u n d  M e c h a n i s m u s  d e r  P h a s e n 

ä n d e r u n g e n  i n  b i n ä r e n  G e m i s c h e n  v o n  A l k a l i h a l o g e n i d e n .  Mit Hilfe von Pulveraufnahmen 
werden die zeitlichen Veränderungen bei 400—700° an den folgenden bin. Systemen in 
äquimol. Verhältnis untersucht: KCl-KBr; NaCl-NaBr; NaCl-KCl. Bes. W ert ist auf 
sorgfältigen Ausschluß der Luftfeuchtigkeit zu legen, da durch ihrem Einfl. bei KCl-KBr 
u. NaCl-NaBr auch ohne Erwärmen feste Lsgg. entstehen. In  den Röntgenogrammen 
treten keine neuen charakterist. Linien auf. Aus der Linienverschiebung ergibt sich, 
daß die K+- u. Cl~-Ionen in  den KBr-Krystall weit schneller einwandem als die K+- u. 
Br~-Ionen in den KCl-Krystall. Feste Lsgg. im Syst. NaCl-KCl sind nur bei höherer 
Temp., oberhalb 480°, stabil. E in zweckmäßiges Verf. zur Herst. einer solchen festen 
lag. wird beschrieben. (J. Amer. chem. Soc. 6 3 .  3470—73. Dez. 1941. Princeton, 
N.J.) _ H e n t s c h e l .

Wilhelm Schröder, D i e  U m w a n d l u n g s -  u n d  R e a k t i o n s v o r g ä n g e  v o r  u n d  w ä h r e n d  

d e r  B i l d u n g  v o n  Z i n k e i s e n s p i n e l l  a u s  c a r b o n a t h a l t i g e m  ß - Z i n k h y d r o x y d  u n d  y - E i s e n -  

h y i r o x y d .  I. D a s  t h e r m i s c h e  V e r h a l t e n  v o n  ß - Z i n k h y d r o x y d .  M itbearbeitet von Hans 
Schmäh. Fragestellung u. Vers.-Methoden entsprechen den C. 1 9 4 1 . 1. 1390 u. 2511 
referierten Arbeiten. Die Komponenten der m it dem Emaniervermögen untersuchten 
Spinellbldg. sind y-FeOOH u. /i-Zn(OH),. — Es wird zunächst nur das Verb', des mit 
Radiothor indizierten Zn(OH), für sich allein beim Erhitzen beschrieben. Das ver
wendete, mit N H j gefällte Präp. erweist sich röntgenograph. u. mkr. ident, m it dem 
p Zn(OH)2 von F e i t k n e c h t ,  besitzt aber einen absichtlich eingebauten Anteil von 
einigen °/0 bas. Carbonat, da völlig C 02-freies Hydroxyd sich nicht ausreichend stark

*) Schwerer W asserstoff vgl. S. 498 u. 499.
**) Mechanismus u. K inetik  von R kk. organ. Verbb. s. S. 512—515.
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indizieren läßt (vgl. auch CdC03, C. 1 9 4 1 .1. 2511). Es werden die früher beschriebenen 
L T -  u. AS'-Kurven vom Ausgangsmaterial, sowie LT-K urven von dem auf 1100° vor
erhitzten Präp. aufgenommen. Ferner werden ergänzende röntgenograph. u. ehem. 
Unterss. (Abgabe von C 02 u. H 20) beschrieben. — Als Gesamtbild ergeben sich die 
aufeinanderfolgenden Vorgänge: Abgabe von Adsorptionswasser bis 100°; Zerfall des 
Hydroxyds m it PH2O =  1 a t bei 120°; Carbonatzerfall m it PCO2 =  1 a t bei 255"; 
Rekrystallisation des frisch gebildeten ZnO bis 450° m it zunehmender Geschwindigkeit, 
aber noch bis 1000° zu verfolgen, kein „Verglimmen“ ; Ausheilung der Gitterdefekte 
500—850°; Platzwechselbeginn »850°. In  Übereinstimmung m it der Literatur konnte 
bis 1100° keine merkliche Verflüchtigung oder Dissoziation von ZnO beobachtet werden. 
(Z. Elektrocbem. angew. physik. Cbem. 48. 241—54. Mai 1942. S tuttgart, Techn. Hoch
schule, Labor, f . anorgan. Chemie.) B katjer.

J. B. Ram sey, Roy Sugimoto und Howard De Vorkin, K i n e t i k  d e r  R e a k t i o n  

z w i s c h e n  d r e i w e r t i g e m  V a n a d i u m  u n d  S a u e r s t o f f .  Wegen ihrer Bedeutung für die Auf
klärung des Mechanismus einer induzierten Katalyse wurde die Rk. zwischen V+++ 
als Perchlorat u. 0 2, die als Bruttork. nach 4 V+++ +  0 2 +  2 H 20  ->- 4 VO++ -f 4H+ 
verläuft, m it u. ohne Ggw. von Cu++ bei 25° durch T itration m it Jodatlsg. genauer 
untersucht, nachdem sich herausgestellt hatte, daß m it gewöhnlichem dest. W. infolge 
darin enthaltener Cu-Spuren keine übereinstimmenden Werte für die Rk.-Gesekwindig- 
keitskonstanten k  erhalten werden konnten. Es ergibt sich, daß bei Abwesenheit von 
Cu k  der Konz, an V+++ u. dem 0 2-Partialdruck direkt, der Konz, an HC104 umgekehrt 
proportional ist. In  Ggw. von Cu wurde k  jedoch vom 0 2-Druck unabhängig gefunden, 
u. ferner wurde ein sonst nicht auftretender geringer positiver Salzeinfl. beobachtet; im 
Bereich einer Cu-Konz. von 1—5-IO-5 besteht außerdem Proportionalität zwischen der
selben u. den gefundenen ¿-Werten. Auf Grund einiger Messungen der ¿-Werte der 
unkatalysiorten u. der durch Cu katalysierten Rk. bei 35, 40 u. 45° ergibt sich für erstere 
eine Aktivierungsw'ärme von 20 100 u. für letztere von 17 200 cal, während die Temp.- 
Koeff. in  boiden Fällen wenig verschied, sind (2,7 bzw. 2,6). Die bei den ¿-Bestimmungen 
ohne Cu beobachtete Induktionsperiode wird durch die Annahme erklärt, daß nur der 
an Staubteilchen adsorbierte 0„ eine oxydierende Wrkg. besitzt. Eine Entscheidung, 
ob als Zwischenstufe V(OH)4+ u. H 20 2 oder VO++ u. H 0 2 auftreten, kann noch nicht 
getroffen werden. Es ist bemerkenswert, daß die beiden „nichtoxyd.“  Oxydationsmittel 
0 2 u. Cu++ ebenso wie J 2 nur m it dem hydrolysierten dreiwertigen V, dem Ion V(0H)t+ 
m it meßbarer Geschwindigkeit reagieren, obwohl dieses nur einen sehr geringen Bruch
teil der in  den sauren Lsgg. vorhandenen V+++ ausmacht. (J. Amer. ehem. Soc. 63. 
3480—86. Dez. 1941. Los Angeles, Cal., Univ.) H e n t sc h e l .

O- M- Todes und B. N. Karandin, T h e o r i e  d e r  W ä r m e e x p l o s i o n .  IV. U n t e r s u c h u n g  

d e r  W ä r m e a b g a b e  i n  g e s c h l o s s e n e n  G e f ä ß e n  z u m  Z w e c k  d e r  F e s t s t e l l u n g  v o n  E x p l o s i o n -  

k o n s t a n t e n .  (Äypiiax 'binuuecKoS X um uh  [J. physik. Chem.] 14. 1447—55. 1940. — 
C. 1941. II . 1588.) K le v e r .

N. W . Tokarew und N. I. Nekrassow, A b h ä n g i g k e i t  d e r  D r u c k z u n a h m e  b e i  d e r  

E x p l o s i o n  v o n  d e n  A n f a n g s b e d i n g u n g e n .  (JKypuaji <I>u3itiecK0K X umuii [J. physik. 
Chem.] 14. 513—20. 1940. — C. 1941. I. 1780.) G e r a s s i m OFF.

A. B. Nalbandjan, P h o t o c h e m i s c h e  O x y d a t i o n  v o n  S c h w e f e l k o h l e n s t o f f .  (Vgl.
C. 1940. I I . 1982.) (Vorl. M itt.) E in Gemisch von CS2 u. 0 2 wurde der Bestrahlung 
m it einer H 2-Röhre bei Raumtemp. u. 80° unterworfen." Am Druckabfall wurde beob
achtet, daß eine Oxydationsrk. ein trat. Bei 80° ist die Rk.-Geschwindigkeit um ein 
Vielfaches größer. Rk.-Zentren müssen die Zerfallsprodd. CS u. S sowie durch photo- 
chem. Spaltung von 0 2 gebildete O-Atome sein. Ferner wurde festgestellt, daß solche 
Bestrahlung die Grenzen der Selbstentzündung um einige Zehnergrade herabsetz t, 
(HCypiiaji dhiäuuecKofi X um uii [J. physik. Chem.] 14. 598. 1940. Leningrad, Akad. d. 
Wissensch., Inst. f. Chem. Physik.) GERASSIMOFF.

Katharine S. Love und P. H. Emmett, D e r  k a t a l y t i s c h e  Z e r f a l l  v o n  A m m o n i a k  

a n  E i s e n k a t a l y s a t o r e n  f ü r  d i e  A m m o n i a k s y n t h e s e .  Der N H 3-Zerfall wird an 3 p ro m o to r
haltigen Eisenkatalysatoren (Kr. 931 m it 21,3%  A120 3 +  1,59% K 20 ; K r .  954 mit 
10,2% A120 3 u .  Nr. 973 m it 0,15% A120 3) in Mischungen von H 2, N2 u. NH3 in ähnlicher 
Weise wie bei den Verss. von W i n t e r  (C. 1931. H . 2416) im strömenden Syst. u n te r
sucht. In  einigen Verss. wird N2 auch durch He ersetzt; einige Verss. werden zum lgj- 
m it den WiNTERschen Daten an Fe auf Tonerde als Träger durchgeführt. Die K in e tik  
der Rk. is t an K atalysator 931 ganz verschied, von derjenigen an den beiden ande ren  
Katalysatoren, die nur eine Promotorkomponente enthalten. Im  ganzen V a ria t io n s 
bereich der Temp. (335—430°) u. Gaszus. is t die Rk. an K atalysator 931 in n e rh a lb  
der Vers.-Gonauigkeit proportional (pNHa)0’6/ ! ? ^ ) 0’85 m it einer scheinbaren Akti
vierungsenergie von 45,6 ±  2,0 kcal. Nach Umwandlung des Fe in Fe4N ergibt sich
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bei einer Gaszus., bei welcher keine Red. des Nitrides ein tritt, eine Aktivierungsenergie 
von 53kcal; ebenso steigert Sinterung des K atalysators. bei 550° die Aktivierungs
energie etwas (47,4-—50 kcal), während an Fe3N-Fe2N-Mischphase 42 kcal gefunden 
werden. Die Rk.-Geschwindigkeit an K atalysator 954 ist zwischen 400 u. 425° dem 
Ei-Partialdruck direkt u. dem NH3-Partialdruck umgekehrt proportional, während 
die scheinbare Aktivierungsenergie fast Null ist. Bei höheren u. niedrigeren Tempp. 
nähert sich die K inetik mehr der an Katalysator 931. Die Ergebnisse mit K atalysator 973 
sind ähnlich denen an K atalysator 954. Die Verss. zeigen, daß NH3-Synth. u. -Zerfall 
an Je komplizierter sind, als bisher angenommen wurde. Während sich die Ergebnisse 
an Katalysator 931 m it Hilfe der Vorstellungen von T e m k in  u. P y s h e w  (C. 1 9 4 1 .  
L 2350) erklären lassen, ist dios für die beiden anderen Katalysatoren nicht möglich. 
Ab mögliche Erklärung wird angenommen, daß in  diesen Eällen die K atalysator
oberfläche bei tieferen Tempp. mit NH- oder NH2-Radikalen bedeckt ist (vgl. hierzu 
auch B r a u n a u e r  u. E m m e t t ,  C. 1 9 4 0 .  H . 2995) u. erst bei höheren Tempp. in  eine 
Fe-N-Oberfläche übergeht. ( J .  Amer. ehem. Soe. 6 3 .  3297—3308. Dez. 1941. Belts- 
ville, Md., U. S. Dep. of Agricult., Bur. of P lant. Ind., Eertilizer Res. Divis.) R e i t z .

R. van Ganse, U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  U l t r a s c h a l l .  I. Ä n d e r u n g  d e r  F o r t p f l a n z u n g s -  

G e s c h w i n d i g k e i t  m i t  d e m  D r u c k .  Mit einem akust. Interferometer nach P i e r c e  wird 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Ultraschall in trockener, C 02-freier Luft bei 
90, 280, 500 u. 750 mm Hg erm ittelt. F ür die Wellenlänge im offenen Raum bei 0° 
u. 750 mm Hg ergibt sich 7.0 =  2,0074 m, entsprechend einer Frequenz n  —  165 120 ±  
40 Hertz. Die Unabhängige cp  —  n / p  ist bei 750 mm Hg 0,17, bei 400 mm Hg 0,3, 
bei 90 mm Hg 1,35. Die Messungen ergeben zwischen r p  =  0,3 u. 1,35 eine Zunahme 
der Fortpflanzungsgeschwindigkeit um 1,05 ± '0 ,2 % o. (Wis- en natuurkund. Tijdschr.
10. 95—106. 1941. Gent, Univ., Labor, f. Experimentalphysik.) R . K. M ü l l e r .

A. van Itterbeek und R. Vermaelen, M e s s u n g e n  ü b e r  d i e  A b s o r p t i o n  u n d  d i e  

A u s b r e i t u n g s g e s c h w i n d i g k e i t  d e s  S c h a l l e s  i n  l e i c h t e m  u n d  s c h w e r e m  W a s s e r s t o f f  z w i s c h e n  

3 0 0  u n d  6 0 °  K .  Ausbreitungsgesehwindigkeit u. Absorption des Schalles werden in 
H2 u. D2 bei Tempp. zwischen + 20° u. — 90° u. bei verschied. Drucken gemessen. 
Aus den Messungen wird die Relaxationszeit ß  für die Rotationen berechnet. Es zeigt 
sieb, daß ß  sich umgekehrt m it dem Druck ändert. F ür H , is t ß  bei Zimmertemp. 
u. 1 at gleich 2• 10-8  Sek.; m it sinkender Temp. wächst ß  zunächst leicht bis ca. 90° K, 
stärker bei weiterer Temp.-Abnahme (11-IO” 8 Sek. bei 65°K). F ür D2 nimm t ß  

gleichmäßig mit sinkender Temp. von ca. 1,5-10-8  Sek. bei 300° K  auf 0 ,4-10-8  Sek. 
bei 70° K ab. Die erhaltenen Werte werden m it den theoret. mittleren Relaxations
zeiten verglichen, die dem Übergang eines Mol. von einem Rotationsniveau in  das 
nächst höhere entsprechen. Experiment u. Theorie sind im Einklang. (Physica 9 .  
345—55. März 1942. Löwen, Physikal. Labor.) R u d o l p h .

I. G. Mikhailov, U l t r a s c h a l l g e s c h w i n d i g k e i t  i n  w ä s s e r i g e n  M i s c h u n g e n  e i n i g e r  

o r g a n i s c h e r  F l ü s s i g k e i t e n .  Von den Gemischen G H s O H  (I) +  W. (II), A c e t o n  (III) +  II, 
E s s i g s ä u r e  (IV) +  II, P y r i d i n  (V) +  II u. A n i l i n  (VI) +  IV wurde bei 15— 25° jo 
über den ganzen Konz.-Bereich die Ultraschallgeschwindigkeit v  für die Frequenzen 
5596 u. 4967,5 kHz gemessen. Ergebnisse: Im Syst. I +  II steigt v  von 1500 m/Sek. 
von reinem II auf 1569 (c, =  25 Gewichts-%) u. fällt dann bis 1113 für reines I ab. 
Auch bei den Systemen III +  II, IV +  II u. V +  II geht v  durch ein Maximum, 
das bei etwa 25% III bzw. 21%  IV bzw. 55% 'V  liegt. Die «-Werte für' die reinen 
Komponenten III, IV u. V sind 1134 bzw. 1158 bzw. 1436. Im Syst. VI +  IV fällt v  

von 1671 (reines VI) etwa gleichförmig ab, nur bei c,v =  30%  liegt ein Wendepunkt. 
Diese Werte werden m it der Konz.-Abhängigkeit der D., des adiabat. Kompressibilitäts- 
koeff. a  u. der Viscosität der gleichen Mischungen (mit Ausnahme des Syst. III +  II) 
verglichen. Auffallend ist, daß v  für die gleichen c-Werte ein Maximum hat, für die a  

durch ein Minimum geht. Bei den anderen Größen besteht kein erkennbarer Zusammen
hang. Der Verlauf von v  u. a  wird auf das Wirken der zwischenmol. Kräfte zurück
geführt, so daß dieses Problem auch durch Messen von v  aussichtsreich bearbeitet 
'verden kann. (C. R . [Doklady] Acad. Sei. URSS 3 1  (N. S. 9). 324—26. 10/5. 1941. 
Leningrad, State Univ., Inst, of Physics.) FUCHS.

I. Pomerantschuk, Ü b e r  d i e  S c h a l l a b s o r p t i o n  i n  D i e l e k t r i k e n .  Wenn iSbnax. (#, <p) 

die maximale Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles in einer durch die Winkel & ,  c p  

bczeichneten Richtung, f  der Impuls des Phonons u. Vf  die Gruppengeschwindigkeit 
Kurzwelliger Phononen ist, dann ist ¿W x. (#,<?>)/=  / F f  (I) die Bedingung dafür, 
daß die Schallabsorption in Dielektriken durch Anharmonie bestimmt ist. Ob I  bei 
allen oder auch nur bei den meisten Dielektriken erfüllt ist, bleibt dahingestellt. Die 
Lmp.-Abhängigkeit der Schallabsorption muß keinen universellen Charakter für alle 
Dielektriken aufweisen. Vf. erörtert die Temp.-Abhängigkeit der Schallabsorption
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bei Krystallen, bei denen I nicht gilt. (JKypnajr 3KciiepHMeHTa.Tr.noK 11 TeopenniecKoii 
'I>H 3hkii [J. exp. theoret. Physik] 1 1 .  455—62. 1941. Moskau, Akad. d. Wiss., Physikal, 
Inst.) R .  K. M ü l l e r .

N. G. Neuweiler, D e r  U l t r a s c h a l l  u n d  s e i n e  V e r w e n d u n g  f ü r  d i e  W e r k s t o f f p r ü f u n g .  

Zusammenfassende Darstellung. Beschreibung der Ultraschallerzeuger (bes. auf 
magnet. u. piezoelektr. Grundlage). Erklärung des piezoelektr. Effektes. Sehall- 
ausbeitung in Gasen, Eli. u. festen Stoffen. Aufzählung einiger der Wirkungen des 
Ultraschalls. Anwendung von Ultraschall zur Werkstoffprüfung; eine hierfür geeignete 
App. sowie die m it der Meth. verbundenen Schwierigkeiten werden besprochen. 
„Zusammengefaßt kann man sagen, daß die Anwendung des Ultraschalls für die Werk
stoffprüfung wohl auf große Schwierigkeiten stößt, daß jedoch keine prinzipiellen 
Hindernisse vorhanden sind, welche von vornherein die Entw.-Eähigkeit dieser Prüf- 
meth. in Frage stellen würden.“ (Schweiz, techn. Z. 1942. 155—65. 26. März 1942. 
Genf.) ■____________  F u c h s .

Ira Remsen, E in le i t u n g  in  d a s  S tu d iu m  d e r  C h em ie . ( I n t r o d u c t io n  to  t h e  s tu d y  o f  ehem istry, 
d t . ) .  N e u  b e a r b .  u .  h c ra u s g e g e b e n  v .  H a n s  R e ih le n .  12. d u rc h g e s .  u .  v e rb .  A u fl. Dresden 
u .  L e ip z ig :  S te in k o p f f .  1942 . (X V I ,  33 0  S .)  g r .  8 ° . R M . 10 .— .

Heinrich Winter, P h y s ik  u . C h em ie . L e i t f .  f ü r  B e rg s c h u le n . 4 . A u f l .  B e r l i n : Springer-Verlag.
1942. (V I I ,  167 S .)  g r .  8». B M . 3 .9 0 .

Aj. Aufbau der Materie.
E. Schrödinger, D e r  A u f b a u  d e s  U n i v e r s u m s  u n d  d e r  A u f b a u  d a r  M a t e r i e .  So 

wie man in der Atomphysik als den kleinsten überhaupt vorkommenden Abstand 
den Abstand zweier Protonen voneinander (etwa 3 ’IO-13 cm) ansehen kann, so besteht 
in der Astronomie bei Annahme eines sphär. Raumes ein größtmöglicher Abstand 
zwischen zwei Gestirnen, der gleich dem halben Umfang dieses sphär. Raumes ist. 
Vf. zeigt nun im Anschluß an Überlegungen von E d d in g to n , daß das Verhältnis 
dieser beiden größten u. kleinsten Größen im W eltall in  einer einfachen Beziehung 
zur gesamten M. im (endlichen!) Universum steht; diese M., die als Gesamtzahl der 
Protonen ausgedrückt wird u. etwa den W ert 1080 hat, berechnet sich aus anderen 
Überlegungen zu demselben W ert, was diesen Überlegungen als starke Stütze ihrer 
Richtigkeit dient. (Bull. Soc. philomath. Paris 1 2 3 .  26—30. 1941.) N itka.

W. Rudnitzki, Ü b e r  U m w a n d l u n g e n  v o n  E l e m e n t a r t e i l c h e n .  Bei Annahme der 
Hypothese von Y u k a w a , wonach das Meson in Elektron u. Neutrino zerfällt, müßte 
das Neutrino ein magnet. Moment aufweisen, das A nuneutrino ein solches von ent
gegengesetztem Vorzeichen. Weiter folgt aus der Hypothese von Y ukaw a eine 
We hselwrkg. zwischen Neutrinos u. Elektronen durch die Mesonen, wobei sich die 
leichten Teilchen analog den schweren verhalten würden. Vf. leitet hieraus die Existenz 
von Antiprotonen u. Antineutronen ab. Es werden verschied. Umwandlungen von  
Elementarteilchen erörtert. (JK yp irax  O K C iiepU M ein-ajiiioK  u TeopC TiiuecK oft <I>u3hku [J. 
exp. theoret. Physik] 1 1 .  382—84. 1941. Jekaterinburg [Swerdlowsk], Akad. d. 
Wiss.) R. K. M ü l l e r .

J. M. Jauch, B e m e r k u n g e n  z u m  S l r e u p r o b l e m  i n  d e r  E l e k t r o n e n p a a r i h e o r i e .  Bei 
spinunabhängiger Kopplung hat die Elektronenpaartheorio der Kemkräfte vor der 
Y u k AM'Aschen Mesonentheorie den Vorzug, daß sich dio K em kräfte ohne Störungs
theorie durch die Hauptachsentransformation einer quadrat. Form berechnen lassen 
(vgl. C. 1 9 4 2 .  II. 5). Der Energieunterschied zwischen Singulett- u. Triplottzustand 
des Deuterons fordert aber einen beträchtlichen Anteil spinabhängiger Kräfte. Es 
müssen daher auch spinabhängige Kopplungen berücksichtigt werden, wofür aber die 
Meth. der Hauptachsentransformation keine exakten Lsgg. mehr gibt. Vf. diskutiert 
diese Schwierigkeiten einer exakten Behandlung an Hand der Streuung von Elektronen 
an schweren Teilchen. Die Ursache für diese Schwierigkeiten zeigt sich in dem Auf
treten von unelast. Streuprozessen m it Elektronenpaarerzeugung. F ür derartige Streu
prozesse wird der W rkg.-Querschnitt durch eine störungstheoret. Rechnung 2. Ordnung 
abgeschätzt. E r ist für die spinunabhängigen Kopplungsansätze exakt gleich Null. 
(Helv. physica Acta 1 5 .  221—32. 8/5. 1942. Zürich, Eidgen. Techn. Hochsch., Physikal. 
Inst.) N i t k a .

A. Pais, Ü b e r  d i e  e l e k t r i s c h e  L a d u n g s s t r o m d i c h t e  e i n e s  A t o m k e r n s y s t e m s .  In der 
sogenannten gemischten Mesonentheorie werden die Atomkemkräfte teilweise auf 
ein rein vektorielles, teilweise auf ein pseudoskalares Mesonenfeld zurückgeführt; 
auf diese Weise gelingt eine hinreichende Anpassung der theoret. Vorstellungen an die 
experimentellen Ergebnisse über den radioakt. /?-Zerfall u. über die Atomkernkräfte. 
Vf. berechnet für ein Atomkemsyst., in dem die K räfte geringer Reichweite mit Hilfe
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der gemischten Mesonentheorie bestimmt werden, den projektiven Energie-Moment
tensor; daraus kann Vf. die elektr. Ladungsstromdiehte des Syst. ermitteln. Die W erte 
für die elektr. Dipol- u. Quadrupolmomente u. für das magnet. Dipolmoment werden 
angegeben. (Physica 9. 407—21. April 1942. Utrecht, Rijks-Univ., Physikal. 
Labor.) _ _  ̂ N i t k a .

P. P. Paw inski, Ü b e r  d i e  W i n k e l v e r t e i l u n g  d e r  P r o t o n e n  b e i m  P h o t o z e r f a l l  e i n e s  

D e u t e r o n s . Vf. untersucht den Einfl. der Dipolglieder der Keimkräfte unter Berück
sichtigung des Quadrupolmoments der Deuterons u. Korrektur für das magnet. Moment, 
ln einem Anhang -werden die Spinwinkelfunktionen u. die Matrizenelemente behandelt. 
(/Kypna.1 DKCiiepuiieHTMLiioH u TeopexiiaecKOH «Iüishkii [J. exp. theoret. Physik] 1 0 .  
846—56. 1940. Leningrad, Univ., Physikal. Inst.) R . K . M ü l l e r .

William E. Frye, E i n e  B e s t i m m u n g  d e s  A t o m f e l d e s  d e s  B r o m a t o m s  a u s  E l e k l r o n e n -  

Slreumessnngen. Aus der Winkelverteilung von elast. gestreuten Elektronen kann auf 
die Feldverteilung des Atoms geschlossen werden. Man kann die experimentell er
mittelten Streukurven entweder unter probeweiser Zugrundelegung eines bestimmten 
atomaren Kraftfeldes analysieren, oder durch Vgl. m it Messungen an Atomen m it ana
loger Elektronenverteilung (z. B. durch Gegenüberstellung der Streumessungen an K r 
mit den Messungen an Br) das Atomfeld berechnen. Vf. benutzt die Meth. von V oss 
der Analyse der Phasenverschiebung der einzelnen Streuintensitäton zur Berechnung 
des atomaren Feldes eines Br-Atoms. Die Störung des Feldes des Br-Atoms durch die 
Bindung im Br2-Mol. wird dabei vernachlässigt; auch werden Austauschenergien, 
die zumal bei niedrigen Energien der Streuelektronen eine Rolle spielen werden, un
berücksichtigt gelassen. Bei höheren Elektronenenergien ist daher die Übereinstimmung 
zwischen Theorie u. Experiment besser als bei niedrigen Energien. (Physic Rev. [2] 6 0 .  
586—88. 15/10. 1941. Chicago, Univ., Ryerson Physical Labor.) N i t k a .

B. S. Dzelepow und A. A. Konstantinov, Ü b e r  d i e  ß - S p e k t r e n  v o n  m M n ,  165Dy 
u n d  1384w. In  Fortsetzung früherer Unteres, wurde mittels magnet. ^-Spektrometers 
das /J-Spektr. des 56Mn aufgenommen, das im Hinblick auf die wegen des gleichzeitigen 
Auftretens von y - Strahlen zu vermutende komplexe Struktur von bes. In te r
esse schien. Der Gasdruck im Spektrometer botrug ca. 1 mm Hg. Die Zählrohrwandung 
hatte eine Dicke von 4,4 p  {Nitrocellulosefilm). Das akt. Mn wurde durch Bestrahlung 
von KMn04 am Cyclotron (langsame Neutronen) hergestellt u. in Form von MnO„ auf 
einen Al-Träger von 10 p  Dicke aufgebracht. Die Mn-Schichtdicke im Spektrometer 
betrug 4,7 bzw. bei manchen Verss. auch nur 2,9 mg Mn /qcm. Die Elektronenabsorption 
in Quelle u. Zählrohrwandung wurde berücksichtigt. F ür das ß-Spektrum des 60Mn 
ergab sich in der T at eine komplexe Struktur. Die obere Grenze der härteren Kompo
nente liegt bei 2800 keV, die der weicheren Komponente bei 800 keV. Das Intensitäts- 
Verhältnis von harter zu weicher Komponente beträgt 1,6. Ferner wurden das ß-Spektr. 
des 158Au u. des 165D y untersucht. Beide Kerne haben ein einfaches ß-Spcktrum. 
Die obere Grenze liegt im Falle des 138Au bei 850 ±  30 keV, im Falle des 165D y bei 
3ISO +  40 keV. Beim 138Au t r i t t  bei ca. 300 keV ein Maximum auf, welches auf 
internal conversion-Elektronen aus der y-Strahlung des 19SAu (Energie dieser y-Strah- 
lung 395 keV) zurückzuführen ist. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. URSS 3 0  (N. S. 9.) 
701—03. 20/3. 1941. Leningrad, Phys.-techn. Inst.) B o m k e .

T. A. Goloborodko und A. I. Leipunski, D e r  S t r e u q u e r s c h n i l t  v o n  8 0 0 - k c V -  

P h o t o n e u t r o n e n  a n  s c h w e r e n  E l e m e n t e n .  In  Fortsetzung ähnlicher Unterss. wurde der 
Streuquerschnitt von zahlreichen Elementen gegenüber RaTh-Be-Photoneutronen, 
die eine Energie von ca. 800 keV aufweisen, sowie gegenüber RaTh-D-Photoneutronen, 
die eine Energie von ca. 200 keV besitzen, mittels Dysprosiumindicators nach Ver
langsamung der Neutronen vor dem Indicator gemessen. Das RaTh-Präp. befand 
sich im Zentrum einer m it Berylliumpulver gefüllten Messingkugel von 5 cm Durch
messer, der Dysprosiumindicator in einer Paraffinkugel von 6 cm Radius. Der Ab
stand zwischen Quelle u. Streukörper betrug 9 cm, der Abstand zwischen Quelle u. 
Indicator 24 cm, so daß die Korrektion gegenüber völlig parallelem Strahlengang 
weniger als 15% ausmachte. Die Ergebnisse der Messungen sind, zusammen m it 
älteren Messungen aus demselben Institu t, die an Rn-Be-Noutronen ausgeführt wurden, 
sowie mit Messungen von A h a l d i ,  R a s e t t i  u . M itarbeitern (C. 1 9 4 0 .  I. 2278), die 
200 keV-Neutronen aus der Rk. G12S +  X2H ->- , 13N  +  0ln benutzten, in  einer Tabelle 
zusammengestellt. Die Messungen, die sich auf 36 Elemente erstrecken, zeigen deut
lich, daß kein einfacher Zusammenhang zwischen Neutronenstreuquerschnitt u. Atom
gewicht besteht. (0. R . [Doklady] Acad. Sei. URSS 3 0  (N. S. 9). 708. 20/3. 1941. 
Charkow, Ukrain., Phys.-tecbn. Inst.) B o m k e .

Otto Hahn, E i n i g e s  ü b e r  d i e  e x p e r i m e n t e l l e  E n t w i r r u n g  d e r  b e i  d e r  S p a l t u n g  d e s  

U r a n s  a u f l r e t e n d e n  E l e m e n t e  u n d  A t o m a r t e n .  Gekürzter Vortrag, in dem dargolegt wird,
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wie auf Grund der Tatsache, daß auch die geringsten Mengen akt. Atomarten sieh 
ehem. genau so verhalten wie wägbare Mengen inakt. Elemente derselben Ordnungs
zahl, die bei der Uranspaltung auftretenden Spaltprodd. nach den Methoden der analyt. 
Chemie identifiziert u. festgelegt werden. Die Leistung der Chemie dabei ist gewaltig; 
entstehen doch be i' der Spaltung des Urans über 80 Atomarten, die 23 Elementen 
zuzuordnen sind. (Forsch, u. Fortschr. 1 8 .  115— 16. 20/4. 1942. Berlin, Univ., Kaiscr- 
Wilhelm-lnst. für Chemie.) K r e b s .

D. E. Hull, F o r m e l n  z u r  A k t i v i t ä t s b e r e d m u n g  r a d i o a k t i v e r  F o l g c p r o d u k l e .  Zur 
schnellen Best. der Radioaktivität, der sich aus einer beliebigen Muttersubstanz ent
wickelnden Folgeprodd., werden Tabellen für die drei radioakt. Reihen gegeben. An 
einem Beispiel wird ihr Gebrauch erläutert. (J. physic. Chem. 4 5 .  1305—12. Nov. 1941, 
Minneapolis, Minn., Univ., Inst, of Techn.) K r e b s .

Antonio Pignedoli, E i n e  e i g e n a r t i g e  B e o b a c h t u n g  ü b e r  d i e  I o n i s a t i o n  v o n  a - T e i l c h e n .  

Vf. stellt die BRAGGsche Kurve über den Zusammenhang der Energie (Reichweite) von 
a-Teilchen m it der Geschwindigkeit der Beziehung von DE B r o g l i e  über den Zu
sammenhang der einem a-Teilchen zuzuordnenden Wellenlänge m it seiner Geschwindig
keit gegenüber u. macht auf einige Besonderheiten dieser Gegenüberstellung, bes. bei 
kleinen Geschwindigkeiten der a-Teilchen, aufmerksam. (Atti Soc. Naturalisti Mate- 
matici Modena 72 ([6] 20). HO—14. 1941. Modena, Univ., Physikal. Inst.) N itk a .

J. Clayund G. Levert, I n t e n s i t ä t  d e r  K o r p u s k u l a r -  u n d  d e r  P h o t o n e n k o m p o n e n t e  d e r  

H ö h e n s t r a J i l e n  a m  M e e r e s s p i e g e l .  Aus dem vertikalen Zählrohreffekt für Einzelstrahlen 
und dem co-Effekt für 2-fach- u. 3-fach-Koinzidcnzen wird unter der Annahme, daß 
die Einzelstöße u. Koinzidenzen von Korpuskularteilchen u. Photonen, letztere mit 
einem W rkg.-Faktor 3%  <  A <  6%  erzeugt werden, die Anzahl der Einzelstöße,
2-fach-Koinzidenzen, Photonen und Korpuskeln auf eine Fläche von 1 qcm senkrecht 
zur Richtung #  als / ,  =  0,054 +  0,625 cos2 <5; / „  =  0,02 -f- 0,51 cos2 <5; I v  =  1,17 + 
4,27 cos2 ö  (A =  3% ); =  0,016 +  0,50 cos2 <5 bestimmt. Mit von 0—90° zunehmen
dem 5 wächst der Quotient aus Photonen durch Korpuskeln von 10 auf 60 an. Die 
In tensität der Strahlen über alle Richtungen wurde zu 1,14 für Einzelstöße je qcm-Min. 
für Korpuskeln zu 0,82 bestimmt. (Physica 9 .  158—68. Febr. 1942. Amsterdam, 
Univ.) _ K o l h ö r s t e r .

L. Jänossy und G. D. Rochester, D u r c h d r i n g e n d e  n i c h t i o n i s i e r e n d e  H ö h e n s l r a h l e n -  teildien. (Vgl. C. 1 9 4 1 .  II. 1121.) Mit einer Koinzidenz- u. Antikoinzidenzanordnung 
winden in Seehöhe Untersuchungen über die nichtionisierende Komponente der Höhen- 
Strahlung ausgeführt. Sie werden dahin gedeutet, daß ein schnelles Neutron beim 
zentralen Zusammenstoß m it einem Proton innerhalb eines Kernes fast sein ganzes
Moment auf das Proton überträgt. Doch kann dieser Prozeß allein nicht die Beob
achtungen völlig erklären, da der umgekehrte Prozeß (Protonen erzeugen Neutronen) die 
Neutronen wieder auftreten ließe. Jedoch könnten schnelle Protonen beim Durchgang 
durch Materie rasch durch Kem-CoULOMB-Felder gebremst werden, wodurch durch
dringende Schauer entstehen. Dies g ibt auch eine Erklärung dafür, daß die Anzahl 
der durchdringenden, Schauer erzeugenden Teilchen von derselben Größenordnung ist 
wie die der neutralen. (Nature [London] 1 4 8 .  531—32. 1/11. 1941. Manchester, Univ., 
Physieal Labor.) K oL H Ö R S T E R .

W . I. W echsler und N. A. Dobrotin, L a n g s a m e  M e s o t r o n e n  i n  k o m i s c h e n  

S t r a h l e n .  (Vgl. C. 1 9 3 9 .  II. 3785; 1 9 4 2 . 1 . 1097.) In  den kosrn. Strahlen liegen 2 Gruppen 
von Teilchen vor, die erheblich schneller ionisieren als schnelle Elektronen. Die eine 
dieser Gruppen wird durch Al bei 0,5—0,8 g/qcm Schichtdicke völlig absorbiert u. ist 
der Teilchenzahl nach zu groß, um verlangsamten Mesotronen zugeschrieben werden 
zu können, vermutlich is t diese Gruppe von sek. Ursprung. Die andere durchdringendere 
Gruppe nimmt von Meeresniveau bis auf 4200 m Höhe mindestens auf das 8—10-fache 
zu, u. steht wohl in Zusammenhang m it der weichen Komponente. Vff. nehmen an, 
daß es sich bei der ersten Gruppe um langsame sek. Mesotronen, bei der zweiten um 
langsame Protonen handelt. Die erste Gruppe ist in Pb weniger absorbierbar als in 
Al. Eine krit. Prüfung der Ergebnisse anderer Autoren führt zur Bestätigung der Ggw. 
langsamer Mesotronen. (HsBecnia: AKageMuu Hayn GCCP. Cepna dbisimecKas [Bull. 
Acad. Sei. URSS, Ser. physique] 4 .  260—65. 1940. Moskau, Akad. d. Wiss-, Phy
sika!. Inst.) R. K. M Ü L LER .

B. Heß und R. Jaeger, Ü b e r  d i e  p r a k t i s c h e  R e i c h w e i t e  d e r  Sekundärelektronen  
r a d i u m ä h n l i c h e r  R ö n t g e n s t r a h l u n g .  Um Voraussagen über die notwendigen Kammer
wanddicken bei Ionisationsmessungen radiumähnlicher Röntgenstrahlen machen zu 
können, werden die maximalen Reichweiten von Rückstoßelektroncn bei Rörtgen- 
strahlen von 25 bis 12,3 XE. gemessen. Die Reichweiten bei einer 1 -M V -Strahlung 
sind immer noch wesentlich kleiner als die bei Radium C. E in Vgl. liefert annähernde
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Übereinstimmung zwischen Messung u. Theorie. (Physik. Z. 4 3 .  117—20. April 1942. 
Berlin-Charlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) P ie p l o w .

C. De Donatis und T. Derenzini, R e fle x io n  vo n  R ö n tg cn stra h len  a n  G o l d s p i e g e l n .  

Einleitend fassen Vff. die theoret. Ergebnisse über die Brechung von Röntgenstrahlon 
nach den Theorien von P r i n s ,  K a l l m a n n  u. M a r k  u . von H ö n l ,  speziell die Dis
persionstheorie, zusammen. Hierbei spielen insbes. die Anomalien des Brechungskoeff. 
in der Nähe einer Absorptionskante eine Rolle. Sodann- beschreiben Vff. eine Vers.- 
Anordnung zur Durchführung derartiger Messungen. Die Vcrss. wurden an einer dünnen 
aufgedampften Au-Folie durchgeführt. F ür den Brechungskoeff. n  bzw. seine Ab
weichung <5 vom Werte 1 nach kleineren Beträgen (n  =  1 — <5) bestimmen Vff. zu 
ô  = 42,4-10~°. Die Messungen beziehen sieh auf die Cu-Afa-Strahlung. (Nuovo Cimento 
[N. S.] 18- 447—57. Dez. 1941. Pisa, Univ., Physikal. Inst.) N i t k a .

D. H. Tomboulian und W illoughby M. Cady, D i e  L - S t r a h l u n g  d e s  S c h w e f e l s .  

(Vgl. C. 1 9 4 1 .  II. 3031.) Die L-Emissionsbando des Schwefels m ir de spektrophoto- 
metr. untersucht, die Linienkontur wurde ermittelt. Sie zeigt ein starkes Maximum 
bei 149 eV, weniger deutliche Strukturen bei 158 eV u. ein breites Maximum bei 136 eV. 
Der Enorgieabfall auf der kurzwelligen Seite ist im Gegensatz zu den metall. Elementen 
der 2. Spalte stufenartig. Infolgedessen konnten die L„- u. L ni-Kanten nicht getrennt 
werden. Die Erscheinungen werden versuchsweise gedeutet. Es besteht kein Anhalts
punkt für den Übergang L,—LIU. (Physic. Rev. [2] 6 0 .  551—53. 15/10. 1941. Ithaca, 
N. Y., Comell Univ.) R i t s c h l .

K. F. Novobatzky, L i c h t b e u g u n g  a n  s c h w a r z e n  S c h i n n e n .  Der KiRCHHOFFsche 
Integralsatz zur näherungsweisen Behandlung der Lichtbeugung an schwarzen Schirmen 
wird durch einen anderen, ähnlichen ersetzt, der Polarisationsbestimmungen zuläßt. 
(Z. Plfysik 1 1 9 .  102—13. 31/3. 1942. Budapest.) R u d o l p h .
* B. Vogel, K o n t i n u i e r l i c h e  E m i s s i o n s s p e k t r e n  d e r  E d e l g a s e .  Es werden die kon
tinuierlichen Emissionsspektren aller Edelgase in Wechselstromentladungen bei Strom
stärken von 10-—150 mAmp. u. Drucken von 10—80 Torr untersucht. Die K ontinua 
von He, Ne, Ar, K r u. X , die von 1800 Â an gemessen wurden, erstrecken sich bis zu 
den langwelligen Grenzen 7550 ±  80, 7450 i  80, 8100 ±  100, 8250 ±  250 bzw. 
9250 ±  250 Â. Der zwischen '4000 u. 6600 A ausgemessene Intensitätsverlauf zeigt 
— für alle Gase ähnlich — 3— 4 Maxima. Die absoluten Intensitäten haben für 
Kr u. X den gleichen W ert, für Ar den 4-fachen, für He den 30-fachen u. für 
Ne den 200-fachen Wert. Abnehmender Druck verschiebt die Maxima nach kurzen 
Wellen; die Intensität nim m t m it dem Druck zu. Ein Einfl. einer- Stromstärke
änderung auf die Intensitätsverteilung ist — wie aus der Unters, an Ar u. K r 
hervorgeht — nicht feststellbar; die Intensität wächst linear m it dem Strom. Die 
Kontinua sind als Strahlungsemission bei Wechselwrkg. angeregter u. unangeregter 
Atome (Mol.-Kontinua) zu deuten. — Bei den prakt. Messungen wurden die erwähnens
werten Beobachtungen gemacht, daß die Elektrodenzerstäubung für Kupfer am 
geringsten ist, u. daß die Neigung zur Einschnürung der positiven Säule m it wachsendem 
Atomgewicht der Edelgase — entsprechend abnehmender Erwärmung der Rohr
wände — zunimmt. (Ann. Physik [5] 4 1 .  196—210. 9/4. 1942. D arm stadt, Techn. 
Hochseh., Physikal. Inst.) R u d o l p h .

Renée Herman und Louis Herman, E n e r g i e v e r t e i l u n g  i m  P h o s p h o r e s c e n z s p e k t r u m  

d e s  S a u e r s t o f f e s .  Vff. regen Sauerstoff, der m it einer Spur N2 verunreinigt ist, mit 
einer nicht kondensierten Entladung von 2000 V an. Die spektrale Energieverteilung 
wurde mit der einer Glühlampe von 2538° absol. verglichen. Aus der Kurve geht hervor, 
daß die Phosphorescenz aus zwei Banden m it Maxima bei 6200 u. 6700 Â besteht. 
Die erste der Banden erstreckt sich von ca. 3900 Â bis ins U ltrarot, während die zweite 
sehr viel schmaler ist. Die beiden Banden scheinen durch verschied. Elektronen- 
sprünge hervorgerufen zu werden. Das Verhältnis ihrer Intensitäten hängt von den 
Anregungsbedingungen ab. Bei höheren Drucken wird die Anregung schwächer u. 
die relative In tensität von B (6700 Â) wächst. Im umgekehrten Fall wächst die In 
tensität von A (6200 Â). Die Farbänderungen m it dem Druck u. m it der Zus. der 
Gase lassen sich unter dieser Annahme deuten. Die In tensität der Bande A verringert 
sich nach kürzeren Wellen hin u. wird bei 3900 Â prakt. null. Diese Grenzfrequenz 
liegt bei den Strukturstörungen, die in der Absorptionsbande des NO, bei 3700 bis 
3800 Ä auftreten. Sie is t auch in Übereinstimmung m it der Quantenausbeute der 
Fluoreseenz. Auf Grund dieser Tatsachen wird die Emissionsbande A dem Mol. N 0 2 
zugeschrieben. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 2 1 4 .  261—63. 9/2. 1942.) L in k e "

*) Spektrum  u. R am anspektrum  organ. Verbb. s. S. 515.
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J. H. Gislof, W. De Groot und T. A. Kröger, D i e  A b s o r p t i o n s s p e k t r e n  v o n  

Z i n k s u l f i d  u n d  W i l l e m i t .  Vff. kommen nach einer Diskussion der in der Literatur be
kannten W erte zu folgenden Absorptionskoeff. des Z n S :  5 -105 (2400 A), 105 (2600 A) 
104 (3200 A), 103 (3400 Ä). Es ist möglich, daß im Gebiet oberhalb von 3400 A der Ab
sorptionskoeff. stark  von der Horst.-Meth. der Krystalle u. der Anwesenheit von Akti
vatoren abhängt. Jedenfalls fällt der Absorptionskoeff. in diesem Gebiet allmählich 
(wenn auch nicht notwendigerweise monoton) ab, u. zwar bis 10 bei 4000 Ä, wie an zwei 
ZnS-Cu-Proben gezeigt wird. In  anderen Fällen, wenn der Aktivator fehlt, kann der 
Abfall noch stärker sein. Im Falle des W i l l e m i t s ,  Zn2S i04, werden die Arbeiten von 
H e r m a n  u . H o f s t a d t e r  (C. 1942. I. 589) als richtig zugrunde gelegt u. bemerkt, 
daß die von ihm zwischen 3000—4000 Ä gefundenen W erte durch Fe hervorgerufen zu 
sein scheinen. Die eigenen Messungen wurden an einer m it ZnS-Pulver bedeckten Quarz
platte durchgeführt, wobei als Bezugsquelle eine gleiche Quarzplattc dient, die mit 
S i02-Pulver bedeckt war. (Physica 8. 805—09. Ju li 1941. N- V. Philipps Gloeilampen- 
fabriekcn.) L in k e .

J. de Boer, D a s  n i c h t s p h ä r i s c h e  P o t e n t i a l f e l d  z w i s c h e n  z w e i  W a s s e r s t o f f n w l e k i i l e n .  

Vf. berechnet Abstoßungs- u. Anziehungsglied des Potentialfcldes bei der Wechselwrkg. 
zweier H 2-Moloküle. Das Abstoßungsglied, das nach der quantenmecban. Störungs- 
theorio m it Hilfo der Wellenfunktion von H e i t l e r - L o n d o n - W a n G  berechnet wird, 
ergibt sich in  Form einer Reihe von Potenzen der Schwerpunktsabstündo der beiden 
Moleküle. Das Attraktionsfeld läßt sich in Übereinstimmung m it dem experimentellen 
Feld ermitteln, wenn das quantenmechan. Näherungsverf. nach L e n n a r d - J o n e s  
in  geeigneter Weise modifiziert wird. Zum Schluß werden experimentelle u. theoret. 
Worte des Gesamtfeldes, bes. auch im Hinblick auf den Einfl. der Mol.-Orientierung 
auf dio Wechselwrkg.-Energie, verglichen. (Physica 9. 363—82. März 1942. Amsterdam, 
Univ., Van der Waals-Labor.) R u d o l th .

W. I. Danilow und W . Je. Neumark, U b e r  d e n  E i n f l u ß  u n l ö s l i c h e r  B e i m e n g u n g e n  

a u f  d i e  K r y s t a l l i s a t i o n  u n t e r k ü h l t e r  f l ü s s i g e r  M e t a l l e .  (Vgl. C. 1940. II. 1982.) Bei ver
schied. Proben von „reinem“ Bi u. Sn wird verschied. Abhängigkeit der Unterkühlung 
von vorhergehender Überhitzung festgestellt. Diese Abhängigkeit wird durch Ein
führung von PbO bzw. WO, erheblich beeinflußt. Auf Grund eines Vgl. der Daten 
über die Struktur der Metalle in  fester u. fl. Phase m it der Unterkühlungsneigung 
läßt sich sagen, daß Metalle, bei denen die Ordnung der Atome in der fl. Phase im 
Vgl. m it don Krystallen sehr gestört ist, größere Unterkühlungsneigung aufweisen; 
bei derartigen Metallen entstehen bei geringer Unterkühlung dio Krystallisations- 
Zentren prakt. nur an den Beimengungen, bei größerer Unterkühlung dagegen, wenn 
die Beimengungen entfernt oder desaktiviert sind, entstehen sie an wechselndem Ort. 
Bei Metallen, bei denen die Ordnung der Moll, beim Schmelzen nur wenig gestört wird, 
spielen die Beimengungen eine geringere Rolle; hier entstehen die Krystallisations- 
zentren spontan schon bei geringer Unterkühlung. (IKypnax OKCncpirMenT.'ULiioii u Teo- 
permiecKOH # i i 3 i i k u  [J. exp. theoret. Physik] 10 . 942— 48. 1940. Jekaterinoslaw 
[Dnepropetrowsk], Physikal.-techn. Inst.) R . K. M ü l l e r .

H. F. Ludloff, E l a s t i z i t ä t  b e i  U m w a n d l u n g e n  g e o r d n e t — u n g e o r d n e t .  Die Temp.- 
Kurve eines isothermalen u. entsprechenden adiabat. Elastizitätsmoduls durch das 
Temp.-Gebiet der Umwandlungen geordnet-ungeordnet kann gemessen werden durch 
Best. zweier Eigenfroquenzen in diesem Gebiete einer geeignet schwingenden Probe 
der in  Betracht kommenden Legierung. Um geeignete Bedingungen für eine solche 
Meth. zu finden, wurde die Temp.-Verteilung in einer solchen Probe für verschied. 
Schwingungstypen u. Probenformen berechnet, da der W ert der Amplitude der Temp.- 
Schwankung den isothermalen oder adiabat. Charakter der Schwingung anzeigt. Es 
wird für das niedrige Frequenzgebiet eine Formel für die Änderung des YoüNGschen 
Moduls angegeben. (Physic. Rev. [2] 59. 939—40. Bull. Amer. physic. Soc. 16. Nr. 2. 
34. 1/6. 1941. Cornell Univ.), G o t t f r ie d .

G. B. Boky, D i e  D i c h t e  f e s t e r  P h a s e n .  Es werden DD. für die verschiedensten 
Verbb. theoret. mit Hilfe der Vorstellung dichter Atompackungen errechnet. Grund
lage dafür sind die K ation—Anionabstände ( t m  r x ) ,  die auf der Basis der univalenten 
Radien von Z a c h a r i a s e n  berechnet worden, u. die Mol.-Gewichte. F ür die verschied. 
Raumerfüllung bei verschied. Gittertypen (Koordinationszahlen) wird durch einen 
empir. Faktor C  (numer. W ert 1,225—0,916), für die Besonderheiten der Packung bei 
hochgeladenen Kationen der Elemente der 4.—7. Gruppe u. in  Anionen der Sauerstoff
säuren durch einen weiteren empir. Faktor K  (numer. W ert 1,0—1,4) korrigiert. Die 
für die Verb. der allg. Form M i  q  M o  i2 . . .  M u t  X m  ( M  —  Kationen, X  =  Anion) ab
geleitete Berechnungsformel lau te t:
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D=0,831. Mol.-Gew./F, mit V = ^ \ i [ K ' G - 0  (r3r —| - ) ] 3} +  (m — 2  i) • (V 2 ■ rx f

0  ist die Korrektion für die von [6] abweichenden Koordinationszahlen nach
Z a c h a r ia se n  (z. B. [ 8 ] / [ 6 ]  =  {/1 ,2 9 6 ) . Die erste £  is t über alle im Gitter vor
kommenden M  — X-Nachbarschaften, einschließlich derjenigen innerhalb zusammen
gesetzter Anionen, zu bilden. — Die Übereinstimmung m it beobachteten DD. is t in 
vielen Fällen gut (es werden keine Einzelwerte m itgeteilt); Divergenzen treten bes. bei 
Gittern mit starker Anionenpolarisation auf. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. URSS 30 
(N. S. 9). 49 6 — 9 9 . 2 8 / 2 .1 9 4 1 . )  B r a u e r .

S. Gr. Kalaschnikow, B i t  B e u g u n g  l a n g s a m e r  E l e k t r o n e n  a l s  O b e r f l ä c h e n e f f e k t .  

(Vgl. C. 1 9 4 1 .1. 2974.) Die Vorstellung der Beugung langsamer Elektronen (ca. 100 V) 
als Raumstreuung innerhalb eines K rystalls steht in Widerspruch zu verschied, 
experimentellen Daten. Vf. g ibt eine neue Deutung der Erscheinung als Oborflächen- 
effekt der Streuung an einem Syst. von Krystallspiegeln; unter Berücksichtigung der 
Wärmehewegung der Atome eines Krystalls läß t sich eine Meth. aufeinanderfolgender 
Annäherungen der Störungstheorie anwenden. Damit können wenigstens qualitativ 
verschied. Besonderheiten der Beugung langsamer Elektronen erklärt werden: Ver
schiebung der Interferenzbündol (Brechung), große Bündolbreite, Existenz eines großen 
Untergrundes aus elast. gestreuten Elektronen, Entstehung überschüssiger Interferenz
bündel, Auftreten „verbotener“ Bündel, Unmöglichkeit der Erzielung eines Beugungs
bildes von polykryst. Objekten, E infl. der Temp. auf Breite u. Form der Interferenz
bündel, Abhängigkeit des aus der Verschiebung der Interferenzbündel berechneten 
Brechungsindex (keine M aterialkonstante!) von der Energie der prim. Elektronen. 
Einige Ableitungen bzgl. der Breite der ■ Interferenzmaxima u. zusätzlicher Bündel 
stehen auch quantitativ  m it dem Vers. in  befriedigender Übereinstimmung. (IKypnaii 
3KcnepuMenTaAi.uoii n TeoperuuecKoii 4?u3uku [J. exp. theoret. Physik] 1 1 . 385— 401.
1941. Moskau, Univ., Physikal. Inst.) R. K. M ü l l e r .

L. 0. Brockway und N. R. Davidson, B i e  m o l e k u l a r e  S t r u k t u r  d e r  B i m e r e n  v o n  

A l u m i n i u m d i m e t h y l c h l o r i d ,  A l u m i n i u m d i m e t h y l b r o m i d ,  A l u m i n i u m l r i m e t h y l  u n d  v o n  

H e x a m e t h y l d i s i l a n .  Die Mol.-Strukturen werden durch Elektronenbeugungsaufnahmen 
an den Dämpfen bei 20 u. 30° untersucht [vgl. auch Elektronenbeugungsaufnahmen an 
A1(CH?)3 von D a v i d s o n ,  H u g i l l ,  S k i n n e r  u . S u t t o n  (O. 1 9 4 1 . II. 1264), die sich 
aber nicht bis zu so großen Streuwinkeln erstrecken wie in der vorliegenden Unters.]. 
Si,(CH3)6 wird aus Si2Cl6 u. Zn(CH3)2 in äthor. Lsg. bei 85° hergestellt u. durch wieder
holte Vakuumdest. gereinigt; Ausbeute 74% der Theorie. Sein Dampfdruck wird 
zwischen 20 u. 60° gemessen u. läßt' sich durch die Gleichung: 

log p  (in mm) =  —1920¡ T  +  7,907 
daretellen; Kp. (extrapoliert) 109°, E. 14,0-—14,4°, Verdampfungswärme 8,8 kcal/ 
Mol. Die beiden Methylaluminiumhalogenide haben ringförmige Struktur mit 
2 Metall- u. 2 Halogenatomen im Ring wie bei anderen ähnlichen Verbb. u. m it R ing
winkeln von nahezu 90°. A12(CH3)6 u. Si2(CH3)6 besitzen Äthanstruktur; dabei sind 
in der Si-Verb. die Bindungslängen u. Winkel die für eine n. Kovalcnzstruktur zu er
wartenden; in der Al-Verb. sind die C—Al—C-Winkel 115° oder größer u. die Al—Al- 
Bindung ist überraschend kurz im Vgl. zu der Länge der Si—Si-Bindung. Die N atur 
der Bindung, welche 2 Al(CH3)3-Moll. zu einem relativ stabilen dimeren Mol. verbindet, 
bleibt nach diesen Verss. noch ungeklärt. Im  einzelnen ergeben sich folgende Abstände 
in A u. Winkel (X =  Halogen):________________________________________________

A l-X C-X Al-C Winkel
X -A l-X

W inkel
C-Al-C

M(Ch3)4cis .
A1j(CH3)4Br2.

Ali(CH3)e . . 
Si,(CH3), . .

2,31 ±  0,03 
2,42 ±  0,03

Mj-C
2,01 ±  0,04 
1,90 ±  0,02

3,43 ±  0,05 
3,59 ±  0,05

M ,-C
3,24 ±  0,06 
3,47 ±  0,04

1,85—2,00
1,90-2,05

Mj-Mj
2,20 ±  0,15 
2,34 i  0,10

89 ±  4°
90 ±  3°
W inkel 
C-M-M 

100 ±  5° 
109 ±  4»

120—135°
115—130°

(J. Amer. ehem. Soc. 6 3 . 3287—97. Dez. 1941. Ann Arbor, Mich., Univ., Chem. Labor., 
u. Chicago, Univ., George H erbert Jones Labor.) R e i t z .

E. W. Kellermann, T h e o r i e  d e r  G i t t e r s c h w i n g u n g e n  e i n e s  N a C l - K r y s t ä l l g i t l c r s .  

Die Kenntnis des elast. Schwingungsspektr. eines Krystalls steht in engem Zusammen
hang mit der Erm ittlung der spezif. Wärme, namentlich bei tiefen Temperaturen.
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Die ersten Verss. der Berechnung des elast. Frequenzspcktr. polarer Krystallo unter 
Annahme quasi-elast. K räfte zwischen benachbarten Atomen im Krystallgitter stammen 
von B o r n  u . v .  K A rm A n . Die Hauptschwierigkeit dieser Berechnung bestand in der 
großen Reichweite der CoULOMB-Ivraft; eine Summation dieser Kraftwrkg. über alle 
Gitterpunkte gelang erst nach der von E w a l d  angegebenen, schneller konvergierenden 
Summenberechnung. Dieses Verf. benutzt Vf. zur Best. der Kopplungskoeff., speziell 
für ein NaCl-Gitter, u. dam it zur Berechnung des elast. Erequenzspektrums. Vf. führt 
die Rechnung für 48 verschied. Schwingungszustände des Gitters durch, deren Lage 
so gewählt ist, daß ein guter Überblick über das gesamte Frequenzspektr. gewonnen 
wird. Eine rein elektrostat. Betrachtung der Ionenwechselwrkg. im Gitter unterrichtet 
nicht übor dio Existenz der Reststrahlen; hierzu müssen die elektrodynam. Grenz
bedingungen bekannt sein. Die so errechnete Intensitätsverteilung des Frequenzspcktr. 
zeigt 3 Maxima bei 1,8, 2,85 u. 4,2-10-13 sec-1 . Eine Analyse zeigt, daß das mittlere 
Maximum aus 2 Maxima besteht, u. zwar aus der transversal opt. u. der longitudinal 
akust. Schwingung. Das oberste Frequenzmaximum gehört der longitudinal opt., 
das niedrigste der transversal-akust. Schwingung zu. Die Trennung in longitudinale u. 
transversale Wellen ist allerdings nicht immer streng möglich. Vf. kündigt eine An
wendung dieser Berechnung auf die Best. der spezif. Wärme der Krystallgitter an. 
(Philos. Trans. Roy. Soc. London, Ser. A 2 3 8 . 513—48.1940. Edinburgh, Univ.) N itk a .

A. Schoep, S p a l t u n g e n ,  K o r r o s i o n s f i g u r e n  u n d  m o n o k l i n e  S y m m e t r i e  v o n -  S a U e i l ;  

E p i t a x i e  a u f  M e t a t o r b e r n i t .  Isolierte K rystalle von Salceit, Mg(U02)2P 20 8-8 H ,0, sind 
monoklin; ihr tafelförmiger H abitus ist durch die starke Entw. der Fläche (0 10) be
dingt, auf der Korrosionsfiguren in Form von Parallelogrammen (etwa doppelt so lang 
wie breit) gebildet werden; Ebene der opt. Achsen (0 0 1). Die krystallograph. Eigg. 
sind auffallend ähnlich denjenigen von A utunit. Saléeit findet sich fast immer in Epi
taxie auf M etatorbernit, Cu(U02)2P 20 a-8 H 20 . (Kon. Vlaamsche Acad. Wetensch., 
Lotteren Sehoone Künsten België, Kl. Wetensch., Versl. Meded. 1939. 65—70.) R.K.MÜ.

Jôzseî Verö, ü b e r  d i e  T h e o r i e n  d e r  B l o c k s e i g e r u n g e n .  Es werden die Krystalli- 
sationsvorgänge bei der Erstarrung der Gußblöcke von Metallen unter Zuhilfenahmo 
des Zustandsschaubildes erörtert. Diese Vorgänge sind keineswegs in der Lage, un
m ittelbar eine örtliche Konz.-Veränderung (Scigerung) in dem Block hervorzurufen, 
ebensowenig wie der sogenannte Krystallisationsdruck. Vf. beweist durch theoret. 
Erwägungen u. teilweise auch durch Verss., daß die Konz.-Veränderungen in den Guß
blöcken m it den bei der Ausscheidung der Prim ärkrystallc entstehenden Vol.-Ver- 
änderungen in engem Zusammenhänge sind : eine Vol.-Vergrößerung bei der Krystalli- 
sation bringt eine n., eine Vol.-Verminderung dagegen eine umgekehrte Scigerung 
zustande. Dio Ausscheidung von gelösten oder andersartigen (z. B. Rk.-) Gasen wirkt 
im Sinne der Vol.-Vergrößerung. Bei der Krystallisation des Stahles entsteht eine 
Vol.-Verminderung, trotzdem wird meistens das Vorhandensein einer n. Seigerung 
beobachtet, was auf die überwiegende Wrkg. der Entbindung von großen Gäsmengen 
zurückzuführen ist. (Bänyäszati Kohäszati Lapok [Ung. Z. Berg- u. Hüttemves.] 75. 
52—59. 71—78. 1/2. 1942. [Orig.; ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .

Léon Guillet, O a s e  u n d  M e t a l l e .  D e r  E i n f l u ß  d e r  v o m  M e t a l l  a b s o r b i e r t e n  G a s e  a u f  

d e s s e n  E i g e n s c h a f t e n .  Nach einer Übersicht über die im Forschungslabor, u. in der 
Industrie üblichen Methoden, A rt u. Menge von Gasen in Metallen zu bestimmen, 
wird anschließend die Frage behandelt, in welcher Form die Gase in  Metallen vorliegen 
können u. wodurch ihre Anwesenheit bedingt ist. Es wird dann gezeigt, welchen Einfl. 
die Gase auf die mechan. Eigg. der Metalle ausüben u. wie es gelingt, diesen zu be
seitigen, wobei bes. auf die Flockenbldg. in Schmiedestahlstücken abschließend ein
gegangen wird. (Génie civil 119 (62). 134—36. April 1942. École Centrale des Arts 
e t Manufactures.) E h r l i c h .

R. M. Barrer, S t a t i o n ä r e  u n d  n i c h t s t a t i o n ä r e  Z u s t ä n d e  d e s  D u r c h g a n g e s  v o n  W a s s e r 

s t o f f  d u r c h  P a l l a d i u m  u n d  E i s e n .  (Vgl. C. 1 9 4 1 .1. 1650.) Vf. untersucht m it Hilfe einer 
kurz beschriebenen Meth. die Wasserstoffdurchlässigkeit von P d  u. Fe.- Die Temp.- 
Abhängigkeit der H,-Durchlässigkeit (P) u. der Diffusion ( D )  von Wasserstoff hei 
Tempp. von 0—350° (Pd) u. 0—80° (Fe) läß t sich durch folgende Gleichungen darstellen: 
P  =  P„• e ~ E l t tT  bzw. D  —  D 0 - e -E IR T .  F ür P 0, D 0  u. E  ergeben sich verschied. Werte, 
je nach den untersuchten Proben u. je nachdem, ob mol. Wasserstoff durch die Metall
bleche diffundierte oder elektrolyt. entwickelter, also atomarer. Es ist anzunehmen, 
daß die F-W erte bei „inak t.“ Metallproben jeweils gegeben sind durch eine geschwindig
keitsbestimmende Rk. an einer Phasengrenzfläche. Wenn die Rkk. an den Phasengrenz
flächen durch Aktivierung des Pd ausgeschaltet werden, steigt die H 2-Durchlässigkeit 
auf das 2500-fache. P  ist dann bei 37,5° gleich 1,85-10-3  ccm/sec/qcm/mm Dicke/Amp. 
pro qcm, D  beträgt bei der gleichen Temp. 2,43-IO-7 qcm-sec-1 . Bei dem „akt.“ Pd
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ist ferner die Gasdurchlässigkeit unabhängig von der Stromdichte, bei inakt. ist sie pro
portional der Wurzel aus der Stromdichte bzw. Y p .  — Die Ergebnisse werden auch 
weiterhin diskutiert u. mit den experimentellen Daten anderer Autoren verglichen. 
(Trans. Faraday Soc. 36. 1235—48. Dez. 1940. Bradford, Technical College, Chem. 
Labor.) __________________  K u b a s c h e w s k i .

L. Brillouin, Influence de la température sur l’élasticité d’un solide. Paris: Gauthier-Villars.
1940. (68  S .) 8°.

Enrico Bugini, Principii per la lavorazione plastica dei metalli. Bologna: L. Cappelli. 1941.
(V II , 258  S .) 8°. L . 50.

A j. E le k tr iz itä t . M a g n e tism u s . E le k tr o c h e m ie .
* A. L. Chodakow, M e s s u n g  d e r  A b s o r p t i o n  e l e k t r o m a g n e t i s c h e r  W e l l e n  i n  f l ü s s i g e n  

D i e l e k t r i k e n  n a c h  d e r  t h e r m o m e t r i s c h e n  M e t h o d e  v o n  M a l s c h .  Die thermometr. Meth. 
von M a ls c h  (0. 1 9 3 4 .  11. 2498) wird zur Messung der Hoehfrequenzleitfähigkeit 
im Wellenbereich 10—3 m angewandt. Es ergehen sich folgende W erte für die Sprung
wellenlänge ) . s  (in cm bei 20°), deren Temp.-Koeff. a  (%) u. dio Belaxationszeit r  (• 10-11): 
W.: ) .3 =  1,69, a  =  —3,7, r  =  0,041; Nitrobenzol: X s  =  7,36, a  =  •—2,1, r  =  0,447; 
Amylalkohol: X s  =  1,65, a =  —2,95, r  =  19,3. Die erhaltenen Werte werden m it 
denjenigen anderer Autoren verglichen. (>Kypunjr 3K cnepn M enT a.ii.n oir n Teopei-nnecKoh: 
'in3HKn [J. exp. theoret. Physik] 1 1 .  467—74. 1941. Bostow a. D., Univ., Physikal.- 
mathemat. Inst.) R . K . M Ü LLER .

A. von Hippel und R. J. Maurer, D e r  e l e k t r i s c h e  D u r c h b r u c h  v o n  G l ä s e r n  u n d  

K r y s t a l l e n  a l s  F u n k t i o n  d e r  T e m p e r a t u r .  Vff. untersuchen die Wrkg. der inneren Ordnung 
oder Unordnung auf die Durchbruchserscheinungen von aus Ionen aufgebauten Stoffen. 
Während die dielektr. Festigkeit von Alkalihalogeniden m it der Temp. im niederen 
Temp.-Bereich stark  anwächst, zeigt sich bei Gläsern das entgegengesetzte Verhalten. 
Ein Vgl. der charakterist. Daten von Quarzglas u. Quarz bestätigt, daß der regelmäßige 
Aufbau der Krystalle die Ursache des positiven Temp.-Koeff. der dielektr. Festigkeit 
ist. Auch der absol. W ert der Durchbruchsfestigkeit ist im ungeordneten amorphen 
Zustand erheblich größer. Das wird teilweise erklärt durch den Einfl. von Temp. u. 
Bau auf die Streuung der Elektronen. Der m it der Temp. wachsende W iderstand der 
Metalleist eine analoge Erscheinung. (Physic. Bev. [2] 59. 820—23. 15/5. 1941. Massa
chusetts, Inst, of Technology.) W a s s e r m a n n .

Werner Weber, D a s  e l e k t r i s c h e  V e r h a l l e n  e l e k t r o n e g a t i v e r  G a s e .  M itt. zahlreicher 
Uberschlagsmessungen (bei Wechsel-, Stoß- u. Gleichspannung) an homogenen u. in
homogenen Feldern in CC12E2 (als Frigen bekannt). Der Gesamtdruck wird bei 1 ata 
konstant gehalten, das Mischungsverhältnis Luft-Frigen variiert. Es zeigt sich, daß 
mit wachsendem Frigenzusatz (bis etwa 10 Vol.-%) ein sehr steiler Anstieg der Übcr- 
schlagsspamiungen erfolgt. Über rund 10 Vol.-% Erigen ist der Anstieg weniger stark. 
Die Druckabhängigkeit von reinem Erigen ist die gleiche wie von reiner Luft. Bei 
Schaltern wird die Lichtbogendauer bis zum endgültigen Erlöschen durch Frigenzusatz 
zu Luft erheblich verkürzt. (Arcli. Elektrotechn. 3 6 .  166—80. 31/3. 1942. Berlin- 
Siemensstadt, Schaltwerk der Siemens-Schuckertwerke, Hochspannungsversuchs
leid.) PlE PL O W .

W. Deck, S t r ö m u n g e n  v o n  Q u e c k s i l b e r d a m p f  i n  d e n  A n o d e r i h ü l s e n  v o n  M u t a t o r e n .  

B e r e c h n u n g e n  u n d  V e r s u c h s e r g e b n i s s e .  Für die Weiterentw. von Hg-Dampfumformem 
ist man bisher überwiegend auf das Sammeln von Erfahrungen angewiesen, da eine 
exakte Berechnung wegen der zahlreichen Einflüsse noch nicht möglich ist. Vf. liefert 
einen Beitrag zur Berechnung derartiger Umformer durch Erm ittlung der period., 
ui den Anodenhülsen auftretenden Dampfdichteänderungen. Die Anoden eines Um
formers führen einen,intermittierenden Strom. Innerhalb einer Wechselstromperiode 
folgen sich eine Brennzeit u. eine stromlose Zeit. Solche Strombelastungen haben zur 
Folge, daß die Dampf-D. in  den Anodenhülsen u. in  deren Umgebung period. Schwan
kungen unterworfen sind. Es treten Strömungen von Hg-Dampf auf: W ährend der 
Brennzeit ström t der Dampf aus den Hülsen in den Kathodenraum heraus, in  der 
folgenden Sperrzeit in umgekehrter Richtung in die Hülsen hinein. Vf. untersucht 
diese Vorgänge rechner. u. experimentell. Es ergibt sich eine befriedigende Überein
stimmung zwischen Theorie u. Experiment. (Helv. physiea Acta 1 5 .  273—306. 8/5.1942. 
Baden, Schweiz, Brown-Boveri & Cie., A.-G.) N i t k a .

A. GtintherSchulze, N e u e  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  K a t h o d e n z e r s t ä u b u n g .  II. D i e  

B e s t i m m u n g  d e s  R a n d f a k t o r s .  H l. D i e  u n v o l l s t ä n d i g e  B e d e c k u n g  d e r  K a t h o d e  d e r  a n o m a l e n

*) D ipolm om ent organ. V erbb. s. S. 516.
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G l i m m e n t l a d u n g .  IV. D i e  A u s b r e i t u n g  d e r  ' p r i m ä r  v e r d a m p f t e n  T e i l c h e n .  (I. vgl. C. 1942.
I . 1106.) In  I I . wird für die bei der Kathodenzerstäubung von Cu zerstäubten Mengen 
der Randfaktor erm ittelt, d. h. der Faktor, um den die — bei kleiner Ausdehnung 
der Elektroden gegenüber ihrem Abstand —  gemessenen Atommengen für Elektroden 
unendlicher Ausdehnung zu erhöhen wären. Es ergeben sieh für Cu in H, bei einer 
Auffangfläche von 50 qcm die Randfaktoren 1 für 1 cm, 1,18 für 2 cm u. 1,87 für 4 cm 
Abstand zwischen Kathode u. Auffangfläehe. In  I II . wird gezeigt, daß an einer Kathode, 
die an die Gefäßwandung grenzt, sich die Entladung von der Gefäßwand um einen 
Abstand absetzt, der linear mit der Dunkelraumdicke zunimmt, von der Gasart indessen 
unabhängig ist. Diese to te Zone saugt bei der Kathodenzerstäubung den Metalldampf 
vor der Kathode weg u. fälscht so die Messungen der Zerstäubungsmengen. In IV. 
schließlich wird geprüft, wie weit Metallatome, die-wesentlich schwerer als die Ent
ladungsgasatome sind, beim Verlassen der Kathode eine über der Energie der Gas
atome liegende Geschwindigkeit besitzen. Es zeigt sich, daß in H2 alle untersuchten 
Metalle (Ag, Pb, Cu, Sn, Ni, P t, Zn) bei Kathodenfällen bis ca. 1000 V u. bei den prakt. 
möglichen Abständen zwischen Auffangfläche u. Kathode keine so große Geschwindig
keit besitzen, daß die n. Diffusion gestört wird. E rst bei Kathodcnfällen über 2000 V 
hinaus verlassen die untersuchten Metallatome (mit Ausnahme von P t u. Zn) die 
Kathode m it so großer Energie, daß sie erst in größerer Entfernung bis auf die Energie 
der Gasatomo abgebremst sind. Bemerkenswert ist, daß die Zerstäubung von Zn 
in H 2 außergewöhnlich gering ist. (Z. Physik 1 1 9 .  79:—99. 31/3. 1942. Dresden, 
Techn. Hochsch., Inst, für allg. Elektrotechnik.) R u d o l p h .

P. M. Morosow, Ü b e r  d i e  T e m p e r a t u r a b h ä n g i g k e i t  d e r  S e k u n d ä r d e k t r o n e n e m i s s i o n .  

Bei reinem Ni wird eine geringe Verminderung des Kooff. a  der Sekundärelektronen
emission m it steigender Temp. festgestellt, sie beträgt bei hoher Geschwindigkeit 
der prim. Elektronen im Temp.-Bereich 20—840° der absol. Größe nach 0,010—0,018. 
Bei Mo bleibt a  zwischen 20 u. 1100° innerhalb der Grenzen von 0,3%  konstant. Vf. 
erhält nach der Meth. der sphär. Kondensation für Ni u. Mo Energieverteilungskurven 
der sek. Elektronen bei verschied. Energien der prim. Elektronen u. verschied. Tem
peraturen. (}Kypua.i OKcnepuMeuTa.niiofr n TeopeiHuecKofi <I>U3iiKU [J. exp. theoret. 
Physik] 1 1 .  402—09. 1941. Leningrad, Univ., Physikal. Inst.) R. K. M Ü L L E R .

P. M. Morosow, S e k u n d ä r e l e k t r o n e n e m i s s i o n  v o n  f e s t e m  u n d  f l ü s s i g e m  B l e i ,  Z i n n  

u n d  W i s m u t .  Beim F. von Pb, Sn u. Bi wird eine sprunghafte Änderung des Koeff. a  

der Sekundärelektronenemission beobachtet, u. zwar je nach der Energie der prim. 
Elektronen eine Zunahme oder Verminderung: eine Zunahme, wenn die Energie bei 
Pb 30—1500 eV, bei Bi 3—150 eV, bei Sn 3—600 eV beträgt, eine Verminderung, 
wenn sie bei Pb 3—30 eV, bei Bi 150—1500 eV, bei Sn 600—1400 eV beträgt. Absol. 
macht die Änderung beim F. von Pb, Bi u. Sn 0,1 aus. Auch die Energieverteilungs
kurve der Elektronen ändert sich beim Schmelzpunkt. (HCypnax OKCuepuiieHTa.Triioü u 
TeopeTuuecKofi < 5u 3 u k ii [J. exp. theoret. Physik] 1 1 .  410— 20. 1941. Leningrad, Univ., 
Physikal. Inst.) R. K. M Ü L L E K .

P- Görlich, Ü b e r  d i e  S e k u n d ä r e m i s s i o n  a u f g e d a m p f t e r  A n t i m o n s c h i c h t e n .  Sb- 
Schichten werden auf Ag-Unterlagen aufgedampft u. die Ausbeute an Sekundärelek
tronen gemessen. Es zeigt sich, daß die Ausbeute m it wachsender Schichtdicke wächst, 
bei 380 mp etwa ein Maximum von 2,3 erreicht u. danach wieder abfällt. Der daraus 
zu schließende Einfl. der Unterlage wird durch Verss. an Sb-Schichten mit Ag-Ein- 
lagerung bewiesen. Sensibilisierung durch Hochfrequenzglimmentladung versagt. Der 
Atmosphäre ausgesetzto Sb-Schichten zeigen eine wesentliche Verkleinerung der Aus
beute. Zusammenstellung der neueren Literatur. (Physik. Z. 43. 121—23. April 1942. 
Dresden.) P lE P L O W .

E. Justi, E x p e r i m e n t e l l e r  N a c h w e i s  v o n  U m k l a p p - P r o z e s s e n  b e i m  Ü b e r g a n g  N o r m a l -  

l e i t u n g  ^  S u p r a l e i t u n g  i m  M a g n e t f e l d .  Es ist schon wiederholt angesichts der zahl
reichen Analogien zwischen Supraleitung u. Ferromagnetismus vorgeschlagen worden, 
die zur Klärung des Ferromagnetismus so erfolgreiche Theorie der Wandverschiebungs- 
u. Drehprozesse von Elementarbezirken auch auf das Problem der Supraleitung zu 
übertragen: Bisherige Verss., die Existenz supraleitender Mikrobereiche durch ihre 
Induktionshöhe bei der Ausrichtung im äußeren Magnetfeld analog dem B a RKHAUSEN- 
Effekt für das Ferromagnetikum nachzuweisen, sind fehlgeschlagen. Vf. ist es gelungen, 
beim Übergang vom normalleitenden zum supraleitenden Zustand von NbN u. Nb m 
einem Magnetfeld ähnliche Geräusche durch hohe Verstärkung akust. nachzuweiscn 
wie beim B A R K H A U SE N -E ffekt. Damit ist die Existenz supraleitender Mikrobereiche 
im Zwischenzustand experimentell sichergestellt u. die Voraussetzung für eine An
wendung der Theorie des Magnetismus auf Supraleitfähigkeitsprobleme gegeben. Uber 
d ieN aturder supraleitenden Elementarbereiehe können dieseVerss.allerdings ebensowenig
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wie der BARKHAUSEN-Effekt ü b er d ie  N a tu r  d e r W ElSZ sehcn B ezirke  des F e rro - 
magnetikums e tw as aussagen . (P h y s ik . Z. 4 3 . 130—33. A p ril 1942. B e rlin , P h y s ik a l.-  
Techn. R e ich san sta lt, K ä lte lab o r .)  N i t k a .

F. Bedeau, U n t e r s u c h u n g  d e s  m a g n e t i s c h e n  K r e i s e s  v o n  D a u e r m a g n e t e n .  Vf. be
schreibt die Anforderungen, die die Praxis an die Dauermagnetwerkstoffe stellt u. gibt 
dem Konstrukteur Richtlinien an die Hand, die ihn befähigen, aus der Fülle der heute 
verfügbaren Dauermagnetwerkstoffe die für seinen Zweck geeigneten auszuwählen. Es 
wird gezeigt, wie dio heute von den Herstellerfirmen angegebenen Eigg. [(H-H)ma x .=  
Leistungsprod., Köcrzitivkraft u. Remanenz] m it den prakt. Anforderungen eines mög
lichst großen magnet. Flusses im Luftspalt Zusammenhängen. Die Unterscheidungs
merkmale der verschied. Typen von Permanentmagnetwerkstoffen, wobei auch der noch 
sehr junge vorzugsgerichtote Dauermagnet behandelt wird, werden angegeben: 
Remanenz, Koerzitivkraft, ( B - H ) m . ax. u. Perm eabilität im günstigsten Arbeitspunkt. 
[J. Physique Radium [8] 2. 113—25. Okt./Doz. 1941.) F a h l e n b r a c h .
* R. H. Stokes und R. A. Robinson, E i n e  t h e r m o d y n a m i s c h e  U n t e r s u c h u n g  z v i e i -  

m r l i g e r  M e t a l l h a l o g e n i d e  i n  w ä s s e r i g e r  L ö s u n g .  8. D e r  A k t i v i t ä t s k o e f f i z i e n t  v o n  F e r r o -  

c h l o r i d .  (7. vgl. R o b i n s o n ,  C. 19 4 2 . I. 1351.) In  Wasserstoffatmosphäre wurden 
isopiest. Lsgg. von FeCl2 u. KCl gebildet u. aus den isopiest. Konzz. der FeCL-Lsgg. 
Aktivitätskoeff. des FeCl2 für den lconz. Bereich von 0,1—2,0-mol. berechnet. DieKoeff. 
Ingen zwischen denen entsprechender Lsgg. von MnCl2 u. CoCl2. (Trans Faraday Soc. 
37. 419—21. Aug. 1941. New Zealand, Auckland, Univ. Coll.) K i e s e .

W. A. Plesskow, E l e k t r o d e n p o t e n t i a l e  i m  w a s s e r f r e i e n  H y d r a z i n .  (IK y p n a ji <I>ii3ii- 
necKoir Xhmiiu [J. physik. Chem.] 14.1477—85. 1940. — C. 1941 .1. 2775.) K l e v e r .

A j. T h erm od yn am ik . T herm ochem ie.
♦ B. M- Tschernomordik, A l l g e m e i n e  P r i n z i p i e n  d e r  R e g u l i e r u n g  v o n  W ä r m e 

p r o z e s s e n .  Zusammenfassende Darst. der reohner. Behandlung von Verbrennungs
vorgängen bei isochoren, isobaren, isothermen u. adiabat. Prozessen. (BecimiK Hnace- 
aepoE ii TexmiKOB [Anz. Ing. Techniker] 1 9 4 1 . 204—08. April.) R . K. M ü l l e r .

J. E. Versehaffelt, D e r  J o u l e - K e l v i n - E f f e k t .  Vf. leitet Gleichungen ab, nach 
denen die beim Strömen eines Gases durch eine poröse Wand entwickelte Wärme 
sich über die Dicke der porösen Wand verteilt. (Wis- en natuurkund. Tijdschr. 1 0 . 
173— 82. Dez. 1 9 4 1 .)  R .  K .  M ü l l e r .

W. Elenbaas, D i e  W ä r m e ü b e r t r a g u n g  v o n  K u g e l n  u n d  h o r i z o n t a l e n  Z y l i n d e r n  

d u r c h  f r e i e  K o n v e k t i o n .  (Vgl. auch C. 19 4 2 . I. 2625.) Die durch freie Konvektion in 
Luft erfolgende Wärmeübertragung von polierten Zylindern (Durchmesser 0,1—9,6 cm) 
u. Kugeln (10 u. 2,5 cm Durchmesser) aus Aluminium wird bei verschied. Übertempp. 
der Körper gemessen. Es zeigt sich in  Übereinstimmung mit der Theorie, daß der 
Wärmeverlust der Kugeln (bes. der kleineren) größer als der der Zylinder gleichen Durch
messers ist. Auch der Temp.-Verlauf der Wärmeübertragung (in W att pro qcm u. Grad) 
ist — bei verallgemeinerter Rechnung ■— m it der Theorie im Einklang. (Physiea 9. 
285—96. März 1942. Eindhoven, Philips-Glühlampenfabrik, Physikal. Labor.) R ud .

W. Rudnitzki, D i e  Ä n d e r u n g  d e r  W ä r m e l e i t f ä h i g k e i t  v o n  M e t a l l e n  i n  e i n e m  M a g n e t 

f e l d  b e i  l i e f e n  T e m p e r a t u r e n  (2 '< ^ 0 ). Vf. erm ittelt rechner. die Abhängigkeit der 
Änderung der Wärmeleitfähigkeit ( A  x f x f )  vom Magnetfeld u. von der Temp. bei T  0 . 
Die Wechselwrkg. der Elektronen mit den Phononen w ird  mit Hilfe eines Integral
operators nach B l o c h  berücksichtigt. (}Kypna.i OKCnepiiMeuTajiMofi n TeopenniecKoü 
'iioiiKir [J. exp. theoret. Physik] 1 1 . 463—66. 1941. Jekaterinoslaw [Dnepropetrowsk], 
Akad. d. Wiss.) R . K . M ü l l e r .

I. N. Godnew und I. W. Ssuschkin, Ü b e r  d i e  W ä r m e k a p a z i t ä t  v o n  e i n a t o m i g e n  

F l ü s s i g k e i t e n .  (Tpynti HuaHoncKoro Xhmuko - Texuonornuecitoro Plucxuryxa [Trans. 
Inst, ehem. Technol. Ivanovo (USSR)] 19 4 0 . Nr. 3. 22—27. — C. 1 9 4 1 . II. 317.) D e r j .

W. A. Kirejew, U b e r  d i e  Ä n d e r u n g  d e r  E n t r o p i e  u n d  d e r  f r e i e n  E n e r g i e  b e i  d e r  

B i l d u n g  v o n  F l ü s s i g k e i t s g e m i s c h e n .  (IKypnaA ‘I>u3H'iecKoii Xumuu [J. physik. Chem.] 14. 
1456—68. 1940. — C. 1 9 4 1 . II. 170.) “ K l e v e r .

A. F. Kapustinsky und L. G. Chentzova, U m w a n d l u n g s w ä r m e n  i m  S y s t e m  

W u r t z i t - S p h a l e r i t  u n d  Z i n n o b e r - M e t a c i n n a b a r i t .  In  einem adiabat. Calorimeter (in An
lehnung an W o l f ,  P a h l k e  u . W e h a g e ,  C. 19 3 5 . I- 2652) werden die Lsg.-Wärmen 
von Sphalerit (I) u. W urtzit (II) in 33,65°/0ig. HCl zu 17,4 (Mittel aus 4 Bestimmungen) 
“• 50,2 cal/g bestimmt. I is t durch Rekrystallisation von ZnS aus NaCl bei 900°, II nach 
der Vorschrift von A l l e n  u . C r e n s h a W  (vgl. C. 1 9 1 3 .1 .141) bei 1100° in N2 gewonnen.

*) Elektrocliem. U nterss. an organ. V erbb. s. S. 517.
**) Thermodynam. U nterss. an  organ. Verbb. s. S. 517 u. 518,
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Die Präpp. werden durch ehem. Analyse u. mkr. identifiziert. I  löst sich rasch voll
ständig; bei dem langsam lösl. II müssen die Messungen vor der vollständigen Auflsg. 
abgebrochen werden. Aus den erhaltenen Daten ergibt sich für die Umwandlungswärme
I - y l l :  A  H t n  =  3190 cal/Mol. — Nach gleicher Meth. werden die Lsg.-Wärmen 
der beiden nach A l l e n  u. C r e n s h a w  synthetisierten HgS-Formen Zinnober (III) u. 
Metazinnabarit (IV) in einer wss. Lsg. m it 38% K2S u. 2%  KOH zu 12,4 u. 16,5 (Mittel 
aus je 3 Bestimmungen) gemessen. Die Umwandlungswärme III ->• IV ergibt sich 
daraus zu A  H 2 9 3  =  950 cal/Molekül. — Der mögliche Fehler wird für beide A  E - Werte 
zu ca. 10% angegeben. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. URSS 3 0  (N. S. 9). 489—90. 28/2.
1941. Inst. f. angewandte Mineralogie, Labor, f. physikal. Chemie.) BraüEK.

H . Vergne e t  J. V illey, L e s  v a r ia t io n s  d e  l ’é q u i l ib re  th e rm o d y n a m iq u e .  P a r is :  Gauthier-
V illa rs . 1941. (91 S .) 8°. M 

H enri Vergne e t  Jean  Villey, L ’e q u il ib re  th e r m o d y n a m iq u e  d e s  i lu id e s  hom ogènes. Paris:
Gauthier-Villars. 1 9 3 9 . ( I ,  76  S .) 8°. 25  f r .

A 4. G ren zsch ich tforsch u n g . K o llo id c h e m ie .
I. D. Gurewitsch, B e m e r k u n g e n  z u r  A r b e i t  v o n  N .  N .  A n d r e j e i v :  „ Ü b e r  d i e  A n -  

w e n d S a r k e i t  d e r  P h a s e n r e g e l  a u f  A e r o s o l e  a u s  w a s s e r l ö s l i c h e n  S u b s t a n z e n .  (Vgl. A n d r e j  E li, 
C. 1942. I. 172.) Berichtigung einiger Angaben. ( K o m o u r i i h k  HCypnam [Colloid J.] 7. 
189—91. 1941.) R. K. M ü l l e r .

E .  O . K. Verstraete, Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  d e r  a d s o r b i e r t e n  u n d  f r e i e n  Poly- 
t h i o n v e r b i n d u n g e n  i n  k o l l o i d a l e m  S c h w e f e l .  Bei der Darst. von koll. S aus H2S04 u. 
Na,S20 3 entstehen immer größere Mengen Polythionverbb., vor allem Pentathion- 
verbb., die im Sol stabilisierend wirken. Nach Reinigung u. längerer Elektrodialyse 
stollt sich im Sol ein Gleichgewicht zwischen adsorbierter u. freier H 2S50 6 u. Na2S50, 
ein, dessen Entw. sich durch acidimetr. u. jodometr. Titration des Sols, des Ultra- 
filtrats, des F iltrats nach Ausflockung mit KNOa u. durch Best. des Ascherestes des 
dabei erhaltenen Nd. verfolgen läßt. Auffällig ist die schnelle Trennung der Pepti
satoren von der Micello während der ersten Tage unter toilweiser Ausflockung des 
Soles. Vf. erörtert die Ergebnisse einer über 90 Tage durchgeführten Analyse eines
S-Soles. (Meded. Kon. Vlaamsche Acad. Wetensch., Lettoren Sehoone Künsten 
België, Kl. Wetensch. 3 . Nr. 9. 3—10. 1941. Gent, Reichsuniv., Pharmazeut. 
Labor.) R. K. M ü l l e r .

W. Margaritow, U n t e r s u c h u n g e n  d e r  S o l v a t a t i o n  i n  d i s p e r s e n  S y s t e m e n .  NIII. S t a b i 

l i s i e r u n g  v o n  Z i n k o x y d s u s p e n s i o n e n  i n  M e d i a  v e r s c h i e d e n e r  P o l a r i t ä t .  (XII. vgl. C. 1941.
II. 278.) Unters, des E infl. der Konz, der dispersen Phase u. der Molekulamatur des 
Dispersionsmittels auf die Beständigkeit von 2—20%ig. ZnO-Suspensionen in Iso
amylalkohol, Anilin, Nitrobenzol, Bzl. u. Hexan, Als Stabilisator wird neben Stearin
säure Benzoesäure, Nonylsäure u. Laurinsäure untersucht. Je  größer der Unterschied 
der Polarität zwischen der dispersen Phase u. der des Dispersionsmittels ist, desto aktiver 
wirkt der Stabilisator. Paraffin wirkt destabilisierend auf.die Suspensionen. (Ko.oouä- 
utiü /Kypnaji [Colloid J .]  7. Nr. 1. 47—52. 1941.) Z el len tin .

W. G. Lewitsch, D i e  D ä m p f u n g  v o n  W e l l e n  d u r c h  o b e r f l ä c h e n a k t i v e  Substanzen. 
(SCypnaji 3KcnepiiMeuTajri.H0Ü 11 TeopemuecKoS < 6 u 3 iik i i  [J. exp. theoret. Physik] 10. 
1296—1304.1940. Moskau, Staatl. pädagog. Inst. — C. 19 4 1 . II. 995.) R. K. M ü l l e r .

A. E . Ridler und J. H. Smith, O b e r f l ä c h e n s p a n n u n g  u n d  m o l e k u l a r e  Abmessungien . 

Zur Stützung der Annahme, daß die Moll, der Verbb. mit kettenartiger Struktur an der 
Grenzfläche Fl.-gesätt. Dampf ebenso aufgerichtot sind wie in der W.-Oberflâche, wird 
die mol. Oberflächenenergie auf Grund eines thermodynam. Kreisprozesses abgeleitet. 
Auf Grund des annähernd linearen Verlaufes der Oberflächenspannung(S)- 
Temp.(T)-Kurven bei niedrigen Dampfdrücken wird der mol. Oberflächenbedarf zu 
i n -  R ) j { N - d  S / d  T )  ermittelt, wobei n  —  1,5. In  der Reihe der einfachen aliphat. Alko
hole z. B. sind die Werte für —d  S / d  T  u. der mol. Oberflächenbedarf bei den einzelnen 
Gliedern nahezu gleich groß. (Nature [London] 148- 566—67. 8/11. 1941. Sheffield, 
High Stores Grammar School.) HENTSCHEL.

K. Lothar W olf u n d  Roselotte Grafe, O b e r f l ä c h e n s p a n n u n g ,  K m r d i n a t i w s z a h l  

u n d  E ö t v ö s r e g e l .  F ü r  e ine größere Z ah l so rg fä ltig  g e rein ig te r F l l .  w ird  der Temp.-K°e11, 
d e r O berflächenspannung  ô o / ô  T  neu b e s tim m t u. m it  se iner H ilfe  der W ert der ge
sam ten  m ol. O berflächenenerg ie  neu  berechnet. L e tz te re r  d ie n t zur Best. des 
Q u o tien ten  q> =  (7,f in n ere  V erdam pfungsw ärm e), dessen B edeutung in einer
früheren  A rb e it v o n  D u n k e n ,  K l a p p r o t h  u . W o l f  b e h an d e lt w urde (C. 1940- 
1260). F ü r  ehem . e in h e itlich e  —  n ic h t a ssoz iie rte  —  F ll .  e rg ib t sieh  in  Bestätigung der 
früheren  U n te rs , e in  <p-Wert von  3— 4. D ie  EÖTVÖS-Konstanten k  =  (ö oft T) A
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zeigen für diese eine gute Übereinstimmung mit dem Mittelwert 1,99 ±  0,14, während 
für Alkohole u. Säuren k  durchweg <1,99 ist. Der Wert <p =  3—4 kommt infolge hexa
gonal dichter Kugelpaekung der beteiligten Moll, in der F l. zustande u. kann bei bin. 
Fl.-Gemischen nur auftreten, wenn der Quotient der Radien der beteiligten Moll, ober
halb 0,902liegt. (Kolloid-Z. 98. 257—62. März 1942. Halle a. S., Univ., Inst. f. physikal. 
Chemie.) HENTSCH EL.

K. Linderstrem-Lang und H. Holter, D i f f u s i o n  v o n  O a s e n  d u r c h  S c h u t z s c h i c h t e n  

t i m  ö l -  o d e r  F l o t a t i o n s m e d i u m s  i n  d e m  c a r t e s i a n i s c h e n T a u c h e r m i k r o r e s p i r o m e t e r .  Vers.- 
Anordnung u. -App. werden beschrieben. Vers.-Temp. war 22,5 ±  0,01°. Als Flotations
medium wurde verwandt eine wss. Lsg. (II) mit 27,2% NaNOa, 13,7% NaCl u. 0,2% 
taurocholsaurem Na (I) m it D.22'5 1,326, oder eine 8-n. Lsg. von LiCl (III) mit 0,2% 1 
(D.22'51,177)., n  ist in den Verss. diejenige Gasmenge in /tl (760 mm Hg, 22,5°), die in 
1 Stde. eine zylindr. Säule durchläuft, welche die Grundfläche von 1 qmm u. die Länge 
von 1 mm besitzt u. weiterhin einen Druckabfall von 1 a t hervorruft. Auf Grund der 
Verss. läßt sich o errechnen zu:

d V  ¡ d t  . , . , p '  -4- <Pa • h ' a  +  <pa °  — n a
Q =  - j X _ _ - L d / A ,  wobei A P ß  =  B  +   r ~ l o W ------------

u. I f l = i  +  jB/3
Es bedeuten: B  =  barometr. Höhe in Atmosphären, A  =  Oberfläche der Diffusions- 

säule, p 1 =  Durchschnittsgleichgewichtsdruck +  5 (cm W.), n a  —  W.-Dampftension 
des Mediums (cm W.), o =  Capillaranstieg, cpa =  D. des Mediums, ha' =  Entfernung 
von der Oberfläche des Mediums in dem Tauchergefäß zum Meniscus in dem Taucher
hals, L  =  Länge der Säule, R  —  innerer Radius des Taucherhalses, d V / d t  =  Menge 
des Gases (pl), die in der Zeiteinheit entweicht. Für die Beziehung zwischen q  u. der 
Diffusionskonstanten D (qcm/Tag) ergibt sich: q  =  D-a-4,51, wobei a  der Absorptions- 
koeff. des Gases in der F l. ist. Für C O „  wurde eine Diffusionsgeschwindigkeit durch 
P a r a f f i n ö l  (IV) ermittelt, die nur etwa 4-mal geringer ist als für W., während sie für II 
u. III 2—3-mal niedriger ist als für IV. Es wird diese Erscheinung auf den niedrigen 
Absorptionskoeff. zurüekgeführt. Die Diffusion von ] V . - D a m p f  durch IV ist etwa 
doppelt so groß wie für C 02. DioDiffusion von L u f t  durch II ist sehr gering, sie ist etwa 
100-mal niedriger als für C02. Diese Tatsache wird erklärt durch die leichte Löslichkeit 
von N2 u. 0 2 in II. (C. R . Trav. Lab. Carlsberg, Ser. ehim. 24. 105—38. 1942.) B o y e .

H. Erlenmeyer, J. von Steiger und W. Theilheimer, ü b e r  v e r g l e i c h e n d e  F l o t a -  

U o n s v e r s u c h e  m i t  8 - O x y c h i n o l i n  u n d  4 - O x y b e n z t h i a z o l  a l s  S a m m l e r .  Es wird untersucht, 
ob 8 - O x y c h i n o l i n  (I) u. 4 - O x y b e n z t h i a z o l  (II) als Sammler bei Flotationsverss. ent
sprechend ihren ehem. Eigg. wirksam sind. Analog der schweren Löslichkeit der Verbb. 
von Zn, Pb u. Cu mit I u. II lassen sich auch dio Mineralien der 3 Metalle (Zinkspat, 
Cerussit u. Kupferoxyd) durch I u. II sehwimmfähig machen. Mg bildet mit I schwer- 
lösl. Verb., mit II dagegen nicht. Die gleichen Unterschiede ergeben sich bei den 
Flotationsversuchen. Weiter gibt I im Gegensatz zu II außer den n. Oxyehinolaten 
noch eine Reihe von schwerlösl. Verbb. mit anderer Zus., was sich analog auch bei der 
Flotation auswirkt. S i02 zeigt wie TiD2 nur durch I großes Schwimmvermögen. Die 
analogen Verhh. der isosteren Verbb. I u. II in der analyt. Fällung u. Flotation lassen 
sich durch die Annahme deuten, daß einzelne ,,ak t.“ Stellen in der Grenzfläche der 
Krystalle, die koordinativ nicht abgesätt. sind, mit dem Sammler Verbb. einzugehen 
vermögen u. auf diese Weiso die Mineralkömer schwimmfähig machen. (Helv. chim. 
Acta 25. 511—14. 2/5. 1942. Basel, Anstalt f. anorgan. Chemie.) B o y e .

J. E. de Graaf und H. C. Hamaker, D i e  A d s o r p t i o n  v o n  O a s e n  d u r c h  B a r i u m .  

Zwecks Verbesserung der Gettereigg. von Barium wird die Adsorptionsfähigkeit gegen
über Gasen (H2, 0 2, CO, C02 u. bes. N2) für eine Reihe unter verschied. Bedingungen 
aufgedampfter Ba-Schichten' untersucht. Es zeigt sich, daß die Adsorptionsfähigkeit 
des Ba bei Verdampfung in Ar m it zunehmendem Ar-Druck bis zu einem Maximum 
upi 5 mm erhöht wird. Ähnliche beträchtliche Verbesserungen ergeben sich beim 
Verdampfen in X u. Ne, während He weniger wirksam ist. Auch die in C02, CO u. N, 
bei geringeren Drucken (optimal 0,4 mm) aufgedampften Ba-Schichten haben gegenüber 
den im Vakuum erzeugten Ba-Gettem größere Adsorptionsfähigkeit, z. B. für N2. 
Die ehem. aktiven Gase H2 u. 0 2 dagegen sind unwirksam. Gleiche Effekte lassen sich 
auch im Vakuum erzielen, wenn dem Ba-Metall entsprechende Mengen von Ba3N2 
°der BaCO, zugesetzt werden. Die Getterverbesserung geht mit einer — durch die 
verschied. Behandlungen hervorgerufene — Vergrößerung der Oberfläche der Ba- 
Schicht Hand in Hand. Eine Vergröberung der Ba-Struktur u. dam it eine Herab
setzung der Adsorptionsfähigkeit wird durch Erwärmen der Getterunterlage (Glas 
°der Metall) während des Aufdampfens des Ba hervorgerufen. Zum Schluß weiden 
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einige Beobachtungen über die Adsorption der verschied. Gase u. über den Temp.- 
Einfl. im Zusammenhang m it dem Adsorptions- u. Aufzehrungsvorgang am Ba-Getter 
besprochen u. die Aktivierungsenergie ermittelt. (Physica 9. 297—309. März
1942.) “ R u d o lp h .

B. Anorganische Chemie.
H. Schmitz und H. J. Schumacher, Ü b e r  e i n e  n e u e  R e a k t i o n  d e s  C h l o r d i o x y d s .  

D i e  B i l d u n g  e i n e r  V e r b i n d u n g  d e r  F o r m e l  C I O , F .  Es werden Verss. über die Einw. von 
Eo auf C102 in einer Quarzapp. angestellt, deren Hauptteile ein Rk.-Gefäß von 350 ccm 
u. ein Spiralmanomotersind. Beim Vereinigender Gase bei 20 “erfolgt auch bei geringem 
Gesamtdruck oder Anwesenheit inerten Gases eine explosive Zers, von C102 in CI, u. 0ä; 
dagegen findet bei Zugabe des F , zu dom bei —80° ausgefrorenen CIO, u. darauffolgendem 
langsamen Erwärmen auf 20“ eine gemäßigte Rk. sta tt, die nach den gemessenen Druck
änderungen als 2 CIO, +  F , =  2 C10,F zu formulieren ist. — Für die präparative Darst. 
der neuen Verb. C1Ö2F  werden als günstige Bedingungen ermittelt: 0“, ClO.-Druck
25,6 mm, F 2-Druck 54 mm, Luftzusatz 540,7 mm; Rk.-Ablauf hierbei ca. 2 Minuten. 
Es werden in  einer Quarzapp. einige ccm davon hergestellt u. durch Vakuumdest. ge
reinigt. Eigg. von C10,F: Bei gewöhnlicher Temp. farbloses Gas, Kp.760 der farblosen 
Fl. —6“, E . —115° zu einer weißen kryst. M.; sehr empfindlich gegen Feuchtigkeits
spuren, bildet an der Luft dichte weiße Nebel; scheint mit Glas zu reagieren. Mit dem 
Spiralmanometer werden die Dampfdrücke zwischen —78 u. —6“ näherungsweise ge
messen; mittlere mol. Verdampfungswärme 6,2 kcal, ÏROUTON-Konstante 23,2. CIO.F 
ist in Quarzgefäßen relativ gut haltbar u. gegen therm. Einfl. weniger empfindlich als 
C102. (Z. anorg. allg. Chem. 249. 238—44. 29/4. 1942. Frankfurt a. M., Univ., Inst. f. 
physikal. Chemie.) B r a u e r .

F. H alla  und W . Thury, ü b e r  B o r i d e  v o n  M o l y b d ä n  u n d  W o l f r a m .  (Vgl. auch 
C . 1939. II. 2889, m it W e i l . )  Dio Boride Mo7Al„B7 (I) u. WB, (II) werden alumino- 
therm. dargestellt u. röntgenograph. untersucht. — I aus dem Ansatz 20 g MoO?, 6g 
B20 3, 5 g Al-Pulver, 12 g Al-Grieß, 1,5 g S bildet ein dunkelgraues bis schwärzliches, 
hellglänzende Schüppchen enthaltendes Pulver, in dem mkr. keine regelmäßigen 
Krystallformen zu erkennen sind. D .154 5,85. Analyse führt im Verein mit den Röntgen
messungen zur angegebenen Formel. Das Pulverdiagramm wird rhomb. indiziert. Die 
Elementarzelle mit a  =  7,03, 6 =  6,34, c =  5,76 Â enthält 20 Atome. •— Systcmat. 
Auslöschungen fehlen. — II aus dem Doppelansatz 15 g W 03, 5 g B20 3, 5 g Al-Pulver, 
15 g Al-Grieß, 1 g S im unteren, 15 g W 03, 5 g B20 3, 10,5 g Al-Pulver, 10,5 g Al-Gricß,
2,5 g S im oberen Teil des gleichen Rk.-Tiegels bildet ein Pulver von mkr. kleinen, gut 
ausgebildeten, undurchsichtigen, dunkelbraunen hexagonalen Täfelchen. Die Reinigung 
von beigemengtem A1,03 gelingt teilweise durch Schweretrennung mit geschmolzenem 
PbCl2 (D,600 4,9). Analyse u. D.-Best. verschied. Präpp. führen zu der Formel II, u. 
nach erheblichen Korrekturen für beigemengtes A120 3 zu D. 13,1—13,6. Die Reflexe 
des Pulverdiagrammes lassen sich nach Abzug der zu Korund gehörigen Linien durch 
2 verschied, hexagonale quadrat. Formen gleiehgut beschreiben, welche Elementarzellen 
mit a  =  6,35, c ss 16,4, 24 Atomen, u. mit o =  8,24, c =  15,60, 36 Atomen entsprechen. 
— Das chem. Analysenverf. für beide Verbb. wird genau beschrieben. Es werden method. 
Hinweise für die Verwendung des Mikropyknometers nach W lN C H E LL  (vgl. C. 1939-1- 
1006) gegeben. (Z. anorg. allg. Chem. 249. 229—37. 29/4. 1942. Wien, Techn. Hochsch., 
Inst. f. physikal. Chemie, Röntgenabt.) B r a u e r .

R. M. Keeîer und H. G. Reiber, W e c h s e l w i r k u n g  v o n  I o n e n  u n d  d i p o l a r e n  I c k u x .

III . L ö s l i c h k e i t  v o n  T h a l l i u m ( I ) - S a l z e n  i n  O l y c i n -  u n d  A l a n i n l ö s u n g e n .  (2. vgl. C. 1942.
I. 1109.) Die Löslichkeit von TIBr wird in wss. K N 03-, Glycin-, Alanin- u. glycinhaltigen 
KNOj-Lsgg. bei 25“, u. die von T1J03 bei gleicher Temp. in  Alanin- u. Glycimsgg- 
bestimmt. Die Abhängigkeiten der Löslichkeiten in den Aminosäurelsgg. von der 
Aminosäurekonz, werden mit dem KlRKWOODschen Grenzgesetz verglichen; bei dem 
Jodat ergeben sich geringe Abweichungen. (J. Amer. chem. Soc. 63. 3504—07. Dez.
1941. Davis, Cal., Univ., Coll. of Agricult., Divis, of Chem.) REITZ-

O. Tomicek und F. Tomiöek, D i e  R e d u k t i o n  v o n  P e r r h e n a t e n .  In h a ltlich  ident, 
m it der C. 1941. II. 590 referierten Arbeit. (Collect. Trav. chim. tchèques 11- 626—30- 
1939. Prag, Tschech. Karlsuniv., Inst. f. analyt. Chemie.) ROTTER•

J. A. Skarulis und J. E. Ricci, D a s S y s te m  S ilb e m itra t-D io x a n -W a sse r  be\¡D. 
Die Unters, des tem . Syst. AgN03-Dioxan-W. bei 25°, wobei das gelöste AgN03 dure 
Verdampfen des Lösungsm. u. der W.-Geh. des letzteren durch Absorption mit BaO be
stimmt wird, ergibt das Vorhandensein einer festen AgN03-Dioxanverb. mit ca. 
AgN03 u. der wahrscheinlichsten Zus. (AgN03)3'C4H 8Oo. Die Löslichkeit von Agnvi
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in W. bei 25° wird zu 71,83 ±  0,02% u. die D. der Lsg. zu 2,307 bestimmt. (J. Amer, 
ehem. Soe. 63. 3429—31. Dez. 1941. New York, Univ.) H e n t s c h e l .

Ernesto Puxeddu und Anna Rattu, H y d r o l y s e e r s c h e i n u n g e n  b e i  W i s m u t s a l z e n .  

(Vorl. Mitt.) Eine durch Zusatz einiger Tropfen H N 0 3 erhaltene Lsg. von neutralem 
Bi(N03)3 in dest. W. liefert bei Verdünnung m it weiteren Mengen dest. W. keinen 
hydrolyt. Nd., dagegen t r i t t  dieser sofort auf, wenn die Lsg. in Leitungswasser ge
gossen wird, was durch katalyt. Wrkg. einer im Leiturigswasser gelösten Substanz 
erklärt werden könnte. E in geringer Zusatz von NaCl oder KCl zum dest. W. genügt, 
um ebenfalls Hydrolyse hervorzurufen. (Rend, Seminar. Eac. Sei. R. Univ. Cagliari
11.24— 25. 1941.) R . K .  M ü l l e r .

K. F. Jahr, H i e  P e r o x y v e r b i n d u n g e n  d e s  f ü n f w e r t i g e n  V a n a d i u m s .  Erweiterte 
Passung der im wesentlichen bereits C. 1942. I. 1115 referierten Arbeit. Der Nachw., 
daß alle überschüssiges H 20 2 enthaltenden Alkalivanadatlsgg. einfache, nicht konden
sierte Peroxyverbb. enthalten, wurde durch Dialysoverss. nach B r i n t z i n g e r - J a n d e r  
geführt. Trotz verschied. [H]+ der Ausgangslsgg. konnte präparativ unter den kryst. 
K-Salzen der gelben Diperoxyorthovanadinsäure nur das in Form rhomb. Blättchen gut 
krystallisierende prim. Salz KH 2VOa -f- H ,0  einer echten Reroxysäure erhalten werden. 
(Ber. Ges. Freunden Techn. Hochschule Berlin 1941. Nr. 1. 55—61. Dez. Berlin, Techn. 
Hochsch.) H e n t s c h e l .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
ßian Alberto Blanc und Cesarina Cortesi, G e o c h e m i s c h e  D e u t u n g  d e r  q u a t e r n ä r e n  

B i l d u n g e n  v o n  G r o t t a  R o m a n e l l i  ( T e r r a  d ' O t r a n t o ) .  IH . D i e  f o s s i l e n  H u m i n s t o f f e .  

(11- vgl. C. 1939. 1. 2578.) Aus Bodenunterss. werden Schlußfolgerungen über die 
Entstehung der Ablagerungen abgeleitet. (Atti R. Aecad. Italia, Rend. CI. Sei.fisiche, 
mat. natur. [7] 3. 33—55. Juni 1941. Rom, UhLu, Geochem. Inst.) R . K. M Ü LLER.

Josef Koblic, S t r o n t i u m  e n t h a l t e n d e  K a l k s t e i n e  a u s  J e m n i t z  i n  M ä h r e n .  ( M i t  

M c h i c h t  a u f  V o r k o m m e n  v o n  S t r o i v t i u m  i n  G e s t e i n e n ,  B ö d e n  u n d  M i n e r a l w ä s s e r n ,  s o w i e  

ütcr d i e  B e d e u t u n g  d e r s e l b e n  f ü r  p f l a n d i c h e  u n d  t i e r i s c h e  O r g a n e . )  (Vgl. P e l I S e k ,
C. 1941.1 . 1344, u. K o b l i c ,  C. 1941. IX. 465.) Umfassende Literaturzusammenstellung 
über verschied. Sr-Vorkk. in Gruben-, Sol-, Mutterlaugen- u. Mineralwässern. Angaben 
über den Sr-Geh. von ca. 50 Mineralwasserquellen aus 15 bekannten Quellgebieten des 
ehemaligen Gebietes der Tschechoslowakei. Vorkk. von Sr im Meerwasser, in der Asche 
vonMeerpfianzen u. Rüben, die mit Sr-haltigem Kalkschlamm gedüngt wurden. Wrkg. 
Ton Sr enthaltenden Heilmitteln. Eigene Erfahrungen des Vf. bei der Sr-Melasse- 
entzuckerung. Dabei vorkommende Ekzeme führt Vf. nicht auf Sr, sondern auf eine 
bberempfindlichkeit der H aut mancher Arbeiter zurück. Einw. von Sr-Salzen auf Tiere. 
(Zahlreiche Literaturangaben.) — Unteres, der Jemnitzer Kalke. Geolog. Daten nach 
K o u t k a . Die drei Kalke sind grobkrystalliner Struktur, bläulichgrau, von D i o p s i d  u. 
P M o g o p i t  durchsetzt u. kommen in Gneis vor. Gesamtanalyse. Sr-Geh.: 1. 0 ,63  (%), 
-■ 0,57 u. 3. 0,68 SrC03. Analysen'anderer Sr-haltiger Mineralien fremder Autoren. — 
Best.-Hethoden für Strontium. (Mitt. geol. Anst. Böhmen Mähren [Zprävy Geologickeho 
Ostavu Cechy Moravu] 17. 2—17. 15/10. 1941. [Dtsch. Zusammenfassung]) R o t t e r .

A. Schoep, G e o d e n  ( D r ü s e n )  u n d  S e g r c g a t i o w m  v o n  E p i d o t ,  T u r m a l i n ,  A x i n i t  u s w .  

m  P o r p h y r i t  v o n  Q u e n a s t .  (Vgl. C. 1941. I. 1799.) Vf. beschreibt einige am Fundort 
entdeckte Geoden u. erörtert ihre Entstehung, wobei sich ergibt, daß der darin vor- 
kommende Epidot als pneumatolyt. Mineral anzusprechen ist. Auch die Epidot- 
Kgregationcn deuten auf magmat. Ursprung. (Meded. Kon. VlaamscboAcad. Wetensch., 
fetteren Schoone Künsten Belgie, Kl. Wetensch. 3 .Nr. 4.3— 19.1 Tafel. 1941.) R. K. MÜ.

Frank Smithson, V e r w i t t e r u n g  d e r  G e r ö l l m i n e r a l i e n  i n  d e n  m e s o z o i s c h e n  G e s t e i n e n  

*ü* Y o r k s h i r e .  Vf. untersuchte die Verteilung von G r a n a t ,  S t a u r o l i t h ,  M o n a z i t ,  A p a t i t ,  

'■ lr b m ,  R u t i l ,  A i v i t a s ,  B r o o k i t  u. G y a n i t  in den mesozoischen Gesteinen von Yorkshire;
die an ihnen auftretenden Venvitterungserscheimingen, (Geol. Mag. 78. 97—112. 

U41 London, Univ., Birkbeek College.) GOTTFRIED.
i Y* Kaspar, D e r  H a n u s i t ,  e i n  n e u e s  M i n e r a l .  Vf. fand im Gebiet von Lieb- 

staatl (Riesengebirge) eine pseudomorphe Form des rosaroten A p o p h y l l i t s ,  dessen 
^enesÄ able ite t. Die ehem. Analyse ergab: S i0 2 57,37 (%), MgO 18,55, CaO 4,84,
, -> 0,54, FeO 3,57, H 20  über 200° 6,49, H20  unter 200° 8 ,6 8 ; wrie eine Dehydrati- 

Eierungakurve zeigt, ist ein Teil des W. (bis 200°) adsorbiert, der Rest (über 200°), der 
l̂ °  stärker zu entweichen beginnt, konstitutionell gebunden. Das Mineral ist 

w HCl unter SiO,-Abscheidung vollständig lösl.; in H 2S0 4 geht die Lsg. langsamer 
unter Grüngraufärbung des Minerals vor sich, ln  HCIO4 langsam lösl., in HNO., Braun- 
'®den, u. nach sehr langem Stehen geringe Löslichkeit. Die Vermutung, daß es sich

34*
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um S e p i o l i t h  handeln könne, wurde röntgenograph. ( D e b y e - S c h e r r e r - H u l l -  
Diagramm) widerlegt. Vf. gibt dem neu entdeckten Mineral zu Ehren des Chemikers 
J . H a n u S den Namen H a n u s i t .  Als ehem. Formel wird H2(MgCuFe)2(SiO,)-H20 bzw. 
H2Mg2(Si03)3-H20  angeführt. Vf. vermutet, daß es sieh beim Hanuäit um aas Endglied 
der Umwandlungsreihe P e k t o l i t h  - y  W a l k  e r  i t  - y  M g - P e k l o l i t h  in das Mg-Mineral handelt. 
Das Mineral ist gelbweiß bis gelbbraun, mit der strahligen Aggregation des Pektoliths. 
Es wurdo in einigen Stücken m it Chaleedon gefunden. H ärte 1—i y 2, D. 2,166, leicht 
zu zerkleinern, im Mikroskop anisotrop, doppelbrechend (stärker als Sepiolithe). Zwei
achsig m it großem Achsenwinkel. Mikrophotographien im durchgehenden Licht u, 
zwischen gekreuzten Nicoln. (Chem. Listy Vödu Prümysl 3 6 . 78— 81. 20/3.
1942.) K otter .

D. Organische Chemie.
D 2. A llg e m e in e  u n d  th e o r e tisc h e  o r g a n isch e  C hem ie.

E. C. Baughan, M. G. Evans und M.'Polanyi, K o v a l e n z ,  I o n i s a t i o n  u n d  R e s o n a n z  

i n  K o h l e n s t o f f b i n d u n g e n .  (Vgl. C. 1941. XI. 1379.) Es werden auf Grund der Resonanz 
der verschied. Formen der Moll, unter der Annahme von unpolarer u. polarer Bindung 
die Bindungsenergien von CH3-—H, CH3—Hai u. CH3-—Alkali berechnet. Die Be
rechnung der elektrolyt. Dissoziation ergibt für CHi3<r—CH3aq~ +  H+flq — 70 kcal. 
Durch die Überlegungen am Äthylradikal wird gezeigt, daß durch die Resonanzenergie 
des R+-Ions die Bindungsenergie durch zwei entgegengesetzte Effekte beeinflußt wird. 
Die Zunahme der Resonanzenergic gegenüber der des CH3 schwächt die Bindung, die 
andererseits durch die steigende Wechselwrkg. zwischen Ionen u. homöopolaren Zu
ständen verstärkt wird. Die berechneten Dipolmomente stimmen gut mit den ge
messenen überein. Die Protonenaffinität des Äthylens wird zu 174 kcal berechnet. 
Die geringe Rk.-Fähigkeit der Ncopentylverbb. in bezug auf neutrale Solvolysc wird 
dadurch erklärt, daß in bezug auf Resonanzenergie das Neopentyl+-Ion dem CH3+-Ion 
gleich ist. Mit der vorliegenden Theorie ist es nicht möglich, das Gleichbleiben der 
R—OH-Energie zu erklären. Es scheint sich in diesem Falle um ein Dreikörperprobiem 
zu handeln, das nicht mit den bisherigen Methoden der Arbeit gelöst werden kann. 
(Trans. Faraday Soc. 3 7 . 377—93. Aug. 1941.) L in k e .

N. Svartholm, E l e k t r o n e n v e r t e i l u n g  u n d  c h e m i s c h e  R e a k t i v i t ä t  i n  k o n d e n s i e r t e n  u n 

g e s ä t t i g t e n  K o h l e n w a s s e r s t o f f e n .  Die Elektronen Verteilung in den Moll, verschied, 
kondensierter aromat. KW-Stoffe wird durch Überlagerung der verschied, unangeregten 
u. einfach angeregten kanon. Strukturen unter Berücksichtigung der von SHERMAN 
(C. 1 9 3 4 . H . 2953) angegebenen Gewichte der einzelnen Strukturen berechnet. Für 
1,2-Benzanthracen wird dabei außerdem eine exaktere Berechnung nach PAULING 
(C. 1 9 3 3 -  II. 490) durchgeführt, wodurch gezeigt wird, daß die einfache Überlagerung 
ein qualitativ gut brauchbares Bild für die relative Elektronenverteilung im Mol. 
liefert. Aus dem Überlagerungsdiagramm kann abgolesen werden, an welcher Stelle 
der Moll. Doppelbindungsreaktivität (durch quasiisolierte olefin. Doppelbindungen) 
oder Atomreaktivität (Mesoreaktivität wie bei Anthracen) zu erwarten is t .; 1 , 2- B e n z -  

a n t h r a c e n  zerfällt in  ein reaktionsträges Bzl.-Syst., ein weniger träges Naphthalin- 
syst. u. eine reaktionsfähige (olefin.) Doppelbindung 3—4. •— 1 , 2 - 3 , 4 - D i b e n z a n t h r a c e n  

kann durch 1 Naphthalinsyst. u. 2 Bzl.-Systeme beschrieben werden, 1 , 2 -5 , 6 - D w e i  «- 
a n t h r a c e n  durch 2 Bzl.-Ringe u. 2 reaktionsfähige Doppelbindungen 3—4 u. 7—3,
3 , 4 - B e n z o p y r e n  durch Naphthalin -(- Bzl. +  2 Doppelbindungen 1—2 u. 6—7. Lie 
Ergebnisse worden diskutiert u. m it auf andere Weise abgeleiteten ähnlichen Er
gebnissen von S c h m i d t  (C. 1 9 3 9 . I I . 1847) verglichen; bei 3 ,4-Benzopyreu kam 
SCHMIDT zu einer etwas anderen Aufteilung des Moleküls. (Ark. Kern., Mineral. Geol., 
Ser. A 1 5 . Nr. 13. 1—13. 9/2. 1942. Stockholm, Hochsch., Mechan. Inst. u. Wenner- 
Grens Inst. f .  exp. Biol.) REITZ.

Joseph W eiss, D i e  B i l d u n g  v o n  I o n e n  a u s  V e r b i n d u n g e n  m i t  k o n j u g i e r t e n  D o p p t ^  

b i n d u n g e n :  K o h l e n w a s s e r s t o f f  s a l z e .  Vf. hat Salze aus C o r o n e n ,  1 , 2 - B e n z p e r y l e n ,  3 , 4 r B a &  

p y r e n  u. A n t h r a c e n  m it P e r c h l o r s ä u r e ,  S c h w e f e l s ä u r e  u. P h o s p h o r s ä u r e  hergestellt, die mi 
den KW-stoffen bei Anwesenheit von oxydierenden Substanzen reagieren, lw* 
A n t h r a c e n p e r c h l o r a t  (I) bildet dunkelbraune feine Krystallo, die aus Aceton-Methano 
(1:1) umkryst. werden können u. bei 110° ohne vorheriges Schmelzen zers. werden. Di 
Absorptionskurve in Acetonlsg. zwischen 4500—4950 A wird angegeben. Die Lsgg- ‘ 
Aceton sind gute Leiter der Elektrizität. Bei der Elektrolyse bildet sich ein Nd. au.*?er 
Kathode. Während die Salze der höheren KW-stoffo wasserbeständig sind, wi 
zersetzt. Die tiefe Farbe der Lsgg. wird durch das KW-stoffion hervorgerufen, W  nuc 
aus theoret. Gründen zu erwarten ist. Eine Unters, der Polynitroverbb., wie Rvv -sto
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pikrate, zeigt, daß diese ticfgofärbtcn Stoffo teilweise als lonenverbb. vorlicgen, 
z.B. KW-stoff+/Nitroverb._ u. Aminoverb.+/Nitroverb._ , in den Fällen, wo das Ver
hältnis 1: 1 ist, oder als bivalente Ionen, z. B. KW-stoff++/Nitroverb.— , wo das Ver
hältnis 1:2 überwiegt. Hierdurch -wird ihre tiefe Farbe, die Geschwindigkeit u. der 
Mechanismus ihrer Bldg. u. Zers., sowie die beobachteten Bldg.-Wärmen erklärt. Die 
Krystallstruktur u. die Gitterabstände können leicht durch die Annahme von Ionen- 
krystallen eines salzartigen Charakters gedeutet werden. Der NaCl-Typ ist bei A c e -  

m p h t h e n - 2 , 6 - d i n i t r o - l , 3 - x y l o l  beobachtet worden. Bei anderen Verbb. herrscht jedoch 
der Typ der Schichtobenen vor, da die Ionen sich sehr in ihrer Größe u. Polarisierbarkeit 
unterscheiden. Auf die Bedeutung der Erkenntnisse für Synth. u. biol. Wrkg. wird hin- 
gewieson. (Nature [London] 1 4 7 .  512. 26/4. 1941. New-Castle-on-Tyne, King’s Coll. 
Univ., of Durbam, Dep. of Chem.) L i n k e .

L. Ch. Freidlin, A. A. Balandin und A. I. Lebedewa, T h e r m i s c h e r  Z e r f a l l  v o n  

R u b i d i u m f o r m i a t .  (Vgl. C. 1 9 4 1 .  I . 2907.) Wie K- u. Na-Formiat kann Rb-Formiat 
unter Bldg. von Rb2C03 oder Oxalat zerfallen. Unter 400° verläuft die Rk. vornehmlich 
in Richtung der Rb2C03-Bldg., während Tempp. über 400°, Vakuum u. Kondensations
katalysatoren Oxalatbldg. begünstigen. Bei 300° entsteht in Ggw. von metall. Na 
zu 66,8% Oxalat. (HsnecTim Ana^oMim Hayn CCCP. Oineneuue XiiMiiuecKnx Hayic 
[Bull. Acad, Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1 9 4 1 .  249—56. UdSSR, Akad. d. Wiss., Inst, 
f. organ. Chem., Z E L IN S K Y -Inst.) D e r j u g i n .

L. Ch. Freidlin, A. A. Balandin und A. I. Lebedewa, T h e r m i s c h e r  Z e r f a l l  v o n  

C m i u m f o r m i a t .  (Vgl. vorst. Ref.) Cs-Formiat verhält sich bei der therm. u. katalyt. 
Zers, ebenso wie die Na- u. K-Formiate. Es entsteht vornehmlich Cs2C03. In Ggw. 
von metall. Na bildet sich bei 300° 84,9% Oxalat. (HknecTHji Ah-ajCMini Hayn CCGP. 
Oiitieinie XiiMiiqecKiix Hayn [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1 9 4 1 .  257 
bis 262.) D e r ju g in .

L. Ch. Freidlin, A. A. Balandin und A. I. Lebedewa, T h e r m i s c h e r  Z e r f a l l  d e s  

L i t h i u m f o r m i a t s .  (Vgl. vorst. Ref.) Wasserfreies Li-Formiat läßt sich im Gegensatz 
zu anderen Formiaten nur zu höchstens 5%  in Oxalat überführen. Bei der therm. 
Zers, bildet es hauptsächlich Kohlenoxyde. Mit Erhöhung der Temp. steigt der 
prozentuale H2-Anteil im entstehenden Gas. In Ggw. von Alkalimetall entsteht bei 
283° fast reiner H2 mit einer Beimengung von 5%  Kohlenoxyden. In  Abwesenheit 
von Metall ist das Verhältnis H 2 zu Kohlenoxyden umgekehrt. Aus Li-Formiat u. Li(OH) 
entsteht bei 280° fast quantitativ Li2C03 u. H2. In  seinem chem. Verh. ähnelt das 
Li-Formiat also mehr Erdalkaliformaten. (H3necmn AkaseMim Ifayi; CCCP. Otjc- 
■ieuiie XiiMintecKiixHayn [Bull. Acad. Sei. URSS. CI. Sei. chim.] 1 9 4 1 .  263—67.) D e r j .

L. Ch. Freidlin, A. A. Balandin und A. I. Lebedewa, Ü b e r  d i e  U m w a n d l u n g s -  

j ä h i g k e i t  v o n  M e t a l l f o r m i a l e n  i n  O x a l a t e .  (Vgl. vorst. Ref.) Unter n. Bedingungen 
lassen sich nur die Formiate des Na, K, Rb u. Cs in Oxalate umwandoln. Dagegen 
fehlt den NH*-, T1(I)- u. Li-Formiaten diese Fähigkeit. (HsBeciiia AKajejmn Hayi; 
CCCP. Orjc-reuue XiiMiruecKux Hayn [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1 9 4 1 .  
268—74.) D e r ju g in .

L. Ch. Freidlin, A. A. Balandin und A. I. Lebedewa, ü b e r  d i e  S t u f e n f o l g e  d e r

t h e r m i s c h e n  U m w a n d l u n g  v o n  F o r m i a t e n  i n  O x a l a t e .  (Vgl. C. 1 9 3 8 -  I. 3000 u. vorst.
Reff.) Es wird die Frage über die Zwischenstadien bei der Umwandlung von Alkali- 
formiaten in Oxalate mit u. ohne Katalysatoren (K, Na) erörtert. Die darüber be
stehenden Theorien werden abgelehnt. Vff. nehmen an, daß in allen Fällen ein 
Additionsprod. als Zwischenstadium auftritt. (H3bcctiiji AKajeMiiu Hayn CCGP. Orae- 
•lemie XuMimecKiix Hayn [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1 9 4 1 .  275—88.) D e r j .

Denton Jacobs Brown, D i e  t h e r m i s c h e  Z e r s e t z u n g  v o n  B e n z o y l p e r o x y d .  (Vgl. 
'V a lk e r  u. WlLD, C. 1 9 3 7 .  I I .  2813.) Um einen Einblick in den Mechanismus der 
Acylperoxydzers. zu gewinnen, bestimmt Vf. die Zers.-Geschwindigkeit von B e n z o y l -  

V e r o x y d ( l )  bei 80 ±  0,1° in Bzl. in einem Konz.-Bereich von 0,025—0,80 Mol.; die 
Konstanten 1, u. 2. Ordnung wurden bestimmt; die Ordnung der Rk. beträgt 1,33, 
'ne nach der Formel von N o y e s  berechnet werden konnte. Vf. kann aus den E r
gebnissen feststellen, daß die Zers.-Geschwindigkeit des I schnell einem Maximum 
zustrebt, was durch eine prim. Spaltung zu erklären ist (vgl. nebenst. Schema). Dann

(C8H3-C < g )  + h v  ---------5- 2C6H5 C < ° ----------->  C8H5 +  COa

c ä - c o o -  - <    1
Wogt die Zers, unter den Bedingungen parallel verlaufender monomol. u. dimol. 
Reaktionen. Die Einw. von Licht beschleunigt die Rk., ohne ihre Ordnung zu ändern; 
hie Änderung der Gasfüllung des Rk.-Raumes zeigt keinen Effekt. Als Rk.-Prodd. der
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monomol. Rk. kannten B i p h e n y l  (15,1—27,7%) W. C 0 2 (12,3—20,2%) isoliert werden; 
die Ausbeute an B e n z o e s ä u r e  (23,9—35,5%), dem Rk.-Prod. der dimol. Rk. (vgl. 
Schema) wächst mit steigender Konzentration. (J. Amer. ehem. Soo. 6 2 . 2657—59. 
Okt. 1940. Lincoln, Neb., U n iv .)  G old.

D. M. Newitt und D. T. A. Townend, D i e  G e b i e t e  d e r  V e r b r e n n u n g  h ö h e r e r  A l d e 

h y d e .  Zusammenfassende Übersicht- über 1. charaktcrist. Erscheinungen bei der Selbst
entzündung höherer Aldehyde, deren Bldg. bei der Verbrennung der KW-stoffe eine 
wichtige Rolle spielt, 2. die N atur der Erscheinungen, die bei der Entzündung in 2 Stufen 
auftreten, wobei bes. die Verss. zur Erzeugung kalter Elammen bei Raumtemp. mittels 
eines heißen Metalldrahtes besprochen werden (vgl. M a c c o r m a c  u . T ow nend,
C. 1 9 4 0 .  II. 32; H s i e h  u . T o w n e n d ,  C. 1 9 3 9 . 1. 4434). (Chim. et Ind. 4 5 . Nr. 3 bis 
244—52. März 1941.) v. M ü ff lin g .

Marcel Prettre, H o m o g e n e  H e m m u n g  d e r  O x y d a l i o n s r e a k t i o n c n  v o n  K o h l e n w a s s e r 

s t o f f e n .  A n w e n d u n g  a u f  d i e  E r s c h e i n u n g  d e s  K l o p f e n s .  Vf. untersucht das Verh. von 
KW-stoffgemischen, deren eine Komponente leicht, die andere schwer oxydabcl ist, 
gegen Sauorstoffeinwirkung. Über die hemmende Wrkg. von //„-Zusatz auf die KW- 
stoffoxydation bei tiefen Tempp. werden neue Ergebnisse mitgeteilt. Bei den Gemischen 
der verschied. KW-stoffe zeigen sich charakterist. Unterschiede. Während z. B. kleine 
Mengen D i c y c l o p e n l a d i e n  die Entzündungsgrenzen von D e k a h y d r o n a p h t h a l i n  beträchtlich 
verschieben, ist ein Zusatz des an sich schwerer oxydablen T e t r a h y d r o n a p h t h a l i n  un
wirksam, u. erst bei hohen Konzz. zeigt sich ein Einfluß. (Chim. et Ind. 45. Nr. 3 bis 
275— 79. März 1941. Lyon.) , V . M Ü FFLIN G .

CI. Herbo, U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d e n  M e c h a n i s m u s  k a t a l y t i s c h e r  R e a k t i o n e n .

I. K i n e t i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  k a t a l y t i s c h e n  B e n z o l h y d r i e r u n g .  Die Hydrierung von Bzl. 
in Ggw. bin. Katalysatoren auf Ni-Grundlage (Katalysator A : 98,4 g Ni +  1,6 g Cr203; 
B: 2,7 g Ni +  97,3 g BeO) wird bei Atmosphärendruek im strömenden Syst. eingehender 
untersucht (über den Einfl. der Katalysatorzus. auf die genannte Rk., sowie auf die 
Dehydrierung von Cyclohexan vgl. auch JuLIARD u. H e r b o ,  C. 1 9 3 9 .  I. 3116, bzw. 
JuLIA R D , C. 1 9 3 8 .  I. 3323). Die verwendete App., in der gefettete Hähne vermieden 
werden, sowie die Vers.-Technik werden beschrieben. Der Umsatz wird an Hand der 
Vol.-Verminderung durch Strömungsmessungen verfolgt. — An Katalysator B wird 
die Hydrierungsgesehwindigkeit oberhalb von etw-a 60° meßbar. Bei konstanter 
Strömungsgeschwindigkeit u. konstanter Gaszus. steigt die Rk.-Geschwindigkeit bis 
etw'a 180° m it der Temp. an, um oberhalb dieser Temp. wieder abzunehmen u. bei etwa 
310° Null zu werden. Die Geschwindigkeit der umgekehrten Rk. wird bei 235° meßbar 
u. wächst schnell mit der Temperatur. Die genauere Unters, wird daher auf das Temp.- 
Intervall von 180—235° beschränkt. Der Katalysator wird in so dünner Schicht ver
wendet, daß die ständige Ausbeute bei größeren Strömungsgeschwindigkeiten direkt pro
portional der verwendeten Katalysatormenge ist, u. daß die Zus. des Gases längs der 
Katalysatorschicht sich nur w'enig ändert. Es wird stets auf maximale Ausbeute, d.h. 
ständige Ausbeute bei sehr großer Strömungsgeschwindigkeit u. damit konstanter Gaszus. 
innerhalb der ganzen Katalysatorschicht, extrapoliert. Einfl. des Partialdruckes: Die 
Rk. ist nullter Ordnung in bezug auf Bzl. u. 1. Ordnung in bezug auf H2. Durch Verss. 
mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten u. variabler Katalysatormenge, bei denen 
merkliche prozentuale Umsätze erreicht werden, wird.gezeigt, daß Cyclohexan einen 
seiner Konz, proportionalen hemmenden Einfl. ausübt. Die Ergebnisse können be
friedigend durch die Gleichung:

( ku-jHJ  \ ( kß -[B) %
^ l l  +  k H - [ H A )  U  +  Au-[-B] +  ^ - [ G ]  j 

dargestellt werden, in welcher k r ,  k n ,  k p  u. k c  Konstante sind, deren physikal. Bedeutung 
angegeben wird, u. in welcher [if2], [B] u. [C] die Konzz. an H„, Bzl. u. Cyclohexan u. 
m  die verwendete Katalysatormenge bedeuten. Die Gleichung kann unter folgenden 
Voraussetzungen thooret. abgeleitet wrerden: 1. Die Rk. findet zwischen adsorbierten 
Bzl.- u. H 2-Mo11. s ta tt;  2. die akt. Zentren, an denen Bzl. u. Cyclohexan fcstgehalten 
werden, sind verschied, von den Adsorptionszentren für H2, so daß keine gegenseitige 
Adsorptionsverdrängung von H„ u. KW-stoff s ta ttfindet; 3) Bzl. u. Cyclohexan werden 
an ident. Zentren festgchalten, woraus sieh eine hemmende Wrkg. des letzteren e rg ib t ;
4. der 1. Schritt der Rk. besteht in der Anlagerung eines H„-Mol. an eine Doppelbindung 
des B zl.; er ist geschwindigkeitsbestimmend. Das Zustandekommen der oben be
schriebenen Temp.-Abhängigkeit wird erörtert. Aus den Ergebnissen werden Schlüsse 
auf d ie  Kinetik der Cyclohexandehydrierung gezogen, die danach unabhängig vom 
IL-Pa rtialdruck u. von niedrigerer als 1. Ordnung in bezug auf Cyclohexan sein sollte, 
eine Hemmung durch Bzl. zeigen müßte u. an dem gleichen Katalysator untersucht
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werden soll. (Bull. Soc. chim. Bolgiquc50. 257—96. Dez. 1941. Brüssel, Univ., Fac. des 
Sei., Labor, de Chim. analyt.) R e i t e .

H. I. Waterman, J. J. Leendertse und G. Menalda van Schouwenburg,
A d d i t i o n s r e a k t i o n e n  d e r  C h l o r w a s s e r s t o f f  s ä u r e  a n  u n g e s ä t t i g t e  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  b e i  

t i e f e n  T e m p e r a t u r e n .  II. Teil. (I. vgl. L e e n d e r t s e ,  C. 1 9 3 8 .  II. 2918.) Es wird 
gefunden, daß ein durch Auflösen von AIC13 in Ä. hergestollter Katalysator die Addition 
von HCl an Penten-2 u. vermutlich andere ähnliche Olefino besser bewirkt als A1C13 
allein. Boi —78° sind nach vollständigem Umsatz des Olefins 86% Chlorpentan ent
standen, ebenso bei Zimmertemp. unter 48 a t HCl-Druck; bei Anwendung von A1C13 
allein bildet sich eine viel größere Monge von Polymorisationsprodukten. (Chim. et Ind. 
45. Nr. 3 bis 347-—'50. März 1941. Delft, Univ.) v. M ü f f l i n g .

S. L. Varshavsky, Ü b e r  d i e  S t r u k t u r  d e r  A d d i t i o n s p r o d u k t e  v o n  M e t a l l h a l o g e n i d e n  

m it  u n g e s ä t t i g t e n  V e r b i n d u n g e n .  Vf. nimmt Bezug auf eine Arbeit von FREIDLINA 
u. XESMEYANOV (vgl. C. 1 9 4 1 .  I. 2374) über die Struktur der beiden Verbb. G 2 H 2 ■ 

H g C l2 (I) u. ( C J i 2 ) 2 - I l g C l 2 (II). Zur Nachprüfung der Hauptvalenzstruktur dieser 
Verbb. untersucht Vf. die Einw. von HCl u. HBr auf I. Wird I in der Kälte mit konz. 
HCl, oder in der Wärme mit verd. HCl behandelt, so entsteht quantitativ Vinylchlorid 
nach der Gleichung: ClCH=CH-HgCl +  HCl ->- C1CH=CH, +  HgCl2. Daß die Vinyl- 
chloridgruppe in der Verb. präexistiert, ergibt sich aus der Einw. von 40%ig. HBr 
auf I, -wobei CHClBr-CH2Br entsteht. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. URSS 29 (N. S. 8). 
315. 10/11. 1940.) G o t t f r i e d .

V. Alexa, S p e k l r a l u n t e r s u c h u n g  d e r  k e t o n i s c l i e n  P o l y e n e .  IV. Mitt. E x t i n k t i o n s -  

k u r v e  d e s  B e n z a l a c e t o p h e n o n s  u n d  s e i n e r  4 ' - p a r a s u b s l i i u i e r t e n  D e r i v a t e .  (HI. vgl. C. 1 9 3 7 .
II. 3591.) Vf. untersucht die UV-Absorption von 4 -  u. 4 ' - O x y b e n z a l a c e t o p h e n o n ,  4 -  u n d  

i ' - M e t h o x y b e n z a l a c e t o p h e n o n ,  4 -  u. 4 ' - A m i n o b e n z a l a c e t o p h e n o n - ,  4 -  u. 4 ’ - D i m e t h y l a m i n o -  

k n z a l a c e t o p h e n o n ,  4 ' - M e t h y l b e n z a l a c e t o p h e n o n ,  2 ' , 4 ' - D i m e t h y l b e n z a l a c e l o p h e n o n ,  3 ' , 4 ' - D i -  

m e t h y l b e n z a l a c e t o n p h e n o n ,  4 ' - C h l o r b e n z a l a c e t o p h c n o n ,  4 ’ - B r o m b e n z a l a c e t o p h e n o n  u.
I ' - R i l r o b e n t a l a c e l o p h e n o n ,  in alkoh. Lösung. Die Resultate sind graph. u. tabellar. 
angegeben. Befindet sich der Substituent an dem mit dem Äthylenrest verbundenen 
Benzolkern (4-), so sind die Absorptionen weiter nach dem Sichtbaren verschoben als 
bei der Substitution an dem Bonzolkern, der an der CO-Gruppe sitzt (4'-). Es zeigt 
sich, daß die Ketogruppo viel weniger gegen Änderungen der Polarität des Kernes, 
an den cs gebunden ist, empfindlich ist, als die Äthylengruppe. (Soc. Chim. Romania 
Sect. Soc. romäne §tiinto, Bul. Chim. purä apl. [2] 1. 77—88. 1939. Cluj, Univ. Labor, 
für phys. Chem. [Orig.: franz.]) LINKE.

V. Alexa, S p e k t r a l u n t e r s u c h u n g  d e r  k e t o n i s c h e n  P o l y e n e .  V. Mitt. E x t i n k t i o n s -  

h r c e n  e i n i g e r  o r t h o s u b s l i l u i e r t e r  D e r i v a t e  d e s  B e n z a l a c e t o p h e n o n s .  (IV. vgl. vorst. Ref.) 
Vf. untersucht die UV-Absorption von o - M e t h o x y b e n z a l a c e t o p h e n o n ,  o - O x y b e n z a l a c e t o -  

p h e n o n ,  o - C h l o r a c e t o p h e n o n  u. o - N i t r o b e n z a l a c e t o p h e n o n  in alkoh. Lösung. Die Re
sultate sind in Kurven u. Tabellen dargestellt. Die Effekte sind dieselben wie bei der 
Substitution in p-Stellung, auch ist die Folge gemäß der Polarität der Substituenten 
die gleiche mit Ausnahme der NO=-Gruppe. Der Bathoehromoffekt ist bei der o-Sub- 
stitution geringer als bei der p-Substitution. Bes. auffallend ist dies bei der NO,-Ver- 
bindung. Bei den stark negativen Substituenten (OH u. OCH3) findet man, daß die 
Maxima der Muttersubstanz u. des p-Prod. sich in mehrere Maxima auflösen. Die 
Substitution findet in o-Stellung zu dem Äthylen sta tt. (Soc. Chim. Romania Sect. 
Soc. romäne ijtiinte, Bul. Chim. purü apl. [2] 1. 89—93. 1939. Cluj, Univ., Labor, für 
Phys. Chem. [Orig.: franz.]) L i n k e .

V. Alexa, S p e k l r a l u n t e r s u c h u n g  e i n i g e r  k e t o n i s c h e r  P o l y e n e .  VI. Mitt. E x t i n k t i o n s -  

k u r v e n  d e s  B e n z a l a c e t o p h e n o n s  u n d  e i n i g e r  s e i n e r  m - s u b s t i t u i e r t e n  D e r i v a t e .  (V. vgl. 
vorst. Ref.) Vf. untersucht die UV-Absorption von B e n z a l a c e t o p h e n o n ,  m - N i t r o b e n z o l -  

a e d o p h e n o n ,  m - C h l o r b e n z a l a c e t o p h e n o n ,  m - O x y b e n z a l a c e t o p h e w n ,  m - M e t h o x y b e n z a l -  

a e d o p h t n o n  u. m . - A m i n o b e n z a l a c e t o p h e n o n .  Die Ergebnisse sind in Kurven u. Tabellen 
angegeben. Im Gegensatz zu den o- u. p-Derivv. wird die Absorption bei den m-Derivv, 
nach kürzeren Wellenlängen verschoben. Dies ist im Einklang mit der Theorie, nach 
der durch eine polare Gruppe die Polaritätsverhältnisse im Bzl.-Kem von C- zu C-Atoin 
alternierend entsprechend der Polarität der Gruppe beeinflußt werden. (Soe. Chim. 
Romania Sect. Soe. romäne ijtiintc, Bul. Chim. purä apl. [2] 1. 94—101. 1939. Cluj, 
Lniv., Labor, für Phys. Chem. [Orig.: franz.]) L i n k e .

Je. N. Prileshajewa, Ja. K. Ssyrkin und M. W. Wolkenstein, R a m a n e f j e k t  d e r  

l i a l c g e n i d d e r i v a t e  d e s  A e t h y l e n s  u n d  d i e  E l e k t r o n e n r e s o n a n z .  (SCypiian dhmimecKOU Xhmhh 
■L Physik. Chem.] 1 4 .  1396—1418. 1940. — C. 1 9 4 1 .  II. 1138.) K l e v e r .

Harvey J. Taufen, M. J. Murray und Forrest F. Cleveland, D e r  E i n f l u ß  d e r  

b i l o e r i o n e n k o o r d i n a l i o n  a u f  d i e  R a m a n - S p e k t r e n  e i n i g e r  u n g e s ä t t i g t e r  V e r b i n d u n g e n .
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Vff. untersuchen die Komplcxverbb. von C y c l o h e x e n  (I), C y c l o p e n t e n  (II) c i s - B u t e n - 2 '  

(IH), t r a n s - B u t e n - 2  (IV), Ä t h y l a c e t y l e n  (V), P r o p y l a c e t y l e n  (VI), A m y l a c e t y l e n  (VII), 
P h e n y l a c e t y l e n  (VIII) in  50% wss. AgN03-Lsg., B z l .  (IX) in 60% AgClO,-Lösung. 
Die Verbb. lösen sich leicht auf. Boi den Dialkylacetylenen, D i a m y l a c e t y l e n ,  Ä t h y l -  

b u t y l a c e t y l e n  u. D i ä t h y l a c e t y l e n  konnte keine Auflsg. beobachtet werden. Die größte 
Frequenzverschiebung t r i t t  bei den Komplexverbb. in der Gegend der olefin. Doppel
bindung auf, die um 60—70 Wellenzahlen erniedrigt wird. Geringere Frequenzände
rungen treten auch bei den C—H-Bindungen bei 3000 cm-1 auf. Die übrigen Fre
quenzen der Verb. bleiben im wesentlichen ungeändert. Die C—H-Frequenzen, die 
am meisten geändert sind, scheinen den an den olefin. C-Atomen sitzenden H-Atomen 
zuzukommen. Die Erklärung für die gefundenen Daten bietet das Auftreten einer 
Resonanz, wodurch die Doppelbindung geschwächt, aber nicht aufgehoben wird. Ein 
Beweis dafür ist das Auftreten einer Linie noch im Gebiet der Doppelbindung, aber 
von einer geringeren Frequenz als in der reinen Verbindung. Linien, die auf eine 
C-Metallbindung hindeuten, wurden nicht gefunden. Es tra t auch keine Olefinfrequenz 
der ursprünglichen Verb. auf, so daß die Konz, des freien Olefins gering sein nniß. 
Die Frequenzen für die komplex gebundenen KW-stoffe sind: I 417 (m), 820 (st), 
1221 (m), 1262 (schw.), 1584 (st), 2839 (schw), 2943 (m, breit), 3015 (schw). II 434 
(8 b), 899 (8), 962 (7), 1108 (10), 1215 (3 b), 1293 (5), 1440 (10), 1465 (6), 1539 (10), 
2847 (10), 2893 (10, sehr breit), 2964 (10 sehr breit), 3039 (6). III 434 (m, breit), 
876 (schw), 1356 (m, breit), 1382 (schw), 1598 (st), 2861 (m), 2920 (st, breit), 2962 (m), 
3007 (m). IV 1290 (m), 1450 (m), 1612 (st), 2864 (schw, breit), 2918 (st, breit). 
IX 602 (m), 980 (st), 1175 (m), 1568 (m), 1589 (schw), 3065 (st, sehr breit). Die Spek
tren von reinem I u. II sind m it den in der L iteratur angegebenen identisch. Die von 
III u. IV liegen niedriger. Die Linien der reinen Substanzen liegen bei V bei 2114 
(10), bei VI bei 2117 (10), bei VII bei 2118 (10), bei VIII bei 2113 (10) für die drei
fache Bindung. In  den Komplexen sind die in diesem Gebiet vorhandenen Frequenzen 
bei V 1990 (st, breit), 1963 (schw), VI 1997 (st, breit), 1963 (schw), VII 2000 (schw), 
1978 (schw), 1954 (sehw), VIII 1997 (st, breit), 1979 (st, breit), 1947 (schw). Bei 
IX werden die C—C-ramanakt. Schwingungen am meisten beeinflußt. (J. Amor, 
ehem. Soc. 63. 3500—03. Dez. 1941. Chicago, Hl., Inst, of Techn. Dep. of Chem. and 
Phys.) ' L in k e .

N. N. Scheftal, D e r  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  d e r  ä u ß e r e n  F o r m  d e r  S a c c h a r o s e -  

k r y s t a l l e ,  d e r  H o m o g e n i t ä t  u n d  Ü b e r s ä t t i g u n g .  (C. R . [Doklady] Acad. Sei. URSS 31 
(N. S. 9). 33—36. 10/4. 1941. Moskau, UdSSR, Akad. d. Wiss., L a b o r, für Krystallo- 
g ra p h ie .)  GOTTFRIED.

P . Mortier, D i e l e k t r i z i t ä t s k o n s t a n t e  e l e k t r o l y t i s c h e r  L ö s u n g e n  i n  n i c h t p o l a r e n  L ö s u n g s 

m i t t e l n .  Vf. bestimmt die DE. von Triisoamyl-, Tri-n-butyl-, Tripropyl-, Tetra-n-butyl- 
u. Tetraisoamylammoniumpikrat in Dioxan, CC1.„ Bzl. u. CS2 u. leitet die mol. Polari
sation u . das Dipolmoment ab. Letzteres ist, w ie  schon früher von KRAUS u. Mit
arbeitern (C. 1937. II. 4029 u. früher) festgestellt wurde, sehr hoch. Der Einfl. des 
Lösungsm. auf die mol. Polarisation eines Elektrolyten ist ein anderer als bei einem 
gewöhnlichen polaren Stoff. Es scheint, daß der Abstand zwischen den Zentren der 
elektr. Ladung sich mit dem Lösungsm. ändert. In  CS2 u. CC14 assoziieren sich die 
tem. NH,-Pikrato nach einem anderen Gesetz als demjenigen, das für das Gleich
gewicht der Lsgg. von quaternären NH4-Pikraten gilt. (Wis- en natuurkund. Tijdschr. 10. 
114—31. 1941. Gent, Univ., Physikal. Labor.) R. K. MÜLLER.

Giovanni Venturello, D i p o l m o m e r d  u n d ,  S t r u k t u r  d e s  B e r y l l i u m s a l z e s  d e s  A c e l -  

e s s i g e s t e r s .  Die Bestimmungen der Dipolmomente von Be- u. Al-Acetessigesterin benzol. 
Lsg. ergeben ¡ x  =  3,07 bzw. 3,96 Debye, ihr Verhältnis is t somit 0,77, d. h. nahe dem 
W ert p2/J/3, wie er sich auf Grund theoret. Überlegungen über die Symmetrie dieser 
Moll. u. die räumliche Anordnung der Nebenvalenzen ergibt. Damit stehen auch die 
röntgenograph. Befunde in guter Übereinstimmung. Der Verb. sind somit die in  Reso
nanz miteinander stehenden Strukturformeln m it ebener Anordnung der N ebenvalenzen  
zuzuschroiben.j (Atti R. Accad. Sei. Torino [CI. Sei. fisich. mat. natur.] 77. I. 57—63. 
Nov. 1941/Febr. 1942.) H e n t s c h e l .

G. I. M. Bloom und L. E. Sutton, E l e k t r i s c h e  P o l a r i s a t i o n  u n d  M o l e k ü l s c h i c i j i g u n g c n :

D i e  Ä t h y l e n d i h a l o g e n i d e  u n d  d a s  D i a c e t y l .  Von F u m a r s ä u r e n i t r i l  (I) in Bzl. als Lösungsm., 
von B e m s t e i n s ä u r e n i t r i l  (II) in Bzl. u. Dioxan u. von Ä t h y l e n d i c h l o r i d  (III) in Dioxan 
wurde bei 25° die Konz.-Abhängigkeit der Mol.-Polarisation P  gemessen. Die daraus 
berechneten Dipolmomente f t  sind 0 bzw. 3,90 bzw. 3,80 bzw. 1,84. Ferner wind er 
von folgenden Dämpfen in den in ( ) genannten Temp.-Bereichen bestimmt: III (35 bis 
252°), A t h y l e n d i b r o m i d  (IV, 66—223«), II (170—240°), D i a c e t y l  (V, 55—205«), I (137 ) 
u. D i m e t h y l k e l a z i n  (VI, 76—232°). Die /z-Wertc betragen in diesen T e m p . -Bereichen.
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1,18-1,51 (III), 0,815—1,08 (IV), 3,45—3,57 (II), 1,05—1,27 (V), 0 (I) u. 1,51 (VI, 
unabhängig von der Temp.). Diese Temp.-Abhängigkeit von / i  kann auf zweierlei 
Weise erklärt werden: 1. Vorliegen eines temperaturabhängigen Gleichgewichts
zwischen stabilen eis- u. trans-isomeren, wobei m it steigender Temp. das Gleichgewicht 
nach der Seite der cis-Form mit dem höheren /¿-Wert verschoben wird. In diesem 
Falle müßte gemäß Ntrans/Ncis =  8  e V / J t T  (Hl =  Molzahlen, V  =  potentielle Energie, 
über S  s. unten) zwischen log ( N t r / N c )  u. 1 [ T  eine lineare Beziehung bestehen. T at
sächlich liegen die aus obigen /¿-Daten berechneten Meßpunkte auf einer Geraden. 
Für F ergeben sich so die Werte (in cal/Mol) 570 (II), 862 (III), 1309 (IV) u. 855 (V). 
Entsprechend für S  die Werte 2,0 bzw. 2,33 bzw. 3,01 bzw. 5,09; der Befund, daß 
S >  1, zeigt, daß die trans-Form begünstigt ist. 2. Beschränkte Drehbarkeit um die 
(C — C)-Achse, wobei die Amplitude der Rotation mit steigender Temp. zunimmt u. 
somit auch der mittlere /¿-Wert ansteigt. Die Durchrechnung dieser Möglichkeit führt 
aber zu dem gleichen Ergebnis wie im vorigen Fall. Deshalb ist auf diese Weise eine 
Entscheidung zwischen beiden Fällen nicht möglich. Die Art des Lösungsm.-Einfl. 
auf ¡ i von HI (zur Diskussion werden auch Meßergebnisse anderer Autoren heran
gezogen) würde zwar gegen die Annahme der behinderten Drehbarkeit sprechen, 
andererseits würden Elektronenbeugungsmessungen hiermit in Einklang stehen. 
Auch RAMAN-Messungen an ähnlichen Substanzen scheinen gegen das Bestehen von 
stabilen cig- u. trans-isomeren zu sprechen. Nimmt man die zweite Annahme als 
richtig an, so ergibt die weitere Diskussion, daß in III die zwischen beiden Mol.-Hälften 
wirkenden Kräfte vor allem Abstoßungskräfte zwischen den Cl-Atomen (u. in geringerem 
Maße Dipolkräfte) sind u. daß sie bei anderen ähnlichen Halogenverbb. m it der Größe

0 P H  n +  P H  des Halogenatoms zunehmen. Die Temp.-
Xj (p>C—C<^q 3 u. j j  q ]> C = C < [q _3 Unabhängigkeit von /i von VI kann

‘ 3 nicht eindeutig erklärt werden, evtl. liegt
hier freie Drehbarkeit vor. Eür V werden die beiden nebenst. Formen als möglich 
angenommen. (J. ehem. Soc. [London] 1 9 4 1 .  727-—42. Nov. Oxford, Dyson Perrins 
Latwr.) ' _ EüCHS.

J. Frederick J. Dippy, B e m e r k u n g e n  ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e s  L ö s u n g s m i t t e l s  a u f  d i e  

r e l a t i v e n  S t ä r k e n  v o n  M o n o c a r b o n s ä u r e n .  Es wird gezeigt, daß die von E l l i o t  u . 
K i lp a t r i c k  (C. 1 9 4 1 .  II. 1004) gemessenen Dissoziationskonstanten substituierter 
Benzoesäuren in verschied, aliphat. Alkoholen entgegen der Feststellung dieser beiden 
Autoren im allg. den gleichen Regeln hinsichtlich des Substituenteneinfl. gehorchen 
wie in W., wie dies vom Vf. C. 1 9 4 0 .  I. 852 als allgemeinere Gesetzmäßigkeit für das 
Verhalten von Säuren in verschied. Lösungsmitteln erkannt worden war, u. daß Ab
weichungen von dieser Gesetzmäßigkeit, [d. h. Umkehrungen der Reihenfolge in verschied. 
Lösungsmitteln leicht erklärt •werden können, wie z. B. bei o-substituierten Säuren, bei 
denen Wasserstoffbindungen (Wasserstoffbrücken) zwischen Carboxy¡gruppe u. Sub
stituent in verschied. Lösungsmitteln in verschied. Ausmaß eintreten können. In  diesem 
Zusammenhang teilt Vf. als vorläufiges Ergebnis mit, daß er bei Leitfähigkeitsmessungen 
in Sä /̂jig. wss. Aceton u. in 20°/oig. wss. Rohrzuckerlsg. bei 6 Monoearbonsäuren die 
gleiche Reihenfolge der Dissoziationskonstanten fand, u. zwar abnehmende Konstanten 
in der Reihe Diphenylessigsäure, Benzoesäure, Phenylessigsäure, Zimtsäure, /J-Phenyl- 
propionsäure, Propionsäure. Dabei waren die Säurestärken in der Zuckerlsg. durchweg 
etwas höher als in reinem W., obwohl die DE. der Zuckerlsg. mit 73,6 niedriger als die 
des W, mit 78,5 ist. Es zeigt sich darin, daß in diesem Fall der Einfl. der ehem. Natur 
des Lösungsm. auf die Dissoziationskonstante den Einfl. der DE. überwiegt. (J. ehem. 
hoc. [London] 1 9 4 1 .  550—52. Sept. Cardiff, Technical Coll.) R e i t z .

J- C. Speakman, D i e  D i s s o z i a t i o n s k o n s t a n t e n  u n d  d i e  S t e r e o c h e m i e  e i n i g e r  s t e r e o -  

i s o m e r e r  z u r e i b a s i s c h e r  S ä u r e n .  Vf. hat die 1. u. 2. Dissoziationskonstante einer Reihe 
stereoisomerer Dicarbonsäuren — c i s -  u. fra?«-CycIopentan-l-carbonsäuro-2-essigsäure, 
«•- u- ir“R«-Cyclopentan-l,2-diessigsäure, c i s -  u. tra;w-Tetrahydronaphthaiin-2,3-di- 
carbonsäure, c i s -  u. ira?w-Cyclohexan-l,2-diessigsäure, 2,2'-Perhydrodiphensäure vom 
L220o, 2,2'-Perhydrodiphensäure vom E. 244° — gemessen. Die erhaltenen Resul
tate, aus denen sich nach B j e r r u m  (Z. physik. Chem., 1 0 6  [1923]. 219) die Abstände 
der Carboxylgruppen berechnen lassen, werden im Zusammenhang mit den zuerst 
'on K em p u. P i t z e r  (C. 1 9 3 7 .  I. 3625) vertretenen Ansichten über die Existenz 
sogenannter Potentialwälle, die die freie Drehbarkeit um die einfache C—C-Bindung 
hemmen, diskutiert. (J. chem. Soc. [London] 1 9 4 1 .  490—95. Aug. Sheffield, 
Lniv-) _ _ H e i m h o l d .

S. I. Gribkowa, D i e  W ä r m e l e i t f ä h i g k e i t  d e r  D ä m p f e  e i n i g e r  Ä t h e r .  Es werden nach 
er Heizdrahtmeth. folgende Werte der Warmeleitfähigkeitskoeff. bei 100° K 1 0 0 - 107 

ieat/cm• Sek.■ Grad) erm ittelt: M e t h y l ä t h y l ä t h e r  582, M e t h y l - n - p r o p y l ä t h e r  539, M e t h y l -
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n-bulyl-l-äther 500, Diäthyläther 562, Äthyl-n-propyläthcr 504, Äthyl-n-bulyl-l-älher 470, 
Di-n-propyläther 464, Diisopropyläther 483, Propyl-n-butyläther 425, Di-n-butylälher 401. 
Zwischen 30 u. 130° nehmen die A’-W erte m it derTem p. nahezu linear zu. Bei isomereu 
Äthern w ird eine A bhängigkeit der K -Werte vom Mol.-Bau festgestellt. (3Cypna.i 3kc- 
iiepiiMeuTajEnoit u TeopeniuecKoir Jüibiiku [J. exp. theoret. Physik] 11. 364—71. 1941. 
Moskau, U niv., Physikal. Inst.) K. K. M ÜLLER.

Paul Fugassi und C. E. Rudy jr., Spezifische Wärmen von organischen Dämpfen. 
Berichtigung. Vff. berichtigen eine Zahlenangabe, die in  dem C. 1 9 3 9 .1. 86 gebrachten 
Ref. ih rer A rbeit n ich t au ftritt. (Ind. Engng. Chem., ind. E dit. 33. 410. 3/3.
1941.) P an g r itz .

D ji JPräparatlve o r g a n isc h e  C h em ie . N a tu rsto ffe .
R. C. Huston und A. H. Agett, D ie Reaktion von Äthylenoxyd, mit Grigmrd- 

Reagenzien. E s wurde festgcstellt, daß  bei der R k. von Äthylenoxyd (I) mit Grignap.d- 
Verbb. ein Zwisehenprod. C4H 8B r2M g02 (II) nach Gleichung 1 u. 2 entsteht. Beim 
E rhitzen der Rk.-Lsg. w ird eine Verb. vom T yp (RCH2CH20 )2Mg (III) gebildet, die 
durch H ydrolyse in  den entsprechenden Alkohol übergeht (Gleichungen 3 u. 4). 
Zur U nterstü tzung des angegebenen Rk.-Meehanismus wurden folgende Rkk. aus
geführt: a) II w urde aus I u. MgBr2 hergestellt (wobei 1 oder 2 Mol I angewendefc 
werden können), in  äther. Lsg. von C2H 5MgBr suspendiert u. erh itzt. Durch Hydrolyse 
wurde B utylalkohol erhalten, b) Propylmagnesiumbromid wurde in äther. Lsg. mit
I Mol I behandelt, das ausgeschiedene II entfern t u. die Lsg. von Dipropylmagncsium 
m it II zur R k . gebracht, das aus n-Amyimagnesiumbromid u. I dargestellt war. Haupt- 
prod. der Hydrolyse w ar n-Amylalkohol. c) Das aus Propylmagnesiumbromid er
haltene II w urde m it D iamylmagnesium umgesetzt, wobei nach Erhitzen u. Hydrolyse 
n-H eptylalkohol entstand. —  W ährend prim . u. sek. Dialkylmagnesiumverbh. mit II 
nu r in der H itze oder hei langem Stehen zu III reagieren, geht die Umsetzung mit I 
zu III bereits bei Zim mertemp. vor sich. D er aus III durch Hydrolyse gebildete Alkohol 
en ts teh t in  sehr guten Ausbeuten (Gleichung 5 ) .  —  Bei, der R k. von GRIGNARD- 
Verbb. m it 2 Mol I bei gewöhnlicher Temp. entstehen als'Zwischenprodd. demnach
II u. III (Gleichungen 2 u. 5), aus denen hei der H ydrolyse eine Mischung von Brom- 
hydrin u. dem entsprechenden Alkohol gebildet w ird. "Reagieren dagegen äquimol. 
Mengen von G R IG N AR D -Verbb. u. I  bei gewöhnlicher Temp., so entsteht kein Alkohol, 
jedoch beträchtliche Mengen Brom hydrin, das aus dem Zwisehenprod. BrCH2CH20MgBr 
gebildet wurde. —  Die R k. von te r t. Alkylmagnesiumbromiden u. 1 oder 2 Mol I gah 
nur Ä thylenbrom hydrin, was au f die geringe R k.-Fähigkeit der te rt. GRIGNARD- 
Vcrbb. zurückzuführen is t. In  einem F a ll konnte eine geringe Menge 3,3-Dimcthyl- 
butanol isoliert werden, nachdem das F il tra t der Rk.-Lsg. von tert.-Butylmagnesium- 
brom id u. I  mehrere Monate in  Ggw. von L ich t bei gewöhnlicher Temp. gestanden hatte. 
Bcnzylmagncsiumchlorid reagierte m it 1 oder 2 Mol. I schnell u. ohne Erhitzen unter 
Bldg. von Phenylpropylalkohol. D ie R k. kann entweder d irek t verlaufen oder sic spielt 
sich über die Zwischenprodd. C.,H8C l,M g02 u. (C6H 5CH2CH2CH20 )2Mg ab. — Die 
verschied. G rignaR I)-V erbb . wurden alle folgendermaßen behandelt: a) Behandlung 
m it 1 Mol I u. Kochen m it Bzl. unter R ückfluß vor der Hydrolyse, b) Behandlung 
m it 2 Mol I u. Hydrolyse ohne Zugabe von Bzl. u. ohne Erhitzen, c) Abscheidung 
des M agnesiumhalogenids m it D ioxan u. Behandlung der Lsg. von Dialkylmagnesium 
m it 2 Mol I, D ie Ausbeuten an Alkohol u. H alogenhydrin bei den einzelnen Bkk. 
wurden tabellar. zusammengestellt, ebenso dio physikal. K onstanten (Kp., no u. D.) 
der Alkohole, sowie die F F . einiger Derivv. (vgl. Original).

1) 2 RMgBr ^  MgBr2 - f  R.).Mg 2) M gB r, +  2(CHs)aO ->■ C4H6BrsMgO,

3) I I  - f  R jM g — - - V  (RCBsC H ,0)sMg +  M gBr,
4) I I I  +  2 H aO ->• 2R C H 3CHjOH +  Mg(OH),
5) R sMg +  2 I  ->  I I I  ^  2R CH jC H sOH +  Mg(OH),

V e r s u c h e .  D a r s t .  d e r  Gb ig NARD-V e r  b  i n  d u n  g e n. Zugabe eines
Teiles Alkylhalogenid zu Mg-Spänen +  etwas Jod , in  Gang bringen der Rk. mittels 
wasserfreien Ä. u. Zutropfen äther. Lsg. des übrigen Alkylhalogenids. Danach 2-iW- 
R ühren u. Stehenlassen über N acht. — R k .  v o n  I M o l  G r i g n a r d - V  o r b. m 11 
1 Mol I. Vorsichtige Zugabe von 0° kalter, äther. Lsg. zu I zu in  Eis-NaCl gekühlter 
GRIGNARD-Verbindung, U nter Rühren Erw ärm en zunächst au f Zimmertemp., dann 
au f 50° zur Entfernung des Ä. Zugabe von Bzl. zum R ückstand, 6-std. Kochen unter 
Rückfluß, Stehen über N acht u. Hydrolyse. A btrennung der Bzl.-Schicht, Extraktion 
des Mg(OH), m it Ä., N eutralisation m it verd. HCl u. erneute E xtraktion  mit Atnyt-
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äther. Anschließend fraktion ierte  D est. der über N a2S 0 4 getrockneten, vereinigten 
Bzl.- u. A.-Auszüge. -  R k . v o n  I M o l .  G r ig n a r d -V  e r b .  m i t  2 M o 1. I. Zugabe 
von äther. Lsg. von I zu GRIGNARD-Verb. wie vorstehend. Erw ärm ung au f Zimmor- 
temp-, Stehen über N acht u. Hydrolyse. Abtrennung der Ä.-Schicht, E x trak tion  m it 
Ä., Ansäuern m it verd. HCl, erneute E xtrak tion  u. frakt. D est. der Ä.-Auszüge. Liegen 
dieKpp. von Alkohol u. Brom hydrin sehr nahe beieinander, so muß die A lkoholfraktion 
mit IV. extrahiert werden. — R k .  v o n  D i a l k y l m a g n e s i u m  m i t  2 M o l  I. 
Zugabe von Dioxan zu 1 Mol GRIGNARD-Verb. bis zur vollständigen Ausfüllung des 
MgBr2, Abzentrifugieron des MgBr2 u. nach Best. des R 2Mg-Geh. der Lsg. Zugabe 
von 2 Mol I in  Ä., 3-std. Rühren u. Stehen über N acht. Hydrolyse, E x trak tion  u. 
frakt.Dcst. wie vorstehend. — R k .  v o n t e r t .  - B u t y l m a g n e s i u m b r o m i d  
m i t 2 M 0 1 I. Keine Alkoholbildung. E inm al nach Stehen über N acht A btrennung 
des Nd. u. 3 Monate langes Stehenlassen. Nach Hydrolyse, E x trak tion  u. frak 
tionierter Dest. Isolierung von 3,3-Dimethylbutanol, Kp. 141°; 3,5-Dinitrobenzoat,
F.83,5°. — R k . v o n  1 M o  1. II mi t  1 M o l  C2H 6MgBr. Tropfenweise Zugabe 
von Br, zu mit Ä. bedecktem Mg, 2-std. Rühren nach beendeter Zugabe des Br„, 
Zufügon von I (Angabe feh lt an  dieser Stelle im Original; d . Ref.), Abgießen des 
A., Waschen des ausgoschiedonen II m it Ä. u. Zugabe von äther. Lsg. von C2H 6MgBr 
zu äthei. Suspension von II. 1 Stde. Rühren, D est. des A., Zugabe von Bzl., G-std. 
Kochen unter Rückfluß u. Stehen über N acht. Nach Hydrolyse, E x trak tion  u. frak 
tionierter Dest. Isolierung von n-Butylalkohol (73%  Ausbeuto). — R k .  v o n  I l a u s  
G rignard-V  e r b  b.  m i t  D i a l k y l m a g n e s i u m  a u s  a n d e r e n  G r i g n a r d -  
V e r b i n d u n g e n .  1. Umsetzung von n-C3H 7MgBr m it 1 Mol I wie beschrieben.
2. Umsetzung von ri-C5H u MgBr m it I analog. Jeweils A btrennung der Ä.-Lsgg. von 
den Ndd.; nunmehr Umsetzung a) Ä.-Lsg. von n-C3H 7MgBr m it II aus n-C5H n MgBr
u. b) A.-Lsg. von n-C5H u MgBr m it II aus n-C3H 7MgBr. E ntfernung des ä .  durch 
Dest., Zugabe von Bzl., 6-std. Kochen, Hydrolyse u. Fraktionierung, Isolierung von 
n-Amylalkohol (61%  Ausbeute) aus R k. a  u. n-Heptylalkohol (46%  Ausbeute) aus 
Kk. b. — H y d r o l y s e  v o n II. Zugabo von Br2 zu Ä.-Mg-Mischung, 2-std. Rühren, 
Zufügen von I in Ä., 6-std. Rühren, 1-std. Kochen unter Rückfluß u. Stehen über N acht. 
Nach Hydrolyse, E x trak tion  u. D est. Isolierung von Brom hydrin. — A n a l y s e  
d e s Z w i s c h e n p r o d .  a u s  I M o l  G r ig n a r d - V  e r b .  u. 1 M o 1 I. Umsetzung 
von C2H6MgBr m it I  wie beschrieben, 2-std. Rühren, 1-std. Stehenlassen, Abgießen 
der Ä.-Lsg. u. Waschen dos Nd. m it Ä. u. Trocknen im Exsiceator. Aus den Analysen- 
werten für Gesamtbrom, Bromidion, Mg, C u. H  ergibt sieh Form el C4H sB r2M g02 (II). 
Ebenso aus der R k. von te r t. C3H 7MgBr u. I, sowie von MgBr2 m it I. —  D a r s t .  
von BrCH2CH2OMgBr. Tropfenweise Zugabe von Ä thylenbrom hydrin zur GRIG
NARD-Verb., 3-std. Rühren, Stehen über N acht, Abtrennung des N d., Waschen m it 
A. u. Trocknen. — K o n s t .  - B e  w e i s  v o n  3,4 - D i m e t h y l p e n t a n o l .  Ver
setzen der wss. Lsg. von 3,4-Dim etbylpentanol (aus der GRIGNARD-Rk. von 2-Brom-
3-mcthylbutan) u. N a2C 03 m it K M n04-Lsg. bei 4°, 12-std. R ühren bei Zimmertemp., 
Abtrennung des M n02, Konzentrierung, Überschichten m it Ä. u. Ansäuern m it verd. 
H;S04. Extraktion m it Ä. u. Fraktionierung. Isolierung von 3,4-Dimethylpentan- 
carbonsäure, Kp. 210°. A nilid , F . 67°. Synth. der Säure durch Zugabe von Malon
säureester zu NaOC„H- in  A ., 1-std. Rühren, Zufügen von 2-Brom-3-methylbutan u. 
Erhitzen auf dem W .-Bad. bis zur neutralen R k., Entfernung des A., Lösen des R ück
standes in W., E xtrak tion  m it ä .  u . fraktionierte Destillation. Verseifung der F raktion, 
Kp. 235—245° m it 50% ig. KOH, einmaliges A usschütteln m it Ä. u . Ansäuern m it 
verd. H2S04. E x trak tion  der sauren Lsg. m it A. u. Decarboxylierung bei 150— 170° 
gab 3,4-Dimcthylpentancarbonsäure, K p. 210—214°; A m id , F . 95,5°. — K o n s t . -  
B e w e i s v o n  3 , 3 - D i m e t h y l b u t a n o l .  Oxydation von 3,3-Dim ethylbutanol 
(aus Di-tert.-butylmagnesium u. I) m it K M n04 wie vorst. Isolierung von 2,2-Dimethyl- 
hUtncarbonsäure, K p. 177— 180°; A m id , F . 131°. Synth. der Säure; Oxydation von 
Diisobutylen m it C r03 w ährend 10 Tagen zu 2,2-DimetbyIpentanon-4 (Kp. 122—‘126°), 
das zur Mischung aus N aO H  u. B r2 in  W. gegeben u. über N acht stehen gelassen w ird. 
Dest. unter Rühren, b is kein ö l mehr übergeht. Ansäuern des Rückstandes m it konz. 
G-SOj, W.-Dampfdest. u. D est. der öligen 2 ,2-Dim ethylbutancarbonsäure. K p. 178 
bis 181°. Amid, F . 131,5°. (J. org. Chemistry 6 . 123—33. Jan . 1941. E ast Lansing, 
Mich., Michigan S ta te  College.) R ien äC K E R . _

A. Marxer, Orignard-Reaktionen m it Halogenalkylaminen. W ährend die G ri
gnardierung des 2-Chloräthyl-N-diäthyIamins n ich t gelang, konnte eine Reihe von 
Ä-disubstituierten 3-Chlorpropylaminen (II a— II d) un ter E inhaltung ganz bestim m ter 
“ •-Bedingungen in Mg-Verbb. übergeführt werden, die bei der Umsetzung m it Alde
hyden oder Ketonen die entsprechenden Aminoalkohole ergaben. Auch 5-Chlor-
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n-penfcyläthylamin reagierte m it Mg u. Benzaldehyd un ter Bldg. von Phenyldiäthyl- 
aminopentylearbinol. Im  Phenyldiälhylaminopropylcarbinol (IV), dem Kondensntions- 
prod. aus Benzaldehyd u. 3-Diäthylaminopropyl-5igCl, konnte die OH-Gruppe durch 
Veresterung m it Acetyl- u. Benzoylchlorid, soivie durch Umsetzung m it Phenyliso- 
cyanat nachgewiesen werden. Bei der C r03-O xydation von IV entstand dasselbe 
Aminoketon V wie aus 3-Diäthylaminopropyl-MgCl u. Benzonitril. Piperonyldiäthyl- 
am inopropylcarbinol e rlitt beim Vers. zur Benzoylierung m it Benzoylchlorid in sd. 
Toluol W .-Abspaltung zu A1-(3',4'-M ethylendioxyphenyl)-4-diäthylaminobuten. Das
selbe geschah beim Kochen von D iphenyldiäthylam inopropylcarbinol m it Acetanhydrid. 
D as hierbei entstandene d I-l,l-I)iphenyl-4-diiithylam inobuten wurde katalyt. zum 
entsprechenden B utanderiv. hydriert.

Cl-KiH,—CH,—CH,—X
Ha X  N(CiHi),—  . (CaHs).X -C H ,-C H J- ( 'H 1> Cn011

IVCH,_CH,
Ilb  X  =  —N<  ̂  ^/Olla

„  -  CH’ C «H ,-C O -C H ,-C H ,-C H 1- N < p ,?i‘IIo X  =  —X(CIIi). „  c‘HsVX  =  —N(CH,),
Ild  X  =  —N(CH,—CH ,-CH ,—CH,),

V e r s u c h e .  3-Chlorpropyl-N-diäthylamin (I Ia), C7H i0NCl, aus Trimethylcn- 
chlorobromid m it D iäthylam in in  Ä. bei 35—40° über das H ydrobrom id; Ausbeute 
63% . Kp-iä 53—57°. —  3-Chlorpropylpiperidin (I I  b), CaH 10NCl, aus Trimethylcn- 
chlorobromid m it P iperid in  in  A. bei 35— 41°; Ausbeute 65% . K p .12 80—82°. —
3-Chlorpropyl-N-dimethylamin ( I I  c), C3H 12NC1, aus Trimethylenchlorobromid mit Di
m ethylam in in A. bei 40° im A utoklaven; K p .12 29—32°. —  3-Chlorpropyl-N-ßi-n- 
bidylamin  ( I ld ) ,  Cn H 21NCl, aus Trim ethylenchlorobrom id m it D ibutylamin in Ä. bei 
45—50°; Ausbeute 54% . K p .n  109— 111°. — Diphenyl-3-diäthylaminopropylcarbinol, 
aus I I  a  durch Umsetzung m it Mg u. GlLMANscher Mg-Cu-Legierung in A., nachdem 
die R k. m it C2H 3B r in Gang gebracht worden war, u. anschließende allmähliche 
Zugabe von Benzophenon bei einer Rk.-Temp. von 45— 50°; Ausbeute 66%.' 
Hydrochlorid, C20H 2,ONC1, aus A.-Ä. sowie Chlf.-Essigester B lättchen vom P. 179 bis 
179,5°.' — A^-l,l-T)iphcnyl-4-didthylaminobvden, aus dem vorigen Carbinol durch
4-std. Kochen m it A cetanhydrid; Öl. Hydrochlorid, C20H 26NC1, aus Essigester Kry- 
stalle  vom F. 126— 128°. —  1,1 -Diphcnyl-4-diäthylaminöbutan, C20H 27N, aus dem 
B utenderiv. durch k a ta ly t. H ydrierung m it einem N i-K atalysator nach RUPE in alkoh. 
Lsg. bei Z im m ertem p.; K p .0>08 130—132°. —  Phenyl-3-diäthylaminopropylcurbinol 
(IV), C14H 23ON, aus I I  a  über die in  der oben beschriebenen Weise erhaltene Mg-Verb. 
m it B enzaldehyd; Ausbeute 67°/0. K p .0l03 108—111°. Hydrochlorid, krystallin., jedoch 
sehr hygroskopisch. Benzoylderiv., aus IV m it Benzoylchlorid in sd. Toluol als Hydro- 
chlond, C21H 280 2NC1, das aus Cb lf.-Essigester in  derben N adeln vom F. 154—156° 
krystallisierte. Acetylderiv., aus dem Carbinol durch Kochen m it Acetylchlorid in 
Toluol als Hydrochlorid, C10H 26O2NCl, das aus Essigester m it dem F . 120—123° kry
stallisierte. Phenylurethan, aus IV m it Phenylisocyanat in  B zl.; die Verb. wurde als 
Hydrochlorid, C21H 290 2N 2C1, isoliert, das aus Chlf.-Essigester schöne, würfelförmige 
K rystalle vom F . 155— 156° bildete. — or-Diäihylamino-n-butyrophcnon (V), Ci4H21ON, 
aus IV durch Oxydation m it C r03 in  Eisessig bei 60—65° oder aus der Mg-Verb. von 
I l a  m it B enzonitril; K p.0l0? 102—-104°. Hydrochlorid, B lättchen vom F. 127—130 . 
— Meihylphenyl-3-diäthylaminopropylcarbinol, C15H 25ON, aus der wie oben bereiteten 
Mg-Verb. von I l a  m it Acetophenon; Ausbeute 30—40%  bei nachträglicher Zugabe 
von Anisol u . Erhöhung der Tem p.; K p .007 106— 110“. Hydrochlorid, Nadeln vom 
F . 133—-134°. —  a-Naphthyl-3-diäthylaminopropylcarbinol, C]8H 25ON, aus I l a  über 
die Mg-Verb. un ter Verwendung von nur 0,5 Mol. a-N aphthaldehyd; K p .0l07 158—164 , 
B lättchen vom F. 59—62° aus Petro läther. Acetylderiv., aus dem Aminoalkohol mit 
Acetylchlorid in  sd. Toluol als Hydrochlorid, C2nH 280 2NCl, das aus Chlf.-Essigester 
m it dem F . 152—155° krystallisierte. — p-M ethoxyphenyl-3 -diäthylaminopropyl- 
carbinol, CI5H 250 2N, aus II a  in  der oben beschriebenen Weise m it Anisaldehyd; Kp-o.a 
142“. —• 3',4'-Methylendioxyphenyl-3-diäthylaminopropylcarbinol, C16H 230 3N, aus Il a 
u. P iperonal; K p .0l0, 136— 142°. Benzoylderiv., aus dem Aminoalkohol m it Benzoyl
chlorid in  Bzl. bei 105° B adtem p. als Hydrochlorid, C22H 280 4NC1, vom F. 118 1-0 
aus Essigester. —  A l -(3',4'-Methylendioxyphenyl)-4-diäthylaminobvlen, aus dem ™r’(=i;.n 
Carbinol durch Kochen m it Benzoylchlorid in  Toluol als Hydrochlorid, C!5H 220 2b tl, 
das aus Chlf.-Essigester m it dem F. 158— 160°,krystallisierte. —■ 3 ',4 '-Dimethoxyphenyl-
3-diMhylaminopropylcarbinol, CleH 2-0 3N, aus I l a  u. V eratrum aldehyd; Ausbeute 
bis 15% . K p .0,07 165—161°. Hydrochlorid, aus Chlf.-Essigester Krystalle vom
F . 128— 132°. —■ Furyl-3-diäthylaminopropylcarbinol, C12H 210 2N, wie die vorigen
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Carbinole aus F urfu ro l; K p .0,o7 88°. — Diphenyl-3-piperidinopropylcarbinol,a\xa 3-Cblor- 
propylpiperidin (II b) durch Umsetzung m it Mg u. GlLMAN-Legierung in Ä. nach E in 
leitung der Rk. m it C2H 5B r u. anschließendem langsamem Zusatz von Benzophenon 
bei 45—50°. Hydrochlorid, C21H 280NC1, aus Chlf. u. Essigester K rystalle vom E. 212 
bis 214°. — Phenyl-3-piperitlinopropylcarbinol, CJ5H 23ON, aus I I  b u. Bonzaldehyd 
™  die vorige Verb.; Ausbeute G3%. K p .0>08 131—-133°. Hydrochlorid, aus Chlf.- 
Essigester K rystalle vom F. 109— 111°. — p-Methoxyplienyl-3-piperidinopropyl- 
mrbinol, CI6H 250 2N, aus II  b ' u. A nisaldehyd; Ausbeute 74%. K p .0l98 153—-158°, 
Drusen vom F . 53—56°. — 3',4'-Methylendioxyphenyl-3-pipcridinopropylcarbinol, 
C A A N ,  aus der Mg-Verb. von II  b u. Piperonal; K p .0l08 168— 170°, aus Bzl.-PAc. 
Krystalle vom F. 71—71,5°. Chlorhydrat, F. 132— 134°. — Phenyl-3-dimethylamino- 
propykarbinol, C12H 19ON, aus 3-Chlorpropyldimethylamin (I I  c) u. Benzaldehyd wie 
die anderen Carbinole; Ausbeute 70%. K p.0l0, 106,5°, blätterige K rystalle vom F. 45 
bis 48°. — 3',4'-Methylendioxyphenyl-3-dimethylaminopropylcarbinol, C13H 190 3N, aus 
IIc u. Piperonal; K p.0,„ 162,5— 164°. — Phenyl-3-dibutylaminopropylcarbinol, C18H 31- 
OX, aus 3-Chlorpropyldibutylamin (I I  d) u. Benzaldehyd über die Mg-Verb. des Chlo
rids; Ausbeute 69% . K p.0ll 136°. —  l-[a>-DibiUylaminopropyl]-cyclohexanol-(l), 
C17H35ON, aus II  d  u. Cyclohexanon wie die anderen Carbinole; K p .0>1 118°. Hydro
chlorid, glänzende B lättchen vom F. 134— 136°. Als Nebenprod. en tstand  bei der 
obigen Umsetzung auch eine höhersd. Base vom K p.0ll 150°, die nach einer orien
tierenden T itration 2 Cyclohexylkerne enthalten muß. — Diphenyl-3-dibutylamino- 
propylcarbinol, aus I I  d u. Benzophenon; die Base wurde als Hydrochlorid, C24H 360NC1, 
isoliert, das aus Chlf.-Essigester in Nadeln vom F. 158—159° (nach Sintern ab 151°) 
krystallisicrte. — Phenyl-3-diäthylaminopentylcarbinol, C18H 27ON, aus Chlorpentyl- 
diäthylamin vom K p .0 09 52—54° über die Mg-Verb. m it Bonzaldehyd; K p .0(08 124 
bis 127°. (Helv. chim. A cta 24. Sond.-Nr. 209E—25E. 13/12. 1941. Basel, Wiss.

W. A. Ism a ilsk i und A. W . B elo tzw etow , Getrennte auxoenoide Systeme. 
XVI. Uber die Farberscheinungen der Ester von 2,4-Dinilrohydrozimtsäure w ul 4-Nitro- 
zimtsäure mit eine ergänzende auxochromc Gruppe enthaltenden Phenolen. Schluß
folgerungen aus früheren Untersuchungen. (XV. vgl. C. 1941. II . 2677.) Die E ster 
der 2,4-Dinitrohydrozimtsäure m it Phenolen, die in p-Stellung OH, OCH3 oder 
NHCOCH3 enthalten, sind farblos. Der p-Dimethylaminophenylester is t orangegell). 
Die entsprechenden 4-Nitrozimtsäureestor sind bedeutend tiefer farbig, u. zwar gelb 
mit den Gruppen OH u. NHCOCH3, braun m it N(CH3)2. Sie nähern sich hierin den 
3,5-Dinitrobenzoateri. Die Farbigkeit des Dimethylaminophenylesters der 2,4-Dinitro
hydrozimtsäure zeigt, daß  das A uftreten der Farbe der 4-Nitrozimtsäureester nicht 
an Mesomeriemöglichkeiten der Gruppen COO oder CONH gebunden ist. Vielmehr 
kommt die Farbe entsprechend den früher entwickelten Vorstellungen durch die 
unmittelbare, wahrscheinlich interm ol., Wechselwrkg. zweier getrennter Systeme, 
des auxoenoiden u. des nitronoiden, zustande (komplexe Mcsomerie). Durch Analyse 
dieser beiden farbbedingenden Faktoren läß t sich die Ordnung der Farbe erklären. 
Die Auxogruppen ordnen sich hinsichtlich ihrer W irksam keit in die Reihe OCH3 <  
NHCOCHj <  OH <  N(CH3)2. Der E infl. der Auxogruppe läß t sich vereinfacht durch 
die mesomeren S trukturen  I a, b , c veranschaulichen. Die Eigg. derartiger p-Diauxo-

Laborr. der Ciba, Pharm azeut. Abt.) H e im h o l d .

-co- -< ->  - C O -
lc

X X 1 VcI

©
)=CH—CH=C=='o:I •*l •
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Systeme hängen ab von der Fälligkeit des ersten u. zweiten Auxoatoms, für die polari
sierenden „K ontraeinflüsse“  E lektronen zur Verfügung zu stellen. Entsprechend der 
geringeren „ K ra f t“ des Auxoatoms 0  im Vgl. zu N  sind die Arylamide tiefer farbig 
als die entsprechenden E ster. Die Acylgruppen lassen sich hinsichtlich ihrer Chromo
phoren W irksam keit in  folgende Reihe ordnen: 4-Nitrohydrocinnamoyl u. 4Nitro- 
phenylacetyl <  2,4-D initrohydrocinnam oyl <  4-Nitrobenzoyl <  4-Nitrocinnamoyl u.
3,5-Dinitrobenzoyl. Maßgebend is t, ob durch die Stellung der N 0 2- u. CO-Gruppen 
im Phenyl ein syn- oder ein kontrapolarisiertes Syst. (II, III) entsteht. Die Formu
lierung m it ±  is t nu r bedingt u. unvollständig. Die Mesomerieverhältnissc im kontra
polarisierten Syst. werden durch IV a —e wiedergegeben. Der Zustand der elektro
philen Gruppen is t in  R ichtung einer Erhöhung der elektrophilen Eigg. des 0  verschoben. 
E ine Verlängerung des konjugierten Syst. durch Einfügen von CH=CH zwischen 
CO u. Phenyl ru f t infolge erhöhter Polarisierung erhöhte ehromophore Eigg. hervor 
(V a—c): E rhöhung der elektrophilen u. chromophoren Eigg. des nitroenoiden Syst. 
w ird auch durch E infuhren einer zweiten Nitrogruppo erreicht; vgl. oben die Acyl- 
reihe. E rsatz  des CO im p-N itrobenzoylrest durch GH2 oder CH2CH2 bewirkt Schwächung 
der chromophoren Eigg., kann aber durch Einführen einer zweiten NO,-Gruppe 
kom pensiert werden.

V e r s u c h e .  4-Nitrocinnamoylchlorid, C0H 6O3NCl, aus der Säure u. PC15 in 
POCI3 bei 90°; aus CC14 blaßgelbe N adeln, E . 150-—152,5° (geschlossene Capillare). — 
Phenyl-4-nitrocinnamat, C15H n 0 4N, durch Zugießen der warmen Lsg. des Vorigen 
in Bzl. zur Phenolatlsg., aus Essigester u . dann A. griinlich-blaßgelbe, lange Prismen,
E. 152,2—152,7°. — p-Methoxyphenyl-4-nitrocinnamat, C16H ]3OcN, aus A. vierseitige 
grünlich-hellgelbe Prism en, F . 157,1—-157,5°. — p-Dimethylamino-d-nitrocinmmt, 
Cl7H 160 4N2, aus Chlf. orangerote, lange Prism en, E. 198,8— 199,5°. — p-Acelamino- 
<phenyl-4-nilrocinndmat, C17H 140 5N 2, aus Essigester, dann Aceton hellgelbe seidige 
N adeln, E. 235— 235,5°. Daneben kryst. eine farblose Form , die bei 100° in die gelbe 
übergeht u . dann bei der gleichen Temp. schmilzt. —  Hydrochinonmono-4-nilrocinmmai, 
C i5H u 0 6N ,  un ter H 2 nach ISM AILSK I u. B e l o t z w e t o w  (1. c.) in äther. Suspension; 
aus A. nach F iltrieren gelbe N adeln, E. in  geschlossener Capillare 216,5—218,5°. — 
Hydrocliinondi-4-nitrocirmamat, C24H 10O8N 2, aus Nitrobenzol Prismen u. Blättchen, 
hellgelb, E. 322—323° (geschlossene Capillare). —  Phenyl-2,4-dinilrohydrocinnatiml, 
Cj5H 120 6N 2, aus A. sechsseitige B lättchen, F . 81— 84,4°. — p-Methoxyphcnyl-2,4-(U- 
nilrohydrocinnamat, C16H 140 7N 2, aus A. blaßgelbe längliche Prism en, E. 105,3—105,8°. — 
p-Dimdhylaminophenyl-2,4-dinitrohydrocinnamat, C17H 170 6N3, aus Aceton, dann Chlf. 
rotorange, vierseitige Prism en, E. 120,3— 120,7°. —- Hydrochinonmono-2,4-dinüro- 
hydrocinnumat, C15H 120 7N2, aus A. +  Bzl. (2: 1) flache fünfseitige blaßbraune Prismen,
E. 142,7— 144° (geschlossene Capillare). —  Hydrochinon-2,4-dinitrohydrocmmmal, 
C21H 180 42N4, aus Bzl., dann Essigsäure B lättchen, F . 179—181°. (>Kypna.i Oömeä 
Numuii [ J .  allg. Chcm.] 11  (73). 691— 706. 1941. Moskau, S taatl. Pädagog. Inst. 
„K . Liebknecht“ .) SCHMEISS-

Ethel Margaret Luis und Alex. McKenzie, Die is o m e r e n  B e n z o in -M a n d e ls ä m -  
hydrazone. D ie M eth. von M c K e n z i e  u. W r e n  (J . ehem. Soc. [London] 93 [1908]. 
309 u. 95 [1909] 1593) zur D arst. von op t.-ak t. Benzoinen durchläuft folgende Stufen: 
(— )-C„Hs -CHOH.CO-C„H3 -> {—)-C0H5-CHOH-COOR (R =  CH3 oder C,H5) +  
(— )-C6H ?-CHOH-CO-NH 2 >, (—)-C6H 5■ C H O H • CO■ C6H-, Die opt.-akt.
Mandelsäuren bilden den A usgangspunkt dieser Umsetzungen. Vff. beschreiben eine 
neue Meth. (Spaltungsm eth.), bei der dieselben Säuren angew andt werden. r-Bevzotu 
m it einer Lsg. von r-Mandelsäurehydrazid in  verd. Essigsäure erwärmt, ergibt beim 
Abkühlen langsame Abscheidung von kryst. r-Benzoin-r-Mandelsäurehydrazon:

C0H 5 • CHOH • CO • CjH- +  C„H5 ■ CHOH • CO ■ N H  • NH., +
C6H 5

H 20  +  C0H 5• CHOH -C =  N  • N H - CO • C H O H • C0H 3.
Beim E rhitzen dieser Verb. m it verd. HCl w ird r-Benzoin  zurückgowonnen. (—)-f>en- 
zoin (— )-Mandelsäurehydrazon (aus (— )-Benzoin u. (— )-Mandelsäurehydrazid) zeigt in 
Methanollsg. [«]„ =  - 3 3 ° ,  [<*]M61 =  - 3 2 ,2 °  u. [«]435g =  +36,3°, ähnliche Werte 
wurden bei (-\-)-Benzoin-(-\-)-Ma?id(lsäurehydrazon festgestellt. Die nntimeren (—r a  , 
zoin-(-\-)-Mandelsäurehydrazon u. (+)-Benzoin-(— )-Mandelsäurehydrazon, auŝ  A. 
kryst., enthielten jo ein Mol K rystallalkohol. D ie opt. Drehung zeigte hohe Werte. 
Beim Erhitzen von (— )-Benzoin-{— )-Mandelsäurehydrazon m it n. HCl war das ab- 
gespaltene Benzoin beträchtlich racem isiert, [a]n nur -— 73,9° gegen — 117,5° für reiL'?f 
(—)-Benzoin. r-Benzoin wurde in  einer Lsg. von (+ )-Manddsäurehydrazid in HOI 
durch Zufügen in alkoh. Lsg. nach 30 Min. E rhitzen gespalten. Langes Erhitzen i»t
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nicht angebracht. Das zunächst abgetrennte [+)-Benzoin-(-\-)-Mandelsäurehydrazon 
wurde durch 3/4-std. Erw ärm en m it 0,3-n. H 2S 0 4 hydrolysiert u. ergab in  guter Aus
beute opt. reines (-\-)-Benzoin. H ier fand keine Racemisierung s ta tt .  Daneben wurde 
{-)-Benzoin-{-j-)-Mandelsäurehydrazonisoliert. In  manchen Fällen n im m t die Spaltung 
einen unregelmäßigen Verlauf. So bestanden bei Anwendung von (—)-Mandüsäure- 
hßrazid die zuerst erhaltenen R rystalle  aus {-{-)-Benzoin-{— )-Maiidd$äurehydrazon, 
aus denen (-\-)-Benzoin durch H ydrolyse erhalten wurde, w ährend (— )-Benzoin- 
(—)-Hcmdelsäurehydrazon aus dem F il tr a t isoliert wurde. Diese Erscheinung is t w ahr
scheinlich auf eine Infektion zurückzuführen, zumal die K rystallisation aus der kalten 
Lsg. langsam vor sich geht. Mindestens 4 Isomere Benzoin-Mandel säurehydrazon- 
rammte sind theoret. möglich. Vff. beschreiben 2 opt. inaktive Benzoin-Mandelsäure- 
hßrazone: a-Form, F . 183-—-184° (Zers.), dimorph, Prismen oder seidige N adeln, u. 
ß-Form, F. 156— 157° (Zers.), Prismen. d,l-Hydralropaaldehyd kondensiert sich m it 
r-llandelsäurehydrazid zu r-Hydratropaaldehyd-r-Mandelsäurehydrazon. Bei Anwend
dung von (+ )-Hydrazid wurde r-Hydratropaaldehyd-(-\-)-Mandelsäurehydrazon iso
liert, doch war diese Verb. teilweise racemisch. Es is t möglich, daß die opt.-akt. Mandel- 
säurchydrazidc oder entsprechende andere H ydrazido in Zukunft zur Spaltung von 
Aldehyden u. K etonen angew andt werden können.

V e r s u c h e .  Einw . von r-Mandelsäurehydrazid au] r-Benzoin. 2,4 g r-Benzoin in 
warmer Lsg. von 2 g H ydrazid, E . 132— 133°, aus A. dimorph, in 24 ccm W. u. 12 ccm 
Eisessig gelöst, nach 3 Tagen N d. von r-Benzoin-r-Mandelsäurehydrazon, C22H 20O3N 2, 
abgetrennt, aus M ethanol F . 183— 184° (Zers.). Bei l'-std. Erhitzen m it verd. HCl 
auf W.-Bad u. Um krystallisieren aus A. r-Benzoin  zurückgewonnen, E. 132— 133°, 
Misch-F. keine Depression. — Einw. von Hydrazinhydrat auf das opt.-akt. Mandel- 
säurmthylat. 40 g {+ )-Mandelsäureäthylat bei Zimmertemp. in  160 ccm 50% ig. wss. 
Ilydrazinhydrat gelöst, über N acht Nd. von (-\-)-Mandelsäurehydrazid, C8H 10O2N 2, 
abgeschieden, aus A. lange Prism en, F . 152— 153°, a p 16 =  +1,35 , [a]o16 =  + 52 ,2° 
(Methanol; i  =  1; c =  2,585). (— )-Manddsäurehydrazid in  analoger Weise gewonnen, 
aus A. lange Prismen, F . 152— 153°, a D18 =  — 1,39°, [a]D16 =  — 52,7“ (M ethanol; l =  1 ; 
c =  2,637). — Kondensation von opt. akl. Mandelsäurehydrazid m it opt. akt. Benzoin. 
2g (—)-Mandelsäurehydrazid in 12 ccm Eisessig gelöst u. m it gleicher Menge W. verd., 
darauf 2,4 g (— )-Benzoin (aus (— )-Mandelsäureamid durch Einw. von Phonylmagne- 
siumbromid) in der warmen Lsg. aufgelcjst. Nach 5 Tagen (— )-Benzoin-(— )-Mandel- 
siiurehydrazon, C„2H 20O3N2, bei Zimmertemp. abgetrennt, aus A. farblose, lange P ris
men, F. 166— 167° (Zers.). a D14 =  — 0,45°, [a ]D14 =  — 33° (Methanol; 1 = 1 ;  c =  
1,305). Zur D arst. des Antimeren wurde wss. Lsg. von 0,55 g N a-A cetat zu einer Lsg. 
von 0,7 g (+ )-Mandelsäurehydrazid in  verd. Eisessig u. gleichem Vol. W. zugefügt, 
warme, alkoh. Lsa. von 0,9 g (-{-)-Benzoin zugegeben u. Mischung 2 Stdn. auf W .-Bad 
erhitzt. Nach 1 Tag bei Zimmertemp. (-{-)-Benzoin-(+)-Mandelsäurehydrazon a b 
getrennt, aus A. farblose, lange Prismen, F . 166—167° (Zers.). Darst. des Diastereo- 
isomren: wss. Lsg. von 0,8 g N a-A cetat zu einer Lsg. von 1 g ( +  )-Mandelsäurehydrazid 
in 6 com n.-HCl zugegeben u. erwärm t. Hierzu eine warme Lsg. von 1,3 g (— )-Benzoin- 
inA. zugefügt u. Mischung 3/.,Stde. auf dem W .-Bad erhitzt. Nach 5Tagen (— )-Benzoin- 
M-Mandelsäurehydrazon, C„,H„0O3N 2-C2H 5OH, abgetrennt, lange, farblose Prismen, 
r . ungenau 111—124°, A .nach 20-std.Erhitzen au f 70—90°im Vakuum, a n 18 = +  2,73°, 
Mn18 = + 1 8 4 °  (Methanol; 1 = 1 ;  c =  1,487) (-y)-Benzoin-(— )-Mandelsäurehydrazon 
analog hergestellt, k ryst. aus A. in  großen, farblosen Prismen, ungenauer F ., m it einem 
Mol. Krystallalkohol, A. bei E rhitzen  im Vakuum auf 99— 100° abgespalten, [a ] 185401 =  
—230° (c =  1,497). — Racemisierungserscheinungen. W enn (— )-Benzoin-(— )-M anad- 
M'-irehydrazon durch verd. HCl zers. wird, findet teilweise Racemisierung s ta tt , F . un
genau 122—126°, [a]D17 =  —73,9“ (Aceton; l =  1; c =  1,056), reines (— )-Benzoin: 

•Jj32,5—133,5° u. [a] D10-5 =  — 117,5“ (Aceton, c =  1,2508). (— )-Benzoin selbst 
wird raeemisiert, wenn 0,6 g 1 Stde. m it 30 ccm 2-n. HCl au f dem W .-Bad erh itz t 
werden, F. 128—131°, [a]D6 =  — 100,8° (Aceton; 1 = 1 ;  c =  1,3). Nach 2 Um- 
krystallisationen aus M ethanol wieder opt. reines (— )-Benzoin erhalten. — Spaltung  
von r-Benzoin. 12 g (+ )-Mandelsäurehydrazid in  36 ccm 2-n. HCl gelöst, zu der warmen 
lfg. 12 g r-Benzoin in genügender Menge zugefügt u. 30 Min, erh itzt. Am nächsten 
lag opt. reines ( +  )-Benzoin-t-\-)-Mandelsäurehydrazon abgetrennt, aus Methanol 
rnsmen, F. 166— 107° (Zers.). <xD14 =  +0,45°, [a]D14 =  + 33 ,1° (Methanol; l =  1; 
f== 1,361). Nach Um krystallisieren aus A. keine Änderung, (+ )-Benzoin wie üblich 
isoliert. Wird die alkoh. Lsg. 6 Stdn. s ta t t  30 Min. erh itz t, so w ird (nach 1 Woche) 
nach Abtremien opt. reinen (-\-)-Benzoin-(-{■)-Mandelsäurehydrazons die gleiche Menge 
opt. reines (—)-Benzoin-(-{-)-Ma‘ndelsäurehydrazonaus dem F iltra t isoliert. Bei längerem 

fhitzen (11 Stdn.) scheidet sich viscoses Öl ab. Bei Zufügen einer wss. Lsg. von
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15,9 g N a-A cetat zu einer Lsg. von 20 g (— )-Mandelsäurehydrazid in 60 ccm 2-n. HCl 
u. weiterem Zufügon einer alkoh. Lsg. von 25,6 g r-Benzoin  u. Erhitzen auf W.-Bad 
(30 Min.) en ts teh t ein gelbes ö l, aus dem nach weiterem Erhitzen u. Behandeln mit 
A. op t. reines (+)-Benzoin-(— )• Mandel säurehydrazon abgetrennt wurde. Hydrazon 
m it H 2S 0 4 hydrolysiert u. opt. reines (-{-)-Benzoin  isoliert, E. 132— 134°; [a]20i)51 = 
+  145,3° (Aceton; l =  1; c =  1,5). Isomere opt.-inakt. Benzoin-Mandelsäurehydrazone, 
C2,H 20O3N 2, a-jForm, E. 183— 184° (Zers.), Prism en, wie schon bekannt, bei Konden
sation  von r-Benzoin  m it r-Mandelsäurehydrazid gebildet, is t auch wie folgt zu ge
w innen; Mischung von 0,1546 g (— )-Benzoin-(— )-Mandelsäurehydrazon mit 0,1546g 
{-{-)-Benzoin-(+)-Mandelsäurehydrazon in  A. gelöst, nach Verdunsten lange, seidige 
N adeln, E . 183— 184°, in M ethanol inak tiv , keine Depression des E. nach Mischen 
m it obigen Prism en. — r-Benzoin-r-Mandelsäurehydrazon, ß-Form, wie folgt dargestellt. 
0,237 g (— ) - Benzoin-(-\-)-Mandelsäurehydrazon u. 0,237 g (+ )-Benzoin-[—)-Mandel- 
säurehydrazon in  A. gelöst, nach schneller E ntfernung  des A. kryst., lange Prismen 
oder Bündel, E . 155— 157° (Zers.), Mischung m it cc-Form, E. ungenau bei 148—160“ 
(Zers.), in  M ethanol opt. inak tiv . ß-Form  k ryst. im Gegensatz zu den opt.-akt. Isomeren 
ohne K rystallalkohol. —  10 g r-Benzoin  u. 7,8 g r-Mandelsäurchydrazid in A. gelöst 
u. 10 Tropfen Eisessig zugegeben. Nach 3-std. E rh itzen  a- u. ß-Form  isoliert, die erste 
leichter als die letztere. —  Einw . von r-Mandelsäurehydrazid auf d,l-Hydratropaaldehyd. 
Alkoh. Lsg. von 15,5 g d,l-Hydratropaaldehyd u. 19 g r-Mandelsäurehydrazid 15 Ihn. 
erh itzt. Abgeschiedene K rystalle  von r-IIydralropaaldehyd-r-Mand-elsäurehydraion, 
C17H 180 2N 2, aus Bzl., dann aus A. um krystallisiert, farblose Prismen, F. 138—139°. 
r-Hydratrojxialdehyd-(-\-)-Mandelsäurehydrazon. 2 g d,l-Hydratropaaldehyd zu alkoh. 
Lsg. von 2,4 g (+ )-Mandelsäurehydrazid zugofügt u. 15 Min. auf W.-Bad erhitzt, 
K rystalle abgetrennt, E. 150— 152°, mehrmals aus A. um krystallisiert, dabei blieb F. 
konstant, während d ie Drohung sich änderte; [a]o20 =  + 78 ,8° (Methanol; c =  1,917), 
+ 80 ,9° (M ethanol; c =  1,915) u. +80,7° (M ethanol; c =  1,98). Es handelt sich 
daher wahrscheinlich um eine racem . Verbindung. r-Hydratropaaldehyd-(—)-Mandtl- 
säurehydrazon in  ähnlicher Weise dargestellt, farblose Prismen, E- 150—152°. (J. 
ehem. Soe. [London] 1941. 647—52. O kt. Dundee, Univ. Coll., Univ. of St. An
drew.) A m e l u n g .

H. Herbert Fox und Marston Taylor Bogert, Untersuchungen^ über Thiazdi. 
X X IV . Einige interessante Austauschreaktionen zwischen 6-Alkoxy-7-nitrobenzthiazohi1 
und Alkoholen. (X X III. vgl. C. 1939. I I . 3087.) 6 -Alkoxy-7-nitrobenzthiazole der allg. 
Form el I tauschen beim E rhitzen m it den verschiedensten Alkoholen in Ggw. von K0H 
ih r A lkoxylradikal gegen das des betreffenden Alkohols aus:

Diese R k. is t, abgesehen vom Austausch der RO-Gruppe gegen OH, vollkommen 
reversibel. Analoges g ilt fü r die 6-Alkoxy-5-nitrobenzthiazole. In  diesen beiden Fällen 
wird also der Alkoxylrest durch die o-ständige NOa-Gruppe aktiviert, der Thiazolring

gespalten wird. Die FE . der neuen B enzthiazoläther sinken m it zunehmender Größe 
der Alkoxygruppe.

V e r s u c h e .  (Alle E P. korrigiert.) ß-M ethoxy-7-nitrobenzthiazol, C8H 80 3N2S, aus 
der Ä thoxyverb. durch kurzes E rh itzen  m it M ethanol u. K O H  au f dem W.-Bad; aus A. 
blaßgelbo P la tten  vom P. 202—203°. — G-Äthoxy-7-nitrobenzthiazol, C9Hs0 3X2S, ans 
der vorigen Verb. durch kurzes E rh itzen  m it A. u . K O H ; Ausbeute 79%. Aus 50“/(|ig- 
A. glänzende, blaßgelbe federige P la tten  oder lange flache Nadeln vom F. 150°. -- 
6-Oxy-7-nitrobenzthiazol, C .H40 3N2S, aus der Ä thoxy- oder Methoxyverb. durch hin« 3 
Kochen m it 10%ig. wss. N aO H ; aus W. lange gelbe N adeln vom F. 156—157°. K-Sak, 
tiefrote P latten . —  G-n-Propoxy-7 -nitrobenzthiazol, C10H 10O3N2S, aus der Methoxyverb. 
durch E rhitzen m it K OH  u. n-Propylalkohol; Ausbeute 40% . Aus A. große Platten 
vom P . 130— 131°. — G-n-BvXoxy-7-nitrobenzthiazol, Cn H 12Ö3N2S, aus der Methoxy- 
verb. m it K OH  u. n-B utanol; Ausbeute 60% . Aus A. blaßgelbe Platten vom F.1-° 
bis 127°. —  ß-Isopropoxy-7-nitrobenzthiazol, C10H 10O3N 2S, aus der Methoxyverb. nn 
K OH  u. Isopropylalkohol; Ausbeute 60% . Aus A- kleine rötlichgelbe Flocken vom 
F . 123,5—124°. —- ß-ß-Phenyläthoxy-7-nitrobenzthiazol, C15H 120 3N 2S, aus der Methoxy
verb. m it K O H  u. /J-Phenyläthylalkohol; Ausbeute 70% . Aus verd. A. kleine gc°l,c 
Nadeln vom E. 117,5—-118“. — 6-ß-Oxyäthoxy-7-nitrobenzthiazol, C,H80 4N2S, aus er

dagegen hinsichtlich der Alkalieinw. stabilisiert. Diese Verhältnisse kehren sich bei 
den 4-Nitro-6-alkoxybenzthiazolen vollkommen um. In  diesen Verbb. bleibt bei der 
Einw. von alkoh. A lkali die Alkoxygruppe unverändert, während der Thiazolring auf-
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Methoxyverb. m it KOH  u. Ätbylenglykol; Ausbeute 97% . Aus A. federige gelbe Flocken 
vom P. 194—195°. —  6-ß-Aminoäthozy-7-nitrobenzthiazol, C8H 9Ö3N 3S, aus der M ethoxy
verb. durch kurzes E rhitzen m it M onoäthanolamin au f  100°; Ausbeute 62%- Aus A. 
orangefarbene P la tten  vom F . 206°. — 6-Gyclohexyloxy-7-nilrobenzihiazol, C13H 140 3N 2S, 
aus der Methoxyverb. m it K OH  u. Cyclohexanol; Ausbeute 66% . Aus A. gelbe N adeln 
oder Platten vom F . 114:—115°. —* 2-Phenyl-6-äthoxy-7-nitrobenzthiazol, C16H 120 3N2S, 
aus der 2-Phenyl-6-methoxyverb. m it K OH  u. A .; Ausbeute 70% . Aus A. feine gelbo 
Nadeln vom F . 158—159°. —  2,2'-Dia?nino-3,3'-dinitro-5,5'-dimethoxijdiphenylsulfid, 
aus 6-Methoxy-4-nitrobenzthiazol durch kurzes E rhitzen m it alkoh. K O H ; aus verd. A. 
rote Nadeln vom F . 171°. — 6-Methoxy-5-nitrobenzthiazol, C8H 60 3N 2S, aus 2-Nitro-4- 
aminoanisol durch Umsetzung m it S2C12 zum l-ChIor-5-nitro-6-methoxyisobenz-l,2,3- 
dithiazol, das m it W. zum O xydithiazol hydrolysiert u. dann durch aufeinanderfolgende 
Behandlung m it NaOH  u. Ameisensäure-Acetanhydrid in  das M ethoxynitrobenzthiazol 
umgewandelt wurde; aus A. lange, feine, blaßgelbo N adeln vom F . 184— 184,5°. (J . 
Amor. ehem. Soo. 63. 2996—99. Nov. 1941. Now York, N. Y ., Columbia Univ.) H e im h .

Oscar H. Johnson und Cliff S. Hamilton, Synthesen in  der Chinolinreihe.
II. Einige Derivate das 4-Methylchinolins und. eine Untersuchung ihrer Struktur. (I. vgl.
C. 1938. II. 4240.) 4-Methylchinolin (Lepidin), das aus Acetessigsäureanilid über 
2-Oxy-4-metkyl- u . 2-Chlor-4-methylchinolin dargestellt wurde, ergab bei der N itrierung 
als Hauptprod. 8-N itrolepidin, dessen Konst. durch Umwandlung in  8-Ohlorlepidin 
bewiesen werden konnte. 8 -N itrolepidin ließ sich m it S e02 zum 8 -N itrochinolin- 
4-aldehyd oxydieren. Dieser reagierte m it N itrom ethan un ter Bldg. des a-N itroäthyl-
4-(8-mtrockinolino)-methanols, das bei der ka ta ly t. Bed. in  a-Aminoäthyl-4-(8-amino- 

CHj CH. ehinolino)-methanol überging. Die letztere Verb.
w _r ei könnte Bedeutung als M alariabekäm pfungsm ittel

besitzen. — Chinolin-4-aldehyd ergab bei der U m 
setzung m it CH3M gJ in  n. B k. a-MethyI-4-chinolin- 
methanol. Verss., aus diesem W. abzuspalten, ver
liefen ebenso unbefriedigend wie Verss. zur Halogen
wasserstoffabspaltung aus 4-(a-Chloräthyl)-chinolin. 
Die Ursache fü r diese Schwierigkeiten dürfte  in  der 

Existenz eines tautom eren Gleichgewichtes r, ===? d liegen, in  dem <1 überwiegt, das 
Cl-Atom somit gleichsam arom at. gebunden ist. —  4-Vinylchinolin, Lepidin u. Chinolin 
setzen sich bei 100° m it M aleinsäureanhydrid in  völlig gleicher Weise un ter lebhafter 
C02-Entw. um. 4-Vinylchinolin reagiert dabei wahrscheinlich als n. Chinolinderiv., u. 
nicht als konjugiertes Syst. unter Einbeziehung der term inalen = C H 2-Gruppe. — 
Das Br-Atom des 2-Oxy-4-(brommethyl)-chinolins w iderstand zwar der Einw. von sd. 
80%ig. Essigsäure, reagierte aber n. m it NaOCH3, Anilin u . p-Anisidin. 2-Oxy-4-(meth- 
oxymethyl)-chinolin wurde in  die 2-Chlorverb. übergeführt.

V e r s u c h e .  8-Nitrolepidin, aus Lepidin in  konz. H 2S 0 4 durch N itrierung m it 
einem Gemisch aus rauchender H N 0 3 (D. 1,5) u. konz. H 2S 04 bei — 5° b is 0°; A us
beute 52%. Aus A. K rystalle  vom F . 126°. —• 8-Aminolepidin, CI0H 10N2, aus der 
Nitroverb. durch k a ta ly t. Bed. m it BANEY-Ni in alkoh. Lsg. bei 75“ unter D ruck; 
Ausbeute 83%. Aus Bzl. monokline P la tten  vom F . 84°. —■ 8-Ohlorlepidin, C10H gNCl, 
aus der vorigen Verb. nach S a n d m e y e r  (Ausbeute 20%) oder aus 2,6-Diehlorlepidin 
durch Red. m it Sn u. HCl (Ausbeute 54% ); aus wss. A. triclin . Nadeln vom F . 107°. —•
&-Nitrochinolin-4-aldehyd, aus 8 -Nitrolepidin durch Oxydation m it Se02 in sd. A .; 
Ausbeute 53%. Aus Toluol K rystalle vom F. 175°. — a-Nüroäthyl-4-(8-nitrochinolino)- 
nslhanol, C12H 110 5N3, aus dem vorigen Aldehyd m it N itroäthan in  A. in Ggw. von 
etwas D iäthylam in; Ausbeute 80% . Monoclin. P la tten  vom F . 180— 190° (Zers.), 
die sich beim U m krystallisieren zersetzen. — a-Aminoäthyl-4-(8-a,minochinolino)- 
mdhanol, C12H15ON3, aus der vorigen Verb. durch kata ly t. B ed. m it BANEY-Ni in  
Methanol unter D ruck; Ausbeute 51% . Amorphes braunes Pulver vom F . 82—8 4 ° .— 
x-Methyl-d-chinolinmethanol, Cu H u ON, aus Chmolin-4-aldehyd m it CH3-M gJ in Ä.; 
Ausbeute 55%. Aus Toluol tetragonalo Prism en vom F. 125°. Pikrat, F . 181°. —•
i-['J--0hloräthyl)-chinolin, aus der vorigen Verb. m it SOCl2 in  Ä .; Ausbeute 70%  eines 
braunen Öls. Pikrat, C17H 130 4N4C1, aus Bzl. K rystalle vom F . 180°. — 2-Oxy-4-(mcth- 
öxymethyiychinolin, Cn H n 0 2N, aus 2-Oxy-4-(brommethyl)-chinolin m it NaOCH3 in 
Methanol; Ausbeute 78% . Aus A. u. Bzl. tetragonale P la tten  vom F . 171°. —. 2-Chlor- 
H™ethoxymethyl)-chinolin, Cn H 10ONCl, aus der vorigen Verb. m it POCl3; Ausbeute 
schlecht. Tetragonale S täbe vom F. 64“. — 2-Oxy-4-(anilinomethyl)-chhwlin, C16H 14ON2, 
aus 2-Oxy-4-(brommethyl)-chinolin u. sd. A nilin ; Ausbeute 87% . Aus wss. A. amorphes 
Pulver vom F. 238—240°. —  2-Ozy-4-(p-anisylaminomethyl)-chinolin, C4,H le0 2N2, 
aus 2-Oxy.4-(brommethyl)-ekinolin u. p-Anisidin in  sd. n-Amylalkohol; Ausbeute 64% .

XXIV. 2. 35
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Aus wss. D ioxan rötliche monoklin. P la tten  vom P . 206— 207°. ( J .  Amer. ehem. Soc. 63. 
2864— 67. Nov. 1941. Lincoln, N e b .,  U niv.) H e im h o l d .

Oscar H. Johnson und Cliîf S. Ham ilton, Synthesen in  ¿1er Chinolinreih.
I I I .  D ie N itrierung von 2-Chlor-4-methylchinolin und die Darstellung einiger 2-Oxy-
4-methyl-S-(dialkylaminoalkyl)-aminochi?ioline. (II. vgl. vorst. Ref.). Bei der Nitrierung 
von 2-Chlor-4-methylchinolin en tstand  in  der H auptsache das 4-Nitroderiv. neben 
einer kleinen Menge des 6-Isomeren. Die K onst. der N itroderivv. wurde durch Über
führung in bekannte Verbb. bewiesen. 2-Chlor-4-methyl-8-nitrochinolin ließ sich mit 
RANEY-Ni zum 8 -Aminoderiv. reduzieren, das m it NaOCH3 un ter Bldg. des 2-Methoxy.
4-methyl-8-aminochinolins reagierte. Bei Verss., dieses Amin au f einem anderen Wege 
darzustellen, wurden einige neue Chinolinderivv. erhalten. 2-Methoxy-4-methyl- 
8 -aminochinolin ergab bei der Umsetzung m it /3-N-Diäthylaminoäthylbromid u. mit 
y-N-Diüthylaminopropylbromid die erw arteten 8-(Dialkylaminoalkyl)-aminoverbb., die 
in die zugehörigen 2-Oxy-4-methyI-8-(dialkylaminoalkyl)-aminochinoline übergeführt 
werden konnten. 2-M ethoxy-4-metkyl-8-aminochinolin bildete m it Chinolin-4-aldehyd 
ein n. Anil.

V e r s u c h e .  2-Chlor-4-methyl-8-nitrochinolin, C10H 7O2N 2Cl, aus 2-Chlor-4-methyl- 
chinolin m it einem Gemisch von konz. H 2S 0 4 u . rauchender H N 0 3 (D. 1,5) bei —5° 
neben der folgenden Verb., von der es au f  G rund seiner größeren Löslichkeit in A. ge
tren n t werden konnte; Ausbeute 63% . Aus Bzl. hexagonale Nadeln vom P. 135°. — 
2-Chlor-4-methyl-6-nitrochinolin, C10H 7O2N 2Cl, blieb als alkoholunlösl. Rückstand beim 
Ausziehen des N itrierungsprod. zurück; Ausbeute 12% . Aus Bzl. hexagonale Nadeln 
vom F . 212—213°. Dieselbe N itroverb. en tstand  in 90% ig. Ausbeute aus 2-Oxy-4- 
m ethyl-6-nitrochinolin m it POCl3. —  2-Chlor-4-methyl-8-aminochinolin, C10H9N2C1, aus 
2-Chlor-4-mothyl-8-nitroehinolin durch Red. m it RANEY-Ni u. H 2 in  einem Gemisch 
aus D ioxan u. Methanol bei 50°; Ausbeute 83% . Aus A. monoklin. Stäbe vom P. 102°. 
—. 2-Oxy-4-methyl-8-chlorchinolin, C10H SONC1, aus o-Chloracetessigsäureanilid durch 
Ringschluß m it konz. H 2S 0 4 bei 65—95“; Ausbeute 12“/0. Aus A. monoklin. Stäbe 
vom P. 212°. —  2,8-Dichlor-4-msthylchinolih, C10H-NC12, aus der vorigen Verb. mit sd. 
POCl3 (Ausbeute 60%) oder aus 2-Chlor-4-methyl'-8-aminochinolin nach SaNDMEYEB 
(Ausbeute 20% ); aus A. tetragonale S täbe vom F. 105°. — 2-Chlor-4-methyl-6-amino- 
chinolin, C10H 9N2C1, aus der 6-N itroverb. durch k a ta ly t. Red. m it R A N E Y -N i in Dioxan- 
M ethanol; Ausbeute 84% . Aus A. K rystalle vom P . 154°. —  2-Oxy-4-methyl-S-mlro- 
chinolin, C10H 8O3N2, aus 2-Cklor-4-metliyl-8-nitrochinolin durch 5-std. Kochen mit 
80% ig. Essigsäure; Ausbeute 92% . Aus Bzl. monoklin. P la tten  vom F. 196°. — 
2-Oxy-4-methyl-S-aminochinolin, C12H 10ON2, aus der vorigen Verb. durch Red. mit 
RANEY-Ni u. H 2 in  Aceton un ter D ruck, Ausbeute 100% . Amorphes Pulver vom 
P . >300°. — 2-Oxy-4-methyl-8-acetaminochinolin, C12H 120 2N2, aus dem vorigen Amin 
durch Kochen m it Eisessig u. A cetanhydrid; Ausbeute 84% . Aus wss. A. monoklin. 
Stäbe vom F . 252°. — 2-Mcthoxy-4-methyl-8-aminoc]iinolin, G11H 12ON2, aus 2-Chlor-
4-methyl-8-aminochinolin m it NaOCH3 in M ethanol; Ausbeute 82% . Aus wss. A. 
tetragonale N adeln vom F . 96°. Dieselbe Verb. en tstand bei der kataly t. Red. von
2-M ethoxy-4-methyl-8-nitrochinolin (s. unten). —  2 -M ethoxy-4 -methyl-8 -nitrochinolin, 
C „H 10O3N2, aus 2-Chlor-4-methyl-8-nitrochinolin durch Kochen m it NaOH, SlnO, u. 
Co20 3 in  M ethanol; Ausbeute 87% . Aus A. tetragonale Pyram iden vom P. 119°- ~~
2-Oxry-4-methyl-8-(ß-N-diäthylaminoäthyl)-aminochinolin, C16H 23ON3, aus 2-Methoxy-4- 
metliyl-8 -aminochinolin durch 15-std. Kochen m it jS-N-Diäthylaminoäthylbromidhydro- 
brom id u. N a-A cetat in  A. u. anschließende Spaltung m it HCl; Ausbeute 48%. Aus 
Bzl. triklin . S täbe vom F . 140°. —  2 -Oxy-4 -melhyl-8 -(y-N-diäthylaminopropyl)-amino- 
chinolin, C17H 25ON3, aus 2-Methoxy-4-methyl-8-aminochinolin m it y-N-Diäthylammo- 
propylbrom idhydrobrom id wie die vorige Verb.; Ausbeute 41% . Tetragonale Nadeln 
vom P . 115“. •—■ 2-Methoxy-4-methyl-8-(4-chinolylmethylenamino)-chinolin, C2lH170 \i ,  
aus dem H y d ra t des Chinolin-4-aldehyds u. 2-Methoxy-4-methyl-8-aminochinoIin in sd.
A .; Ausbeute 70% . Aus A. K rystalle vom P . 144“. (J. Amer. evem. Soc. 63. 2867—69. 
Nov. 1941. Lincoln, N eb., U niv.) ' H e im h o ld .

Walther Borsche, Mechtild Wagner-Roemmich und Jacob Barthenheier,
Über vielkemige kondensierte Systeme m it heterocyclischen Dingen. X IIL  Über aen 
Aufbau polycyclischer Systeme m it 2-Aminobenzalanilinen. (X II. vgl. C. 1 9 4 2 .1. 43.) 
Nach B o r s c h e  u. B a r t h e n h e i e r  (vgl. C. 1 9 4 2 . I. 39) kann man bei Synth. von 
Chinolinen nach FRIEDLÄNDER die Am inobenzaldéhyde durch deren Azomethin“ 
ersetzen. D iese neue Form der FRIEDLÄNDERschen Synth. erwies sich auch als 
brauchbar fü r den Aufbau von polycycl. Analogen des Chinolins. So w u rd en  aus
5,5-Dim ethyl- u. 5-Phenyldihydroresorcin m it 2-Aminobenzaltoluidin-4 die Acrnjm- 
derivv. I u. II erhalten. 1,4-D ioxoeyclohexan reagierte m it 2 Moll, der SCHIFlrf en
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Base unter Bldg. eines D ikondensationsprod., fü r das die Form eln I I I  a  u. I I I  b in 
Betracht kommen. E ine Entscheidung zwischen diesen Formulierungen konnte noch 
nicht getroffen werden. Jedoch halten Vff. I I I  a  fü r wahrscheinlicher. Phloroglucin 
u. 2-Aminobenzoltoluidin-4 ergaben bei der Kondensation in  piperidinhaltigem  A. 
ausschließlich das Chinacridin V a, das NlEMENTOWSKI (Ber. dtsch. ehem. Ges. 39 
[1906]. 385) durch Verschmolzen von Phloroglucin m it 2-Aminobcnzaldehyd erhalten 
hat. Barbitursäure t r a t  m it 2-Aminobenzaltoluidin in  Glycerin zu dem D ioxotetra- 
hydrodiazaacridin V II, m it 6 -A minoveratraltoluidin zum 6,7-Dim ethoxyderiv. von 
VII zusammen. H omophtbalim id lieferte m it 2-Aminobenzaltoluidin das Dibenzo- 
oxodihydronaphthyridin IX . In  gleicher Weise wurden das 2',d'-Dimothoxy-, das 
S'jä'-Mothylendioxy- u. das 8-Methylderiv. von IX  hergestellt. Verss., IX  zu 2,3,5,6-Di- 
benzo-l,8-naphthyridin zu reduzieren, schlugen fehl. Bei der Kondensation von 
2-Aminobenzaltoluidin m it Oxindol durch Erhitzen m it etwas Piperidin au f 150° 
entstand das seit langem bekannte Chinindolin (X), bei bloßem Kochen der Komponenten 
in Amylalkohol jedoch nur 2-Aminobenzaloxindol (XI). Aus Oxindol u. 6-Amino- 
vcratraltoluidin wurde das 7,8-Dimothoxy-, aus Oxindol u. 6-Aminopiperonyliden- 
toluidin das 7,8-Methylondioxychinindolin erhalten. Merkwürdigerweise schlugen alle 
Bingschlußverss. m it 1-Methyloxindol fehl. Das spricht dafür, daß sich der Übergang 
von 2-Aminobenzaloxindol zum Chinindolin über die Lactimform vollzieht. Demnach 
würde dem Chinindolin n ich t die Formel X, sondern X II zukommen.

CH 0 I  R. =  R '= C H , 

X | II  R  =  H
R'= c.H,

CH
HCir ,C.H.

CH H, N

H,C, :c. h ,

    NHj
V e r s u c h e. l-Oxo-3,3-dimethyl-l,2,3,4-tetrahydroacridin (I), C16H 15ON, aus Di- 

mcthyldihydroresorein u. Aminobenzaltoluidin durch 8-std. Erhitzen auf dem W.-Bad 
unter Zusatz von einigen Tropfen P iperidin; Ausbeute 80% . Derbe, gelbliche Prismen 
vom F. 118° aus Methanol. Pikrat, aus A. gelbe B lättchen vom F. 198— 199°. 2,4-Di- 
nilrophenylhydrazon, C21H 190 4N 5, aus A. rote K ryställchen vom F. 301°. Semicarbazon, 
“i«Hik0N4i aus Chlf. gelbliche Kryställchen vom F . 236°. ■— l-Ozo-3-phenyl-l,2,3,4-tetra- 
hydroacridin (II), C19H 15ON, aus 5-Phenyldihydroresorcin u. Aminobenzaltoluidin 
durch 4-std. Erhitzen m it etwas Piperidin au f 120°; aus A. gelbe Nadeln vom F. 158°. •— 
V-[i-Carboxychinolino-2)-ß,ß-diinethylbuttersäure, ClnH 170 4N, aus D im ethyldihydro- 
resorcin durch eintägiges Erwärmen m it s ta rk  alkal. Isatinsäurelsg. in 50%ig. Methanol 
nach vorhergehender Aufspaltung zu "/-Acetyl-/?,/9-dimethylbuttersäure; gelbliche 
Kryställchen vom F . 156— 157° aus verd. Essigsäure (H- H a rtm an n ). —  2,3,6,7-Di- 
osnzo-9,10-dihydro-l,8-diazaphenanthren ( I II  a), C20H 14O2N2, aus 1,4-Dioxocyclohexan, 
--Aminobenzaltoluidin u. etwas Piperidin durch 12-std. Erwärmen au f dem W .-Bad; 
aus A. Nadeln vom F . 256— 257°. — 1,4-Dioxocydohexanbis-(2,4-dinitrophenylhydrazon), 
^lAüOsNs» aus Nitrobenzol oder Pyridin dunkelgelbe K rystalle vom F . 240°. •— 

7-Dihenzo-9-oxo-9,10-dihydro-l,-5-diazapk<!nanthren {4-Oxo-3,4-dihydro-ß-chinacri- 
4>n) (Va), C„0H l2ON2, aus Phloroglucin u. Aminobenzaltoluidin in alkoh. Lsg. durch 
10-std. Erhitzen m it etwas Piperidin auf dem W .-Bad; aus Eisessig derbe schwarze 
-Nadeln mit grün schillernden Flächen vom F. >  360°. — 2,3,6,7-Dibenzo-l,5-diaza- 
V^tnanihrenchinon, C20H 10O2N2, aus der vorigen Verb. durch Erwärmen m it einem 

von Eisessig u. H N 0 3 (D. 1,4); bräunlich gelbe B lättchen. — 2,4-Dioxo- 
P~>'>>4-ktrahydro-l,3-diazaacridin (VII), Cu H ,0 2N3, aus B arbitursäure u. Amino- 

ii^  uidm durch 6-std. Kochen m it etwas Piperidin in  Glycerin; aus Eisessig 
gelbliche Prismen vom F . 368°. — 2,4-Dioxo-6,7-dimethoxy-l,2,3,4-tetrahydro-l,3-diaza- 
v 2 t in' M Ä ,  aus 6-A minoveratraltoluidin u. B arbitursäuro analog der vorigen 

Ausbeute 40% . Aus Eisessig kleine gelbe Prism en vom F . 358—360°. — 
'¿ ¡‘fi-Dibenzo-T-oxo-7,S-dihydro-l,8-naphthyridin (IX), C16H 10ON2, aus Homophthal-

3 5 *
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im id u. Aminobenzaltoluidin durch 6-std. Kochen m it etwas Piperidin in Amylalkohol; 
Ausbeute 95% . Aus A. Nüdelchen vom P . 262°. P ikrat, aus Methanol flockig aus- 
fallende, feine N adeln vom P. 276— 278°. Bei 20-std. E rhitzen  von IX mit Hydrazin- 
hydra t au f 180'—190° im R ohr en ts tand  ein in  den üblichen organ. Lösungsmitteln 
unlösl. rotes Pulver der Zus. (C\nH 12N n)x vom P. >  380°. — 5,6-Benzo-2,3-(2',3'-ii. 
methoxybenzd)-7-oxo-7,8-dihydro-l,8-naphthyridin, C18H 140 3N 2, aus Homophthalimid u. 
Am inoveratraltoluidin wie IX; aus A. gelbe K ryställchen vom F. 330—332°. Pikrat, 
gelbes K rystallpulber vom F. 286— 288°. —  ,5,6-Benzo-2,3-(2',3 '-methylendiozyknzo)-
7-oxo-7,8-dihydro-l,8-naphthyridin, C47H io0 3N2, aus Homophthalimid u. Amino- 
piporonylidentoluidin wie IX ; aus Eisessig m it etwas W. gelbliche Prismen vom F. 340 
bis.342°. —  S-Methyl-2,3,5,6-dibenzo-7-oxo-7,8-dihydro-l,8-naphthyridin, Ci;H12ON2, aus 
Homophthalm ethylim id, A m inobenzaltoluidin u. etwas P iperidin durch Kochen mit 
Amylalkohol oder durch 4-std. E rhitzen au f 170— 180°; aus Nitrobenzol dicht verfilzte 
Nüdelchen vom F. 244— 245°. —  8-M[ethyl-5,6-be7izo-2,3-{2'ß'-dimethoxybenzoyi-oxo- 
Tß-dihydro-lß-naphthyridin, C19H 1(i0 3N2, aus Homophthalmethylimid u. Amino- 
veratraltoluidin wie die vorige Verb.; aus Eisessig gelbe, zu rundlichen Aggregaten 
vereinigte Nädolohon vom F . 264— 265°. — Chinindolin  (X bzw. XII), aus Oxindol 
u. Aminobenzaltoluidin durch ‘3-std. E rhitzen  au f 150° in Ggw. von einigen Tropfen 
P iperid in ; Ausbeute 70% . Gelbliche K ryställchen vom F . 340—342°. — 2-Amino- 
benzaloxindol (XI), C15H 12ON2, aus Oxindol u. Aminobenzaltoluidin durch 8-std. Kochen 
m it wss.-alkoh. N aOH  oSer durch 4-std. Kochen m it Amylalkohol u. etwas Piperidin; 
aus 2-Nitrobcnzaloxindol (s. unten) durch Red. m it THIELE-DlMROTHscher (Liebigs 
Ann. Chem. 305 [1899], 114) SnCl2-Lösung. Gelbe Prism en vom F. 228—230° aus 
M ethanol. Durch E rhitzen au f 300° wurde X I m it etwa 90%  Ausbeute in Chinindolin 
übergeführt.—  2-Nitrobenzaloxindol, C15H 10O3N 2, aus Oxindol m it 2-Nitrobcnzaldehyd 
u. etwas P iperidin durch halbtägiges Kochen in  A .; bräunlichgelbe, zu Drusen ver
einigte N adeln vom F . 227— 229°. —  Diacetyl-2-aminobenzaloxindol, Ci9H 160 3X2, aus 
XI durch halbtägiges Kochen m it A cotanhydrid; derbe Prismen vom F. 221—222' 
aus Methanol. — 7,8-Dimethoxychinindolin, C1TH 140 ,N 2, aus Oxindol u. 6-Amino
veratraltoluidin durch 3-std. E rhitzen m it etwas P iperidin au f 150° oder aus 6-Amino- 
veratraloxindol m it etwas P iperidin bei 170— 180°; gelbliche Prismen vom F. 302 
aus Nitrobenzol. —  10-Acetyl-7,8-dimethoxychinindolin, C19H lc0 3N 2, aus der vorigen 
Base m it A cetanhydrid ; Nadeln vom F . 223°. — 6-Nilroveratraloxindol, 
aus 6-N itroveratrum aldohyd u. Oxindol wie N itrobenzaloxindol; aus A. rotbraune 
Prismen vom F . 261°. —  6-Aminoveratraloxindol, C17H 160 3N2, aus der Nitroverb. durch 
Red. m it THIELE-DlMROTHscher SnCl2-Lsg. oder einfacher aus Oxindol u. 6-Amino
veratraloxindol wie XI; Ausbeute fast quan tita tiv . R otbraunes Harz vom F. 110—415 , 
das n ich t zur K rystallisation zu bringen war. -— Diacetyl-6-aminoveratrdloxindo1, 
C2,H 20O5N 2, aus M ethanol derbe, bräunlichgelbe Prism en vom F. 242—243“. — 
7,8-M ethylendioxychinindolin, C18H 10O2N 2, aus 6-Aminopiperonylidenoxindol durch 
längeres Erhitzen über seinen F . oder aus 6-Aminopiperonylidentoluidin durch ver
schmolzen m it Oxindol u. etwas P iperidin bei 150°; aus N itrobenzol bräunliche Prismen 
vom F. um 315° nach Schwärzung ab  305°. ■— 10-Acetyl-7,8-inethylendioxychinindoM, 
Ci8H ,20 3N s, aus der vorigen Base durch 3-std. Kochen m it Acetanhydrid; bräunliche, 
kugelig zusammenstehende Nüdelchen vom F . 217— 219° aus Methanol. — 6-Amtno- 
piperonylidenoxindol, C16H 120 3N2, aus Aminopiperonylidentoluidin u. Oxindol durei 
K ondensation m it KOH. —  Diacetyl-6-aminopiperonylidenoxindol, C20H 1S0 5A:, au» 
Methanol feine, gelbliche N adeln vom F . 221— 222°. —  3 -(2 -Nitrobenzal)-l-metnyl- 
oxindol, C16H 120 3N2, aus 1-Methyloxindol u. 2-Nitrobenzaldehyd durch 2-tägigcs 
Kochen m it piperidinhaltigem  A .; strahlig  vereinigte braune Prismen vom 1.2 
bis 259°. —  3-(2-Aminobemal)-l-methyloxindol, C10H 14ON2, aus der vorigen Ver ■ 
durch Red. m it THIELE-DlMROTHscher SnCL-Lsg. oder aus 1-Methyloxindol u. Anuno- 
benzaltoluidin durch halbtägiges Kochen m it wss. alkoh. N aO H ; feine, gelbe Aaae 1 
vom F . 245— 247° aus Methanol. —  3-(6-Nitroveratral)-l-methyloxindol, CjgHmOä-'!' 8J® 
A. Büschel feiner orangefarbener Nüdelchen vom F . 208—209°. — 3 -(6 )-Aminovemra )
1-methyloxindol, C1SH 180 3N 2, aus der vorigen Verb. durch Red. oder aus Annn- 
veratraltoluidin durch K ondensation m it 1-M ethyloxindol; rotes, nicht krysta - 
sierondes H arz vom F . 75— 80°. Monoacetylderiv., C20H 20O4N2, aus der Base aun^ 
Kochen m it A cetanhydrid; gelbe K ryställchen vom F. 253—255° aus Methanol.—
3-l6-Aminopiperonyliden)-l-methyloxindol, C17H 140 3N 2, aus Aminopiperonylidrnto ui 
u. 1-Methyloxindol unter den üblichen Bedingungen; Ausbeute etwa 70%. Braunli - 
gelbe Nadeln vom F . 315—316° aus Methanol. Acetylderiv., C19H 10O4N2, aus Met a 
gelbliche Prismen vom F . 284—285°. (Liebigs Ann. Chem. 550- 160—74. 19,1- 
F rankfu rt a . M., Univ.) H e i m h o l ü .
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James M. Sprague, L. W. Kissinger und Robert M. Lincoln, Sulfonamid- 
tkrivale von Pyrim idinen. (Vgl. C. 1941. I I . 2202.) Durch Einw. der entsprechenden 
Sulfonylehlorido au f 2- u. 4-Aminopyrimidino wurde eine Reihe von 2- u. 4-Sulfon- 
aniidopyrimidinen dargestellt. D ie u. a. als Zwischenprodd. benötigten 4-Alkyl- u.
4,5-Diaikyl-2-aminopyrimidine entstehen bei der Umsetzung von Guanidin m it 
«•Formylketonen, die ihrerseits aus Methylalkylketonen u. A thylformiat erhalten werden. 
Dabei kann die Formylgruppo entweder an die Methylgruppo unter Bldg. von I  oder 
an den anderen R est unter Bldg. von II treten. Je  nachdem, in  welchem Sinno dio 
Formylierung verläuft, sind verschiedene Pyrim idine zu erwarten. Wie Vff. zeigen 
konnten, tr it t  bei der Form ylierung von Methyl-n-propyl- u. M ethyl-n-hcxylketon der 
CHO-Rest an die M ethylgruppe, denn 2-Amino-4-methyl-5-äthyl- u. 2-Ainino-4-mothyl-
5-n-amylpyrimidin, die aus Form ylderivv. vom Typus II entstehen würden u. zum 
Vgl. aus Äthyl- u. Amylacetessigester synthetisiert wurden, erwiesen sich als völlig 
verschied, von den durch Umsetzung der Form ylderivv. des Methyl-n-propyl- u. 
Methyl-n-hexylketon m it Guanidin bereiteten Pyrimidinen. Letztere stellen "somit 
das 4-n-Propyl- u. das 4-n-Hexyl-2-aminopyrimidin dar. Vorverss. zeigten teilweise 
gute chemotherapeut. W irksam keit der neuen Sulfanilamide.

I R -C H 2-CO-CH2-CHO II R-CH(CHO)-CO-CH3 
V e r s u c h e .  2-Amino-4-n-hexylpyrim idin, C10H 17N 3, aus Methyl-n-hoxylketon 

durch Umwandlung m it N a u. Ameisonsäureäthylester in  das Na-Form ylderiv. u. 
Kondensation desselben m it Guanidin in  alkoh. Lsg.; Ausbeute 11% . Aus wss. A. 
Kiystallo vom F. 93— 94°. — In  derselben Weise wie die vorige Verb. wurde aus Methyl- 
n-propylketon 2-Amino-4-n-propylpyrimidin  (Ausbeute 23%) vom F. 124—125°, aus 
Aceton 2-Amim -4-m ethylpyrim idin  (Ausbeute 37%), aus Acetophenon 2-Amino-4- 
phmylpyrimidin (10%) u. aus Cyclohexanon 2-Amino-4,5-ietrahydrobenzopyrimidin her- 
gestellt. — 2-Amino-4-n-hexyl-6-oxypyrimidin, C10H l7ON3, aus n-Propylheptanoyl- 
ncetat u. Guanidincarbonat durch 12-std. Erhitzen in  A. au f 130-—150°; Ausbeute 
84%. Aus 50%ig. A. K rystalle vom F. 199°. — 2-Amino-4-n-hexyl-6-chlorpyrimidin, 
C10H16N3CI, aus der vorigen Verb. m it POCl3; Ausbeute 50% . Aus PAo. K rystalle 
vom F. 61—62,5°. Bei der ka ta ly t. Enthalogenierung des Chlorpyrimidins m it Pd-C 
entstand in einer Ausbeute von 87%  das oben beschriebene 2-Amino-4-n-hexylpyrimidin. 
— 2-Amino-4-methyl-5-n-amyl-6-oxypyrimidin, C10H 17ON3( aus n-Amylacetessig- 
säureäthylester u. G uanidincarbonat durch 17-std. E rhitzen auf 140— 160°; Ausbeute 
45%. Aus verd. A. K rystalle  vom F . 249—250°. •— 2-Amino-4-methyl-5-n.amyl-G- 
chlorpyrimidin, C)0H 16N 3C1, aus der Oxyverb. m it P0C13; Ausbeute 47% . Aus A. oder 
Bzl. Krystalle vom F . 151,5— 153°. —  2-Amino-4-methyl-5-n-amylpyrimidin, C10H 17N3, 
aus der vorigen Verb. durch k a ta ly t. Enthalogenierung m it Pd-C in A .-Dioxan; Aus
beute 70%. Aus A. oder Bzl. K rystalle vom F. 135— 136°. —  2-Amim-4-methyl-5- 
äthyl-6-oxypyrimidin, C7H u ON3, aus Äthylacetessigester u. G uanidincarbonat wie die 
vorst. beschriebenen Oxypyrim idine; Ausbeute 50—60% . F. 288—289°. — 2-Amino-
1-mthyl.5-äthyl-6-cMorpyrimidin, C7H 10N3C1, aus der Oxyvorb. m it POCl3; Ausbeute 
42%. F. 156— 157°. — 2-Amino-4-inelhyi-5-äthylpyrimidin, C jH ^N j, aus der vorigen 
Verb. durch kataly t. Entfernung des Halogens; Ausbeute 94% . F . 166— 167,5°. —
2-Amino-4,6-dioxy-5-n-butylpyrimidin, C'sH^OjNj, aus Guanidincarbonat u. n-Butyl- 
malonsäurediäthylester m it N a-Ä thylat in  Ä . ; Ausbeute 78% . Aus verd. Essigsäure 
Krystalle vom F . 330° (Zers.). —  2-Amriio-4,6-dichter-5-n-butylpyrimidin, C8H UN 3C12, 
aus der vorigen Verb. m it POCl3; Ausbeute 30— 40%. Aus A. oder Toluol K rystalle  
vom F. 170—171°. — 2 -A m in o -5 -n -b u ty lp y r im id in ,  CSH 13N 3, aus dem Dichlor- 
deriv. durch kataly t. Enthalogenierung; Ausbeute 80>—90%. F. 127— 128°. •— Die 
nächst, beschriebenen Aminoäthoxypyrimidine wurden aus den entsprechenden 
Aminochlorpyrimidinen m it N a-Ä thylat in A. hergestellt u. fielen in  Ausbeuten von 
Aber 50% an. — 2 - A m ino - 4 - äthoxy - 6 - methylpyrimidin, C7H n ON3> F . 89—90°. —
2-Äthoxy-4-aminopyrimidin, C0H 8ON3, F . 151— 152°. — 2-Äthoxy-4-amino-G-rmlhyl- 
Pyrimidin, C7H u ON3, F . 109— 110°. —  Die Sulfonamidopyrimidine entstanden aus 
den Aminopyrimidinen in  Pyrid in  durch Umsetzung m it den entsprechenden Sulfo- 
nylchloriden bei 50— 70° in  Ausbeuten von 60%  u. darüber. Dio Sulfanilamido- 
Pynmidine wurden aus den N 4-A cetylderiw . durch alkal. Hydrolyso oder aus den 
P-Kitrobenzolsulfonamidopyrimidinen durch kataly t. Red. erhalten. — 2-SvIfanil- 
omidopyrimidin, CIOH ,00„N,S, F . 251—252°. Acetylderiv., F . 254—255°. — 2-Suljanil- 
amido-4.,nethylpyrimidin, C,1H .,0 .,N4S, F . 230—231°: Acetylderiv., F . 245—246°. —

Suljanilamido-4,G-di'methytpyrimidinJ C12H 140 2N 1iS, 3?. 175,5—-176,5°. Acetylderiv., 
f; 4̂0—241,5°. —  2-p-NitrobenzolsvIfommido-4-methylpyrimidin, Cn H 10O4N4S, F . 260 
bis 261°. — 2-SidJaniIamido-4-methyl-5-brompyrimidin, Cu H u O,,N.1BrS, F . 231—232“. 
Acetylderiv.', F . 261—262“. — 2-Sulfanilamido-4-methyl-5-n-amylpyrimidin, C16H 220 2-
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N.iS, F . 215— 216°. Acetylderiv., F . 182— 183°. —  2-Sidfanilamido-4-n-hexylpyrimidin, 
Cl6H 220 2N 4S, F . 206— 207°. Acetylderiv., F . 214— 215°. —  2-SulJantlamido-4-n-propyl- 
;pyrim idin , C13H 160 2N 4S, F . 217-—218°. Acetylderiv., F . 253,5— 254°. — 2-SulJanilamido-
4-phenylpyrimidin, C1?H i40 2N4S, F . 268— 269°. Acetylderiv., F . 274—275°. — 2-Sulj- 
anilamido-5-methylpyrimidin, Cn H 120 2N.tS, F . 262—263°. Acetylderiv., F . 271—272°. —
2-Sulfanilamido-5-n-butylpyrimidin, C14H 180 2N4S, F . 205— 206°. Acetylderiv., F. 241 
bis 242°. —  2-Suljanilamidotetrahydrobenzopyrimidin, C14H j,,02N 4S, F. 252—253°. 
Acetylderiv., F . 255— 256°. —  2-Sidfanilamido-4-methyl 6-äthoxypyrimidin, C13H |j03N4S, 
F . 151'—152°. Acetylderiv., F. 244,5— 245°. —  2-Sidfanilamido-4-methyl-6-oxypyrimidin, 
C jjH jjO jN ^ , aus dem Acetylderiv. der vorigen Verb. durch sauro Hydrolyse; F. 253,5 
bis 254°. — 4-Sulfanilamido-2-äthoxy-6-methylpyrimidin, C13H 160 3N 4S, F. 186—187°. 
Acetylderiv., F . 200—201°. -— 4-Sulfanilam ido-2-äthylm ercapto- 6 - methylpyrimidin, 
C13H 160 2N 4S2, F . 188— 189°. Acetylderiv., F . 208—209°. — 4-p-Nilrobenzolsidfonamido-
2-äthoxypyrimidin, CJ2H 120 5N 4S, F . 202°. •—- 4-Suljanilamido-2-äthoxypyrimidin, 
C12H 140 3N 4S, F . 256— 257°". Acetylderiv., F . 278—279°. (J. Amer. ehem. Soc. 63. 
3028—30. Nov. 1941. Gienolden, Pa., Sharp u. Dohmc Inc.) H eimhold.

Gyula De Siitö-Nagy undTreatB. Johnson, (p-Sulfamylphenylamino)-pyrimidine. 
CLXXV. Untersuchungen über Pyrim idine. (CLXXIV. vgl. JOHNSON C. 1942 .1. 3208.) 
Durch Umsetzung bekannter Pyrim idinhalogenide m it p-Amibenzolsulfonamid wurde 
eine Reihe von (p-Sulfamylphenylamino)-pyrimidinen des Typus I I I  hergestellt.
■w nNrwp t t  q o  n tt t V e r s u c h e .  2,6-Di-(p-sulfainyiphenylamhio)-pyrimidm,
SS C18H „ O A S j , aus Sulfanilamid u . 2,6-Dichlorpyrimidin;
CH CH F . 280—282°. — 4-Methyl-2,6-di-(p-syifdmylphenylamino)-
4Jr Ä tt I I I  pyrim id in , C17H 480 4NoS2, aus 2,6-Dichlor-4-methylpyriniidin.

—  2-Amino-ß  (p-suljamylphenylamino)-pyrimidin, CnAi" 
0 2N 8S, aus 2-Amino-6-chlorpyrimidin; F . 239—240° (aus W.). •— ß-Amino-2-{p-sul}- 
am ylphenylamino)-pyrimidin, CjoHjjQINbS, aus 2-Chlor-6-aminopyrimidin; F. 237 bis 
239° (J . Amer. ehem. Soc. 63. 3234—35. Nov. 1941. New Haven, Conn., Yale 
U niv.) H e im h o ld .

Glenn S. Skinner und A. P. Stuart, Barbitursäuren m it langen Besten. Durch 
K ondensation entsprechender Lactono der allg. Formel I m it Harnstoff wurden

H. B arbitursäuren hergestollt, d ie in  der 5-Stellung neben der ß-Oxy-
r  H o r —c ' c= n  äthylgruppe lange alipbat. R este m it 12, 16 u. 18C-Atomen tragen.

1 1 1 |---- \  Bei der Vakuumdest. der Lactone em pfiehlt sich bes. Vorsicht, da
I / °  der heiße, verd. D am pf der Lactone bei plötzlichem Luftzutritt zu

I H,c CHi Explosionen neigt.
V e r s u c h e .  Laurylmalonester (K p .2 170—172°), Cetylmalonester (Kp.j 195 bis 

200°) u. Octadecylmalonester (Kp.x 200— 205°) wurden aus den Alkylbromiden mit 
Malonestcr in  Ausbeuten von 85%  erhalten. —  Die D arst. der Lactone geschah nach 
dom Verf. von Sk i n n e r (C. 193?. I. 4642). —  a-Lauryl-x-carbäthoxy-y-butyrohctm, 
Ci„H340 4, Ausbeute 81% ; K p. 192— 194° (Hochvakuum), ■ F . 43,5°, D .254 0,96SO,
D .&04 0,9505, D .,54 0,9325. — a-Cetyl-tx-carbäthoxy-y-butyrolacton, C23H 420 4, Ausbeute 
84% ; K p .0>3 225— 230°, F . 49°. —  n-n-Octadecyl-x-carbälhoxy-y-butyrohcton, C25H,G0j, 
Ausbeute 73% ; K p .0>4 233— 238°, F . 55—56°. —  D ie 5-Alkyl-5-jS-oxyäthylbarbitur- 
säuren wurden aus den Laetonen durch K ondensation m it H arnstoff in Ggw. von Na- 
A thylat in  A. hergestellt. — 5-Lauryl-5-ß-oxyäthylbarbitursäure, Ausbeute 82%; 
F . 145°. — 5-Cetyl-5-ß-oxyäthylbarbitursäure, Ausbeute 83% ; F . 147°. — 5-n-Ocladecyl-
5-ß-oxyäthylbarbitursäure, A usbeute 81% ; F . 150°. -— Bei der Einw . von 70%ig- HBr 
au f die Lsg. der /J-O xyäthylbarbitursäuren in  Chlf. gingen diese in  die entsprechenden 
/7-Bromüthylderivv. über. — 5-Lauryl-5-(ß-bro>näthyl)-barbitursäure, F. 101,6°.
5-Cetyl-5-(ß-bromäthyl)-barbilursäure, Ausbeute 65% ; F . 102,5°. — S-n-Octadecyl-S- 
(ß-bronuilhyl)-barbitursäure, Ausbeute 70% ; F . 104,5°. (J . Amer. ehem. Soc. 63. 2993 
bis 2994. Nov. 1941. Newark, Del., Univ.) H e im h o lp .

F. F. Blicke und M. F. Zienty, 5-Äthyl-5-[a-thienyl)-barbilursäure. 5-AthyI-
5-(a-thienyl-barbitursüure), das Thiophenanaloge des Luminals, wurde auf folgendem 
Wege synthetisiert: Thiophen-a-carbonsäure -y  a-Thenoylchlorid -y  a-T hienyldiazo- 
m ethylketon ->- a-Thienylessigester ->- iithoxalyl-a-thienylessigester ->- a-Thienyl- 
malonester ->- Ä thyl-a-thienylm alonester 5-Äthyl-5-(a-thienyl)-barbitursäure. Im 
pharm akol. Vorvers. erwies sich 5-Äthyl-5-(oc-thienyl)-barbitursäuro als ebenso wirksam 
wie Luminal.

V e r s u c h e .  Thiophen-a-carbonsäure, aus a-Thienyl-M gBr m i t  C 02; Ausbeute 
92% . —  a-Thenoylchlorid, aus der Säure m it SOCl2; Ausbeute 85% . — a-Thienyt- 
cliazomethylketon, aus dem Säurechlorid m it D iazomethan in  Ä .; aus Ä. gelbe Kry 
stalle  vom F. 67— 68°. —  a-Thienylessigsäureäthylester, aus dem D ia z o m e th y lk e to n
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durch Kochen m it A. u. A g ,0 ; Ausbeute 68% , K p.2„ 124— 129°. —  a-Thienylm elhyl- 
cyanid, aus cc-Thienylmethylchlorid m it NaCN in sd. A .; Ausbeute 60% , K p .?2 115 
bis 120°. — m-Thienylessigsäure, aus dem N itril oder dem oben beschriebenen Äthyl- 
csier durch Verseifung m it alkoh. K O H ; aus CCI4-PAe. K rystalle vom F . 75— 76°. 
Jlethykster, gleich dem Ä thylester aus dem D iazomethylketon m it Methanol u. Ag20 ;  
Kp.23115—118°. —  a.-Thienylmalonsäurediälhylester, aus a-Thicnylessigsäureätkylestcr 
dureii Kondensation m it Oxalsäurediäthylester in Ggw. von N a-Ä thylat u. anschließende 
Abspaltung von CO bei 155— 160° u. 20 mm in Ggw. von gepulvertem G las; Ausbouto 
38%, Kp.E 145— 148°.__— Äthyl-a-thienylmalonsäurediäthylester, aus dem monosubstitu- 
ierten Ester m it N a-Ä thylat u. Äthylbromid in  A .; Ausbeute 64% , K p.s 148—150°. 
— 5-Äthyl-5-(<x-thienyl)-barbitursäure, C10H 10O3N 2S, aus dem vorigen E ster u. H arn 
stoff mit Mg-Methylat in M ethanol; Ausbeute 58% . Aus verd. A. K rysta lle  vom 
F. 179—180°. ( J .  Amer. ehem. Soe. 6 3 .  2945— 46. Nov. 1941. Ann Arbor, Mich., 
Univ.) H e im h o l d .

Kurt H. Meyer, Neuere Untersuchungen über Stärke. Zusammenfassender V ortrag : 
Konst., cnzymat. Abbau, submikroskop. Bau des Stärkekornes, U nterschiede dor 
Kleister im physikal.-chem. Verli. u. die Bk. der Stärke m it J . (Techn. Ind . Schweiz. 
Chemiker-Ztg. 25. 37—39. Febr. 1942. Genf, Univ.) _ U lm a n n .

Karl Myrbäck, Neue Untersuchungen über die Konstitution der Stärke. Vf. gibt 
eine zusammenfassende Ü bersieht un ter bes. Berücksichtigung der durch enzymat. 
Abbau gewonnenen Ergebnisse. W ährend die Dextrinogenamylase des Malzes in einer 
Gesamtausbeute von rund  21%  Grenzdextrino m it 6 u. 4, hauptsächlich aber m it 
3 Glucoseresten je Mol., die Takaam-ylase in etwa 20%ig. Ausbeute Grenzdextrine 
mit 6 Glucoserestcn neben geringen Mengen Tetra- u. Trisacehariden lieferte, w ar bei 
Anwendung der Amylasen des Pankreas u. des Speichels wegen der vollkommenen bzw. 
annähernden Abwesenheit spezif., Grenzdextrine spaltender Enzyme die Ausbeute 
mit 27 bzw. 25% bes. hoch. Pankreasamylase lieferte zum überwiegenden Teil Tetra- 
saccharide; mit Speichelamylase entstanden sehr große Mengen Grenzdextrin m it 6 Moll. 
Glucose, neben großen Mengen, die aus 8 , u. erheblichen Mengen, die aus 4 Glucose
resten aufgebaut waren. Bei Verwendung phosphatasefreier Enzyme fand sich der 
gesamte Phosphorsäuregeh. der Stärke in den Grenzdextrinen wieder, u. zwar vor allem 
in deren hochmol. Anteilen. Auf den A blauf der Dextrinbldg. scheint der P-Geh. keinen 
Einfl. zu haben. Die Anwesenheit reduzierender Gruppen (Aldehydgruppen) im Substrat 
ist im Gegensatz zu den Behauptungen von K . MAYER (C. 1 9 4 0 .  1. 1345) ohne Be
deutung für die W irksam keit der Saccharogenamylase wie auch der anderen hier ge
nannten Enzyme. (Tekn. Samfund. Handl. 1 9 4 1 .  79—129.) N a f z i g e r .

Karl Myrbäck, Über den Bau und die enzymatische Aufspaltung der Stärke. 
Zusammenfassende D arst. u. Ü bersicht über die neueste L iteratur. (Svenska Bryg- 
garefören. Mänadsbl. 57. 69—77. 105—112. März 1942. Stockholm, U niv., Biochem. 
Labor.) N a f z i g e r .

A. Matthes, Die begriffliche und rechnerische Behandlung eines Teilchengrößen- 
abbaues bei der Cellulose. D enkt man sieh eine Cellulose vom Polymerisationsgrad P  
durch. Depolymerisation aus einem über alle Maßen hohen Polymerisationsgrad en t
standen, so wird die dabei durchschnittlich auf einen Glucosobaustein entfallende 
Zahl der Bruchstellen wiedergegeben durch den Spaltungsgrad, den reziproken W ert 
des Polymerisationsgrades: S 1/F . Dieser Begriff des Spaltungsgrades erweist sich 
von besonderer Zweckmäßigkeit für die Formulierung einer Depolymerisationskinetik. 
Bas Maß für irgendwelche Depolymerisation is t die Spaltungszunahme u. für die K inetik  
der Einzolkettenpolymerisation ergibt sich m ittels dieses Begriffes die Erw artung auf 
Rkk. nullter, erster oder zweiter Ordnung. Die Spaltungszunahme h a t ferner eino 
stöchiometr. 'Bedeutung, indem sie die Anzahl der in  162 g Cellulose entstandenen 
„Molo“ von Bruchstellen oder Endgruppen wiedergibt. U nter dem fü r die E rrech
nung der Spaltungsgrade notwendigen Polymerisationsgrad sind die „w ahren“ Poly- 
merisationsgrade zu verstehen, wie sie unm ittelbar die osmometr. Meth. liefert. Die 
Verwendung von viscosim ctr. Polymerisationsgraden is t für dopolymerisationskinet. 
Betrachtungen nicht angängig, da, wie Vf. auch durch eigeno Verss. zeigt, das Ver
hältnis Fvisk./Fosm. wegen der sich bei der Depolymerisation ausbildenden Teilchcn- 
größengemische in  dauernder Veränderung begriffen ist. Doch besteht die Möglich
keit, Vgl. die Formel von S a k u r a d a  u. O k a m u r a  (C. 1 9 4 1 . 1. 1935) der Umrechnung 
der viscosimetr. Polym erisationsgrade für alle Stufen der Depolymerisation in  wahre 
Polymerisationsgrade. H iervon Gebrauch machend, b ring t Vf. ein Berechnungs
beispiel für die Depolymerisation von Baumwollcellulose. — Die m it H ilfe des Spaltungs- 
gradbegriffes durchgeführte B etrachtung verschied. Depolymerisationsverss. bei- der 
Cellulose führt zu dem Ergebnis, daß bei Benutzung der viscosimetr. Polymerisations-
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grado m it fortschreitender D auer der R k . eine beträchtliche Verzögerung der Spaltungs
geschwindigkeit zu beobachten is t. D ie in  der L ite ra tu r vertretene Ansicht, daß diese 
merkwürdige Erscheinung durch den U nterschied zwischen wahrem u. viscosimetr. 
Polym erisationsgrad hinreichend erk lärt w ird, bestä tig t sich bei einer entsprechenden 
Umrechnung nicht. (Kolloid-Z. 98. 319— 29. März 1942. Wolfen, I . G. Pnrbenind. 
A kt.-G es., W iss. Labor, für K unstseide.) ULMANN.

Robert Haller, Die Strukturen, nativer substituierter Cellulosen. (Vgl. C. 1942.
1. 2083.) Vf. behandelt nu r solche n a tive  Eascm , die durch ehem. Substitution (unter 
E rhaltung der E aserstruktur) in ihrem Verh. den einzelnen Earbstoffgruppen gegenüber 
weitgehend m odifiziert worden sind. D erartige Prodd. kommen unter dem Namen 
„Im m ungam “ oder „Passivgam “ in den H andel. E s w ird untersucht, wie sich bes. die 
E ster u. Äther der Cellulose gegenüber den bekannten Cellulosereagenzien, in der Haupt
sache J-Reagenzien, u. Quellungsmitteln verhalten. E s zeigt sich, daß, je nach den 
Vers.-Bedingungen, Easom  m it n u r oberflächlicher, dann wieder solche mit durch
greifender Substituierung resultieren, je  nachdem das Rk.-M edium für den entstehenden 
E ster oder Ä ther als Quellungsmittel w irk t oder n ich t. D urch Modollverss. vermittelst 
m it Benzylcellulose überzogenen Viscosefasem u. anderen M aterialien werden die ge
wonnenen R esu lta te  bestä tig t. D ie Im m un itä t der substitu ierten  Fasern, bes. gegen 
substantivo Eärbung, w ird au f Oberflächenwrkg. zurückgeführt, da die substantive 
Eärbung bekanntlich au f nahezu ausschließlicher Appositionsfärbung beruht. Gewisse 
substantive Earbstoffe, z. B. D iam inblau 3 R , färben alle immunisierten Easem an, 
aber n ich t in  fü r n. Baumwolle bekanntem  blauem E arbton, sondern ro t, wie die animal. 
Easer. D er ro te  E arbton en tsprich t dem Verh. von F raktionen  höchster Dispersität. 
Nach Vf. muß bei den Fasern aus Cellulosederiw . die m odifizierte Schicht einen von 
unbehandelten E asem  verschied. A ufbau besitzen. U nters, von gefärbter Acetatkunst
seide nach Einw . von verseifenden Agenzien ergab eine stattgefundene vollkommcno 
Verlagerung des Farbstoffes, der sich in  Form deutlicher K rystalle ausgesehieden hatte. 
(Kolloid-Z. 98. 332— 41. März 1942. Riehen.) ULMANN.

Kurt Heß, Erwin Steurer und Hans Fromm, Über den E influß des Haid- 
Vorganges au f die Eigenschaften von Hochpolymeren (Cellulose und Polystyrol) und über 
das Wesen seiner Wirkung. I . Teil. (Vgl. H e s s  u. G r a m b e r g ,  C. 1942. I. 1883.) 
Ausgehend von der Tatsache, daß viele organ. Hochpolymere nach Behandlung in der 
Kugelmühlo oder entsprechenden Geräten ein A bfallen der Viscosität ihrer Lsgg. 
zeigen, untersuchen Vff., wie w eit es sich hierbei um einen ehem. Abbau handelt. Es 
w ird geprüft, wie w eit die K räfte  in  einer Kugelmühle überhaupt ausreichen, um Haupt
valenzen zu zerreißen u. welcher N atu r die mechan. W irkungen sein könnten. Als 
M ahlgerät w ird eine Schwingmühle (Modell V ibratom ) verwendet. Betrachtet man 
die Änderungen der Eigg. der Cellulose, die durch den Mahlprozeß hervorgerufen 
werden, so weisen licht- u. elektronenm kr. U nteres, au f eine rein mechan. Wrkg. hin. 
Auch die röntgenograph. erm ittelte D eform ation des Cellulosegitters, sowie Adsorptions
änderungen können ausschließlich durch mechan. W irkungen erklärt werden. Die 
Erhöhung der Umsetzungsgeschwindigkeit durch den Mahlprozeß im Syst. Cellulose- 
HCI-fl., wie auch die Zunahme von Q uellbarkeit u, Lösbarkeit scheint auf eine Über
lagerung mechan. u. ehem. W irkungen hinzuweisen. Demgegenüber dürfte der beob
achte te  V iscositätsabfall au f einer ausschließlich ehem. W rkg. des Mahlprozesses 
beruhen. Um hier nähere Einblicke zu gewinnen, untersuchen Vff. die Änderung 
der V iscosität in  A bhängigkeit von Stoffdichte, K ugelm aterial u. Mahltemperatur. 
E s zeigt sich, daß die V iscosität m it zunehmender M ahlgutmenge abnimmt. Die 
Anzahl der gesprengten Valenzbindungen b leib t bei 2,5— 30 g Mahlgutmenge prakt, 
konstant. Mahlverss. bei 0, 20, 40, 65 u. 90° ergaben, daß die Aktivierungsenergic 
der M ahlrk. p rak t. N ull is t, im Gegensatz zu den Aktivierungswärmen für den hydrolyt., 
oxydativen u. therm . Abbau. E s muß angenommen werden, daß der Mahlabbau Pr!n1' 
au f einer A ktivierung u. Spaltung der Moll, durch die M ahlwrkg. selbst.beruht u. daß 
die in der Schwingmühle auftretenden mechan. K räfte  d ie  zwischen den Moll, wirk
sam en Valenzkräfte übersteigen. (Kolloid-Z. 98. 148— 59. Febr. 1942. Berlin-Dahlem, 
K aiser-W ilhelm -Inst. f .  Chemie u. Danzig, Techn. Hochschule.) U L M A N N .

M- Takei, Über den Lösungszustand von Hochpolymeren. I. Die Aktivm t tw# 
Lösungsmitteln gegenüber Acetyl- und Nitrocellulose, sowie deren Gemischen. Vff. >je' 
trach ten  die Löslichkeit von Cellulosederiw . (z. B. Nitrocellulose, Acetylcellulose, 
sowie gemischter N itroacetylcellulosen) un ter dem Gesichtspunkt der A bhängigkeit 
von Dipolmoment, D E. u. Oberflächenspannung der Lösungsm ittel. Es wird hierzu 
d ie von T a k e i  u . E r b r i n g  (C. 1941. II . 2442) aufgestellte Funktion y.-je  o benutzt, 
die eine Aussage über das Lsg.-G ebiet der einzelnen Celluloseester gestattet. kO 1°s 
sich Acetylcellulose in  Lösungsm itteln kleiner ¡Afe o-W erte, Nitrocellulose dagegen
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im Gebiet großer /¿"/e o-W erte, so daß von der Triacetyl- zur Trinitroeellulose ein durch
aus systemat. sich verschiebendes Lösungsband beobachtet w ird. Dinitrocellulose 
u. Diacetylcellulose besitzen bei m ittleren W erten ein gemeinsames Lösungsgebiet. 
Um den Übergang der Löslichkeit von Acetylcellulose zur Nitrocellulose noch näher 
zu betrachten, "wurden verschied. Nitroacetylcellulosen hergestellt. D ie hiermit durch
geführten Löslichkeitsunterss. beweisen, daß eine regelmäßige Löslichkeitsverschiebung 
besteht. E in E ster geht um so leichter in Lösungsm itteln großer /i2/e o-W erte in Lsg., 
je mehr N itrogruppen im Mol. enthalten  sind. Diese Gesetzmäßigkeiten werden an  
Hand quantitativer Löslichkeitsbestimmungen der verschied. Cellulosederivv. in 
homologen Essigestem  bestä tig t. D as Lösungsgebiet der Nitrocellulose is t abhängig 
von ihrem N-Gehalt. J e  niedriger die Cellulose n itrie rt is t, um so mehr verschiebt 
sich das Lösungsgebiet nach Gebieten kleinerer [H/eo-W erte. (Kolloid-Z. 98. 312 
bis9l8.März 1942. Tokio, U niv., u. Leipzig, Physikal.-chem. Inst.,K oll.-A bt.) U lm a n n .

R. F. Nickerson, Hydrolyse und katalytische Oxydation von Cellulosesubstanzen. 
Eine Methode zur kontinuierlichen Bestimmung freier Glucose. Vf. beschreibt eine Meth. 
zur Best. von Glucosepolymeren, bes. Cellulose, durch quantita tive, liydrolyt. Zersetzung. 
Die Meth. beruht au f der Tatsache, daß die normalerweise langsame E ntw . von C 0 2 
aus Glucose in  saurer Lsg. durch Verwendung geeigneter K atalysatoren (FeCl3, CuCl2, 
SnClj, NiCl, 0,5-mol. in  9% ig. HCl) beliebig gesteigert werden kann; die beschleunigte 
Entw. ist der im Syst. vorhandenen freien Glucose d irek t proportional. D ie durch 
Hydrolyse in  F reiheit gesetzte Glucose kann fortlaufend bestim m t werden. D ie Vers.- 
Bedingungen u. Methoden zur Berechnung werden mitgeteilt. (Ind. Engng. Chom., analyt. 
Edit. 13. 423—26. Ju n i 1941. P ittsburgh, Pa., Mellon Inst.) W u lk o w .

R. F. Nickerson, Hydrolyse und katalytische Oxydation von Ceüulosesubstanzen. 
Hydrolyse von natürlicher, regenerierter und substituierter Cellulose. (Vgl. vorst. Bef.) 
Vf. bespricht die quan tita tiven  Ergebnisse' der Hydrolyse von Cellulosesubstanzon 
nach Kochung m it 8% ig. HCl. Nach Annahme des Vf. besteht Cellulose gänzlich aus 
Kotten von Arihydroglucoseemhciten, die in  wechselndem Grade assoziiert sind u. aus 
einer festen, k ryst., säureresistenden F raktion  m it Übergängen zu einer amorphen, 
leicht hydrolisierbaren F rak tion  bestehen. D ie nichtresistente Cellulose dürfte  weniger 
als 7 ,0 im Aufbau natürlicher Fasern, jedoch bedeutend höher in  daraus herstamm enden 
Prodd. vertreten sein. Baumwoll- u. Holzcollulose scheinen in  der S truk tur U n ter
schiede aufzuweisen. Tabellen, Diagramme, Mikrophoto u. Röntgendiagram m  im 
Original. (Ind. Engng. Chem., ind. E d it. 33. 1022—27. Aug. 1941. P ittsburgh, Pa., 
Mellon Inst.) W ULKOW .

H.-J. Henk, Über die katalytische Beschleunigung der Cdluloseacetylierung. 
Allg. Betrachtungen, wobei darau f hingewiesen wird, daß bei der durch K atalysatoren  
beschleunigten Cellulöseacetylierung die Beschleunigung durch undissoziierte Säuren 
hervorgerufen w ird , ein von anderen kata ly t. Prozessen abweichendes Verhalten. Bei 
hoher Katalysatorenkonz. u. -ak tiv itä t verläuft die Acetylierung makroheterogen, bei 
Anwendung schwächerer K atalysatoren ißt ein micellarer Verlauf der R k. festzustellen. 
(Fette u. Seifen 48. 707. Nov. 1941. Berlin.) U lm a n n .

J. C. E. Simpson und George A. R. Kon, Die Konstitution von ß-Boswellinsäure. 
(Vgl. C. 1938. I . 1128. 1939. I . 1564, ferner R u z ic k a  u. W ir z ,  C. 1939. I I .  3698.) 
Es wird angenommen, daß d ie Stellung der Doppelbindung in  der ß-Boswellinsäure 
(Teilformel I) im R ing B wahrscheinlich zwischen C6 u. ,C7 is t. Durch Überführung 
der Säure in a-A m yrin  h a t diese Stellung neues Interesse gewonnen. E ine der Doppel
bindungen der Bassiasäure (vgl. H e y w o o d  u. K o n , C. 1940. II . 3338) (Teilformel II) 
hat die 6—7-Stellung u. kann in  den anschließenden R ing A hinüberwandem , wenn 
Methylbassat m it Cu-Bronze oxydiert w ird. Das gebildete ungesätt. cc,ß-Diketon (III) 
kann leicht durch sein charakterist. Absorptionsspektr. erkannt werden. E s wurde 
angenommen, daß (9-Boswellinsäure eine entsprechende Veränderung unter Bldg. 
eines III analogen K etons ohno C = 0-G ruppe  am C* erleiden würde. D ie R k. verlief 
glatt u. lieferte ein ungesätt. Keton, F . 186°, [a]n =  +182,6°, dessen Spektr. keine 
selektive Absorption in  der Region 2400 A zeigte u. dessen F. durch Mischen m it 
A'or-ß-boswellenon, F . 195— 196°, keine Depression erlitt. Der etwas niedrigere F . 
u. die größere Drehung dos so erhaltenen Prod. erklären sieh durch Anwendung einer 
p-BosweUinsäure von hoher Drehung. D ie erw artete W anderung der Doppelbindung 
hat höchstwahrscheinlich n ich t stattgefunden. D ie neue D arst. is t eine große Ver
besserung der Gewinnungsmeth. fü r Nor-ß-boswellenon. Bei der E lim ination von W. 
“• C02 aus ß-Boswellinsäure wäre die Bldg. von ß-Boswellien m it konjugierter Doppel
bindung zu erwarten (IV). /?-Boswcllien wurde bei der Pyrolyse der Säure u. ihres 
Acetylderiv. erhalten, doch zeigte es nicht die erw artete selektive Absorption.
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HOOC HOH.C

II HO

.Ca+  CO. +  H.O

17 v  1
V e r s u c h e .  Nor-ß-boswellenon. 2 g /J-Boswellinsäure m it 9 g Cu-Pulver 20 Min. 

au f N itra tbad  au f 340° erhitzt, dann im Vakuum (Hg-Pumpo) dest., gelbes, sofort 
erstarrendes Öl, aus Aceton glänzende abgeplattete Nadeln, F . 186°, [a]o =  4-182,6° 
(Chlf.; c =  1,835). —  ß-Boswellien. /3-Boswellinsäuro bei Atmosphärondruck bis zur 
völligen Zers, erh itzt u. im Vakuum (Ölpumpe) dest., aus Aceton feine Nadeln, F. 123°, 
|a ]D =  +231,8° (Chlf.; c =  1,815). (J . ehem. Soe. [London] 1941. 793—94. Nov. 
London, U niv. of Durham u. Im perial College of Science u. Technologie.) A m e l u n g .

Richard Kuhn und Kurt W allenfels, Dehydroechinochrom. Echinochrom (I) 
w ird m it P b 0 2 oder Ag20  in  äther, Lsg. zu dem gelben Dehydroechinochrom (II) de
hydriert. Diese R k. gelingt auch m it HOC1 in wss. Lsg., wobei ein Überschuß an HOC1 
vermieden werden muß. II kann in  schwach saurer Lsg. n u r durch H 2S wieder zu I red. 
werden, in  N aH C 03-haltiger Lsg. auch m it Ascorbinsäuro, Cystein, SH-Glutathion, 
Hydrazobenzol u. 1,4-Dioxynaphthalin. M it N a2S20 4 w ird vorübergehend I gebildet, 
dieses dann aber w eiter hydriert zum farblosen Leukoechinochrom (III). Gärende Hefe 
verm ag ebenfalls II zu I zu reduzieren. Das A bsorptionsspektr., d ie Löslichkeitseigg., 
d ie Bldg. eines Mono- u. D ihydrats, sowie das Verk. gegen Red.-M ittel machen es wahr
scheinlich, daß II n ich t ein substituiertes Naphthochino'n-(l,4,5,8), sondern ein Deriv. 
des 1,2,3,4-Totrakototetrahydronaphthalins is t. 2,3-Dioxynaphthazarin (IV) wird mit 
Ag20  in  einen hollgelben Dehydriorungskörper (V) verw andelt, der in seinem Ab
sorptionsspektr., in  der H ydratb ldg.-Fähigkeit, im Verh. gegen H 2S, in der Löslich
ke it usw. II weitgehend gleicht. V is t som it wahrscheinlich ein 5,8-Dioxy-l,2,3,4-ktra- 
lcetotetrahydronaphthalin. Überdies h a t sich gezeigt, daß das aus Isonaphthazarin (VI) 
erhältliche farblose 1,2,3,4-Tetraketotelrahydronaphthalin (VII), dessen Formulierung 
eindoutig is t, den Dehydrierungskörpern II u, V in  sehr vielen Eigg. gleicht.

H
OH OH

Hi C- Hi C— S —OH H jC -H .C - f

-OH -+ 2 H v- HO—L  X  J-O H

OH OH
II hellgelb I rot u ' \ . - - '  u  III farblos

E
V e r s u c h e .  II, C12H s0 7- H20 , gelbe B lättchen, F . 90— 100° (Zers.); a) aus I 

m it AgaO in Äther. Beim Liegenlassen an der L uft w ird ein 2. Mol. H ,0  aufgenommen.
— Cj„H80 7-2 H 20 , F . 160—165° (Zers.); —  b) aus I m it berechneter Menge NaOCl-Lsg. 
in  W 4 die m it HCl au f p H =  7 eingestellt w ar. Nach dem Einengen im Vakuum 
E x trak tion  von II m it Äther. D ie wasserfreie Verb. von II erhält man durch längeres 
Trocknen bei 78°/0,01 m über P 20 5. Durch gärende Hefe w ird II zu I hydriert, wobei 
sich die Hefezellen v io lettro t färben u. den F arbstoff an  Ä. n ich t abgeben. Erst nach 
Zerstören der Zellen m it fl. L uft u. Behandeln m it verd. HCl läß t sich I  in  Ä. aufnehmen.
— 5,8-Dioxy-l,2,3,4-tetraketotctrahydronaphthalin (V), C10H 4Oe, hellgelbo Blättchen, 
F . 175° (Zers.), in  W ., A. u. Ä. leicht löslich. L äß t sich n ich t umkrystallisieren; aus IV 
m it Ag20  in  absol. Äther. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 75. 407— 13. 8/4. 1942. Heidelberg, 
K aiser-W ilhelm -Inst., In s t. f. Biologie.) BlRKOFER.

Kurt W allenfels und Adeline Gauhe, über die Dehydrierung von Echinochrom 
■und anderen 2,3-Dioxynaphlhochinonen durch Peroxydase und W asserstoffperoxyd. (Vgl. 
vorst. Ref.) Echinochrom (I), 2,3-D ioxynaphthazarin u. 2 ,3 -Dioxynaphthochinon-(l,4) 
werden m it AgaO oder HOC1 unter A bspaltung von 2 H-Atomen zu dem entsprechenden 
gelben Diorthochinon dehydriert. Diese Dehydrierung gelingt auch m it H 20 2 u. Per
oxydase aus Meerrettich. Durch Einloiten von H 2S w ird das gelbe Oxydationsprod. 
wieder in  den ursprünglichen roten F arbsto ff zurückverwandelt. Dehydrierung u. 
H ydrierung verlaufen quan tita tiv . D as pn-Optimum für die ferm entative Dehydrierung 
von I liegt bei 4,7; optim ale H 20 2-K onz.: 10 Moll. H 20 2 pro 1 Mol. von I. Mit steigender 
H 20 2-Konz. nim m t die Dehydrierungsgeschwindigkeit ab. D ie Dehydrierung von I mit
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H,02 u. Peroxydase is t eine B k. 1. Ordnung. — E s wurde eine Beihe von Oxynaphtho- 
ch’inonen auf ihre O xydierbarkeit m it H 20 2 u. Peroxydase untersucht. E s ließen sieh 
nur solche Oxynaphthochinone zu den entsprechenden Diorthochinonen dehydrieren, 
die 2 OH-Gruppen in  2,3-Stellung besitzen, womit ein  einfaches M ittel zur K onst.- 
Aufklärung gegeben is t. Z. B. der S tachelfarbstoff des Seeigels A rbacia pustulosa 
(Spinochrom A) wird m it H 20 2 u. Peroxydase en tfä rb t u. m it H 2S wieder zurückcrhalton, 
während der S tachelfarbstoff aus Paracentrotus lividus (Spinochrom P) n ich t unter 
Entfärbung dehydriert w ird. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 75. 413—24. 8/4. 1942. H eidel
berg, Kaiser-W ilhelm-Inst., In s t. f. Biologie.) B i r k o f e r .

L. C. Bateman und Robert Robinson, Versuche zur Synthese sterinähnlicher 
Substanzen. X X X III. Die Hydrierung einiger Oydopentenonaphthalinderivate. (X X X II. 
vgl. C. 1942. H ) 4,7-Diketo-7-p-methoxyphenylheptylsäure konnte durch Einw . von 
Alkali in die p-M ethoxyphenylcyclopentenonessigsäure III übergeführt werden. Diese 
wurde mittels A cetanhydrid zum Cyclopentenonaphthalinderiv. I (R  =  COCH3) cycli- 
siert. Bei der ka ta ly t. B ed. von I (B =  C0CH 3) m it N i unter D ruck en tstand neben 
der Verb. IV ein nich t ganz reiner KW -stoff, C13H 10, dem Vff. die Eormel V zuschreiben, 
da er u. a. bei fast ident. Brechungsindex von dem bekannten K W -stoff VI im Kp. 
völlig verschieden is t u. auch m it den vollständiger hydrierten Cyclopentenonaph- 
thalinen keine Ähnlichkeit besitzt. D ie aus den beschriebenen Verss. hervorgehendc 
Widerstandsfähigkeit des centralen arom at. Kernes gegenüber kataly t. aktiviertem  
Wasserstoff steh t im Gegensatz zu den in  der M itt. X X IX  beschriebenen Beob
achtungen. I (R =  CH3), aus dom Acetylderiv. über die Oxyverb. hergestellt, lieferte 
bei der REFORMATSKYschen Synth. m it Bromessigester den gelben ungesätt. E ster II, 
mit a-Brompropionester die farblose Verb. VII. W ährend VII durch wss. alkoh. Alkali 
glatt verseift werden konnte, ergab II unter diesen Bedingungen nich t d ie  zugehörige 
Säure. Bei der Druckhydrierung von II entstand ein Gemisch von Hoxahydroderivv., 
deren eines isoliert wurde. W ahrscheinlich kom m t dieser Substanz die Form el VIII 
zu. Neben VIII bildete sich in  geringer Menge eine um ein OCH3 ärmere Verb., in 
der die OCH3-Gruppe am arom at. K ern erhalten geblieben ist, da  die Substanz bei der 
Entmethylierung ein Phenol lieferte.

CH‘COOC*Hs
CO C HOOC-CH, CO

V e r s u c h e .  4,7-Diketo-7-p-methoxyphenylheptylsäure. Mono-2,4-dinilrophenyl- 
hyirazon, C20H 20O8N 4, orangefarbene mltr. K rystalle vom F. 163— 165° (Zers.). Mono- 
stmicarbazon, Cl5H 190 5N3, K rystallpulver vom F . 166° (Zers.). — 3-p-Methozyphcnyl- 
Mcydopenten-l-on-2-essigsäure (III), C14H l40,,, aus Aceton u. Bzl. fedrige Nadeln 
vom F. 133°, aus W . m it 1 H 20  in  langen Nadeln. — 4-Oxy-3'-keto-G-mdhoxy-l,2-cyclo- 
pentenonaphthalin (I; R  == H ), C14H }20 3, aus dem Acetylderiv. (s. unten) m it wss. 
alkoh. NaOH; aus Isoamylalkohol weiche, flache, gelbe P la tten  vom F. 250—255° nach 
Dunkelfärbung ab ca. 235°. Acetylderiv. (I; B  =  COCH3), C10H 14O4, aus III durch 
Erhitzen m it A cetanhydrid au f 170— 190° im R ohr; aus D ioxan, wss. Essigsäure, A. 
u. Methanol Nadeln vom F . 194°. Acetat des Oxims des Acetylderiv., C18H 1, 0 6N, aus 
dem rohen Oxim des Acetylderiv. m it A cetanhydrid; aus Essigester feine, glänzende 
Nadeln vom F . 196° (Zers.). Propionylderiv. (I; R  =  COC2H 5), C17H 10O4, aus III 
durch 1-std. Kochen m it Propionsäureanhydrid; aus M ethanol fedrige N adehi vom 
F .160°. Methylcither (I; R  =  CH3), C16H 140 3, aus dem Acetylderiv. durch H ydrolyse 
u. Methylierung m it wss.-alkoh. KOH u. M ethylsulfat; aus Isoamylalkohol weiche, 
glänzende, blaß grünlichgelbe Nadeln vom F. 156°. Oxim des Methyläthers, C15H ,s0 3N, 
aus Isoamylalkohol-A*. weiche, glänzende P la tten  vom F . 236° (Zers.). •— 5,6,t,8-Tetra- 
hydro-lß-cydopentenonaphthalin (V), CI3H 10, aus I (R  =  COCH3) durch kata ly t. 
Hydrierung m it R A N EY -N i in  A. bei 135— 145° u. einem H 2-Anfangsdruck von 95 bis 
100 atüneben der Verb. IV in  n ich t ganz reiner F o rm ; K p .0i3 120— 125°, nn 15 =  1,5542.
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— Verb. CUH 1S0„ (IV), aus Bzl.-PAe. kleine harte  Rhomben vom F. 126—127°. 
Kupplungsprod. m it p-Nilrobenzoldiazoniumacetat, C20H 21O4N3, aus wss. Essigsäure oder 
A. weiche, dünne, bräunlicho N adeln m it schwach goldenem Glanz vom F. 173°. — 
4fi-Dimethoxy-l,2-cydopentenonaphthalin, C15H 10O2, aus 3'-Oximino-4,6-dimethoxy- 
1,2-cyclopentenonaphthalin durch kata ly t. Red. m it RANEY-Ni in  Dioxan bei 190—200° 
un ter einem H 2-Anfangsdruck von 100 a tü ; aus PAo. u. wss. Methanol Platten vom 
F . 84—85°. Pikrat, aus wss. Essigsäuro mauvefarbeno K rystallo vom F . 164—165°. —
4.6-Dimethoxy-3'-isopropyliden-l,2-cyclopenten<maphthalin, C18H 20O2, aus I (R =  CHä) 
m it Isopropyl-MgBr in  Anisol; aus wss. A. dünne, wollige N adeln vom F . 98—99°. —
4.6-Dimf.thoxy-3'-(carbäthoxymethykn)-l,2-cydorpente7ionaphthalin (II), C19H 20O4, aus I 
(R  =  CH3) m it Bromessigester u. Zn in  B z l.; aus wss. D ioxan orangegelbe Nadeln 
vom F . 162— 163°. — 4,6-Di}nelhoxy-3'-[ix-carbäthoxyäthyl)-l,2-cyclopeniadienonaph- 
ihalin (VII), C„0H 22O4, aus I (R  =  CH3) m it a-Brom propionsäureäthylester u. Zn in 
Bzl.; aus wss. A. wollige N adeln vom F . 95°. Bei der Verseifung des Esters mit wss.- 
alkoh. K OH  entstand die freie Säure, C18H 180 4, die aus M ethanol in  P la tten  vom F. 172° 
krystallisierte. •— Bei der H ydrierung von II m it RANEY-Ni in  A. (180—200° u. 150 atü) 
ontstand ein Gemisch von Substanzen, aus dem folgende Verbb. herausgeholt werden 
konn ten : 4,6-Dimethoxy-3'-{carbäthoxymetliyl)-5,6,7,8-(oder l,2,3,4-)tetrahydro-l,2-cych- 
pentenonaphthalin (VIII), C10H26O4, aus PAe. durch wiederholte Krystallisation Aggre
gate flacher Prism en vom F . 83—83,5°. D ie entsprechende Säure, C17H 220 4, wurde 
nach Verseifung des R ed.-Prod. gewonnen u. krystallisierte aus PAe. in  haarartigen 
N adeln vom F . 117— 118°. — E in  Demethoxyhexahydroderiv. der Zus. C18H 240 3, aus 
PAe. K rystallo vom F . 73—74°. —  E ine Verb. der Form eln (714£fn O, O13H20O oder 
C32i f 600 3. —  4-(oder 6)-Methoxy-3'-(carboxymethyl)-tetrahydrocydopentenonaphthalin — 
vielleicht d ie zu dem Demethoxyhexahydroderiv. gehörende Säure — aus dem Ver-

. seifungsprod. des Red.-Gemisches als ö l, das nach dem Kochen m it Eisessig u. H J mit 
diazotierter Sulfanilsäure zu einem Azofarbstoff kuppelte, ein Zeichen dafür, daß die 
CH-O-Gruppe einem arom at, R ing angehört. (J . ehem. Soc. [London] 1941. 398—404. 
Ju li.) H e im h o ld .

N. A. Mc Ginnis und Robert Robinson, Versuche zur Synthese stcrinähnlicher 
Substanzen. X X X IV . Einige Thiopyranophenanthrenderivate. (X X X III. vgl. vorst. 
Ref.) Nach P e a k  u. R o b i n s o n  (C. 1937. I I .  4044) lassen sich 2-Ketododekahydro. 
chrysen u. das aus 1-Acetylcyclopenten synthetisierte Cyclopentenophenanthrenderiv. I 
neben der Carbonylgruppe angular methylieren. Ausgehend von 3-Acelyl-A3-pyran (II) 
sollte analog der Aufbau einer Verb. III möglich sein, von der ein relativ einfacher 
W eg zum x-östronm ethyläther führen würde. Verss. zur Synth. von II schlugen 
jedoch fohl. Dagegen ließ sich das entsprechende 3-Acetyl-A3-dihydrothiopyran (IV) 
aus Bis-y,y-diäthoxypropylsulfid über den Aldehyd VIII u. das 3-(a-Oxyäthyl)-d3-di- 
hydrothiopyran herstellen. M it 6-M ethoxy-a-tetralon lieferte IV das erwartete Keton V, 
von dem 2 Stereoisomere erhalten w urden. Das in  größerer Monge entstandene 
Isomere a wurde en tm ethyliert u. zum Sulfon oxydiert. Da sich die ungesätt. Keto- 
gruppe in  diesem Sulfon ebenso wie in  V kataly t. n ich t reduzieren ließ, wurde V mit 
N a u. Isoamylalkohol in  den gesätt. sek. Alkohol IX übergeführt, der nach OPPENAUER 
zum zugehörigen K eton oxydiert werden konnte. Dieses ergab bei der C-Methylierung 
nach P e a k  u . ROBINSON (I. c.) eine Verb., der aller W ahrscheinlichkeit nach die 
Form el VI zukommt.

O

-■'CH* / ’s . / v .  / C H ,

"CH, | Y  I CH° f  1  I  ÖH’T VI c a o ^ ^ A ^ /  ix
V e r s u c h e .  Alle Verss. zur D arst. von /?-Oxypropionacetal aus /3-Cblorpropion- 

acetal schlugen fehl. Desgleichen scheiterten alle Verss. zur Synth. von y-Oxypropyl- 
y-ketobutylketon u. ähnlichen Zwischenprodukten. Aus Trimethylenglykol wurde 
m it K  u. Methyl-jS-chloräthylketon eine Verb. vom K p .10 125— 130° erhalten, die ein 
2,4-DinitrophenylIiydrazon vom F . 218— 221° bildete, das n icht näher identifiziert 
werden konnte. — Bis-y-oxypropylsidfid. Phenylurethan, C20H 21O1N2S, aus Bzl. Nadeln
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vom E. 122— 123°. Diacetal, C10H 18O4S, aus der vorigen Verb. m it A cetanhydrid u. 
Na-Acetat; K p .0>0 129— 234°. —  Bis-y-acetoxypropylsulfon, C10H 18O6S, aus dem Sulfid 
mit KMn04 in  A ceton; aus Bzl.-PAe. Krystallo vom F . 53—55°. —  Bei der Verseifung 
des Sulfons m it wss.-alkoh. NaOH entstand ein ö l vom K p .0>5 140— 142°, das w ahr
scheinlich wieder das Sulfid darstellt, da es ein Phenylurethan vom F . 123—125° 
lieferte. — Methyl-ß-cliloräthylketon, aus Acetylehlorid durch Einleiten von Äthylen 
in Ggw. von A1C13; K pn . 50°. •— Bis-y-ketobutylsulfid, C8H 140 2S, aus dem Rk.-Prod. 
von /¡-Chlorpropionacetal m it K SH  durch Einw. von Methyl-/?-chloräthylketon in  A. 
oder aus der K-Verb. des y,y-Diäthoxypropanthiols m it Methyl-/5-ehloräthylketon in  A .; 
Kp.j-, 108— 114°. Semicarbazon, C8H 15ON3S, aus A. blaßgelbe N adeln vom F. 227 
bis 228°. Bis-2,4-dinilrophenylhydrazon, C20H 22O8N 8S, aus Pyrid in  orangefarbene 
Prismen vom F . 150— 152°. — Bis-y,y-diäthoxypropylsulfid, C14H 30O4S, aus /9-Chlor- 
propionacetal in  A. m it einer gesätt. wss. Lsg. von K„S; K p.0,;? 130— 132°. •— A 3-Di- 
hydrothiopyran-3-aldehyd (V III), C„H8OS, aus dem vorigen Acetal durch Kochen m it 
n. H2S04; K p .12_16 115—118°. Semicarbazon, aus Essigsäure Prism en vom F . 220 
bis 228°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C12H 120 4N 4S, aus Pyrid in  längliche, leuchtend 
orangefarbene Prism en vom F. 247—248°. ■— 3-<x-Oxyälhyl-A3-dihydrothiopyran, 
C;Hj2OS, aus V III m it CH3M gJ in  Ä.; K p .4_5 119— 120°. ■— 3-Acetyl-A3-dihydrothio- 
pyran (IV), aus der vorigen Verb. in  Aceton durch Oxydation m it A l-tert.-B utylat 
in Bzl.; K p . ^  95— 103°. Semicarbazon, C8H J3ON3S, aus wss. Essigsäure lange Prism en 
vom F. 227-—228°. —  3-Keto-7-methoxy-l,2,3,9,10,ll,5',6'-octahydrolhiopyrano-(4',3':
1.2)-phenanthren-a (V), C18H 20O2S, aus G-Methoxy-a-tetralon durch m ehrstd. Kochen 
mit NaNH2 in  Ä. u. darauffolgende Umsetzung m it IV neben dem Stereoisomeren b 
(s. unten); lange, feine N adeln vom F. 234—230° aus Butylalkohol. 2,4-Dinitrophenyl
hydrazon, dunkolrote Prism en vom F . 268° (Zers.). — 3-Keto-7-m ethoxy-l,2,3,9,10,ll, 
5' ,6'-octahydrothiopyrano-(4' ,3 ': l,2)-phenantliren-b, C18H 200 2S, aus A. Nadeln vom 
F. 190—194°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, orangerote N adeln vom F. 250° (Zers.). —
3-Keto-7-oxy-l,2,3,9,10,11,5',6'-octahydrothiopyrano-(4',3 ': l,2)-phenanthren, C17H 1B0 2S, 
aus der Methoxyverb. durch Erhitzen m it Essigsäure u. H  J ; aus Butylalkohol Büschel 
feiner blaßgelber N adeln, die sich oberhalb 240° zersetzen. —- 3-Keto-7-methoxy- 
1,2,3,9,10,11,5',6'-octahydrothiopyrano-(4',3 ': l,2)-plienanthrendioxyd, CI8H 20O4S, aus 
dem Thiopyran V durch O xydation m it H ,0 2 in  essigsaurer L sg.; Ausbeute fast 
theoretisch. Aus Essigsäure rhomb. P la tten  vom F. 279—281°. — 3-Oxy-7-methoxy- 
1,2,3,4,9,10,11,12,5’ ,6'-dekahydrothiopyrano-(4’ ,3’ : l,2)-phenardhren (IX), ClsH 240 2S, aus 
Va durch Red. m it N a u. Isoamylalkohol; aus Essigsäure lange Prismen vom 
P. 179—181°. — 3-Keto-7-methoxy-l,2,3,4,9,10,ll,12,5',6'-dekahydrothiopyrano-{4',3':
1.2)-phenanthren, C18H 220 2S, aus IX  durch Oxydation mitCyclohexanon u. A l-Isopropylat 
in Toluol; aus A. lange, feine, m atte Nadeln vom F. 192—193°. Bei der O xydation von IX 
mit Aceton u. A l-terb.-Butylat in  Bzl. entstand ein Keton, das als Semicarbazon, 
C1SH220 2N3S, vom F . 239— 241° (Zers.) (aus A. Nadelbüschel) isoliert wurde. —
3-Keto-7-methoxy-2-methyl-l,2,3,4,9,10,ll,12,5',6'-dekahydrothiopyrano-(4',3': l,2)-phen- 
anthren (VI), C19H 240 2S, aus dem Kotomethoxydekahydrothiopyranophenanthren m it 
CHjJ u. K  in  tert.-B utylalkohol; aus A. unregelmäßige P la tten  vom F. 156— 157°. 
(J. ehem. Soc. [London] 1941- 404—08. Juli.) H e im h o l d .

D. A. Prins und T. Reichstem, Über Bestandteile der Nebennierenrinde und ver
wandte Stoffe. 55. M itt. Allopregnantriol-(3ß,17a.,21)-on-(20) und Versuche zur Her
stellung anderer 17o.-Oxyprcgnanderivale m it Dioxyacetongruppierung, (54. vgl. R e ic h - 
STEIN, C. 1942. I. 2658.) Nach der H erst. von der 17ß-Oxyreihe (Ia) angehörenden 
Pregnanderivv. m it D ioxyacetongruppierung wurde versucht, analoge V ertreter der 
17a.-Oxyreihe (Ib) zu gewinnen. Als Ausgangsmaterial diente Allopregnen-[20)-diol- 
(3ß,17a)-diacetat (II), das m it O s04 zu den in  20-Stellung isomeren Osmiumsäureestern 
umgesetzt wurde, deren oxydative Spaltung m it HC103 ein Gemisch lieferte, das neben 
den Diacetaten V H a u. VHb u. etwas Allopregnantriol-{3ß,17a,21)-on-(20)-diacetat-(3,17) 
(VIII) wahrscheinlich die durch Umesterung entstandenen Stoffe IX a, IX b, X u. yer- 
mutlich noch X Ia, X lb  u. X II enthielt. D ie direkte Trennung des Gemisches, wobei 
eine kleine Menge IX a oder IX b [liefert beim oxydativen Abbau Androstanol-(3ß-on-(17)- 
acetat] isoliert werden konnte, verlief unbefriedigend; leichter gelingt die Trennung nach 
Aeetylierung, wodurch X Ia, X II u. X direk t oder Chromatograph, isoliert werden 
konnten; dio A btrennung des verm utlich im Gemisch vorliegenden X lb  gelang nicht. 
XIa, das sich weder im F ., noch in der spezif. Drehung von V ia unterscheidet, ließ sich 
im Gegensatz zu V ia leicht durch Oxydation m it C r03 in  X II überführen. Zur Sicher-

*) Siehe auch S. 541, 545 ff., 558, 566.
**) Siehe S. 541, 542, 544, 552, 533 ff., 561, 563, 567, 604, 005; Wuchsstoffe s. S. 541.
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Stellung seiner K onst. wurde X II durch Behandlung m it Perjodsäure u. anschließende 
Verseifung zur 3ß,17oi-Dioxyätioallocholansäure abgebaut u. durch Red. m it RANEY-Ni, 
energ. Verseifung u. R cacetylierung in  V ia übergeführt. D a sieh die 17-ständige Ace- 
tylgruppe des X II nu r unter Zers, abspalten läß t, ging man zur D arst. des freien Oxij- 
ketonsX X l vom Allopregiien-(20)-diol-(3ß,17a)-monoacelat-(3) (XIX) aus, das wie vorst. 
m it 0 s 0 4 über Attopregnantriol-(3ß,17<x,21)-on-(20)-diacetat-(3,21) (X) in XXI über
geführt worden konnte. Die spezif. Drehung des X liegt etwa 84° niedriger als die des 
Diacetats der Substanz P , von der es sieh durch die räum liche Isom eriein der 17-Stellung 
unterscheidet. Verss., die ausgehend vom Pregnadien-(4,20)-ol-(17a.)-on-(3)-acetat(XXiy) 
u, Pregnadien-(4,20)-ol-{17a)-on-(3) (XXVI) zu den entsprechenden Derivv. des 
Progesterons (XXVII u. X X V III) führen sollten, verliefen negativ.

CHjOH
OR

—  -CO-ClI,Ac

OH
— |-CO-CH,OH XXVII It =  H 

XXVIII R  =  CH.-CO 
OR
-CH-CH.R" 

OR'
Vllb R =  CHi* CO 

R' =  R"= H
RO-" i y  H ; V  Ac0'’ H V  I X b R = R ' = H

R' =  CHj-CO Via R =  H R' =  R " =  CH,- CO R "= CH,- CO
XIX R =  CH,-CO VHa R =  CH,-CO R' =  R " =  H X I b R " = R  =

R '= H  IXa R = R '  =  H R " =  CH,-CO CH,-CO
~ —  XIa R " = R  =  CH,-CO R ' =  H R ' =  H

OR' OH
L c O —CH.OR" —CO—CH,OH

R =  R' =  CH,-CO 
H R " =  H

R =  R" =  CH,-CO R' =  H 
—•» E  — E  ̂=  R" =: CUj*CO ,..

V e r s u c h e .  Aüopregnantetrol-(3ß,17a.,20,21)-triacetat-(3,17,21) (XIa) u. Allo- 
pregnantriol-(3ß,17a.,21)-on-(20)-triacetat (X II). 1 ,1g II  in 25 ecm A. mit 750 mg Os04 
3 Tage un ter Eouchtiglceitsausschluß stehen lassen, nach Zugabe von 150 ccm Ä. u. der 
Lsg. von 2 g KC103 in  20 com W. u. 4 ccm 2-n. H 2S 0 4 2 S tdn . schütteln , die Ä.-Lsg. mit 
40%ig. N a-Hydrosulfitlsg. durchschütteln, harzigen Ä .-Rückstand (1,3 g) in wenig Bzl. 
m it 0,45 g Pyrid in  u. 0,44 g A cetanhydrid 16 S tdn . bei Raum tem p. stehen lassen u. 
Acetatgemisch Chromatograph, an  AL,0;> trennen, m it B zl.-Pentan, Bzl., Bzl.-A. u. A. 
eluieren; B zl.-E luat en thält X II, C2-H40O-, B lättchen oder flache Nadeln, aus A.-Pentan, 
sin tern  ab 173° u. schm, bei 178— 180°, [a]p =  — 12,8 ±  5°, [<x] 5461 =  — 18,9 ±  5° (in 
Aceton), red. alkal. Silberdiam m inlsg.; Bzl.-Ä .-Eluat liefert X Ia, C.,;H 120 ; , Nadeln aus 
Ä.-Pentan, R. 120— 121°, [a ]D =  —31,5 ±  4°, [a ]M„  =  —38,5 ±  4° (in Aceton), red.
alkal. Silberdiamminlsg. n icht. Aus der äther. Lsg. des aus den O sm ium säureestern  er
haltenen Spaltprod. (ohne Acetylierung) wurde ein Allopregn/inletroldiacelat, C25H.toOj, 
N adeln aus Aceton-Pentan, E. 160—162“, [a]o =  — 18,6 ±  2°, [a]54ci = —26,0 ±  t 
(in Aceton), erhalten; M utterlaugen lieferten Chromatograph, ein Öl (Bzl.-Eluat nach 
Vorwaschen m it Bzl.-Pentan), das sich zu X II  oxydieren ließ u. im Bzl.-A.-Eluat X, 
C25H 380 6, N adeln aus Ä .-Pentan, E. 158— 161°, [a]n ==•■—55,7 i  2°, =  v
±  2° in  (Aceton). W urde zur Steigerung der Ausbeute an X II  das rohe R k .-Prod. nach 
der partiellen Acetylierung m it C r03 oxydiert, dann ließ sich bei der Chromatograph. 
Aufarbeitung des Gemisches aus dem B zl.-E luat nu r ein AllopregnantetroUetracetat,
C29H 440 8, N adeln aus A., E- 252—256°, [<x]D =  —28,0 ±  5°, [<x]Msl =  —33,7 ±  6" (w 
Aceton) isolieren, das durch Verseifung m it 10% ig. m ethanol. ICOH ein Neutralprod. 
vom E. 262—265° lieferte. —  X II aus X Ia : 19 mg X Ia  in  0,25 ccm Eisessig mit 5 mg 
C r0 3 in  0,25 ccm Eisessig 16 S tdn. bei Raum tem p. stehen lassen, Nadeln vom 1. H 
bis 181°. — 3ß,17a.-Dioxyälioallocholansäuremethylesler aus X II: 20 mg X II in 6 ccm 
Methanol heiß lösen, m it 0,7 ccm 5“/0ig. wss. K H C 03-Lsg. 24 S tdn . bei Raum tem p. 
stehen lassen, Verseifungsprod. vom E. 195— 205° in  2 ccm Methanol m it 17 mg Perjoa-
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säure in 0,1 cem W. 16 S tdn. bei Raumtemp. stehen lassen, saure Anteile des Oxy- 
dationsprod. zur Verseifung der 17-ständigen Acetylgruppe m it 1 ccm 2% ig. methanol. 
KOH 2 Stdn. kochen u. d ie isolierte Säure, B lättchen vom V. 261'—265°, m it Diazo- 
methan in den E ster überführen, N adeln vom E. 209—211°. —  V ia  aus X II: 90 mg X II 
mit R aney-N i aus 120 mg Legierung in  8 ccm Methanol bei 100° u. 150— 155 a t  16 S tdn . 
hydrieren, anschließend m it 2 ccm 2°/0ig. methanol. KOH 20 Min. kochen u. Verseifungs- 
prod. mit 0,5 ccm A cetanhydrid u. 0,8 ccm Pyrid in  acetylieren, N adeln vom E. 117 
bis 119°. — V ia aus X Ia : 40 mg X Ia  durch Kochen m it methanol. K O H  verseifen u. 
Verseifungsprod., B lättchen vom E, 242—245°, m it Pyridinacotanhydrid acetylieren, 
F. 119—121°. — Allopregnandiol-(3ß,17<z)-diacelat, aus Pregnen-(5)-in-(20)-diol-(3/?,17a)- 
diacetat durch H ydrierung m it P t-O xyd in Eisessig, R auten  aus Ä .-Pentan, E. 165°, 
[a]D =  —29,0 ±  2°, [a]516j =  —34,0 ±  2° (in Aceton). —  X aus X IX : 700 mg XIX 
wie vorst. in die Osmiumsäureester überführen, diese m it HCIO, spalten  u. R k.-Prod. 
acetylieren, Acetatgemisch liefert bei der Chromatograph. Trennung 45 mg X vom E. 160 
bis 162°. — Allopregmntriol-(3ß,17a,21)-on-(20) (XXI) u. X X I-3-monoacetat, C23H 360 5. 
45 mg X in 4 ccm Methanol m it 1,2 ccm 5°/0ig. wss. K H C 03-Lsg. 3 Tage bei Raum tem p. 
stehen lassen, Prism en aus Methnnol-Ä., E. 195—197°, [a]n =  —42,9 +  3° (in A ceton); 
XXI konnte bisher n icht in reiner Eorm isoliert worden. —  Abbau von X X I zu  3ß,17a- 
Dwxyätioallocholansäure. 27 mg X X I (roh) in  1,5 ccm Methanol m it 30 mg Perjodsäuro 
in 0,5 ccm W. 16 Stdn. bei Raum tem p. stehen lassen, saures Oxydationsprod. liefert 
nach Veresterung m it D iazomethan den Methylester vom E. 210—212°. —  Pregnadien-
[4.20)-ol-(17o.)-on-(3)-acetat (XXIV), 0 23H 320 3. 1 .3  g XXV I m it 15 ccm P yrid in  u. 10 ccm 
Acetanhydrid 5 Stdn. kochen u. Rk.-Prod. Chromatograph, reinigen, N adeln oder 
Platten aus Pentan , E. 120— 122°, [a]n =  +82 ,7  ±  3° (in Aceton); 2. 1,75 g Pregnadien-
(5.20)-diol-(5ß,17a.)-diacetat in  100 ccm Methanol m it 6 ccm 10°/oig. wss. K H C 03-Lsg. 
16 Stdn. bei Raum tem p. stehen lassen u. 1,4 g des erhaltenen 17-Monoacetats, C23H 340 3, 
Nadeln vom E. 171— 174°, m it 40 ccm Aceton u. 3 g A I-tert.-B uty lat in 100 ccm Bzl. 
24 Stdn. kochen, Ausgangsmaterial durch U m krystallisieren aus Ä.-Pentan abtrenneij u. 
XXIV durch Chromatograph. Reinigung isolieren, N adeln oder B lättchen aus Ä .-Pentan, 
F. 120—122°, [a]D — +82 ,6  +  3° (in Aceton). — Vers. zur Herst. von Pregnen-(4)- 
diol-(17a,21)-dion-(3,20)-diacetat (XXVIII). Die Umsetzung von V inyltestosteron m it 
OsOj lieferte ein R k.-Prod., das alkal. Silberdiamminlsg. bei Zimmertemp. rasch red., 
aus dom sich aber nur eine geringe Menge B lättchen vom E. 260—265°, C23H 320 5, iso - 
liercn ließ. — Verss. zur Herst. von Pregnen-{4)-diol-[17a,21)-dion-[3,20)-monoacetat-(21) 
(XXVII). Die Umsetzung von XXVI m it OsO., u. die partielle Acetylierung des Spalt- 
prod. der Osmiumsäureester lieferte 2 P ro d d .: Substanz A  vom F. 149—151° u. Sub
stanz B vom F. 265—268°. Substanz A (aus dem B zl.-Eluat) k ry s t. aus X ,-Pentan in 
Nadeln, C20H 26O2 oder C20H 28O2 [17-Formylandrosladien-{4,16)-on-(3)'!]l [a]n =  +13 ,4  
A 2° (in Aceton), Amax. =  241 mp, log £ =  4,22, red. alkal. Silberdiamminlsg. bei 
/immertemp.; liefert beim Sublimationsvers. nu r wenig Sublim at vom E. 154—156° 
(Ausgangsmaterial) u. einen R ückstand, der aus Aceton-Pentan in  B lättchen vom E. 270 
bis 273° kryst., C20H 26O2 oder C20H 28O2, die m it Substanz B nich t ident, sind, u. alkal. 
Silberdiamminlsg. n ich t red. (polymere Eorm des X X V I?); Abbauvers. der Substanz A 
nach Verseifung m it wss. K H C 03-Lsg. in Methanol durch O xydation m it Perjodsäure 
lieferte einen saurenA nteil, dessen Methylester jedoch nicht krystallisierte. Substanz B: 
(aus dem A.-Eluat) B lättchen aus Aceton, [cx]d =  + 58 ,4  ±  4° (in Dioxan), C23H 320 5, 
fed. alkal..Silberdiamminlsg. beim Erw ärm en; beim A bbau m it Perjodsäure nach Ver
seifung mit K H C 03 konnten keine k ry s t. sauren Prodd. isoliert werden. (Helv. chim. 
Acta 25. 300—22. 16/3. 1942. Basel, Univ., Pharm azeut. A nstalt.) W ouz.

P. K arre r und F . K eh re r, Weitere Synthesen von Chromanderivaten m it tocopherol- 
ähnlicher Struktur. (Vgl. C. 1942. I . 1263.) Vff. synthetisierten die C hrom anderiw .

i T T ’
Hlt ¿ Hi O CH, I I I

bydrochinon, IV m it den

5,7, S - Trimeihyl - 2,2 - pentamethylen-6-oxychroman (I), 
S p iro -2 - [5,7,8-tr im ethy l-6 -oxychroman]-17'-[3'-oxy- 
¿V-androsten] (II) u. 2,5,7,8-Tetramethyl-2-pentadecyl- 
6-oxychroman (III) durch K ondensation von Trim ethyl- 

entsprechenden Alkylbromiden.
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V e r s u c h e .  D arst. von I. Cyclohexanon wurde durch Anlagerung von Acetylen 
in  Cydohexanol-l-acelylen-1 übergeführt u. dieses m it PtO„-H2 zu Cyclohexanol-1- 
äthylen-1 hydriert u. m it P B r3 in  das Cyclohexylidenäthylbromid, K p .20 90—93°,' 
verwandelt. Dieses wurde m it IV in  Ggw. von wasserfreiem ZnCl2 in  Bzl. zu I konden
siert. Reinigung durch Chromatographieren an A120 3 in  PAe. u. Überführen in das 
1-Allophanat, G'l0/ / 2fO4AT2, P . 184— 186° aus A .; daraus durch Verseifen I, Cv Hu0,, 
sehr zähes,.stark  red. ö l. — D arst. von I I .  Das A cetat von /1G-17-Vinyl-3t,17t-dioxy- 
androsten, F . 160— 161° ( R u z i c k a ,  H o f m a n n  u . M e l d a h l ,  C. 1938. X. 4474) wurde 
m it P B r3 zu A 6-3t-Acetoxyandrosten-17-äthen-(17, [20J)-bromid-21, G23H330 2Br, öl, 
brom iert u. m it IV kondensiert. II , G30Hi2O3, F . 226—228° aus Äther. II  red. stark 
alkoh. A gN 03-Lsg. u. FeCl3. I I  is t wie Tocopherol m it FeCl3 u. a-Dipyridyl nach 
E m m e r i e  u . E n g e l  kolorim etr. bestim m bar (C. 1939. I .  3022). —  Darst. von III. 
M ethylpentadecylketon wurde durch Anlagerung von Acetylen in  Ggw. von Kalium- 
am ylat in  3-Methyloctadecin-(l)-ol-(3), C1SH ^ 0 ,  F . 25°, K p .0>23 129—134°, u. dieses 
durch kataly t. H ydrierung in  3-Methyloctadecen-(l)-ol-(3), K p .0>7 155— 159°, F. ca. 27°, 
übergeführt. M it P B r3 en tstand  das l-Brom-3-methyloctadecen-(2), das bei Konden
sation m it IV I I I , C2SH i30 2, F . 68° aus A., lieferte. I I I  red. wie die Tocopherole. 
(Helv. chim. A cta 2 5 . 29—34. 2/2. 1942. Zürich, U niv., Chem. Inst.) B i r k o f e r .

R. H. A. Plimmer, Phosphorsäureester. 4. Phosphorylierte Oxyaminosäuren. 
(3. vgl. C. 1937. I .  4356.) Vf. s te llt m ittels H 3P 0 4 +  P 20 6 bei höherer Temp. die 
Phosphorsäureester von Tyrosin, Oxyprolin, Threonin, Serin u. Isoserin dar. Es werden 
zunächst die Bariumsalzo isoliert, aus denen dann die freien E ster gewonnen werden. 
Im  F a ll dos Isoserins verlief die Ausbeute nu r m it 16%  Ausbeute, das Bariumsalz 
konnte nu r in  unreinem Z ustand erhalten werden, die freie Verb. wurde nicht her
gestellt. O xyasparaginsäure konnte n ich t phosphoryliert werden. Alle Ester werden 
m itn .H C lb e i 100° gespalten. G egenn. N aOH  u. % -n. N aOH  bei 37°sind sie beständig, 
werden jedoch m it Ausnahme des Isoserinderiv. bei 100° gespalten. Sämtliche Ester 
werden durch Nieren- u. D arm phosphatase gespalten. — Phosphotyrosin, G3Hi2ONP, 
F . 225°, [cc] d =  — 9,19° (2-n. HCl); Phosphooxyprolin, CsH 10OeN P , 5 H20 , F. 115“ 
(wasserfreie Verb. 130— 131°, [a]r> =  — 28,76° (W.); Phosphoserin, C ,fl&OrN P, E. 1G5 
bis 166°; Phosphothreonin, C4H 10O0N P -H 20 , F . 169°. (Biochemie. J . 35. 461-68.
1941. London, S t. Thomas H osp., Med. School, Chem. Dep.) B r e d e r e c k .

Thomas G. Brady, Isolierung von Adenindesoxyribosid aus Thymonucleinsäure. 
In  Anlehnung an  die Meth. von K l e i n  (C. 1938. I I .  3700 u. früher) beschreibt Vf. 
d ie  Gewinnung von Adenindesoxyribosid aus Thymonucleinsäure. Das erhaltene 
P rod. h a tte  einen höheren F . als das von K l e i n  beschriebene. Sintern bei 162—165°,
F . 187— 188°; [a]TT° =  — 26,9 (W.). (Biochemie. J .  35. 855—58. Sept. 1941. Dublin, 
U niv., College.) B r e d e r e c k .

Gail L. Miller, Die Funktion der Schwefelbindungen im  Insulin. Zur Ent
scheidung der Frage, ob bei der Red. der S—S-Gruppen des Insulins ein Zerfall des Hol- 
in  kleinere Teile oder eine Änderung der Mol.-Gestalt e in tritt, wunden an red. Insulin 
Sedimentations- u . Diffusionsmessungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden an 
anderer Stelle veröffentlicht. (J . F ranklin  Inst. 232. 287— 89. Sept. 1941. Princeton, 
N . J . ,  Roekefeller Inst, for Med. Res.) K ie s e .

A. R. Trim, Die Chemie der Insektencuticula. I. Einige allgemeine Beobachtungen 
an verschiedenen Arthropodenculiceln m it besonderer Berücksichtigung der Charakteri
sierung der Proteine. (Vgl. C. 1941- II. 1973.) Proteine aus der Cuticula verschied. 
Arthropoden, bes. Sarcophaga faiculata  u. Sph inx  ligustri, wurden untersucht. Aus der 
Cuticula von Sarcophaga konnte ein Teil des Proteins durch E xtraktion  mit W- oder 
B orat p H =  9,2, ein andererTeil durch E x trak tion  m it 5%  N aOH  bei 50° erhalten werden. 
D as in  W . lösl. P rotein  von Sarcophaga enthielt 15%  Gesamt-N, von diesem N waren 
5,3 (% ) Amid-N, 6,2 N H 3-N, 12,4 Monoamino-N, 4,3 Nichtamino-N. Das Protein 
enthielt 5,2 (% ) Tyrosin, 1,4 T ryptophan, 0,67 Glycin, 0,4 Asche, kein Kohlenhydrat, 
S oder P . 6,8%  des Gesamt-N entfielen au f /7-Oxyaminosäuren u. 1,8% auf Threonin. 
Der Zus. nach wies das P rotein  eine gewisse Ähnlichkeit m it dem Sericin auf. Das 
wasserlösl. P rotein aus der Cuticula von Sphinx ligustri unterschied sich von dem aus 
Sarcophaga durch einem hohen Geh. an  Tyrosin (11,7%), Glycin (1,32%) u. geringeren 
Geh. an  T ryptophan (0,5% ). Der Geh. an /J-Oxyaminosäuren war gleich, der Threomn- 
geh. etwas höher (2 ,5%  des Gesamt-N). Die in  A lkali lösl. Proteinfraktion aus der 
Cuticula von Sphinx ligustri enthielt 12,4 (% ) N , 0,57 S u. 3,2 Kohlenhydrat. Amino
zucker waren n ich t nachweisbar. Aus Sarcophagapuppen konnte ein Teil des Proteins 
m it W. ex trah iert werden, der R est konnte ohne chem. Spaltung nich t erhalten werden. 
Offenbar w ar dieses P rotein  m it dem Chitin so fest verbunden, wie die Aminosäuren im
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Proteinmol. untereinander. Bei der Verpuppung nahm der Tyrosingeh. der Cuticula 
toh Sarcophaga von 3,5 au f 2,0°/o ab. (Biochemie. J .  35- 1088—98. Nov. 1941. Slough, 
Imperial Coll. of Science and  Technology.) KIESE.

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E j. A llg e m e in e  B io lo g ie  u n d  B io ch em ie .

Raphael Ed. Liesegang, Verdoppelung von Biokolloiden. Ü bersiehtsbericht m it 
bes. Berücksichtigung koll.-chem. Tragen. (Kolloid-Z. 98. 358—67. März 1942. F rank 
furt a. M., Kaiser-W ilhelm-Inst. f. B iophysik u. In s t. f. Koll.-Forsch.) HENTSCHEL.

Henry Laurens, Die physiologischen Wirkungen strahlender Energie. Übersicht 
über die biol. W rkg. u ltravio letter Strahlen. Schrifttum  aus den Jahren  1939/40, 
138 Zitate. (Annu. Rev. Physiol. 3. 21—40. 1941. New Orleans, Louis., U niv., School 
ofMed., Labor, of Physiol.) BrÜGGEM ANN.

J. Petrovä, Über den Vergleich der a-Strahlenempfindlichkeit von Kern und Plasma. 
Mit Hilfe von Polonium-a-strahlen verschied. Reichweite bestim m t Vf. die verschied. 
Zellempfindlichkeit von K ern u. P lasm a der Alge Zygnema. Vf. findet zwei A rten 
des Zelltodes: bei schwacher Bestrahlung einen langsam eintretenden Zelltod, fü r den 
die Mitbestrahlung des K erns Bedingung is t („K em tod“ ); bei starker Bestrahlung einen 
raschen, innerhalb von 24 Stdn. eintretenden Zelltod, bei dem die M itbestrahlung des 
Kerns ohne Einfl. au f die W rkg. is t („P lasm atod“). D ie diesbzgl. Halbwertsdosen ver
halten sieh wio 1: 700. E inen gleichen Unterschied zeigt die Erholungsfähigkeit der 
bestrahlten Zellen. (Ber. dtsch. bot. Ges. 60. 148—51. 26/3. 1942. Prag, Radiolog. 
Anstalt.) K b e b s .

Frances L. Haven und Sylvia Ruth Levy, Die Schnelligkeit der Umwandlung von 
Sphingomyelin im  Battencarcinosarkom 256, gemessen durch radioaktiven Phosphor. 
Ratten mit Carcinosarkom 256 wurden zwischen 10 Stdn. u. 6 Tagen getötet, nachdem 
sie mit Magenschlauch eine Lsg, von N a2H P 0 4 m it radioakt. P  erhalten hatten . Das 
Sphingomyelin wurde aus den Tumoren isoliort u. seine R ad ioak tiv itä t bestim mt. 
Diese weist nach 48 S tdn. ein Maximum auf, um dann im gleichen Maße wieder a b 
zunehmen. Die Gephalinfraktion zeigt das gleiche Verh. im Gegensatz zur Lecithin- 
fmktion des gleichen Tumors. (J . biol. Chemistry 140. Proc. 145— 46. Ju li 1941. 
Rochester, N. Y., U niv., School ofM ed. and D entistry , Dep. o f Biochem. and Pharm a- 
wlogy.) D a n n e n b e r g .

Gustave Roussy und Maurice Gudrin, Durch Thoriumdioxyd hervorgerufener 
experimenteller Krebs. Vf. g ib t eine Ü bersicht über die experimentelle Sarkomerzeugung 
durch Injektionen von Thorotrast (koll. Lsg. von Thorium dioxyd), das als R öntgen
kontrastmittel gebraucht w ird, im Tierversuch. Vf. kom m t als Ergebnis zu dem Schluß, 
daß die Verwendung von T horo trast als R öntgenkontrastm ittel beim Menschen nich t 
ohne Gefahr ist. Seine 'F ix ierung im Organismus kann schwere Schädigungen oder 
sogar nach kürzerer oder längerer Zeit K rebs hervorrufen. D ie Verwendung von 
Thoriumdioxyd in der menschlichen K linik sollte daher strengstens untersagt werden. 
(Presse mdd. 49. 761— 63. 16.—19/7. 1941.) DANNENBERG.

F. Peyser, Durch Chinininjektion verursachte Qewebsschäden. M itt. über einen 
bisher noch nicht beschriebenen, au f Chinininjektionen zurückzuführenden Gewebs- 
schadeii, den „Chinintum or“ (20 Fälle). Chinintumoren tre ten  zwischen 1 u. 25 Jahren 
nach der Injektion auf. Sie sind zuerst m eist schmerzlos u.ebesitzen Nuß- bis 
Iflustgrcße. D ie E ntw . verläuft verschied.; manche Tumoren schwellen an, 
andere schrumpfen. Schilderung des histolog. Bildes. Behandlung besteht nötigen
falls in Excision. Chinininjektionen sollten aus prophylakt. Gründen tie f  in die 
Gesäßmuskulatur gegeben werden. (J . in t. Coll. Surgeons 4. 416— 19. Okt. 1941. H aifa, 
Palästina.) B r ü g g e m a n n .
* Howard H. Beard und Raymond CoutoleHC, Der E in fluß  parenteraler Injektion  
von Supracorsin mit und ohne Vitamine a u f das Angehen und das Wachstum des Walker- 
Sarkom bei Balten. D urch tägliche In jektion von Supracorsin (W .-E xtrak t aus Neben
nierenrinde) m it 1 mg V itam in B j oder C a-Pantothenat w ird das Angehen des W ALKER- 
barkoms bei R atten  deutlich erschwert, das W achstum des Sarkom s w ird verlangsam t, 
ü- biol. Chemistry 140. Proc. 13—14. Ju li 1941. San Francisco, Southern General 
™sp., Harrman Res. L a b o r . ) ________________ D a n n e n b e r g .

Emil Abderhalden, Physiologisches Praktikum. T. 2. Allgemein-physiol. Praktikum. 5. erg.
Aufl. Dresden u. Leipzig: Steinkopff. 1942. (XV, 160 S.) 8°. RM. 7.— .
XXIV. 2. 36
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E a. E n zym ologie. Gärung.
Stig Veibel, A us der neueren Entwicklung der Enzymchemie. Vortrag. Vf. bespricht 

die physika].-ehem. Grundlagen von enzym at. katalysierten  Prozessen unter Hinweis 
au f die verschied. K om plikationsm ögliehkeiten bei der m athem at. Behandlung (Komplex- 
bldg. zwischen Substra t u. Enzym , kom petitive u. nichtkonkurrierende Hemmung), 
die Eimv. von pn u. Puffersalzen, die Theorien der Enzymwrkg. u. die Konst. von 
Codehydrase, Cocarboxylase u. WARBURGs gelbem Ferm ent. (Ingenieren 51. Kr.
11. K 9 — 14. 14/2. 1942.) E. Mayer.

Francesco Cedrangolo und Vicenzo Baccari, Biologische Synthese der Hippur
säure. Vff. berechnen aus thermodynam . D aten, daß die Synth. der Hippursäure aus 
Benzoesäure u. Olykokoll m it einem Gewinn an freier Energie A F  =  2560 cal (25°) 
verbunden is t u. daher au f enzym at. Weg, ohne H ilfe von energieliefemden gekoppelten 
Rkk. theoret. n icht möglich ist. Verss., d ie Synth . m it wss. Glycerinextrakten aus 
Pferde-, Hunde-, Schweine- u. K aninchennieren m it sicherem Histozymgeh. durch
zuführen, verliefen negativ . D ie H ippursäure wurde ind irek t durch Best. der Änderung 
der Glykokollkonz. e rm itte lt (manomotr. N IL-B est. nach v a n  S ly k e ) .  Die Ergebnisse 
von M u tc h  (vgl. C. 1912. II . 330) u . W a e ls c h  u . B u s z t in  (vgl. C. 1937. II. 3612) 
konnten von Vff. n ich t bestä tig t werden. (A tti R . Accad. Ita lia , Rend. CI. Sei. fisichc, 
m at. na tu r. [7] 2. 62— 77. Ju n i/Ju li 1941. N eapel, U niv., Biol. Chem. Inst.) MlTTENZ.

Frank H. J. Figge, Hemmung der Tyrosinase-Melaninbildung durch Natrium- 
benzenonindophenol. Bei der U nters, der Ursache des Ausbleichens von Amphibicn- 
larven, die in Lsgg. von Indophenolfarbstoffen aufgezogen wurden, wurde zunächst 
festgestellt, daß Phenolindophenol (Na-Benzenonindophenol) weder künstliches Pig
ment (durch Oxydation von Dopa oder Tyrosin gewonnen), noch natürliches Melanin 
zerstört. Auch hem m t der F arbsto ff die Dopark. n icht. Dagegen ließ sich zeigen, daß 
die Melaninbldg aus Tyrosin m it H ilfe der Tyrosinase (Enzympräpp. aus Mehlwürmern 
u. K artoffeln) durch Phenolindophonol sta rk  gehemmt wird. E s wird geschlossen, 
daß hierbei das Enzym  Tyrosinase gehemmt w ird, u. daß  fü r die Melaninbldg. in jungen 
Amphibienlarven nich t die Dopaoxydase, sondern die Tyrosinase verantwortlich ist. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 39. 569— 71. 1938. Baltim ore, Univ. of Maryland, School 
of Medicine, Dep. o f Anatomy.) U. W e s t p h a l .

Wilbur H. Miller und Charles R. Dawson, Faktoren, die die Catechdaseaktiviiät 
und Inaktivierung von Tyrosinase beeinflussen. Die Wirkung der Gelatine und der Brenz- 
catechinkonzentration. Catecholase (Polyphenoloxydase) aus Psalliota campestris 
wird bei der Oxydation von Brenzcatechin schnell inak tiv iert. Gelatinezusatz kann 
diese Inaktivierung hemmen. Diese W rkg. der G elatine wurde n ich t gleichmäßig ge
funden, sondern wechselte m it der A rt des P räp . (Verhältnis der Geschwindigkeit der 
Oxydation von Brenzcatechin u. p-Kresol) der Substratkonz., dem Ph u. der Puffer
konzentration. D arum  wurde von der Anwendung von G elatine heim Vergleich 
verschied. Ferm entpräpp. abgeraten. W urde eine Inaktiv ierung des Ferments vor 
Beginn der Rk.-Messung vermieden, so ließ sich d ie F erm entak tiv itä t aus der Ge
schwindigkeit der Brenzcatechinoxydation im Beginn der R k. gu t bestimmen ohne 
Verwendung von Gelatine. D ie Catecholasewrkg. w ar bei Ph =  5,5 u. 7,1 etwa gleich. 
(J. Amor. chem. Soc. 63. 3368— 74. Dez. 1941. New York, N. Y ., Columbia Univ., 
Dop. o f Chem.) K IE S E .

*  Wilbur H. Miller und Charles R. Dawson, Eine neue Methode zur Messung der 
Gatecholaseaktivität von Tyrosinase. Die Oxydation von Brenzcatechin durch Tyrosinase 
(Catecholasewrkg.) wurde bisher durch manom etr. Best. der 0 „-Aufnahme der Lsg. 
gemessen. Dabei wurde aber n ich t nu r die Oxydation des Brenzcatechins zum o-Chinon, 
sondern auch noch sek. R kk. des Chinons gemessen. Außerdem w ar die Messung wenig 
genau infolge der schnellen Inaktiv ierung des Ferm ents. E s wurde eine neue Meth. 
entw ickelt, bei der das durch die R k. m it dem Ferm ent gebildete o-Chinon durch 
Ascorbinsäure sofort wieder red. w ird. Als Maß fü r die Rk.-Geschwindigkeit wurde 
die Zeit gewählt (chronometr. Meth.), d ie verstreicht, bis die zugesetzte Ascorbinsäure 
vom o-Chinon völlig oxydiert u. o-Chinon in  der Lsg. nachweisbar ist. Zur Feststellung 
des Zeitpunktes des A uftretens von Chinon wurde laufend Vers.-Lsg. in eine saure 
K J-Stärkelsg . getropft. Als zweckmäßig erwies sich die Messung bei ph =  u- euje 
R k.-Zeit von 60 Sekunden. (J . Amer. chem. Soc. 63. 3375— 82. Dez. 1941. New lork, 
N . Y ., Columbia U niv., Dep. of Chem.) K ie s e .

Mario Betti und Elio Lucchi, Über die Umwandlung der d-Weinsäure in Meso
weinsäure durch Pankreas. Erwiderung zu der Arbeit von 0 . Neuberg und E. fefser- 
(A tti R . Acead. I ta lia , Rend. CI. Sci.fisiehe, m at. natur. [7] 2. 84—86. Juni/Juli 1941- 
Bologna, Univ. — C. 1940. I I .  1595.) MITTENZWEI.
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Francesco Cedrangolo, E in fluß  von Porphyrexid au f die reversible Wirkung der 
Pankreaseslerase. E sterase von Sehweinepankreas w ird in  ihrer hydrolyt. u. synthet. 
Wrkg. durch Inkubation  m it Porphyrexid  n ich t verändert. Die Annahme von It o h 
(vgl. C. 1938. ü .  91) u. K a y as h i m a (vgl. C. 1939. II. 4259), daß durch Oxydation 
die synthet. Wrkg. der E sterase gefördert wird, kann durch diese Verss. n icht bestätig t 
werden. (Atti R . Accad. I ta lia , Rend. CI. Sei. fisiche, m at. na tu r. [7] 2 . 78—83. 
Juni/Juli 1941. Neapel, U niv., Biol. Chem. Inst.) MlTTENZWEI.

Es. M ikrobiologie. B akteriologie. Im m unologie.
J. 0 . Ely, Die Bestimmung der Verteilung von Bakterien in  der Batte m it H ilfe 

radioaktiver Isotope. Escherichia coli u. S taph. aureus wurden au f radiophosphor- 
haltigem Nährboden 18 S tdn. gezüchtet u. dann m it dest. W. abgespült u. gewaschen. 
Je 1 ccm einer physiol. Kochsalzlsg. m it 0,0027 ccm Bakterien (durch Zentrifugieren 
bestimmt) wurden R atten  intravenös in jiziert u. nach 30 Min. die A k tiv itä t verschied. 
Gewebe bestimmt. Bes. hoch wurde sie in  den Lymphdrüsen u. der Leber gefunden, 
sehr niedrig im Gehirn. (J . F ranklin  Inst. 232. 385—87. Okt. 1941.) B o r n .

W. Feidberg, H istamin und Anaphylaxie. Überblick m it 130 Literaturangaben 
ans den Jahren 1938— 40. Besprochen werden: H istam intheorie der Anaphylaxie; 
mögliche Mechanismen zur Freisetzung von H istam in (I); Beweise fü r das A uftreten 
von I bei den anaphylakt. R kk. verschied. T ierarten; W rkg. von I u. Antigenen au f 
die glatte Muskulatur (Unterschiede im Verlauf der I-Rcaktion. A uftreten von wirkungs
gleichen Stoffen, die n icht m it I  ident, sind); Bedeutung des I  fü r den anaphylakt. 
Schock bei verschied. T ierarten ; allerg. R kk. bei Menschen; I u. Behandlung m it 
Histaminase. (Annu. Rev. Physiol. 3. 671—94. 1941. Cambridge, U niv., Physiol. 
Labor.) B r ÜGGEMANN.

D. M. McLean, Studien am ,,Cowpea“-Mosaik, vigna sinensis. Vf. beschreibt das 
Krankheitsbild der ,,Cowpea“ -M osaikkrankheit. Das Virus kann auf künstlichem Wege 
u. durch Insekten (Aphiden) übertragen werden, u. geht auch zu etw a 5°/0 in  die Samen 
der kranken Pflanzen über. Der Preßsaft kranker Pflanzen bleibt beim Aufbewahren 
48 Stdn. lang infektiös, um dann unwirksam zu werden. Die Tötungstemp. liegt bei 
72—75°. In den gelbgrünen Bezirken der kranken B lä tter is t die Stärkesynth. gehemmt. 
(Phytopathology 31. 420—30. Mai 1941. Columbus, O., S tate U niv., Dep. of 
Botany.) L y n e n .

K. Silberschm idt und M. K ra m e r , Brasilianische Bohnenarten als pflanzliche 
Indicatoren fü r  Tabakmosaikvirus. Vff. infizierten die ersten B lä tter von 73 Bohnen
arten mit Tabakmosaikvirus u. teilten  sie nach den dabei eintretenden nekrotischen 
Läsionen in 4 Gruppen ein. Dabei wurde die Zahl, die Größe u. die Sichtbarkeit der 
nekrot. Verletzungen berücksichtigt. (Phytopathology 31. 430—39. Mai 1941. Säo 
Paulo, Brasil., In st. Biol. Secjäo de Fisiol. Vegetal.) L y n e n .

Ängelo L am a, über eine einfache Prozedur der Ultravirusfiltration. An Stelle der 
gebräuchlichen, meist komplizierten U ltrafiltrationsverff. schlägt Vf. eine einfache Meth. 
vor, bei der er sich eines dicken künstlichen Pergam entpapiers bedient. Die Verss. am 
Wutvirua (I) ergaben, daß  im dialysierten F iltra t einer Aufschwemmung von m it I 
infiziertem Rückenmark das Virus enthalten ist. Die Virulenz von I scheint durch die 
Filtration erhöht zu werden. Vf. folgert aus diesen Verss., daß das V irus in  den Auf
schwemmungen entweder gar n ich t oder nu r unvollständig an die Partikel des Nerven- 
syst. gebunden ist. (Boll. Is t. sieroterap. milanese 19. 543—48. Nov. 1940. Is titu to  
Antirabbico municipale die Faenze.) L y n e n .

E 4. P flanzenchem le und -p h ysio log le .
T. Keränen, Über den E in fluß  der Erntezeit au f die Mineralstoffmenge des Heues. 

Zu Beginn der Timothce- u. Schmieleblüte geerntet, enthielt das Heu bedeutend m ehr 
Mineralstoffe als am Endo der Blütezeit. (M aataloustieteellinen A ikakauskirja 13. 
rXT2?. 1941. T ikkurila, Landw. Vers.-Anstalt., Abt. fü r Agrikulturchemie u. -physik. 
[Orig.: finn.; Ausz.: d tseb .]) JACOB.

Fritz S te in itzer, Die Bildung der Nährstoffe in  der Pflanze. Vf. behandelt an 
Hand einer schomat. Zeichnung die Aufnahme der N ährstoffe aus L uft u. Boden u. 
ich ^Lörderung u. Speicherung in  der Pflanze. (Z. Volksemähr. 17. 132— 33. 5/5. 
ia« .)  G r o s z f e l d .

K. Opitz und G. M aurinann , Untersuchungen über die Wirkung der Dürre au f 
Um und Sommergerste. Lein h a t eine geringere Fähigkeit zur Dürreresistenz als Gerste. 
la> jugendlichen Stadium  einsetzende Dürrezeiten schädigten die Substanzbldg. am 
oimtcn. Hitze u. Trockenheit in der B lütezeit hemmen den Samenansatz. Auch 
®gl. der Faserbldg. erwies sich der blühende Lein als hochgradig empfindlich. H in-

36*
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sichtlich des ölgeh. reagiert der Lein verschied, auf . D ürre. D urch Trockenheit wurde 
die Zahl der Faserzellen n icht beeinflußt, wohl aber ihre Anordnung in Bündeln. Der 
Kreuzungslein is t empfindlicher gegen D ürre als typ . Faserlein. (Landwirtsch. Jb. 91. 
576—617. 1942. Berlin, Inst, fü r Acker- u. Pflanzenbau.) .Jacob> 1

Franco Bellinzaghi, Die Wirkung eines Hochfrequenzfeldes (107 Mc/sec) auf die 
Keimung und das Wachstum von Vicia faha. M itt. I. Vf. setzt verschied, alte Samen 
vom Vicia faba nach verschied. W -Im bibition einem Hochfrequenzfeld von 107 Mc/sec 
von einer Wellenlänge von 2,8 m aus, das er m it einem Oscillator nach H a r t l e y  
von 2 W -Stärke erzeugt. Die W rkg. is t abhängig von der D auer der Einwirkung. 
D auert dio Bestrahlung länger als 15—20 Sek., so hemmt sie die Keimfähigkeit. Bei 
geringer D auer von 4 Sek. findet m an eine günstige W rkg. au f die Keimfähigkeit u. 
die Entw . der Pflanzen. Die günstigste Behandlungsdauer is t um so kürzer, je weniger 
a lt das Saatgu t ist. Bei gleicher Behandlungsdauer kann die W rkg. am ruhenden Samen 
schädlich sein, während sie au f solche fördernd w irkt, die etw a 1/1 Stde. auf feuchter 
W atte gelagert hatten . (Atti Soc. ital. Sei. na tu r. Museo Civieo Storia natur. Milano 80. 
226—27. Sept.-Dez. 1941.) G e h r k e .

Franco Bellinzaghi, Die Wirkung eines Hochfrequenzfeldes (107 Mc/sec) auf die 
Keimung von Samen m it verminderter Keimfähigkeit. M itt. I I . (I. vgl. vorst. Ref.) 
Behandelt man ein 4 Jah re  altes S aatgu t von Vicia faba nach den Angaben der Mitt. I, 
so beschleunigt die Bestrahlung w ährend der Keimung deren Geschwindigkeit nicht. 
Das Keimvermögen des Saatgutes w ird von 72°/0 au f 91°/o gesteigert. Gleichzeitig 
werden die Mitosen in  der W achstumszone stim uliert, was sich durch die Länge der 
in  der Vers.-Zeit gebildeten W urzeln zu erkennen gibt. (A tti Soc. ital. Sei. natur. 
Museo Civieo S toria na tu r. Milano 80. 238—43. Sept.-Dez. 1941 Mailand, U niv, Med 
F aku ltä t, Biol. Inst.) G eh rk e .
*  Elias Melin und Birgitta Norkrans, Über den E in flu ß  der Pyrimidin- und der 
Thiazolkomponente des Aneurins au f das Wachstum von Wurzdpilzen. Im Anschluß 
an frühere A rbeiten (C. 1941. II . 354) wurde der E in fl. der Pyrim idin- u. Thiazol- 
komponente des Aneurins au f das W achstum von M ykorrhizapilzen der Bäume unter
sucht. Bei P axillus Prunulus, Am anita pantherina, Tricholoma albobrunneum, Boletus 
granvlatus u. B . variegatus kann Aneurin durch Pyrim idin  u. Thiazol in üquimol. Mengen 
ersetzt werden. Bei Boletus luteus u. B . piperatus w irk t Thiazol, bei Cenococcum grani- 
forme Pyrim idin allein bereits w achstum sfördem d. M . B . alrovirens ist aneurin- 
auto troph  u. w ird bei Zusatz des W uchsstoffes oder seiner Komponenten im Wachstum 
gehemmt. (Svensk bot. Tidskr. 3 6 .  271— 86. 1942.) ErXLEBEN.

Kb, T ierchem ie un d  -P h ysio log ie .
Shigehiko Kodomari, Über das Glutathion in  der Netzhaut von Kaninchenaugen.

I. Über den Gehalt von Glutathion in  der Netzhaut bei normalen Kaninchen und einige 
daran anschließende Experimente. D ie N etzhaut des n . helladaptierten Kaninchens 
en th ä lt 147,2 mg-°/0 G lutathion. Lebensalter, Körpergewicht, Geschlecht, Hautfarbe 
u. A rt der Tötung (Verblutung oder Nackenschlag) sind darau f ohne wesentlichen 
E influß. 3-std. A ufenthalt der Vers.-Tiere bei 4— 8° (2— 5° niedriger als die gewöhnte 
Temp.) verändert den G lutathiongeh. der N etzhau t n icht. Bei gleichlanger Einw. 
einer A ußcntem p. von 20—-22° n im m t er leicht ab. D ie N etzhaut dunkeladaptierter 
K aninchen zeigt erniedrigten G lutathiongehalt. A uf In jektion von 1 g pro kg Uretban 
s ink t der G lutathiongeh. nach 90 Min. leicht ab  u. erreicht nach 24 Stdn. wieder seinen 
Ausgangswert. Hunger beeinflußt das N etzhautglutath ion nicht. Das Netzhaut
glutathion des in  E is gehaltenen enucleierten Bulbus erfährt nach 30 Min. eine zu
nehmende Abnahme. (Jap . J .  med. Sei., Sect. X  2. 574. März 1940. Kioto, Kaiser!. 
U niv., Augenklinik [nach dtsch. Ausz. ref.j.) ZlPF.
*  Shigehiko Kodomari, Über das Glutathion in  der Netzhaut von Kaninchenaugen.
I I . Uber den Gehalt von Glutathion in  der Netzhaut und einigen anderen Organen bet 
Kaninchen unter verschiedenen Bedingungen. D urch wiederholte kleine C hiningaben  
(im ganzen 1,2— 1,5 g) w ird der G lutathiongeh. der N etzhaut des Kaninchens ment 
merkbar verändert. In  Leber, Niere u. Milz n im m t er leicht zu. Zweimalige^tägliche 
perorale Zufuhr von 5— 7,5 ccm M ethanol verm indert in  manchen Fällen das Netzhaut
g lu tath ion  leicht. In  Leber u. Niere schwanken die G lutathionwerte auffallend, m 
der Milz kom m t es zu deutlicher Verminderung. Durch tox . Atoxylgaben erfährt das 
N etzhautglutath ion eine Abnahme, in  manchen Fällen wird nach mehreren Tagen 
der N orm alw ert wieder erreicht. Leber u. Milz zeigen dabei zunächst schwankende 
G lutathionw erte. Später verhält sich die Milz wie die N etzhaut. In  der Niere mmm 
der G lutathiongeh. leicht ab . Durch 30— 40 Min. langen A ufenthalt in 1,5% CO en - 
haltender L uft w ird das N etzhautglutath ion n ich t wesentlich beeinflußt. Mehrmalig®



1942. II . E j.  T ie b c h e m ie  u n d  -Ph y s io l o g ie . 5 4 5

15 Min. dauernde E inatm ung fü h rt zu deutlicher Abnahme. Bei einm aliger Einw . 
kommt es nach oiner Woche zu Ansteigen des G lutathiongeh. in  Leber, N iere u. Milz. 
Mehrmalige A pplikation bew irkt keine wesentliche Veränderung. Das Gehim glutathion 
scheint allmählich abzunehmen. Chron. Vergiftung m it Schwefelalkalien setzte in  
einem von 5 Fällen das N etzhautglutathion herab. In  Milz u. Gehirn t r a t  keine Ver
änderung oin, in  Leber u. Niere stieg der G lutathiongeh. an. D ie Verminderung des 
.Netzhautglutathions durch Methylalkohol, A toxyl u. CO wird m it der Störung der 
.Netzhautfunktion durch diese Stoffe in Verb. gebracht. —  H elladaptierte Kaninchen 
mit Anämie (durch Aderlaß oder Phenylhydrazin) zeigen keine auffällige Veränderung 
des Nctzhautglutathions. Durch 40 Min. langen A ufenthalt im Dunkeln kann leichte 
Vermehrung oder Verminderung auftreten. Durch In jektion  von Cyankalium sink t 
das Netzhautglutathion etwas ab , D unkoladaption (40 Min.) bew irkt Zunahme. Coeain- 
vergiftung w irkt ähnlich. Nach U nterbindung des D uctus choledochus t r i t t  bei holl
adaptierten Tieren keine Veränderung des N etzhautglutathions auf. D unkeladaption 
kann Zunahme veranlassen. Boi- experimenteller A-Avitaminose zeigen helladaptierto 
Kaninchen niedrigen G lutathiongeh. der N etzhaut. Nach 40 Min. langer Dunkel
adaption steigt er auffallend an ; 3-std. D unkeladaption is t ohne wesentlichen Einfluß. 
(Jap. J. med. Sei., Sect. X  2. 574— 76. März 1940. Kyoto, Kaiser!. U niv., Augenklinik 
[nach dtsch. Ausz. ref.].) Z i p f .
* Richard S töger, Zur Pathogenese und Therapie der essentiellen Thrombopcnie 
(II. mmulosus Werlhof). Über die Einführung der Corpus-luteum-Behandlung. Nach 
eingehender Erörterung der Pathogenese der essentiellen Thrombopcnie w ird über 
3 Fälle berichtet, die erfolgreich m it Corpus-luteum-Hormon (Proluton C, SCHERING,
A.-G.), 2—3-mal täglich 2 T abletten  zu 10 mg, behandelt wurden. D ie Blutungs
bereitschaft (Endothelsymptom) u. auch die Nachblutungszeit nahm en ab. D ie Zahl 
der Blutplättchon wurde n ich t regelmäßig beeinflußt-, eine Vermehrung w ar jedenfalls 
nur bei einem Fall nachweisbar. Deshalb wird die Wrkg. vorwiegend in  die Capillaren 
lokalisiert. (Z. klin. Med. 140. 475— 90. 21/3. 1942. Wien, Univ., 2. Medizin. 
Klinik.) JüN K M A N N .

J. M. B ro okhart, F . L. D ey und S. W . R anson , Aufhebung des Paarungs- 
Verhaltens bei hypothalamischen Läsionen an Meerschweinchen. W eiblichen Meer
schweinchen werden m it unipolaren Elektroden im vorderen H ypothalam us genau 
lokalisierte Läsionen gesetzt. D erartig  behandelte Tiere kamen nicht in  H itze (kon
trolliert durch manuelle Reizung u. Zuführung eines Bocks). Der Vaginalcyclus blieb 
bei einigen Tieren erhalten, bei anderen hypertrophierte das Genitale u. die Vagina 
blieb dauernd offen u. wieder bei anderen tr a t  G enitalatrophie ein u. die Vagina blieb 
dauernd geschlossen. W urde den Tieren m it Cyclus cyclusgerecht Follikelhormon u. 
Progesteron in jiziert, so zeigten sie, tro tz Vaginalöstrus u. n. funktionierender Ovarien 
kein brunstmäßiges Verhalten. Entsprechende Follikelhormonbehandlung (100 i. E . 
innerhalb 4 Tagen +  0,2 E inheiten Progesteron) füh rt bei den Tieren m it dauernd ge
schlossener Vagina zu Vaginalöstrus, aber ebenfalls n ich t zu brunstmäßigem Verh., das
selbe wurde bei den Tieren m it hypertroph. G enitale beobachtet. Analoge Beob
achtungen wurden bei Behandlungsverss. m it follikelstimulierenden u. luteinisierenden 
Fraktionen aus Schafshypophysen (nach F e v o l d ) gemacht. Ebenso unwirksam waren 
unfraktionierte Hypophysenextrakte u. kombinierte Östrogen- u. Hypophysenbehandlung. 
Kastrierte, hypothalamusgeschädigte Tiere verhielten sich gegenüber .der üstrogen-u. 
Hypophysenbehandlung hinsichtlich der Auslsg. brunstm äßigen Verh. ebenso wie n ich t- 
kastrierterefraktär. (Endocrinology 28. 561— 65. A pril 1941. Chicago, H l., Northwestern 
Univ., School o f Med., In s t, o f Neurol.) J u n k m a n n .

Eugene Cutuly, Untersuchungen über die Histologie und Physiologie der H ypo
physe von mit Progesteron behandelten Batten. Das Auftreten von Kastrationshypophysen 
wird bei männlichen u. weiblichen R atten  durch Behandlung m it Tagesgaben von 
0,3—3,0 mg Progesteron nich t verhindert. Die gonadotrope W rkg. der K astrations- 
kypophyso wurde in  Parabioseverss. studiert. Behandlung m it mindestens 3 mg P ro 
gesteron übte eine leichte Hemmungsw'rkg. au f die gonadotrope Sekretion der H ypo
physe des kastrierten Partners gemessen an der Rk. des Genitales des n ich t kastrierten  
Parabiosepartners aus. Diese Hemmung betraf sowohl die Wrkg. au f die interstitiellen 
¿eilen wie auch den generativen A nteil des Hodens. W enn m an also 2 hypophysäre 
gonadotrope Hormone annim m t, so w ird die Sekretion von beiden durch Progesteron 
gleichmäßig gehemmt. (Endocrinology 29. 695—701. Nov. 1941. D etroit, Mich., 
Wayne Univ., Dep. of A nat., Coll. of Med.) JUNKMANN.

Giuseppe G ennari, Über die progestalive Aktivität des internationalen Progesleron- 
"tusters. Bei Anwendung des CLAUBERG-Tcsfes ergab die Dosis von 1 mg des in te r
nationalen S tandardpräp. des Progesterons bei allen Tieren im histolog. Bild stets dio
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4. Phase nach MCPHAIL. Diese maximale R k. is t auch m it Dosen von 0,8—0,9 mg 
Progesteron zu erreichen, jedoch bei Anwendung einer größeren Anzahl von Tieren 
n ich t bei allen Tieren. Dies muß berücksichtigt werden, wenn die Auswertung mit 
einer verhältnism äßig geringen Tierzahl erfolgt. D ie E ntfernung eines Uterushomos 
is t ohne Einfl. au f die progestative R k. des verbliebenen Uterushomcs. (Ist. Sanitä 
pubbl.,R end. 3 .6 3 5 — 3 9 .1940. Rom, Inst. f. öffentl. Gesundheit, Biol.Labor.) Gehrke.

H. 0 . Burdick und Helen Vedder, Die Wirkung von Stilböstrol bei der Früh- 
schivangerschaft. Mäuse werden 8— 12 Stdn. nach A uffinden des Vaginalpfropfs mit täg
lichen Injektionen von 0,005, 0,5 oder 1,0 mg Stilböstrol behandelt. Nach 1,0 mg wird 
die Tubenpassage des E is beschleunigt u. die Ovula selbst zeigen deutliche Degenerations
erscheinungen, ihre Teilung w ar verzögert. Diese Gaben von Stilböstrol bewirkten nicht 
wie die anderer Östrogene reichliche Corpus luteum-Bildung. 0,5 mg Stilböstrol wirkten 
n ich t so stark  toxisch. 0,005 mg täglich  genügten zur Verhinderung der Schwanger
schaft. D ie Tubenwanderung wurde verzögert. E s kam zwar zur Blastocystenbldg., 
aber diese wiesen Degenerationserscheinungen au f, auch konnten bei 80 Corpora lutea 
nu r 25 B lastocysten aufgefunden werden, davon 23 in  den Tuben (70— 109 Stdn. nach 
Auffinden des Vaginalpfropfs). D ie Corpora lutea zeigten nach dieser Dosierung 
regressive Veränderungen. 200 R E . Progynon B wirken vergleichsweise ebenso wie 1 mg 
Stilböstrol beschleunigend au f die Tubenpassage, während 10 R E . Theelin oder Amniotin 
ebenso wie 0,005 mg Stilböstrol R etention der Blastocysten in den Tuben bewirken. 
Zur Durchbrechung der Schwangerschaftsentw. bei der Maus genügen auch die kleinen 
östrogendosen. (Endocrinology 28. 629—32. A pril 1941. Alfred, N. Y., Univ., Dep. of 
Biol.) Jun k m an n .

Rucker Cleveland, Doris Phelps und John C. Burch, Die experimentelle Er
zeugung glandulär-cystischer Hyperplasie bei kastrierten Makaken. Verss. an 6 kastrierten 
IMakakusweibchen. D ie Tiere erhielten Dosen von 2500 oder 5000 Ratteneinheiten 
Östrogen (Menformon, Amniotin, ö strin , Östron) täglich durch 3 Monate. Eines von 
den 3 Tieren m it der niedrigeren Dosierung u. 2 m it der höheren Dosierung bekamen 
die Erscheinungen der glandulär-cyst. H yperplasie im Endom etrium . Es ergab sich, 
daß  gerade diejenigen Tiere m it glandulär-cyst. H yperplasie reagierten, denen vorher 
zur K ontrolle mehrmals Endom etrium  entnom men worden war. Deshalb wird an
angenommen, daß das V erhältnis Endom etrium m enge: östrogenmenge für die Entw. 
der glandulär-cyst. H yperplasie w esentlich is t. (Endocrinology 28. 659—63. April
1941. Nashville, Tenn., V anderbilt U niv., Med. School, Dep. of Anat. and Obstetrics 
and Gynecol.) J u n k m a n n .

H. K. Russell, R. C. Page, C. S. Matthews, E. L. Schwabe und F. E. Emery, 
Chronische ToxizitätsunterBuchungen von Diäthylslilböstrol. I . M itt. Orale Anwendung 
durch Schlußsonde bei Batten. Männliche oder weibliche n. oder kastrierte Ratten 
werden 3-mal wöchentlich m it 4 verschied. Dosierungen von Diäthylstilböstrol mit der 
Schlundsonde behandelt. Das P räp . war in  40% ig. A. oder in N aOH  gelöst. Kontrollen 
m it entsprechender A.- oder N aO H -Fütterung zeigten n ichts Pathologisches, hach 
50 y  Stilböstrol in  N aOH  durch 92 Tage gegeben, wurden m it Ausnahme eines Falles 
von trüber Schwellung in  den N ieren bei 20 W eibchen keinerlei Schädigung, auch bei 
histolog. U nters, der Organe aufgedeckt. E s fand sich n u r A trophie der Ovarien u. 
leichte H yperplasie des Endom etrium s. Nach 250 y  durch 84 Tage gegeben, wurde 
außerdem Red. des Thymusgewichts, H yperplasie der Mammae u. des Hypophysen
vorderlappens beobachtet. Nach 250 y  46,77 oder 100 Tage lang in  A. angewendet, 
wurde Gewichtsverlust von 10,3%  no tiert, je  ein T ier ha tte  eine Nebennieren- oder 
Mägenblutung, eines ösophagusulcera. Histolog. dieselben Veränderungen wie bei 
den vorst. Tiergruppen. E in  T ier ha tte  eine A trophie der Magenschleimhaut. 250 y 
durch 51 Tage an kastrierte  W eibchen verfü tte rt, bew irkte 6 %  Gewichtsverlust, 
patholog. Veränderungen wurden n ich t gefunden, histolog. H yperplasie von Vorder
lappen, Endom etrium  u. H ypertrophie der Mammae. Nach 1 mg in NaOH an kastrierte 
Weibchen durch 14, 21, 28 oder 42 Tage gegeben, fand sich Gewichtsverlust von 0 bis 
9% . E in  Tier zeigte tox. Degeneration, eines Fettdegeneration in  der Leber, 3 Tiere 
trübe Schwellung in  den Nieren. Nach 5 mg in  gleicher W eise gegeben, betrug die 
Gewichtsabnahme 4— 16% . 3 Tiere hatten  B lutungen in  den Nebennieren, eines in 
der Magenschleimhaut, ein Tier ba tte  eine um 50%  vergrößerte Leber. Histolog. wurden 
Lebernekrosen u. fettige Degeneration bei 2 Tieren gefunden, in  den Nieren gelegentlich 
trübe  Schwellung, in der Nebenniere bei einem T ier B lutungen u. Nekrosen der Rinden
zellen. N ach 5 mg durch 49 Tage an weibliche K astra ten  gegeben, fanden sich keine 
groben patholog. Veränderungen. E in  histolog. untersuchtes T ier zeigte trübe Schwel
lung in  der Niere. Nach 1 mg durch 34 Tage an n. M ännchen verfü tte rt, wurde Hoden
atrophie, V orderlappenhypertrophie u. 6%  Gewichtsverlust verm erkt. Bei 2 Tieren
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wurdo hypoplast. K nochenmark, Leukopenie, Thrombocytopenie, Neutroponie, 
Achromie u. Polychromasie beobachtet. (Endocrinology 28. 897— 906. Jun i 1941. 
White Plains, N. Y., S t. Agnes Hosp., Dep. of Pathol., and Buffalo, N. Y ., Univ., 
Dep. of Phvsiol. and M ateria Med.) J u n k m a n n .

C. N. Frazier, C. K- Hu und W. C. Ma, Beziehung der beim Kaninchen durch 
Östrogene Stoffe hervorgerufenen Änderungen der Hodenstruktur und der Resistenz gegen 
Syphilis. 10 Kaninchen werden durch 105—331 Tage m it täglichen, etw a 100—200 in ter
nationalen Einheiten Östron entsprechenden Östrogeninjektionen behandelt. 8 Kontrollen 
erhielten über entsprechende Zeiträume Olivenölinjektionen. Nach 75 Tage langer Be
handlung wurden beide Tiergruppen in tratestikulär m it Syphilis infiziert. Die Östrogen
behandlung bew irkt am Hoden starke Degeneration des generativen A nteils, das 
Zwischengewebe wird relativ  verm ehrt gefunden, is t aber, wegen der durch die Be
handlung bewirkten starken Verkleinerung des Organs, absol. gegenüber n . Tieren ver
mindert. Je stärker die samenbildenden Anteile des Hodens degeneriert sind, um so 
weniger spricht der Hoden au f eine Infektion m it Syphilis an. Es wird angenommen, 
daß die spermatogenen Zellen einen guten Nährboden fü r die Spirochäte abgeben 
oder einen lebenswichtigen Stoff fü r sie bilden können. Andererseits bew irkt dio 
Syphilis an richtöstrogenbehandelten Tieren fü r sich allein ähnliche, wenn auch nicht 
»  starke Veränderungen des spermatogenen Gewebes. (Endocrinology 29. 218—24. 
Aug. 1941. Peiping, China Union, Med. Coll., Dop. of Med. Div. o f Derm atol, and 
Syphilol., and Dep. of Anat.) J u n k m a n n .

V. Korenchevsky und K. Hall, Beziehung zwischen Sexual-, Schilddrüsen- und  
Nebennierenrindenhormonen. Die Vcrss. wurden an insgesamt 168 erwachsenen kastrierten  
männlichen u. weiblichen R atten  durchgeführt. Dio Tiere erhielten (Mengen pro Woche) 
Andmleron (4,5 mg), Testosteronpropionat (0,75 mg), Östradiolbenzoatbutyrat (0,015 u. 
0,09 mg), Desoxycorlicosteronacetat (2— 4 mg), Schilddrüsentrockcnpulver (90—480 mg), 
Thyroxin-Natrium (1—3 mg). E s ergab sich ein verstärkender E ffekt zwischen östro- 
genem u. Schilddrüsenhormon an den weiblichen Geschlechtsorganen, Leber, Nieren, 
sowie (schwächer) H erz u. Milz. Die H ypertrophie der Nebennieren w ar ebenfalls ver
stärkt. Eine entsprechende Verstärkungswrkg. wurde zwischen männlichem Sexual
hormon u. Schilddrüsenhormon bei Weibchen beobachtet, auch zwischen Desoxy- 
corticosteron u. Schilddrüsenhormon. Einige Zahlenangaben im Original. (Nature 
[London] 147. 777. 21/6. 1941. London, S. W. 1, L ister Inst, o f Preventivo Medi- 
eine.) U . W e s t p h a l .

Charlotte E. Crabtree, B ie  Struktur der Bowmanschen Kapsel bei kastrierten und  
mit Testosteron behandelten männlichen Mäusen als Zeichen der hormonalen Wirkung au f 
die Nierenrinde. Bestimmte T ierarten, darunter Mäuse, besitzen 2 Form en von Nieren- 
glomeruli, eine m it dem n. flachen Epithel der BoWMANschen Kapsel u. eine m it hohem, 
kub. Epithel. Diese beiden Formen lassen sich differenziert auszählen (vgl. Anatom. 
Rec. 79 [1941]. 395). K astration  männlicher Mäuse bewirkte eine leichte Abnahme 
des Nierengewichtes u. eine Abnahme der BoWMANschen Kapseln m it kub. Zellen bis 
zu den bei weiblichen Mäusen etw a gleichen Alters gewohnten Zahlen. Behandlung 
von Kastraten m it Tagesgaben von 2,5, 5,0 oder 10,0 mg Testosteronpropionat durch 
3 Wochen bewirkte deutliche H ypertrophie der Nieren in allen Teilen, Hydronephrose u. 
Zunahme des Prozentsatzes der BowMANschen Kapseln m it kub. Zellen, bis fast au f 
die für unkastrierte Tiere n . W erte. Parallel gehen Veränderungen in der Nebenniere. 
Die dunkelfärbbare innere Zone der Rinde, die bei jugendlichen männlichen K astraten  
unverändert bleibt u. das Aussehen wie bei Weibchen behält, degeneriert unter Androgen- 
behandlung u. w ird von einer Rinde u. Mark trennenden Bindegewebsschicht abgelöst. 
(Endocrinology 29. 197—203. Aug. 1941. N ortham pton, Mass., Dep. of Zool., Smith 
Coll.) J u n k m a n n .

Charlotte E. Crabtree, Äußerung des Einflusses der Schwangerschaft au f die 
Nierenrinde von Mäusen durch die Struktur der Bowmanschen Kapsel. (Vgl. vorst. Ref.) 
Während des ersten D ritte ls der G rav id itä t nim m t bei Mäusen der °/0-G eh. an B o w m a n -  
schen Kapseln m it kub. Zellen von 38 au f 69 zu. D ann erfolgt Abnahme u. am 18. Tag 
ist der Normalwert wieder erreicht. Im  Puerperium wurde keine Besonderheit beob
achtet. Die zunächst gu t entwickelte androgenc Zone der Nebennierenrinde degenoriert 
plötzlich am 9.—11. Tag der Schwangerschaft u. verw andelt sich bis au f wenigo Reste 
bjs zum 16. Tage in Bindegewebe. Auf die Beziehung zwischen dem Zeitpunkt des 
Verschwindens der androgenen Zone u. dem höchsten Prozentsatz BotVMANscher 
Kapseln mit kub. E pithel w ird bes. hingewiesen. Vielleicht is t das Corpus luteum, 
vielleicht eine stärkere Bldg. androgerfer Stoffe verantwortlich. Die Beziehungen zu 
den Veränderungen der N ieren u. Harnwege bei der menschlichen Schwangerschaft 
werden erörtert. (Endocrinology 29. 204—09. Aug. 1941.) J u n k m a n n .
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Martin W illiamson and  Addison Gulick, E in fluß  von Testosteron auf die Ver
teilung und Ausscheidung von Kreatin. Verss. an männlichen Kaninchen. Der Geh. 
des Blutes an K reatin  u. Kreatinin  erwies sich im V erlauf der Verss. als außerordentlich 
konstant. D a es fü r K reatin in  keine Nierenschwelle g ib t, muß angenommen werden, 
daß ein dauernder Nachstrom von K reatin in  aus den Geweben stattfindet. Dagegen 
is t K reatin  eine Schwellensubstanz u. d ie K onstanz seiner Konz, is t dadurch gewähr
leistet. Auch nach Zufuhr größerer K reatinm engen intravenös ste llt sich der n. Kreatin
spiegel innerhalb 3 Stdn. wieder her. D ie Tageskreatininausscheidung im Ham war 
ebenfalls weitgehend konstant. In jiziertes K reatin  erschien teilweise im Ham, teilweise 
wurde es re tin iert. Bei täglicher subcutaner Behandlung m it 2,5 mg Testosteron sinkt 
die H arnausscheidung von K reatin , der Geh. des Blutes an  K reatin  u. Kreatinin bleibt 
jedoch unbeeinflußt, ebenso wie der K reatiningeh. des H arns. Zusätzlich zugeführtes 
K reatin in  wird unter Testosteronbehandlung in  erheblich höherem Maße retiniert als 
ohne solche. E s ließ sich nachweisen, daß unter Testosteroneinw. die Zunahmo des 
M uskelkreatins nach intravenöser K reatinzufuhr höher ausfällt als normal. Es wird 
verm utet, daß die leistim gssteigemde W rkg. des Testosterons m it dieser gesteigerten 
R etentionsfähigkeit der Muskeln für K rea tin  zusam menhängt. (Endocrinology 28. 654 
bis 658. A pril 1941. Columbia, Miss., U niv., Dep. o f Biochem.) JuNKMANN.

C. A. Joel, Z ur Wirkung des Testosteronpropionats au f die Regeneration des röntgen
geschädigten Hodens. Verss. an R atten  von 160-—180 g. 7 gleiche Würfe, die mit Röntgen
bestrahlung (360 oder 480 r) der Hoden vorbehandelt wurden. E in  Teil erhält während 
der ersten 3 Wochen nach der Bestrahlung 4-mal wöchentlich 2 mg Testosteron- 
propionat (Perandren, ClBA), in  der 4. Woche 3-mal 2 mg. D ie Röntgenbestrahlung des 
Hodens schädigt prim, die Spermatogonien, so daß der Nachschub neuer Zellen aus
bleibt, w ährend sich die anderen Zellen eine Zeitlang w eiter teilen. Die danach ent
stehenden Degnorationszustände, nach R e g a u d  als Depopulation bezeichnet, lassen 
sich nach SCHINZ u. SLOTOPOLZKY in  8 S tadien  einteilen. Nach 25 Tagen wurden 
bei m it Testosteronpropionat behandelten Tieren u. bei unbehandelten Kontrollen 
die Depopulationsstadien 4 u. 5, m eist jedoch 6 in gleicher W eise angotroffen. 50 Tage 
nach der Bestrahlung zeigte sich jedoch ein deutlicher Unterschied zugunsten der 
behandelten Tiere. D ie Kontrollen ließen vorwiegend das Depopulationsstadium 8 
erkennen, während die behandelten R a tten  R epopulation verschied. Ausmaßes bis zu 
völlig n . Spermiogenese zeigten. In  den Gewichten der Hoden der behandelten u. 
unbehandelten Tiere w ar kein U nterschied. D er E jakulationstest war bei den Kon
trollen bis zum 16. Tag nach der B estrahlung positiv, bei den Behandelten bis zum 
24. Tag, nach 50 Tagen w ar er bei beiden Gruppen negativ. Der Eruchtbarkeitstest 
w ar nu r in  einem E all nach 34 Tagen positiv, das belegte W eibchen warf aber nur 
4 Junge. (Endokrinologie 24. 310— 17. 1942. Basel, U niv., Frauenklinik.) JUNKMAXN.

H. E. Bock, Mastkuren m it männlichem Sexualhormon. Bei der Behandlung 
eines K ranken m it D ystrophia musculorum myotonica m it Testosteronpropionat (10 bis 
25 mg täglich intram uskulär) wurde eine auffallende Gewichtssteigerung beobachtet. 
Ganz außerordentliche Gewichtssteigerungen wrnrden daraufh in  bes. bei Frauen mit 
großen Magengeschwüren unabhängig von der gleichfalls durch das Testosteronpropionat 
bew irkten Besserung der Geschwüre erzielt, ferner bei Tuberkulose u. Thyreotoxikosen. 
Bei Männern w ar eine gewichtsvermehrende W rkg. bei Muskelschwund (amyotroph. 
Lateralsklerose, D ystrophia musculorum oder sehr muskelschwachen Tuberkulösen 
nachweisbar; n. Männer sprachen n ich t an. Bei F rauen  wrar die Wrkg. stets deutlich. 
Eä werden verschied. Erklärungsmöglichkeiten erö rtert u. festgestellt, daß der Ge
wichtsanstieg m it Ausnahme der Thyreotoxikosefälle n ich t wesentlich durch W.-Re- 
tention bedingt ist. E s w ird vielmehr an  eine Stoffwechselbeeinflussung durch Hem
mung der H ypophyse gedacht (Senkung der B lutzuckerbelastungskurven u. des Grund
umsatzes) u. an  eine wesentlich verbesserte D urchblutung des Muskulatur. (Z. khn. 
Med. 140- 422—44. 21/3. 1941. Tübingen, U niv., Med. K lin ik  u. Poliklinik.) JüNKM.

E. Oppenheimer, R. R. Greene und D. Nelson, Molekularäguivalente gegen 
Gewichtsäquivalente bei der W irksamkeit androgener Substanzen. Kastrierte Ratten 
werden beginnend am 3. Tag nach der Operation percutan täglich m it Salbeneinreibungen 
m it Testosteron oder Testosteronpropionat behandelt. W orden gewichtsgleiche Mengen 
der beiden Stoffe (0,2 mg jo Tag) angewendet, so sind die durch Testosteron erziel
baren P rosta ta- u. Samenblasengewichto größer als die nach Behandlung mit dem 
E ster erhaltenen. Bei Anwendung äquivalenter Mengen (0,2 bzw. 0,239 mg) war keme 
signifikante Gewichtsdifferenz der Samenblasen u. P ro s ta ta  mehr nachweisbar. Es 
w ird die Rolle der Salbengrundlage besprochen, d ie  das Ergebnis solcher Vgll. beein
flussen kann, u . gefordert, daß  derartige Verss. au f der Basis der Äquivalentgewichte
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durchgeführt werden sollten. (Endocrinology 29- 755—57. Nov. 1941. Chicago, 111., 
Northwest. Univ., School o f Med., Dep. o f Physiol. and Pharm acol.) JUNKMANN.

Charles E. Rea, Verhindert die hypophysenvorderlappcnhormonähnliche Substanz 
die bei Kryptorchismus vorkommenden Hodenveränderungen? Bei experimentell durch 
operativen Verschluß des rechten Leistenkanals einseitig kryptorchen Tieren (junge u. 
erwachsene R atten  u. Meerschweinchen) w ird der E infl. der Behandlung m it Chorion- 
gomdotropin oder m it androgenen Stoffen au f das histolog. Aussehen des kryptorchen 
Hodens untersucht. Bei jungen jeden 2. Tag m it 100 R atteneinheiten  Choriongonado
tropin durch 4 W ochen behandelten R atten  w ar kein E infl. au f die degenerativen Ver
änderungen des kryptorchen H odens zu erkennen, ebensowenig bei analog behandelten 
erwachsenen R atten . W ird m it der Behandlung s ta t t  eine Woche nach der Operation 
eret nach 2 M onaten begonnen, so ändert sich das Ergebnis n icht. Die gleiche B e
handlung war an  jungen u. erwachsenen Meerschweinchen ohne Erfolg. 3-mal w öchent
liche Behandlung m it 10 mg Testosteronpropionat durch 4 Wochen w ar ebenfalls bei 
Ratten u. Meerschweinchen ohne Erfolg. Auch eine Verstärkung der degenerativen 
Hodenveränderungen durch die Behandlung kam n ich t zur Beobachtung. (Endo
crinology 29. 288— 89. Aug. 1941. Minneapolis, Minn., U niv., Med. School, Dep. of 
Surgery.) JUNKMANN.

S. Gothié und R. Moricard, Biometrische Studie über die Testikclrückbildung bei 
ierhypophysektomierten Ratte. (C. R.. Séances Soc. Biol. Filiales Associées 131.196—99.
1939. Paris, Ecole p ratique des H autes E tudes, Labor, de la  clinique gynécylogiquo et 
Labor, de cytologie.) Z ip f .

Blackwell Smith jr., Die oxytocische Auswertung von Hypophysenhinterlappen- 
fraktionen. H interlappenfraktionen m it einem Verhältnis pressor. : oxytoe. W irksam keit 
von 1:15 bis 2 9 :1  wurden vergleichend m it der o ff iz ie lle n  Auswertungsmeth. der 
U, S. Pharmakopoe (I), der H ühnerm eth. von COON (II) u. am Meerschweinchenuterus 
in einer RlNGER-LoCKE-Lsg. m it 2,5 m g-%  Mg-Geh. ausgewertet. Boi einem Ver
hältnis pressor. : oxytoc. W rkg. von 1 :1 5  bis 3 ,5 :1  wurden m it allen 3 Methoden 
gleicho Resultate erhalten. Bei einem 3 ,5 :1  übersteigenden V erhältnis ergaben II u. III 
gleiche Resultate, während m it I  zu niedrige W erte erhalten wurden (bis 300% ). Dies 
wird auf den unphysiol. Mg-Geh. der o ff iz ie llen  RlNGER-LoCKE-Lsg. zurüekgeführt. 
(J. Pharmacol. exp. Therapeut. 72. 38. Mai 1941. Chicago, Univ.) J u n k m a n n .

1.1. Nitzescu und Constantin Teodora, Abtrennung des uteruserregenden W irk
stoffes (Oxytocin) aus Hinterlappenpräparaten mittels Ultrafiltration. W erden H in ter
lappenextrakte (0,25% ig. Essigsäure, bes. ein selbst hergestelltes Präp. Retroitrin, 
jedoch auch H ypophysin, Postlobin) bei 5 a t  durch 0,2 mm dicke Cellophanmcmbranen 
ultrafiltriert, so envies sich der Eilterriickstand weniger wirksam als der Ausgangs
extrakt, das F iltra t w ar aber wirkungslos. Zusatz des unwirksamen F iltra ts  zum Nd. 
w irkte verstärkend au f dessen W irksamkeit. Auch die W irksam keit unfiltrierter H in ter
lappenextrakte w ird durch Zugabe des U ltrafiltra ts verstärk t. (Endokrinologie 24. 
307—10. 1942. B ukarest, Med. F aku ltä t, Physiol. Labor.) Jü N K M A N N .

Hermann Rahn und Glenn A. Drager, Quantitative Auswertung des Melano- 
ghortn ausbreitenden Hormons während der Entwicklung der Hühnerhypophyse. An 
Anolis Carolinensis werden die Hypophysen von Hühnerembryonen während der Entw . 
ausgewertet u. die C. 1942. I . 767 referierten Feststellungen gemacht. (Endocrinology 
29. 725—30. Nov. 1941. Laram ie, W yoming, U niv., Dop. of Zool.) J u n k m a n n .

R. A. Cleghorn, C. W. J. Armstrong und D. C. Austen, Klinische und che
mische Beobachtungen an nebennierenlosen, bei natriumreicher und kaliumarmer Kost 
gehaltenen Hunden. A usführungen über das klin. Verh. sowie über die Änderungen 
in der ehem. Zus. von B lu t u. H arn  bei nebennierenlosen H unden, denen eine an  Na- 
Salzen reiche u. an K -Salzen arm e K ost verabreicht wurde. Besprechung der verschied. 
Symptomatik bei gewöhnlicher Nebenniereninsuffizienz einerseits u . bei der durch 
Salzverabreichung vertieften, deren Befundo zu den ehem. U nters.-Ergebnissen in 
Beziehung gebracht werden. E s ergab sich, daß  die klin. Symptome der eintretenden 
Insuffizienz n icht immer der Stärke der Störung im Mineralstoffwcchsel entsprechen. 
(Endocrinology 25. 888—98. 1939. Toronto, U niv., Dep. of Med.) BrÜGGEM ANN.

W. Raab, Adrenocortikale Verbindungen im  Blut. Beziehung ihrer Menge zum  
arteriellen Hochdruck, zur Niereninsuffizienz und  kongestiver Herzschwäche. U nter 
ifldrenocorlical compounds“ werden Vorbb. von Steroiden m it Adrenalin  verstanden, 
über deren colorimetr. Nachw. (vgl. C. 1942. I. 2150) berichtet wurde. Sie werden 
auch als „ AC-Hormone“ bezeichnet. D ie colorimetr. E inheit gründet sich au f 
dem Vgl. m it einem 0,1 y Adrenalin im ccm enthaltenden S tandard , der m it 
100 Farbeinheiten angenommen w ird. Das B lu t von Normalpersonen enth ielt 60 bis 
222 Farbeinheiten je ccm, durchschnittlich 156; es w ar individuell recht konstant.
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Boi Rauchern w ar der Geh. durchschnittlich höher als bei Nichtrauchern. Durch 
M uskelarbeit erfolgt innerhalb 2—5 Min. Steigerung durch 15 Minuten. Beziehungen 
zur Höhe des B lutdrucks waren hier n ich t vorhanden. Bei 36 Patienten mit essen
tieller H ypertonie w ar der Farbw ert 60— 257, durchschnittlich 154 Farbeinheiten. 
D iabetes, Angina pectoris oder H yperthyreoidism us als Kom plikation des Hochdrucks 
beeinflußten den Farbw ert nicht. Als R k . au f M uskelarbeit t r a t  bei den Hochdruck
kranken Red. der AC-W erte im B lu t au f oder die Steigerung w ar geringer als bei 
Normalen. Bei renalem Hochdruck ohne N iereninsuffizienz war der AC-Werfc an der 
oberen Grenze des Normalen, bei komplizierender leichter Niereninsuffizienz war er 
leicht, bei stärkerer Niereninsuffizienz w ar er stärker (D/g-fach) erhöht. Bei kon
gestiver Herzschwäche w ar der AC-W ort m it durchschnittlich 226 leicht erhöht. Ein
gehende Besprechung der Ergebnisse u. Verss. ihrer D eutung hinsichtlich des klin. 
Geschehens. (Arch. intern. Med. 6 8 - 713—39. 1941. Burlington, V t., Univ., of Ver
mont, Coll. of Med., Dep. of Biochem.) JuXKMANN.

D. D. B onnycastle  und J . K . W . F e rg u so n , Die Wirkung von Pitocin uni 
Adrenalin a u f verschiedene Abschnitte des Kaninchenuterus. Zirkuläre u. Längsstreifen 
aus dem U terus von Kaninchen 3 Tage vor dem W erfen oder b is zu 2 Tagen nachher 
werden in  D a l e s  Lsg. untersucht. Sie werden gemeinsam der Einw. der untersuchten 
M ittel im gleichen Bad ausgesetzt. Pitocin erwies sich an  den cervixnahen Anteilen 
weniger wirksam als an den tubennahen, w ährend Adrenalin an allen Abschnitten 
kontraktionsauslösend w irkte. Intravenöse In jektion  von Adrenalin an Kaninchen' 
einen Tag vor dem erw arteten W urf verursachen an dem freigelegtcn Uterus zwar 
heftigste K ontraktionen * führten  aber n ich t zur A ustreibung der Früchte. Dagegen 
füh rte  die In jektion von 0,05—1 E inheit P itocin  zum Abgang der Früchte. Püressin 
w ar in zehnfach u. mehr höherer Dosiexmng ebenso wirksam wie Pitocin. Es wird an
genommen, daß die sym patli. Innervation  des U terus der Austreibung des Foetus 
entgegenwirke. {J .  Pharm acol. exp. Therapeut. 72. 90—98. Mai 1941. Toronto, Univ., 
Dep. o f Pharm acol.) ’ JuNKMANN.

H . O. B u rd ick  und E velyn  J . K o n an z , Die Wirkung von Desoxycorticosteron- 
acetat a u f die Frühschwangerschaft. W erden Mäuse sofort nach Auffinden des Vaginal
pfropfs m it täglichen Injektionen von 2 mg Desoxycorticosteronacotat behandelt, so 
bleiben die Sehwangersehafts-Corpora lutea 3 T agein  Blüte, machen dann aber degcncra- 
tiv e  Veränderungen durch. E s kom m t zu keiner E iinnidation , die U teri bleiben dünn 
u. anämisch. W ird m it der Desoxycorticosteronbehandlung erst 40 Stdn. nach Auf
finden des Vaginalpfropfs begonnen, so kom m t es zur E iim plantation u. die Corpora 
lutea bleiben erhalten. W erden nun die Desoxycorticosteroninjektionen vor Beendigung 
der Schwangerschaft sistiert, so sterben die F rüchte  ab . E s werden verschied. Er
klärungsmöglichkeiten fü r dieses Verh. erörtert. (Endoerinology 28. 555—60. April 1941. 
Alfred, N. Y ., U niv., Dep. o f Biol.) JuNKMANN.

E velyn H ow ard , Wirkungen der Adrenalektomie und der Desoxycorlicoskm- 
substilutionslherapie a u f die Rattenkastratenprostata. Beweis fü r  die andromimettsch 
Funktion der infantilen Rattennebenniere. In fan tile  R a tten  werden im Alter von 
17 Tagen k as trie r t u. anschließend im A lter von 20Tagen adrenalektomiert. Die Tiere 
überlebten bei E rnährung durch die M utter die A drenalektomie durch 8 Tage. Meist 
wurden sie am 26. Lebenstag getö tet. D ie Behandlung erfolgte durch Implantation 
von D esoxycorticosterontabletten. D ie zweifache Operation verzögerte das Wachs
tum  gegenüber nu r kastrierten  K ontrollen. D ie Behandlung verbesserte das Wachs
tum . D ie R esorption aus den 25— 30 mg schweren T abletten  w ar 0,2—0,4 mg je Tag 
u. R a tte . D as W achstum der K ontrollen wurde auch bei höherer Dosierung durch die 
Behandlung nich t voll erreicht, durch Tränkung m it 2°/0ig. NaCl wurde eher eine Be
schränkung des W achstums erzielt. D ie durch die Operation verkleinerte Prostata 
wurde durch d ie Behandlung n ich t vergrößert. H istolog. zeigte die Prostata der nur 
kastrierten  Tiere hohes A cinusepithel u. große Aeini, d ie der außerdem epinephrekto- 
mierten Tiere wies niedriges Acinusepithel u. geringeren Sekretgeh. auf. Die Desoxy
corticosteronbehandlung besserte,das histolog. Aussehen der P rostata  nicht, ebenso
wenig zusätzliche NaCl-Behandlung. E s w ird geschlossen, daß die Nebenniere un
abhängig von ihrer W achstumswrkg. androgen wirksam is t. (Endoerinology 2 9 -74b 
bis 754. Nov. 1941. Baltim ore, Johns H opkins U niv., School o f Med., Dep. of rhj- 
siol.) JuNKMANN-

R ich a rd  F . ö h n e ll , Z ur Behandlung der Addisonschen Krankheit m it cingepflanzietn  
Hormondepot. Beschreibung eines ADDISON-Falles, der durch Im p la n ta tio n  von 
4 T abletten zu je 50 mg Desoxycorlicosteronacetat (sterilisiert durch 1-std. Erhitzen aut 
75° an  3 aufeinanderfolgenden Tagen) fü r 6 Monate günstig beeinflußt wurde. Bei
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reichlicher Salzzufuhr tra ten  Ödeme auf. (Z. klin. Med. 140. 323—26. 28/1. 1942. 
Stockholm.) JuXKMANX.

Asher Chapman, Die Beziehung der Schilddrüse und der Hypophyse zum  Jod- 
itoffuxchsel. Männliche, 5 Wochen a lte  R a tten  werden m it einer jodarm en D iät (15 y 
je kg) ernährt. Sie erhielten je ccm Trinkwasser eine Zulage von 1,5 y J . Nachdem 
diese Ernährung 5 Wochen durchgeführt war, wurden die Tiere hypopbysektomiert. 
Ein Teil erhielt die J-Zulage weiter, einem Teil wurde die Jodzulage entzogen. Als 
Kontrollen wurden n. Tiere analog behandelt. 55 Tage nach der Hypophysektom ie 
Tötung u. Messung der durchschnittlichen Höhe der Epithelzellen der Schilddrüsenaeini 
nach STARR u. R a w s o n .  E s  ergibt sieh, daß die an sich zwar niedrigeren Epithelien 
der hypophysektomierten Tiere au f den Reiz des J-Mangels m it der gleichen % igen 
Zunahme ihrer Höhe reagieren wie die der n ich t operierten Tiere. Es w ird geschlossen, 
daß die Rk. der Schilddrüse au f J-Mangel unabhängig von der Hypophyse u. dem 
thjreotropen Hormon sta ttfindet. (Endocrinology 29. 680—85. Nov. 1941. Rochester, 
Minn., Mayo Foundation.) ' JuN K M A N N .

Asher Chapman, Extrathyreoidaler JodstoffWechsel. (Vgl. vorst. Ref.) Männ
liche, 7 Wochen alte R a tten  wurden bei der gleichen J-M angeldiät gehalten. E in  Teil 
der Tiere wurde thyreoidektom iert. Von den operierten u. den K ontrolltieren erhielt 
je ein Teil eine J-Zulage im Trinkwasser. Körpergewicht, Fu tter- u . W.-Aufnahme 
sowie der Grundumsatz wurden kontrolliert. Das Wachstum der n. Tiere wurde durch 
J-Mangel nicht nennenswert beeinflußt. Dagegen bewirkte Jodm angel nach Thyreoid- 
ektomie eine raschere u. stärkere Gewichtsabnahme als bei den Tieren m it Jodzulage. 
Analog verhielt sich die N ahrungsaufnahm e. Die W.-Aufnahme bei den n icht operierten 
Tieren war bei ausreichender u. m angelhafter Zufuhr von J  gleich, nach Thyrcoid- 
cktomie war sie bei J-Mangel deutlich größer. Auch im Grundumsatz der n icht operierten 
Tiere war kein deutlicher U nterschied zu sehen, während nach Thyreoidektomie bei 
Jodmangcl der Grundum satz gegenüber den ausreichend m it J  ernährten  Tieren er
niedrigt war (27%). Die Schilddrüsen der J-Mangeltiere zeigten erhöhtes Gewicht u. 
erhöhte Acinusepithelien. Das Hypophysengewicht war in allen 4 Vers.-Gruppen gleich, 
auf Körpergewicht umgerechnet w ar jedoch bei den thyreoidektom ierten Tieren eino 
Hypophysenvergrößerung nachweisbar unabhängig von der J-Zufuhr. E s wird an 
genommen, daß J  auch bei fehlender Schilddrüse, vielleicht durch Bldg. thyroxin- 
ähnlicher Stoffe, eine gewisse W rkg. au f den Stoffwechsel entfalten kann. (Endocrino
logy 29. 686—94. Nov. 1941. Rochester, Minn., Mayo Foundation.) JuN KM ANN.

Roar Strem, Leber und vermehrte Schilddrüsenhormonwirkung. E in  pathologisch
anatomischer, klinischer und tierexperimenteller Beitrag zur Frage der thyreotoxischen 
LAeraffektion. I. Morphologische Leberuntersuchungen. Sehr eingehende Schilderung 
der Sektionsbefunde an  den Lebern von Thyreotoxikosepatienten u. von m it Thyroxin 
behandelten Kaninchen. Zahlreiche Literaturangaben. (Acta chirurg. scand., Suppl. 
86. Suppl, 68. 1—255. 1942. Oslo, Rikshosp.) J u N K M A N N .

S. J. Folley, Nebenschilddrüsen und Lactation bei der Balte. Von 2 Gruppen von 
Muttertieren, die am 6 . Tag der L actation  thyreoidektom iert waren, erhielt eine Gruppo 
täglich 10 Einheiten Parathormon ( L i l ly )  vom 6.— 9. u. 20 E inheiten vom 10.— 16. 
bzw. 20. Tag. Die Jungen in  dieser Gruppe lebten länger u. waren schwerer. Es wird 
angenommen, daß die bei der Thyreoidektomie auftretende Lactationshem mung auf 
einem Nebenschilddrüsenmangel beruht u. durch Parathormongaben gebessert werden 
kann. Die Schlüsse werden aus Verss. an insgesamt 9 M uttertieren gezogen. (Nature 
[Iondon] 147. 744. 14/6. 1941. Univ. of Reading, N ational Inst, for Res. in  Dair- 
3'ing.) U. W e s tp h a l .
, C. Franck, R. Grandpierre und  E. Stankoff, Ausscheidung einer vagotoni- 

mendm Substanz im  H arn nach Zufuhr von Vagotonin. Nach intravenöser Injektion 
großer Vagotonindosen (5— 10 cg/kg) scheidet der Hund im H am  eine m it L ith ium 
chlorid fällbare Substanz aus, welche am H und ähnlich w irk t wie Vagotonin. (C. R. 
«ances Soe. Biol. Filiales Associées 131. 324—26. 1939. Nancy, Faculté do médecine, 
Labor, de physiologie.) ZlPF.

R. Grandpierre, C. Franck und M. Vidacovitch, Die Wirkung des Vagotonim  
««/ die Dauer der Apnoe nach Überventilation der Lunge. Die Überventilationsapnoo 
ucs Hundes in Chloralosenarkose w ird durch intravenöse Injektion von 1— 5 mg/kg 
jagotonin vermindert u. verkürzt. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales Associées 131. 
»tl—-23. 1939. N ancy, Faculté de médecine, Labor, de physiologie.) Z ip f .

h- Spillmann, J.-L. Crehange, G. Franck und J. David, Empfindlichkeit der 
‘¡auIreaktion auf H istam in und Vagotonin. D ie in traeu tane Histaminwrkg. wird durch 
Torherige subcutane Vagotoninzufuhr verstärk t u. verlängert. (C. R . Séances Soc.

Filiales Associées 131. 317— 18. 1939. Nancy.) Z ip f .
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*  Ginjiro Saito, Studium  über das Wesen des Insulinschocks. Im  Blutplasma b. 
in  der Thoracicuslympho sink t nach Insulininjektion bei H unden der Zuckergeh,, 
in  der Lymphe etw as später als im  B lut. D er Proteingeh., sowio der Geh. an den ein
zelnen Proteinfraktionen steigt, bes. s ta rk  in  der Lymphe. Dabei t r i t t  oine relative 
Vermehrung der G lobulinfraktion auf. R est-N  u. H arnsto ff steigen in  Blut u. Lymphe 
an , die N H 3-W erte bleiben unbeeinflußt, n u r von Zeit zu Zeit erfolgt vorübergehende 
Zunahme. Dieser B luteindickung wirken Glucose, Glykokoll, V itam in C u. Vitamin C + 
Glucose etwas entgegen, ohne jedoch die klin . Erscheinungen des Insulinschocks voll
ständig  zu unterdrücken. Vorbehandlung m it Nebennierenrindenhormon (Cortidyn) 
unterdrückte bei H unden alle oben beschriebenen Erscheinungen des Insulinschocks. 
(Jap . J .  med. Sei., Sect. V II 3 .163—64. Dez. 1940. Tokyo, Keio-Gijiku Univ., Geriehtl.- 
Medizin. In s t, [nach dtsch. Ausz. ref.].) JUNKMANN.

Windsor C. Cutting, Milton C. Morton und Roy B. Cohn, Subcutane An
wendung von Insu lin  in  Tabletten. Verss. m it T abletten aus kryst. Zinkinsulin mit 
Cholesterin oder Cholesterin -f- Lecithin m it den verschiedensten Überzügen. Bei sub- 
cutaner Im plan tation  un ter die B auchhaut von K aninchen erwiesen sieh 2 Muster 
(m it Cholesterin +  Insulin  zu gleichen Teilen) u . gleiche T abletten m it geringem Zusatz 
von Lecithin als bes. erfolgversprechend. Pankreatektom ierte Hunde konnten durch 
derartige Tablettenim plantationen m anchm al durch 13 Tage im Gleichgewicht gehalten 
werden, öfters gelang dies aber n icht, u. die Gefahr hypoglylcäm. Zwischenfälle war 
groß. Wegen dieser Schwierigkeit der Beherrschung der verzögerten Insulinresorption 
w ird dieser Weg der Insulinanw endung als fü r klin. Zwecke nicht geeignet erachtet. 
(Endoerinology 28- 679—80. A pril 1941. San Francisco, Cal., Stanford Univ., School 
o f Med., Dep. o f Pharm acol. and Surgery.) • JUNKMANN.

K. Bürker, Die au f die Einheit der Körperoberfläche fallende Hämoglobinmenge 
und ihre Beziehung zum Grundumsatz bei Frauen. Bei 47 Fliegern wurde ein durchschnitt
licher Hämoglobingeh. des Blutes von 16,88 g jo 100 ccm gefunden. Pro qm Körper
oberfläche ließen sich 0,48 kg Hämoglobin berechnen u. pro 1000 Cal Grundumsatz in 
24 Stdn. 0,5 kg. Boi 40 männlichen N ichtfliegern waren die entsprechenden Werte 
16,03, 0,46 u. 0,48, bei F rauen  gleichen Alters 13,70, 0,37 u. 0,43. Die höheren Werte 
bei den Fliegern erklären sich durch die Höhenwrkg., die niedrigeren bei den Frauen 
werden m it den niedrigeren G rundum satz u . dem besseren W ärmeschutz in Zusammen
hang gebracht. (Z. ges. exp. Med. 110- 290— 94. 7/4. 1942. Gießen, Univ., Physiol.
I n s t . )  JUNKMANN.

H. Goldie, E in fluß  der Oleinsäure au f die A ktivität eines hämolytischen Systems. 
In  einem häm olyt. Syst. aus inakt. häm olyt. Antiham melserum u. Àlexin vom Pferd 
oder Menschen t r i t t  bei Ölsäurezusatz dio Hämolyse bei wesentlich geringeren Alcxin- 
konzz. au f als ohne Ölsäure. Das natürliche häm olyt. Vermögen von frischem Menschen
serum wird durch Ölsäure gesteigert. W ahrscheinlich werden durch Ölsäure Antialexine 
des häm olyt. Syst. ausgeschaltet. Das menschliche Alexin w ird durch Ölsäure teilweise, 
aber unregelmäßig reaktiv iert. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales Associées 131.192—96.
1939. Paris, In st. Pastour, Annexe de Garches.) Z ipf.
*  Wolfgang Schwenkenbecher, Über die alimentäre Beeinflußbarkeit der BluU 

gerinnungszeit durch eine Kombination von H istidin, Calcium und Ascorbinsäure bei 
Bluterkranken. Peroralo Zufuhr von H istid in  bzw. einer K om bination von Histidin, 
Ascorbinsäure u. Calcium verkürzt die Rk.-Zeit der H ämophilen bes. im Capillarblut. 
In ten sitä t u. D auer der W rkg. sind bei dem K om binationspräp. günstiger als bei dem 
einfachen H istidin. Dauerbehandlung m it H istid in , Ascorbinsäure u. Calcium (Kohl) 
steigert dio Arbeitsfähigkeit H äm ophilcr beträchtlich. (Z. klin. Med. 140. 315—22. 
28/1. 1942. Leipzig, Med. U niv.-K linik.) GRÜNING.

Otto Rosenheim und Thomas Arthur Webster, E in  bei der Koprosterinbildung 
beteiligter Ernährungsfaktor. In  Fütterungsverss. an  R atten  m it einer cholesterin
arm en G rundnahrung u. verschied. Zulagen wurde gefunden, daß in Gehirn u. anderen 
Organen, n ich t jedoch in  Muskel u. Milch, ein Stoff enthalten ist, der für die Um
wandlung von Cholesterin in  K oprosterin im Organismus notwendig ist. Dieser Faktor 
is t wärmebeständig, in  W ., Aceton, Ä. oder PAe. unlösl., in  heißem, 85%ig- A. löslich. 
Die „weiße Substanz“ von TUDICJIUM (Fällung beim Abkühlen eines alkoh. Extraktes 
aus G ehimpulver, frei von Cholesterin u. ungesätt. Phosphatiden) enthält den Faktor 
reichlich. D urch Zusatz von Phrenosin werden bis zu 80%  der gesamten Sterine der 
Faeces in  K oprosterin übergeführt. (Biochemie. J . 35. 920—27. Sept- 1941. Hamp- 
stead , N at. In s t. Med. Res.) SCHW AIBO LD .

Otto Rosenheim und Thomas Arthur Webster, Der Stoffwechsel von ß-Sitoslenn. 
(Vgl. vorst. Ref.) Auch der U m satz u. dio Ausscheidung des /?-Sitosterins erwies sien 
als abhängig von der Ggw. eines F ak to rs in  der N ahrung; bei Zufuhr zusammen mit
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Gebimpulver oder Phrenosin wird es hydriert u. als K oprositostanol ausgeseliieden, das 
durch Darst. verschied. D eriw . identifiziert wurde. Die Beziehung zwischen der ehem. 
Struktur von Sterinen u. ihrer Resorption u. Ausscheidung wird erörtert. (Biochemie. 
J. 35. 928—31. Sept. 1941.) S c h w a ib o l d .
* Robert R. Williams, Zusammenhänge der Vitamine m it der Entwicklung der 
menschlichen Basse. Zusammenfassende Besprechung der Bedeutung der V itam in
forschung für die K enntnis der allg. Entw.-Geschichte u. der V itaminversorgung fü r 
die menschliche Gesellschaft. (Science [New York] [N. S.] 94. 471—,75. 502—06. 
21/11.1941. New York, Bell Telephone Laborr.) S c h w a i b o l d .

Ernst Preissecker, Vitamine und Oestation. Zusammenfassende Besprechung der 
Bedeutung der V itam ine A, des B-Komplexes, C, D, E  u. K  fü r die Schwangerschaft 
u. den Neugeborenen. (Med. K lin. 38. 385—88. 24/4. 1942. W ien-Glanzing, S tad t. 
Kinderklinik.) SCHWAIBOLD.

1.1. Nitzescu und C. Angelescu, Verjähren zur Hervorrufung von polyneuritis
ähnlichen, experimentellen (Avitaminose BJj-Krampfzuständen durch intracerebrale E in 
spritzungen von Milch- oder Brenztraubensäure. Durch intracerebrale In jektion  von 
0,1—0,2 ccm Brenztrauben- oder Milchsäure (sauer oder neutralisiert) werden bei den 
Vere.-Tieron typ. K ram pfzustände ausgelöst. D ie W rkg. von Dosen von n ich t mehr als 
0,15 ccm wird durch intravenöse Zufuhr von 2000— 5000 i . E . Aneurin zum Verschwinden 
gebracht. Diese Befunde bestätigen die Annahme einer ehem. Einw. au f gewisse Teile 
der Gehimbasis infolge darin  aufgetretener Stauung von niederen Stoffwechselprodd. 
des Traubenzuckers. (Z. V itaminforsch. 12. 82—85. 1942. Bukarest, Medizin. F aku ltä t, 
Physiol. Labor.) S c h w a i b o l d .

Katharine Hope Coward und Barbara Gwynneth Emily Morgan, Die Be
stimmung von Vitamin B x mittels seines Einflusses au f die Vaginalbestandteile der Ratte. 
Vff. stellten fest, daß die von anderen Autoren bei B-Komploxmangel beobachteten 
Veränderungen dieser B estandteile sowohl bei Mangel an Tix wie bei Mangel an  B 2 
auftreten. ln  weiteren vergleichenden Verss. wurde gefunden, daß  bei Tieren m it 
negativem Befund bzgl. der keratinisierten Zellen in der Vagina w ährend 10 aufeinander
folgenden Tagen infolge Br Mangel in um so kürzerer Zeit eine Reihe von drei Cyclen 
in dem Vaginalinhalt hervorgerufen w ird, je höher die tägliche Vers.-Dosis Bx ist. Bei 
Wiederholung des Vers. werden die Tiere empfindlicher gegenüber diesen Dosen. Die 
Fehlergrenzen dieser Meth. (47—216%) sind weniger gu t als die der R attenw ackstum s- 
meth. (74—135%). (Biochemie. J .  36. 974— 78. Sept. 1941. London, Coll. of the 
Pharmaceut. Soc.) S c h w a i b o l d .

Leslie J . H a rr isu n d  Y. L. Wang, Vitaminmethoden. 1. E in  verbessertes Verfahren 
für die Bestimmung des V itam in B x in  Lebensmitteln und biologischen Materialien durch 
die Thiochrommethode und Vergleiche m it biologischen Bestimmungen. (Vgl. W a n g ,  
C. 1939. II. 3306.) D ie verschied. Fehlerquellen bei der Anwendung der Thioehrom- 
meth. für die B1-Iäest. in  Lebensm itteln wurden eingehend geprüft. A uf Grund der 
früher für die Unters, von H am  ausgearbeiteten M odifikation wird nunm ehr ein genaues 
Verf. zur Anwendung bei den verschied. Prodd. beschrieben. Dabei w ird eine vorläufige 
Extraktion mit Isobutanol zur Entfernung störender Stoffe vorgenommen, ferner eine 
Behandlung mit Papain  u. Takadiastaso zur Umwandlung von Cocarboxylase in  Aneurin, 
Spaltung von Proteinen, Polysacchariden usw. u. zur E ntfernung von hemmenden 
Stoffen, eine Adsorption des B4 w ird n icht vorgenommen, die Umwandlung in  Thiophrom 
geschieht in  Ggw. von M ethanol, wobei der Zusatz von K 4Fe(CN)0 vor dem des N aO H  
vorgenommen wird zur Vermeidung von Verlusten durch O xydation; d ie Thiochrom- 
schicht, wird zur genauen Unterscheidung zwischen Cocarboxylase u. freiem Bx u. zur 
Entfernung von n ich t spezif. fluorescierenden Stoffen u. Pigm enten m it W . gewaschen. 
Die visuelle Feststellung der Fluorescenz geschieht m ittels L ich tfiltem  u. Leerproben. 
Bei > 50 verschied, tier. u. pflanzlichen Lebensmitteln wurde die Zuverlässigkeit dieser 
Meth. mit verschied, biol. Methoden, bes. m it dor Bradycardiem eth. bei R atten  geprüft. 
Die Übereinstimmung w ar in  weiten Grenzen des Bj-Geh. (200—0,03 i. E . je  g) g u t; 
"d 75% der M aterialien waren d ie W erte um < 1 5 %  verschied., größere Abweichungen 
traten nur bei Br arm en M aterialien oder Trockenprodd. auf, bei denen die E x trak tion  
schwierig ist. Bei 0,1 y  A neurin je  ccm is t die Fehlergrenze bei der ehem. Meth. ±  5% , 
bei 0,03 y '± 10% . (Biochemie. J . 35. 1050—67. Sept. 1941. Cambridge, U niv., N u trit. 
Labor.) S c h w a i b o l d .

Leslie J. Harris und Y. L. Wang, Vitaminmethoden. 2. Eine Bemerkung über 
i itamin B x im  H a m  nach chemischer und biologischer Bestimmung. (1. vgl. vorst. Ref.) 
lut der im vorst. R ef. angegebenen Meth. wurde eine weitere vergleichende U nters, 
eines Bj-armen u. eines B ereicheren H arnes (0,15 bzw. 0,40 i. E . B, je ccm) u. der 
wol. Bradycardiemeth. durchgeführt. F ü r die letztere wurde das Bj vorher durch
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A dsorption aus dem H am  abgetrennt, wobei der bei der Adsorption im Ham zurück- 
bleibende Teil durch B est. m it der ehem. Meth. berücksichtigt wurde. Die Überein- 

* Stimmung der Ergebnisse der beiden Methoden w ar g u t; der biol. W ert war in den beiden 
Fällen 110 bzw. 101%  des W ertes der ehem. U ntersuchung. (Biochemie. J . 35.10684-70. 
Sept. 1941.) S c h w a ib o l d .

Adolf Wenusch, Zum  Nachweis des Nicotinsäureamids im  H am . Aus 2000 ccm 
H arn  wurde ein E x trak t von 1 ccm hergestellt, der alle im H arn  enthaltene Nicotin
säure enthalten sollte. Dieser E x trak t gab eine sehr starke Rk. m it BrCN u. Anilin, 
jedoch wurde m it Pikrolonsäure kein N icotinsäurepikrolonat erhalten. In diesem 
H arn w ar demnach keine N icotinsäure enthalten, wohl aber ein Stoff, der die Farbrk. 
m it BrCN u. Anilin, wie N icotinsäure, gibt, (österr. Chemiker-Ztg. 45. 87—88. 5/4. 
1942. Wien, A ustria Tabakwerke A.-G.) SCHWAIBOLD,

Leon Golberg und Leopold Levy, Der Vitamin-C-Gehalt frischer, konservierter 
und getrockneter Guaven. In  festen, reifen F rüchten  von Pisidium  guajava wurden 
300— 450 m g-%  Ascorbinsäure gefunden, in  überreifen nur noch 50—100 mg-°/0. Das 
V erhältnis des C-Geh. der H aut, des äußeren u. inneren Fleisches ist 12:5:1. In 
sachgemäß konservierten F rüchten  wurden 200—300 m g-%  gefunden, in Trockenpulver 
(nach Blanchieren w ährend 10— 12 S tdn. bei 130° getrocknet) 2000—3000 mg-°/o- Diese 
F ruch t is t daher eine sehr gute C- Quelle. (N ature [London] 148. 286. 6/9. 1941. 
Johannesburg, South Afric. Inst. Med. Res.) S ch w a ib o ld .

J. J. M. Vegter, Der E in fluß  des Vitamin O au f das 'periphere Gefäßsystem des 
Frosches. Bei Injektion von Ascorbinsäure in verschied. Dosierungen wurde bei llana 
esculenta eine Verengerung der peripheren Gefäße beobachtet (Meth. Löw ex-Tren- 
DELENBURG). (Acta brevia neerl- Physiol., Pharm aeol., Microbiol. E. A. 12. 12—18.
1942. Groningen, U niv., Pharm akol. Labor ) SCHWAIBOLD

Gösta Neander, Die Wirkung von Vitamin G au f die Zahl der Granulocyten im Blut. 
In  H insicht au f d ie  die Im m unität fördernde W rkg. des V itam ins C. wurden Unteres, 
an .n . Personen durchgoführt, die ergaben, daß zwischen der Zahl der Granulocyten u. 
dem Geh. an V itam in C im Blutplasm a eine gewisse Beziehung besteht. Durch Zufuhr 
von Ascorbinsäure wurde die Zahl der Granulocyten erhöht; diese Erhöhung scheint der 
Größe der Dosis zu entsprechen. (Acta med. scand. 109. 453—59. 26/2. 1942. Uppsala, 
U niv., Physiol. Inst.) SCHWAIBOLD.

Urban Hjärne, Schwankungen des Vitamin-C-Spiegels im B lut und eine Prüfung 
des Vitamin G und Gesundheitszustandes bei Schulkindern. Bei Unterss. an 152 Schul
kindern  während eines Jahres wurde keine A bhängigkeit des Blut-C-Spiegels vom 
Lebensalter beobachtet, dagegen eine Abhängigkeit von der Jahreszeit (höchster Wert 
m it 0,70 m g-%  im O kt., n iedrigster m it 0,21 m g-%  im April/M ai). Der C-Geh. der 
N ahrung wies entsprechende Schwankungen auf; die C-Zufuhr im Okt. wird zu >1,4 
bis 3 mg Ascorbinsäure je  kg Körpergewicht angenommen. E in  Unterschied bei Kindern 
m it Zufuhr von roher oder pasteurisierter Milch oder bei solchen aus verschied, begüterten 
Fam ilien wurde n ich t beobachtet. E in  E infl. des Blut-C-Spiegels auf Wachstum u. 
K rankheitsfrequenz oder auch umgokehrt u. ein  Zusammenhang des Blut-C-Spiegels 
m it dem Allgemeinzustand wurde n ich t beobachtet. (Upsala Läkarefören. Förh. [N. F.] 
47. 223—65. 31/1. 1942. U ppsala, U niv., K inderklinik.) SCHWAIBOLD.

W illiam v. B. Robertson, Marian W. Ropes und Walter Bauer, Der Abbau 
von M ucinen und- Polysacchariden durch Ascorbinsäure und Wasserstoffsuperoxyd. (Vgl. 
C. 1940. II . 214.) D urch Ascorbinsäure werden Mucine verschied. Herkunft abgebaut, 
wenn gleichzeitig H 20 2 anwesend is t; dabei werden die Makromoll, gespalten, ohne daß 
merkliche Mengen reduzierende Stoffe oder Aminozucker freigesetzt werden. Ovomucin, 
Agar-Agar oder G elatine werden n ich t angegriffen, dagegen wird /i-Glycerophosphat 
dephosphoryliert. Reversibel oder irreversibel oxydierte Ascorbinsäure ist nicht 
wirksam. Dieser Abbau von Mucinen u. Polysacchariden erscheint als mögliche physiol. 
Funktion  des V itam ins C. (Biochemie. J . 35. 903—08. Sept. 1941. Boston, Mass., 
General Hosp., Med. Clinic.) SCHW AIBOLD.

G. Wolf-Heidegger und H. Waldmann, Zur Spezifität des histochemischen 
Vitamin C-Nachweises nach Giroud und Leblond. Die method. Grundlagen u. die Spe
zifitä t dieses Nachw. werden zusammenfassend erörtert. A uf die mögliche Störung 
durch Bldg. ak t., reduzierter Stufen anderer biol. Redoxsysteme bei Störungen des 
oxydativen Zellgeschehens (Codehydrasen usw.) w ird hingewiesen. Es wird nach- 
gewiesen, daß die D ihydroverbb. von Laetoflavin, Cozymase u. N-Metbylnicotin- 
säuream id in v itro  bei dem genannten Nachw. positiv reagieren. Beim n. Gewebs- 
Stoffwechsel is t jedoch aus Gründen der Konzz. ein positiver Ausfall nur durch 
Ascorbinsäure zu erw arten. Die Meth. ist also spezif. u ., wie ausgefühlt Wird, 
lokalisationstreu. W enn in Organbezirken, in denen die Rk. normalerweise negatn
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iäi, eine positive R k. (bei Vorliegen einer Störung der physiol. Rcdoxverhältnisse) 
erhalten wird, is t eine Störung zu verm uten. Die Gefäßinjektionstechnik erscheint 
für die Mehrzahl der Organe aus theoret. u. prakt. Gründen als vorteilhaft. (Z. 
Vitaminforsch. 12. 1—24. 1942. Basel, U niv., Anatom. A nstalt.) SCHWAIBOLD.

Gerhard Wolf-Heidegger, Das Auftreten stark reduzierender Substanzen in  den 
Kupfferschen Stemzellen der Raüenleber nach Nebennierenexstirpation. (Vgl. vorst. 
Ref.) In vergleichenden Unterss. an den Organen verschied, gefütterter Tiere wurde 
bestätigt, daß die KuPFFERschen Sternzellen der Leber von nebcnnierenlosen Tieren 
eine viel stärkere R k. bei dem histochem. Vitam in C-Nacliw. zeigen als die der Leber 
vonn. Tieren. D a diese R k ., wie früher ausgeführt wurde, unter patholog. Bedingungen 
möglicherweise gestört w ird, wurden ehem. Bestimmungen an solchen Organen aus
geführt, bei denen n ich t m ehr V itam in C in der Gesamtleber (eine getrennte Unters, 
der Sternzellen u. des Parenchym s is t n ich t möglich) der pathlog. Tiere gefunden wurde. 
Mehrere Deutungsmöglichkeiten dieser widersprechenden Befunde werden aüsführlieh 
erörtert. (Z. Vitaminforsch. 12. 24—52. 1942.) SCHWAIBOLD.

Gerhard Wolf-Heidegger, Die Qiroud-Leblond- Reaktion im  Hoden jugendlicher 
Ratten nach Nebennierenexstirpation. (Vgl. vorst. Ref.) Bei nebennierenlosen Ju n g 
tieren waren nach D urchführung dieser R k. im Gegensatz zu n. Tieren fas t sämtliche 
Zwischenzellen m it R ed.-G ranula beladen; auch scheint die Rk. in den einzelnen Zellen 
etwas verstärkt zu sein. Bei e t - ^ s  älteren Tieren wurde im ganzen Zwischengewebe 
eine intensiv positive R k. beobachtet wie bei geschlechtsreifen Tieren; auch die Epi- 
thelien der Tubuluswandung zeigten, im Gegensatz zum Verh. beim gleich alten n. 
Tier, eine gleichmäßige u. starke Granulabeladung. Bzgl. der D eutung dieser Be
funde wird auf die Erörterungen in der vorhergehenden A rbeit verwiesen. (Z. V itam in
forsch. 12. 52—56. 1942.) S c h w a ib o ld .

Katharine Hope Coward und Elsie Woodward Kassner, E in  Vergleich zwischen 
fa  bei verschiedenen Würfen und innerhalb des gleichen Wurfes au f tretenden Schwankungen 
bei Ratten hinsichtlich der Heilung von rachitischen Knochen durch Vitamin D. In  zwei 
größeren Vers.-Reihen m it entsprechender Vers.-Anordnung wurde eindeutig fest
gestellt, daß die Schwankungen zwischen verschied. W ürfen im Verh. gegenüber 
Vitamin D viel größer sind als zwischen den Tieren eines W urfes, bei Beurteilung nach 
dem Tiergewicht zu Beginn des Versuchs. H ieraus ergibt sich die große Bedeutung 
des Vgl. zwischen Geschwistertieren bei der biol. Best. des V itam in D. (Biochemie. J . 
35. 979—82. Sept. 1941. London, Coll. o f the Pharm aceut. Soc.) S c h w a i b o ld .

E. M. Hume, Standardisierung von Vitamin E . Kurzer B ericht über die Ergebnisse 
einer Gemeinschaftsunters. in  13 verschied. Laborr. zur biol. Bewertung von synthet. 
racem. Toeopherylacetat in  H insicht au f dessen Verwendung als internationale Stan- 
uardsubstanz. A uf Grund der Auswertung der Ergebnisse is t die angewandte biol. 
Rattenmeth. als ebenso zuverlässig anzusehen wie andere derartige Methoden u. das 
Toeopherylacetat als geeignote internationale Standardsubstanz. (Nature [London] 
148. 472—73. 18/10. 1941. London, L ister Inst.) S c h w a i b o ld .

J. Glavind, K. Th. Kjelhede und Inge Prange, Über die chemische Bestimmung 
(on Vitamin E  (Tocopherol). Nach einer k rit. Prüfung verschied, bekannter Verff. 
wurde die Meth. von E m m e r ie  u. E n g e l  (vgK C. 1939 . I . 3022) als beste befunden. 
Die Eliminierung anderer, FeCl3 reduzierender Stoffe erfolgt entweder durch Hoch- 
vakuumdest. oder durch A bsorptionsfiltrierung. Verss. zeigen, daß bei der Passage 
durch die stark oberflächenakt. Erden vom gleichen C harakter wie F loridin ein w esent
licher Teil des Tocopherols (I) oxydiert w ird u. n ich t mehr im F il tra t erscheint. Vff. 
kochen deshalb 1,5— 2 g des A bsorptionsm ittels m it 0,25 g SnCl2 u. 5— 8 ccm konz. 
HCl auf, füllen das Gemenge in  das Absorptionsrohr u. saugen wiederholt eine Mischung 
Ton A.-Bzl. durch. Das SnCl2-behandelte A bsorptionsm ittel verhindert die Oxydation 
Ton I, hält aber gleichzeitig große Mengen von Vitam in A u. Carotinoid zurück. 
Literatur. (Kem. Maanedsbl. nord. Handelsbl. kom. Ind. 23 . 43—46. 1942. K open
hagen, Univ.) E . M a y e r .

K. Th. Kjölhede, Die Ausschaltung des „Vitamin-A- und Carotinoid-Fehlers“ bei 
™ chemischen Bestimmung von Tocopherol. Die verschied. Verff. zur Abtrennung 
Ton Vitamin A u. Carotinoiden bei der Best. von Tocopherol ergaben keine befriedigenden 
Hgebnisse oder erwiesen sich n ich t bei N aturprodd. als anwendbar. Vf. fand, daß durch 
filtrieren des in Bzn. gelösten M aterials in  einer Säule von entsprechend vorbehandoltem 
Uoriclin diese störenden Stoffe entfernt werden können, ohne daß Tocopherol verloren 
geht. Die Arbeitsweise wird beschrieben, Beleganalysen werden angegeben; zur Best. 
mente die Farbrk. m it FeCl, u. a ,a-D ipyridyl. (Z. Vitaminforsch. 12. 138—45. 1942. 
Kopenhagen, Univ., Bioehem. Inst.) * S c h w a i b o l d .
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Karl Maier, Vitamin K . Zusammenfassender B ericht: Test, York., Isolierung, 
K onst., Synth ., Spezifität, Physiologie, Therapie. (Chemiker-Ztg. 6 6 . 116—19, I8/3'.
1942. Ludwigshafen a. Rh.) S ch w a ibo ld .

S. Thaddea und G. Frost, Über Beeinflussung des Prolhrombinmangels des Blutes 
beim Gallenfistelhund durch orale Vitamin-K-Zufuhr. Bei Behandlung eines Gallenfistel, 
hundes erwies sich das K -Präp. K aran  per os als ein sehr wirksames Mittel zur Be
seitigung von Prothrom binm angel beim Tier. Bei K aninehen konnte durch Unter
bindung des Ductus choledochus kein Absinken des Prothrombinspiegels erzielt werden. 
(Z. V itam inforsch. 12. 134—38. 1942. Berlin, U niv ., I I . Medizin. Klinik der
Charité.) S ch w a ibo ld .

Filadelfo Irreverre und M. X. Sullivan, E in  colorimetrischer Nachweis für 
Vitamin K . Zu 2 ccm einer Lsg. des zu untersuchenden M aterials in 95%ig. A. werden 
2 ccm einer 50/0ig. Lsg. von D iäthyldith iocarbam at in  95% ig. A. u. 1 ccm von alkoh. 
A lkali (durch Aufisg. von 2 g N a in  100 ccm 95% ig. A.) zugesetzt. Dabei gibt Vitamin K, 
eine tie f  kobaltblaue Färbung, die nach 5 Min. am stärksten  is t. E ine Reihe von anderen 
Chinonen g ib t ebenfalls Färbungen, aber von anderer A rt. D ie Rk. is t wesentlich 
empfindlicher als die von D am , außerdem eignet sie sich fü r die quantitative Bestimmung. 
(Science [New Y ork] [N. S .] 94. 497— 98. 21/11. 1941. Georgetown Univ., Chemo- 
Medic. R es. In s t.)  SCHWAIBOLD.

Günther W eitzel, Stoffwechselversuche m it Adipinsäure. Vf. beschreibt eine Meth. 
zur Best. von A dipinsäure im H arn  (wiederholte Ä .-E xtraktion , W.-Dnmpfdest., Fällung 
als Cu-Salz). In  U nterss. an 3 Vers.-Personen m it verschied. Vers.-Dosen (1,46—7,30 g 
täglich) wurde festgestellt, daß Adipinsäure im menschlichen Organismus verbrannt 
wird ; kleine Mengen werden weitgehender abgebaut als große. Die individuellen Unter- 
schiede in  der Verbrennung sind erheblich; un ter gleichen Bedingungen wurden 66, 
56 u. 15°/0 im H arn  ausgeschieden. Die dabei im Organismus in Frage kommenden 
Vorgänge werden erörtert. (Bor. Verh. sächs. Akad. Wiss. Leipzig, math.-physische Kl. 
93. 9—-18. 1941. Leipzig, U niv., Physiol.-chem. Inst.) SCHWAIBOLD.

Albert Fischer und Tage Astrup, Untersuchungen über den Eiweißstoffwechsel 
der Gewebezellen in  vitro. In  weiteren U nterss. über die Co-Faktoren, die für die voll
ständige R estitu tion  von Medien m it dialysierten Bestandteilen notwendig sind, wurde 
gefunden, daß  im K ochsaft von Ocbsenniere fa s t alle w ichtigen Co-Faktoren enthalten 
sind. M it Nierenkochsäften wurden Fraktionierungsverss. durchgeführt. Es wurde 
festgestellt, daß im K ochsaft wahrscheinlich m ehr als nu r ein notwendiger Co-Faktor 
vorhandon ist. Infolge Verdünnung gerade n ich t m ehr w irksam er Kochsaft wird durch 
BERGMANN-Mischung kom plettiert, die fü r sich bei zweimal dialysiertem Medium nicht 
w irksam ist. Zusammen m it verschied. K om binationen von Aminosäuren der Berg- 
MANN-Mischung konnte die Bedeutung einzelner Aminosäuren fü r das Leben der 
Gewebezellen festgestellt werden ; die Schlüsselstellung des Cystins wurde bestätigt u. 
die bes. Bedeutung von Lysin u. G lutam insäure festgestellt. Die Befunde werden iu 
H insicht au f den Proteinstoffwechsel der Gewebezellen besprochen. (Pflügers Arch. 
ges. Physiol. Menschen Tiere 245 . 633—53. 24/3. 1942. • Kopenhagen, Carlsberg-Stiftung, 
Biol. Inst.) S c h w a ib o ld .

Georges Loewy, E in fluß  des Fehlens der Pankreasverdauung au f die Eiweißkörper
und den Aminostickstoff des Blutes. Durch A usschaltung der Pankreasverdauung (Ab
leiten des Pankreassaftes m ittels Pankrcas-Ureteranastom ose) werden die Serum- 
eiw'eißkörper nu r wenig beeinflußt. Dagegen sink t der Amino-Stickstoff ab. Magen- 
u. Duodenalgeschwüre tra ten  bei den drei Vers.-Tieren n ich t auf. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales Associées 131 . 224— 26. 1939. P aris, Clin, chirurg. de la Salpêtr.) ZlPF.

Shuhei Nakayasu, Über die Beeinflussung des Zuckerstoffwechsels in  den Augen- 
flüssigkeiten durch einige Arzneimittel und lokale Verfahren. Am Kaninchenauge führte 
subkonjunktivale In jektion  von 2 mg Y ohimbinhydrochlorid zu Irisgefäßenveiterung, 
leichter M ydriasis u. H om hauthyperästhesie. D er Zuckergeh. im Vorderkammerwasser, 
G laskörper u. B lu t wurde n ich t nennensw ert beeinflußt. Nach subkonjunktivaler 
In jek tion  von 0,1 ccm 0,5% ig. Arecolinhydrochloridlsg. nahm  der Zuckergeh. in den 
genannten F ll. zu. Zweimaliges E inträufoln von 1 Tropfen 0,5% ig. Arecolinlsg. war 
ohne E infl. au f den Zuckergehalt. Arecolin bew irkte bei beiden Zufuhrarten rasch 
Pupillenverengerung u. vorübergehende Irishyperäm ie. Bei Instillation von 1 bis 
2 Tropfen l% ig . Eserinlsg. in  beide K onjunktivalsäcke tra ten  leichte Vergiftungs
erscheinungen ohne K räm pfe auf. Der Zuckergeh. im B lu t u. in  den Augenfll. nahm m 
mäßigem Grade zu. E inseitige Instilla tion  w ar ohne E influß. A kute venöse Stauung 
des Auges (eine Stde. nach U nterbindung von zwei Vortexvenen) steigerte, wahrschein
lich durch mechan. Reiz, den Zuckergeh. in  den A ugenfll. u. im B lut. Zwischen ope
riertem  u. n ich t operiertem Bulbus bestand kein wesentlicher Unterschied, hach
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Vorderkammerpunktion nahm  der Zuckergeh. im regenerierten Kammerwasser u. 
später im Glaskörper m äßig zu, im B lut tra ten  nur geringe Zuckerschwankungen auf. 
Xach Bubcutaner In jektion von 0,1 ccm l% ig . Adrenalinlsg. stieg der Zuckergeh. im 
regenerierten Kammerwasser u. im Glaskörper stark  an. (Jap . J .  med. Sei., Sect. X . 
2.520—21. März 1940. K yoto, K aiserl. U niv., Augenklinik [nach dtsch. Ausz. 
ref.j.) . Z ip f .

William B. Hawkins, Leber und Gatte. Übersicht (138 Z ita te  vorwiegend aus 
den Jahren 1939/40). (Annu. Rev. Physiol. 3. 259—82. 1941. Roehester, U niv., School 
of Med. a. Dent., Dep. of Pathol.) BrÜGGEM ANN.

E 6. P h a r m a k o lo g ie . T herapie. T o x ik o lo g ie . H y g ie n e .
M. V. Düngern, über Dcutungsmöglichkcilcn der verschiedenen biologischen Wirkung 

mlidicher Heilquellen und ihrer industriellen Nachahmungen. E in  in seiner ehem. Zus. 
dem Altheider Sprudel weitgehend gleichendes Salzgemisch, das bes. auch durch CO„- 
Überschuß für Lsg. verschied. Metalle als Hydroearbonato sorgte, w ar in  Diureseverss. 
weitaus schwächer als der natürliche Sprudel. Auch dio ham entsäuem de W rkg. wurde 
von dem Kunstprod. n ich t erreicht. Der U nterschied dürfte durch U nterschiede in  der 
physikal. Zustandsform der ehem. gleichen Bestandteile zu suchen sein. Bei Dialyse- 
verss. mit 7 verschied. Mineralwässern ergaben sich Unterschiede in  der W anderungs
geschwindigkeit der einzelnen Ionen zwischen natürlichem u. entsprechendem künst
lichem Mineralwasser in  5 Eällen, bei 4 davon überraschenderweise ein rascheres W andern 
beim Kunstprodukt. Zur E rklärung w ird an die Bldg. von Mol.-Komplexen gedacht, 
dienur langsam entstehen sollen. In  gleicher R ichtung sprochen Leitfähigkeitsmessungen 
an natürlichen u. künstlichen Mineralwässern. (H ippokrates 13. 437—41. 4/6. 1942. 
Altheidc, Baineolog. Inst.) JüH K M A N N .

Teijiro Yamamoto, Über die 'pharmakologischen Wirkungen einiger Imidazol- 
derívate. 4-Methylimidazol (I) w irk t bei Fröschen u. Mäusen erregend; hoho Dosen 
führen zu opileptiformen K räm pfen, Lähmung u. Tod durch A tem stillstand. Die 
minimal letale Dosis be träg t subcutan 0,3 mg pro g Frosch u. intravenös 0,15 mg u. 
subcutan 0,2 mg pro g Maus. D er B lutdruck des Kaninchens in  Urethannarkose wird 
stark u. anhaltend gesteigert; hohe Dosen senken den B lutdruck. D ie A tmung wird 
erregt. Am Frosehherzcn nach S t r a u b  oder T a m u r a - K o b a z a s H I  bew irkt I (10-4) 
Verstärkung u. Beschleunigung der H erzaktion. Am Kaninchenohr nach PISSF.MSKI 
tritt schon bei kleinen Konzz. Vasokonstriktion auf. Der D ünndarm  u. U terus des 
Kaninchens u. der Meerschweinchenuterus werden durch I  stark  erregt. •— 4-(/?-Pyridyl)- 
imidazol (II) zeigt dieselben Allgemeinwirkungen wie I. Die intravenöse u. subcutane 
minimale Letaldosis beträg t 0,5 bzw. 0,6 mg pro g Maus. Atmung, B lutdruck u. H erz
aktion des Kaninchens in  Urethannarkose werden durch II selbst in hohen Dosen kaum 
beeinflußt. Am isolierten Froschherzen werden A m plitude u. Frequenz gehemmt. D ie 
peripheren Gefäße (Kaninchenohr) werden leicht verengert. Der Kaninchenuterus 
"ird leicht erregt, der Kaninchendarm  u. Meerschweinchenuterus gelähm t. •— 4-(/3-Pi- 
peridyl)-imidazol (III) w irkt bei intravenöser u. subcutaiier Injektion von 0,3 bzw. 3 mg 
pro g Maus durch Lähm ung u; A tem stillstand tödlich. Bereits 0,2 mg/g w irk t beim 
Kaninchen in  U rethannarkose blutdrucksenkend u. atmungshemmend. Das isolierte 
Froschherz wird erregt, die Kaninchenohrgefäße jedoch nur durch hohe Konzz. verengert. 
Darm u. Uterus des Kaninchens u. der Meerschweinchenuterus werden durch III erregt. 
— 4,5-Aminomethyl-2-methylimidazol (IV) bew irkt bei Fröschen u. Mäusen Lähmung 
u. Tod durch Asphyxie. D ie subcutane minimale Letaldosis pro g Frosch beträg t 4 mg. 
Bei der Maus beträgt sie 0,3 mg/g intravenös u. 1,8 mg/g subcutan. Am Kaninchen in 
Urethannarkose sind selbst hohe Dosen ohne wesentlichem E infl. auf Atmung, B lutdruck 
u. Herztätigkeit. D as isolierte Froschherz wird erregt. Am isolierten Kaninchenohr 
tritt keine Vasokonstriktion auf. Darm u. U terus des Kaninchens werden nu r durch 
hohe Gaben erregt; der Meerschweinchenuterus w ird durch IV (10-1) gehemmt. —  F ü r 
Histamin wurden die bekannten pharm akol. W irkungen bestätig t. (Folia pharmacol. 
ifPon. 31. 8—9. 20/3. 1941. Tokyo, Im perial U niv., Pharmacological Dop. [nach engl. 
Ausz. ref.].) Z ip f .

E. S tarkensteill, Pharmakologische Analyse der Chinaalkaloide. I. M itt. Das 
Chinaproplem. Bei dem „Chinaproplem “ handelt es sich letzten Endes um die Frage, 
°b für dio therapeut. Anwendung der ehem. reine W irkstoff oder die Gesamtdrogo 
vorzuziehen sind. Zur K lärung dieser Frage sind neue system at. Unteres, über dio 
Vt rkgg. u. Nebenwrkgg. der Chinaalkaloide notwendig, die in  Aussicht gestellt werden. 
(Aich. int. Pharm acodynam . Thérap. 6 6 . 61—-78. 30/6. 1941. Amsterdam, ,,N . V. 
Amsterdamsche Chininefabriek“ , Pharm akol. Labor.) Z ip f .

XXIV. 2. 37
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Otoharu Isizaka, Über den biologischen Spaltungsprozeß von Chinaalkaloiden. 
(Vorl. M itt.) Nach E innahm e von Chinin-HCl läß t sich aus dem Darm eine violettrot 
fluorescierende Substanz extrahieren, während die Substanz aus dem Magen unver
ändert ist. D ie bes. fluorescierende Substanz w ar im B lu t u. in  den Kreislauforganen 
nachweisbar. E ine blau oder gelb fluorescierende Substanz kom m t sowohl im Blute n. 
K aninchen, als auch nach E ingabe von Chinin-HCl oder Sulfat vor. (Jap. J. med. Sei., 
Sect. V II 3. 193— 94. Dez. 1940. N agsaki, Med. F aku lt., Pharm azeut. Inst, [nachdtsch. 
Ausz. ref.].) JuXKMANN.

R. Hazard und J. Cheymol, Therapeutische Fortschritte und neue Arzneimittel. 
Die Giftigkeit des Ouabains. Ouabain is t, peroral gegeben, bedeutend weniger giftig als 
bei cnteraler Anwendung. Man kann Dosen von täglich  15—20 mg geben. (J. Pharmac. 
Chim. [9] 2  (133). 42—44. 1942.) H o tz e l .

S. LoeweundW . Modell, Die Wirkung der chemischen Komponenten des Cannabis
extraktes. E in ige W irkungen von F rak tionen  aus Cannabis Americana werden ver
gleichend m it einer S tandardzubereitung aus der Droge geprüft. Die Ataxiewrkg. an 
H unden wurde bei 2 isomeren Tetrahydrocannabinolen (an =  — 164 u. —240°) doppelt 
so s ta rk  wie bei dem S tandard  gefunden. E in  synthet. Tetrahydrocannabinol wnr 
0,2-mal so wirksam  u. 2 H exahydrocannabinole 0,70- bzw. 0 ,15-mal so wirksam wieder 
S tandard . D ie Synergist, hypnot. W rkg. an Mäusen wurde von Cannabidiol gegeben. 
Die Aufhebung des Comealreflcxes konnte weder natürlichem , noch synthet. Tetra- 
hydrocannabinol zugeordnet werden. (J. Pharm acol. exp. Therapeut. 72. 27. Mai 1941. 
Cornell U niv., Med. Coll., u. Illinois, Univ.) JUNKMANN.

T. Arima, über die Wirkung von Yohimbin a u f die Magen- und Dickdarm- 
bewegungen des Kaninchens. Verss. an  K aninchen in  Urethannarkose, 0,5—7,5 mg je 
kg hemmen die Magenbewegungen, 2-—5 mg je kg die Dickdarmbewegungen. 1 mg 
je kg hem m t am subphren. vagotom ierten T ier u. auch am splanchnictomierten Tier, 
ferner auch nach Rückenm arkdurchschneidung in  Höhe des 3. Brustwirbels die Magen
bewegungen. Es is t unwirksam, am gleichzeitig vago- u. splanchnicotomiertcn Tier. 
Nach Rückenm arkdurchschneidung in Höhe des 10. Brustwirbels wurde-im Colon 
descendens Hemmung durch Y ohim bin beobachtet. Am isolierten Magen wirken 
0,001% u. 0,001% Yohimbin nicht, ebensowenig wird das isolierte Colon descendens 
durch 0,0001 oder 0,002%ig. Lsg. beeinflußt. 0,01%  wirken am isolierten Magen hem
mend, am Colon descendens leicht fördernd. Am in tak ten  Tier wird die Hemmungs- 
wrkg. des Yohimbin au f den D ickdarm  durch Durchsclmeidung des Hirnstammes 
d ich t oberhalb der Brücke n icht beeinflußt, durch Durchsclmeidung am oberen Ende 
des verlängerten Marks aufgehoben. Die Hemmungswrkg. von Adrenalin auf Magen 
u. D ickdarm w ird durch 0,1 mg Yohimbin je kg weder aufgehoben, noch umgekehrt. 
Die Hemmungswrkg. des Yohimbins au f Magen u. D arm  wird durch Erregung eines 
im Boden der Brücke lokalisierten sym path. Zentrum s erklärt. (Hukuoka Acta med. 
34. 63—64. Ju li 1941. H ukuoka, K yusyu U niv., I I . Med. K linik [nach dtseh. Ausz. 
ref.].) JUNKMANN.

E. Czarnecki und M. Rubinstein, Ergotamin und die lemperatursteigende 
Wirkung des Dinitroplienols. D ie tem peratursteigernde W rkg. des 1,2,4-Dinitrophenols 
beim H unde w ird durch Ergotam in weder gehemmt, noch aufgehoben. Dinitrophenol 
w irkt wahrscheinlich peripher d irek t au f den Zellstoffwechsel u. die Wärmebildung. 
(C. R . Séances Soc. Biol. Filiales Associées 131. 362—65. 1939. Wiino, Univ., Inst, 
de physiologie.) ZlPF.
*  E. Czarnecki und M. Rubinstein, Ergotamin und temperatursteigernde Wirkmg 
des Adrenalins. D ie tem peratursteigem de W rkg. des Adrenalins beim Hunde wird 
durch Ergotam in gehemmt. In  manchen Fällen w irk t Adrenalin nach Ergotamin- 
Vorbehandlung tem peratursenkend. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales Associées 131. 
360— 62. 1939. W ilno, U niv., In s t, de physiologie.)

B a m a  K o lo n its , Über die Ergobasin- und Ergotaminhemmung der lo k a la n ä s lh m c-  
verlängernden Adrenalinwirkung. D ie D auer der Lokalanästhesie durch l% ig . Novocain- 
lsg. w ird im Quaddelvers. durch 2,5 m g-%  Adrenalin, 10 m g-%  Corbasil u. 2 i. b.jccm 
H ypophysenhinterlappenextrakt (G landuitrin) verlängert. Durch 5— 25 mg-°/o Ergot
am in w ird der Novocain-Adrenalinsynergismus um 15— 86%  gehemmt. 5—25 mg- Ja 
Ergobasin hemmen um 24— 70% ; andere Adrenalinwrkgg. werden durch Ergobasin 
n ich t oder in  geringerem Maße als durch Ergotam in gehemmt. Die reine, adrenaun- 
freie Novocainanästhesie u. der Novocainhypophysenhinterlappensynergismus werden 
durch Ergobasin n ich t verm indert. D urch 20 m g-%  Ergobasin wird der Corbasil; 
Novocainsynergismus um 76%  gehemmt. Die Cocain- u. Pantocainanästhesie und 
durch A drenalin verlängert; Ergobasin hemm t diesen Synergismus. Es muß danac 
angenommen werden, daß im Novocain-Adrenalinsynergismus die Adrcnalinwrkg.
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durch Ergobasin gehemmt wird. (Arch. in t. Pharmacodynam. Therap. 6 6 . 13—25. 
30/6. 1941. Budapest) U niv., Pharm akol. Inst.) Z ip f.

J. Dewey Bisgard und E. K. Johnson, Der E influß  gewisser Arzneimittel und 
Atiislhetica auf Tonus und Motilität des Magendarmkanals. Die postoperativen E r
scheinungen (Nausea, Erbrechen, Darmatonie) lassen sich zum Teil au f den E infl. der 
verwendeten Anästhetica zurückführen. Nach experimentellen Befunden am Hunde 
q. Menschen zeigen jedoch die Anästhetica verschiedene W irkung. Cyclopropan-, 
kombinierte Cyclopropan-Avertin- u. Spinalanästhesie (Novocain) führen vorwiegend 
zurmotor. Erregung des M agendarm traktus; Äther u. Stickoxydul wirken allein oder 
kombiniert hemmend au f Tonus u. Perista ltik . Die Wrkg. eines A nästhetikum s auf 
die Magendarmfunktion scheint von seinem Einfl. auf den 0 2-Gch. des Blutes ab 
zuhängen. Inhalation von 0 2 steigert die gastrointestinale M otilität; C 02 hem m t sie. 
(Ann. Surgery 110. 802— 22. 1930. Omaka, Neb., Univ., College of Medicine, Dep. of 
Surgery and Physiology.) ZlPF.

Paul D. Lamson, Thomas C. Butler, H. L. Dickison, Wm. M. Govier und 
C. M. Greer, Wirkung von Sulfanilamid und einiger seiner Derivate au f die E m pfind
lichkeit von Mäusen fü r  Anästhetica. Mäuse, die 2*/2 Tage m it so viel Sulfanilamid ge
füttert wurden, daß eine Blutkonz, von 5 mg-0/ ,  aufrecht erhalten wurde, waren für 
verschied. Narkotica (Penlobarbital, A ., Divinyläther u. Ohlf.) em pfindlicher als un
behandelte Kontrollen. N arkot. u. letale Dosen wurden etwa gleichstark verschoben, 
so daß mit einer höheren Narkosegefährdung bei derart vorbehandelten Tieren n ich t zu 
rechnen ist. (J. Pharm acol. exp. Therapeut. 72. 25. Mai 1941. Vanderbilt Univ., School 
of Med.) JüNKMANN.

Arthur P. Riehardson, Vergleich der Cyanose und Anämie erzeugenden Wirkungen 
von Svlfonamidverbindungen. Sulfanilamid  war an Mäusen hinsichtlich Cyanoße- u. 
Anämiowrkg. 2 ,1-mal stärker als Sulfapyridin, 4,3-mal stärker als Sulfathiazol u. 
10,9-nml stärker als Sulfaguanidin. U nter Berücksichtigung von Resorption, Aus
scheidung, Mol.-Gew. u. Verteilung zwischen Plasm a u. Blutzellen sind alle 4 Verbb. 
gleich stark wirksam. D ie durch Sulfhämoglobin bewirkte Cyanose steh t in  direkter 
Beziehung zu der Anämie erzeugenden W irkung. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 72.
33. Mai 1941. Stanford U niv., School o f Med.) JüNKMANN.

Arthur P. Riehardson, Vergleich der Wirkungen von Sulfonamidverbindungen 
bezüglich Anämie und Cyanose. (Vgl. vorst. Ref.) (J . Pharm acol. exp. Therapeut. 72.
99—111. Mai 1941. San Francisco, Stanford Univ., School of Med., Dep. o f Phar-
macol.) JüNKMANN.

Alfred H. Free, Donald E. Bowman, Dean F. Davies und Victor C. Myers, 
Die Wirkung von Sulfanilam id au f den Säurebasenhaushalt des Hundes. Bei Hunden 
'vurdo nach einmaliger oder wiederholter Eingabe von Sulfanilamid eine leichte Senkung 
des Serum-C02-Geh. um etwa 5 Vol -%  gefunden, die von keiner Änderung des Serum-pn 
begleitet war, u. durch gleichzeitige Gabe von N atrium citrat verhindert werden konnte. 
Auch bei salzsaurer Ernährung wurden die gleichen R esultate erhalten. W eiße u. rote 
Blutzellzahlen erfuhren während der Verss. keine Veränderungen. (J . biol. Chemistry 
140. Proc. 42—43. Ju li 1941. Clevoland, W estern Reserve Univ., School o f Med., Dep. 
of Biochem.) JüNKMANN.

Leonhard L. Braun und John A. Bigler, Sulfanilamidbehandlung der akuten 
{**»« media bei Kindern. 222 akute O titis mcdia-Fälle werden m it Sulfanilamid be
handelt u. ihr Verlauf m it dem von 203 n ich t m it Sulfanilamid behandelten Kontroll- 
fäUcn verglichen. D ie Dosierung w ar während der ersten 3 Tage 0,97— 1,23 g jo 9 kg 
Körpergewicht. Sie wurde gegebenenfalls später reduziert. Gleichzeitig wurde die 
übliche Behandlung durchgeführt. Beginn der Behandlung nach durchschnittlich 
4,35 Tagen K rankheitsdauer. D ie Dauer der Ohrerkrankung wurde durch d ie Chemo
therapie von durchschnittlich 24,8 Tagen au f 15,76 Tage verkürzt, bei kom plikations
losen Fällen von. 12,83 au f 10,63, bei Fällen m it Perforation von 29,17 au f 20,64 Tage. 
Die Dauer des Ausflusses von 20,43 au f 11,58 Tage. Die Behandlung m ußte 9-mal wegen 
Erbrechen, 5-mal wogen Exanthem en abgebrochen werden. Myringotomie w ar 33-mal 
unter Sulfanilamidbehandlung, 50-mal bei den Kontrollen erforderlich, komplizierende 
Mastoiditis tr a t nu r 4-mal unter Sulfanilamid gegen 12-mal bei den K ontrollen auf. 
lodesfälle kamen in  beiden Gruppen n ich t vor. Die durchschnittliche Anwendungsdauer 
'on Sulfanilamid w ar 5,5 Tage. (Amer. J. Diaseases Children 62. 521—29. 1941. 

icago, EI., u. H ighland Park , Hl., Children’s Memorial Hosp.) JüNKMANN.
W. Tonndorf, Die Erfolge der Sulfonamidtherapie bei der otogenen und rhinogenen 

Meningitis. Nach Besprechung der Besonderheiten der otogenen u. rhinogenen Meningitis 
(Streptokokken als Erreger, seltener Pneumokokken, ganz selten Meningokokken) 
wird über den Erfolg der Behandlung m it Albucid neben der sonstigen chirurg. u.

37*
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medikamentösen Behandlung Berichtet. Sulfonamide können hier nach Ansicht des 
Vf. nu r eine unterstützende Rolle in der Therapie spielen. 16 Fälle konnten am Leben 
erhalten werden, 4 kam en schon in hoffnungslosem Zustand in  Behandlung. Die Behand
lung begann m it in tralum baler In jektion verd. A lbucidlsg.; anscüließend wurden 10 ccm 
Albucid intram uskulär gegeben u. schließlich die Behandlung mit täglich 3-mal 
2 Tabletten fortgesetzt. Bei K indern entsprechend weniger. Gesamtgabe 17—204 g. 
Die Erscheinungen gehen un ter der kom binierten Behandlung langsam u. keineswegs 
schlagartig zurück. Deshalb soll ein derartiger Behandlungsvers. m it der erforderlichen 
Geduld durchgeführt werden. (Dtsch. med. W schr. 6 8 . 393—96. 17/4. 1942. Dresden- 
F riedrichstadt, S tadtkrankenhaus, Hals-, Nieren-, Ohrenklinik.) JüNKMANN.

Joseph Greengard, W illiam B. Raycraft und W illiam G. Motel, Wirkung der 
Chemotherapie bei Pneumonie bei unter 1 Jahr alten -Kindern. Vor Einführung der 
Chemotherapio w ar die M ortalitä t bei K indern unter einem Jah r an Pneumonie im 
Cook C ounty-H ospital in  den Jahren  1937 u. 1938 32 bzw. 31%.. Es wird über Beob
achtungen an  89 Fällen, von denen die H älfte  m it Sulfapyrid in  behandelt wurde u. 
über 200 Fälle, dio säm tlich m it Sulfapyridin behandelt wurden, berichtet. Die Tages- 
gaben von 0,18 g je kg wurden au f 6 E inzeldoscn verte ilt. Behandlung bis 48 Stdn. 
nach N orm alisierung der Tem p., durchschnittlich 4 Tage, höchstens 15 Tage. Ver
träglichkeit w ar besser als bei älteren K indern. Selten wurde zusätzlich Serum an
gewendet. Bei den meisten Fällen wurde Typenbest, der E rreger vorgenommen. Durch
schnittliche Temp.-Höhe u. F ieberdauer wurden durch die Behandlung herabgesetzt. 
D ie M orta litä t w ar nach Sulfapyridinbehandlung 10% , nach Ausschluß von Todes
fällen innerhalb 24 S tdn. 7,5% . Dio tödlich verlaufenen Fälle werden einzeln be
sprochen. (Amer. J . Diseases Children 62. 730— 42. Chicago, 111., Cook County Hosp., 
Childrens D iv., and Oak Park , III., Loyola U niv., Schoof of Med.) JUNKMANN.

W. Grunke, Die Behandlung der Lungenentzündung m it Sulfalhiaßplverbindungen 
(Glubocid, Cibazol, Eleudron). Bei 76 m it Glubocid (Sulfathiodiazol, SCHERING A.-G.) 
behandelten (Tagesdosen per os 6— 8 g, nach E ntfieberung red., oder kombinierte intra
venöse u. peroralo Behandlung) kruppösen Pneumoniefällen wurde nur ein Todesfall 
bei einer 77-jährigen K ranken beobachtet. Behandlungsdauer 3—5 Tage bei unkompli
zierten Fällen, bei komplizierten höchstens 15 Tage. Entfieberung meist nach 24 bis 
48 S tdn., bei verschleppten Fällen später, bei U nterdosierung lytisch. Bei drohendem 
Empyem scheint auch intrapleurale Anwendung (20 ccm =  4 g) vorteilhaft. Von 27 
analog behandelten Bronchopneumonien im A lter von 1—80 Jahren, Behandlungs- 
beginn vom 1.— 12. K rankheitstag  s ta rb  keine. Der Lungenbefund überdauert auch bei 
der Glubocidbehandlung das Verschwinden der übrigen Krankheitserscheinungen. An 
insgesam t 200 K ranken waren Nebenwirkungen durch Glubocid außerordentlich selten, 
nur gelegentlich leichte Übelkeit, einmal Erbrechen. 21 kruppöse u. 10 Bronchopneumo
nien wurden m it Cibazol bzw. dem dam it ident. Eleudron behandelt. Allo heilten. Bei 
zwei davon m ußte wegen Erbrechen au f Glubocidbehandlung übergegangen werden. 
(Therap. d. Gegenwart 82. 393—97. Okt. 1941. Breslau, S täd t. Krankenh. Allerheiligen, 
Medizin. A bt., u. H ilfskrankenh. I.) JUNKMANN. '

Tom R. Hamilton und Bette W asson, Untersuchung der Sulfathiazolunrkmg auf 
das Wachstum ausgewählter Streptokokkenstämme im  menschlichen Blut. In therapeut. 
Konzz. (bis 6 mg-% ) wird das W achstum von hämolyt. L A N C E F I E L D - S t r e o p t k o k k e n -  

gruppe A, B, C u. G durch Sulfathiazol im menschlichen B lu t als Nährboden gehemmt, 
das W achstum der Gruppe D u. von Streptococcus faecalis wird durch Konzz. unter 
30 m g-%  nicht wirksam gehemmt. (J . biol. Chemistry 140. Proc. 50—51. Juli 1941- 
K ansas City, U niv., School o f Med., H ixon Lab. of Med. Res.) JUNKMANN..

Helmut Leineweber, Zur Rezidivfrage bei m it Sulfathiazol behandelter Gonorrhoe. 
Bei eingehenden Heilungskontrollen von 29 weiblichen Gonorrhöen, die mit einem
2. Tagestoß von 10 g Sulfathiazol behandelt worden waren, wurden keine Recidive 
aufgedeckt. U nter 9 komplizierten Gonorrhöen wurde durch einen einzigen Stoß bei 
2 Patientinnen keine Heilung erzielt. (Münchener med. W schr. 89. 334—36. 10/4.194- 
E rfu rt, S täd t. K rankenh., H autk lin ik .) JuNXMANN-

C. Moncorps und A. Herield, über die Bewertung des Kulturverfahrens bei r f '  - 
Stellung der Heilung sulfonamidbehandelter Frauengonorrhöe. Bei einer Anzahl wegen 
Gonorrhöe m it Uliron, Albucid, Uliron oder Eubasin  behandelter Frauen blieben Gono
kokkenkulturen (A-, B- u. C -P latte nach N e u m a n n )  positiv, obwohl mkr. keine Gono
kokken mehr nachw eisbar waren. N ach eingehender Erörterung der Ansteckungs
fähigkeit derartiger Fälle w ird angenommen, daß P atientinnen, bei denen die positne 
Ergebnisse des K ulturverf. die des Abstrichverf. um weniger als 8 Wochen überdauern, 
als ansteckungsverdächtig anzusehen sind. Bei Patientinnen, die trotz positiver lvul u 
bei negativem Abstrich- u. Genitalbefund entlassen worden waren, traten trotz z
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gegebenem Geschlechtsverkehr keine Partnerinfektionen ein. E s w ird deshalb an 
genommen, daß in  Eällen, bei denen positive Kulturbofundo das Negativwerden der 
Abstriche nach Sulfonamidbehandlung um mehr als 12 Wochen überdauern, n ich t 
mehr als infektionstüchtig angesehen zu werden brauchen, doch is t hier eine A bstrich
kontrolle durch 6 Monate 2-mal monatlich erwünscht. (Münchener med. Wschr. 89. 
490—92. 29/5. 1942. M ünster i. W ., U niv., K linik u. Poliklinik f. H aut- u. Geschlechts- 
krankh.) JUNKMANN.

Charles F. Elvers und Carl E. Burkland, Cajedrol. E in  neues Analgetikum und  
Antiseptikum fü r  das Urogenitalsystem. Ausgehend von Erfahrungen m it verschied, 
llyrtaceenölen wird eine K om bination von p-Oxybenzoesäurepropylester 1,0, Oleum 
Cajcputi 50 com, Oleum archis ad  1000 zur Lokalbehandlung entzündlicher Blasen
erkrankungen unter dom Namen Cajedrol empfohlen’ u. deren W irksam keit zur Be
kämpfung von Schmerzen u. Miktionsbeschwerden an einer Beihe von K ranken
geschichten erläutert. (Surgery 10. 776—80. Nov. 1941. Baltim ore, Johns Hopkins 
Hosp., James Buchanan B rady Urol. Inst.) JüNKMANN.

Adrien Albert, Sydney D. Rubbo und Reginald Goldacre, Beziehungen von 
Basizität und antiseptischer Wirkung in  einer Acridinreihe. Bei einer Reihe von Acri- 
dinen geht die durch potentiom etr. T itration  in W. oder wss. Methanol erm ittelto 
Stärke der Basizität der In tensitä t der gegenüber einer Anzahl von verschied. B ak
terien (Clostrididium Welchii, Streptococcus liaemolyticus, Coli u. Proteus vulgaris) 
ermittelten baktericiden W rkg. parallel. M it fallender B asizität u. W irksam keit ordnen 
sich die untersuchten Stoffe wie folgt: 5-Aminoacridin, 2,8-Diaminoacridin (Pro- 
flavin), 2-Aminoacridin, 4-Aminoacridin, 3-Aminoacridin, Acridin  u. 1-Aminoacridin. 
Mit Rücksicht auf die bes. starke B asizitä t der ersten beiden Verbb. w ird empfohlen, 
ihro Formel in der Iminoform u. n ich t in  der üblichen Aminoform zu schreiben. (Nature 
[London] 147. 332—33. 15/3. 1941. Sydney, U niv., Dep. of Organ. Chem., Melbourne, 
Univ., Dep. of Bact. and S tate o f New South Wales, Dep. of Agrieult.) JüNKMANN.

Ernest Carroll Faust, Die Chemotherapie der Darmparasiten. Zusammenfassende 
Darst., wobei die Behandlung der Amöben- u. W urmerkrankungen abgehandelt w ird. 
(J. Amcr. med. Assoc. 117. 1331—35. 18/10. 1941. New Orleans, Louis., Tulano U niv., 
School of Med., Dep. o f Trop. Med.) J u n k m a n n .

B. J. Longley, N. M. Clausen, F. A. Davis, M. E. Nesbit und A. L. Tatum, 
Durch Tryparsamid an A ffen  verursachte Optikusschädigung. Von 5 m it steigenden 
Tryparsamiddosen behandelten Affen erblindeten 4 vollständig. N ur die Pupillenrk. 
auf Lichteinfall blieb erhalten. Acetarson u. A toxyl verursachten stärkere Muskel
schwäche u. K oordinationsstörungen als Tryparsam id, verursachten in der Vers.-Zeit 
jedoch keine Erblindungen. (J. Pharm acol. exp. Therapeut. 72. 27—28. Mai 1941. 
Wisconsin, Univ.) J u n k m a n n .

Tosio Ökuma, Über den Zusammenhang zwischen dem ReliculoendothelialsysUm 
und der Salvarsanüberempfindlichkeit. Nach Best. des Kongorotindox, der an gesunden 
Meerschweinchen 38,78%  gegenüber 52%  bei Kaninchen gefunden wurde, w ird das 
Reticuloendothel durch In jektion  von 10%ig. Tusche oder 4%ig. L ithium karm in 
blockiert. Mit Tusche blockierte Meerschweinchen können durch Behandlung m it einem 
Mischantigen von Salvarsan u. Pferdeserum nicht sensibilisiert werden, feie können, 
wenn auch in geringerem Grade, sensibilisiert werden, wenn als M ischantigen Salvar
san -f 50%'g- E iklar benutzt wird. M it Lithium karm in blockierte Tiere können durch 
beide Mischantigene sensibilisiert werden, doch is t die Sensibilisierung bei dem E ik lar
mischantigen stärker. D ie Blockadewrkg. der Tusche is t also stärker. (Hukuoka Acta 
med. 34. 59—60. Ju li 1941. Hukuoka, Kyusyu Univ., Dermatolog. K linik [nach dtsch. 
Ausz. ref.].) JUNKMANN.
* W. Volavsek, Z ur K enntnis seltener Salvarsanhautschäden. In  der letzten Zeit 
treten seltene Salvarsanexanthem e unter dem Bilde des Lichen ruber planus, Lichen 

; spinulosus oder der K eratosis follicularis häufiger auf. Es wird über 12 derartige Fälle 
' berichtet. Der Zusammenhang m it der Salvarsanbehandlung is t durch das gleich- 

zeitigo Auftreten anderer Unverträglichkeiterscheinungen (Derm atitiden, 9-Tngo- 
Erythem, Ikterus, durch Funktionsprüfung nachweisbare Beeinträchtigung der Leber) 
wahrscheinlich gemacht. Zur Erklärung der Häufung dieser Fälle wird an dio kriegs- 
bedingto Emährungslage, bes. an einen gewissen Fitomin-A-Mangel gedacht. Thera
peut. bewährte sich kom binierte Vitamin-A- u. Leberbehandlung, prophylakt. Lsg. 
des Salvarsans in  10%ig. Dextrose u. Anwendung von Vitamin C. (Dermatol. Wschr. 
114. 409—20. 23/5. 1942. W ien, Univ., K linik für H aut- u. Geschlechtskrank
heiten.) J u n k m a n n .

0. Schnorr, Prüfung der Wirkung von Reinigungsmitteln au f die menschliche Haut.
I- Mitt. Das Verhalten bei Hautgesunden. Die drei Gruppen der gebräuchlichsten
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W aschm ittel wurden au f V erträglichkeit an H autkranken  untersucht. Von der kranken 
H au t werden saure, alkalifreie W aschm ittel m it einem dem isoelektr. Punkt der lebenden 
H au t entsprechenden 'ph am besten vertragen. Längerer Gebrauch von Seifen ohne 
Beimengung wasserunlösl. Substanzen schädigt die kranke H au t stark. Alkal. 
Reinigungsm ittel m it wasserunlösl. groben Beimengungen sind im Dauergebrauch 
fü r die H au t unverträglich. A uf die p rak t. Folgerungen fü r hautgefährdete Betriebe 
wird hingewiesen. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 10 . 409—21. 1940. Gießen, 
U niv., Dermatolog. K linik.) Z ipf.

M. Schnitzler, Prüfung der Reinigungsmittel au f die menschliche Haut. II. Mitt. Das 
Verhalten bei Hautkranken. In  Reihenunterss. wurde der E infl. verschied. Waschmittel 
au f die Epiderm is der gesunden H au t geprüft. P räcu tan  u. Toilettenseife können, 
vor allem bei geringer zusätzlicher H autpflege, im Dauergebrauch Verwendung finden. 
In  g leicherw eise sind dazu Einheitsseife, S atina u. Bölo geeignet, vorausgesetzt, daß 
die H au t n ich t abnorm  empfindlich is t. Rhodasopa, Kernseife, Reinol, Finol u. Sordinit 
eignen sich nur fü r einm alige W aschungen bei s ta rk  verschm utzter H aut. (Arch. Ge
w erbepathol. Gewerbehyg. 1 0 .4 2 2 — 36. 1940. Gießen, Univ., Dermatol. Klinik.) Zipp.

Takesi Inouye, Über einen bemerkenswerten F all von Phosphorvergiftung. Bericht 
über einen tödlich verlaufenen Fall von P-Vergiftung durch ,,Nekoirazu“, ein in Tuben 
erhältliches R attengift. Das P räp. w ar von der Vergifteten, einer Schülerin, mit Tuben- 
schokolado verwechselt worden. D ie Tube w ar m it den Zähnen geöffnet worden, wie 
durch den patholog. anatom . Befund an  den Zähnen u. aus den Druckspuren an der 
Tube nachgewiesen werden konnte. (Jap . J .  med. Sei., Sect. V II 3. 203—04. Dez. 1940. 
K anazawa, Med. F aku lt., Gerichtl.-Med. In s t, [nach dtsch. Ausz. ref.].) J u n k m a n n .

Arthur C. Giese, Quecksilbervergiftung. Kleine Hg-Mengen im Labor.-Staub können 
m ittels Quecksilberresonanzlampe u. Anthracenschirm  sich tbar gemacht werden. Der 
Labor.-K ehricht wird in  einem Becher, der zwischen Lichtquelle u. Schirm aufgestcllt 
wird, erwärm t. D as L icht der Lam pe (7.2537 A) w ird vom H g-Dam pf stark absorbiert, 
letzterer dadurch sichtbar. U nter Hinweis au f die große Gefahr chron. Hg-Vergiftung 
in  manchen Laborr. werden bekannte vorbeugende M aßnahmen empfohlen. (Science 
[New York] [N. S .] 91. 476— 77. 17/5. 1940. Princeton, Univ.) Z ip f.

Léon Binet und L. Pérel, D ie experimentelle Bleivergiftung. Neutralisations- 
Versuche. E lritzen (Phoxinus laevis) sterben in  dest. W ., das au f 100 ccm 0,1 ccm einer 
40% ig. bas. B leiacetatlsg. en thält, innerhalb von 18 Stunden. Setzt man soviel Blei
aceta t u. außerdem 0,05— 4 ccm 20% ig. N atrium thiosulfatlsg. zu, so überleben die 
Vers.-Tiere. Zusatz von 6— 10 ccm 20% ig. N atrium thiosulfatlsg. w irkt stark giftig. 
W erden nach 1— l 1/2-std. A ufenthalt in  bleiacetathaltigem  W. die Fische mit Aqua 
dest. abgespült u. rasch m it Löschpapier abgewischt, so t r i t t  der Tod in dest. W. nach 
mindestens 18 Stdn. ein. V ertauscht man die B leiacetatlsg. jedoch mit dest. W., das 
in 100 ccm 1 ccm 20% ig. N atrium thiosulfatlsg. enthält, so bleiben die Fische am 
Leben. Bei den m it Tbiosulfat behandelten Tieren läß t sich im Darm röntgcnolog. 
ein Bleind. nachweisen, der bei n ich t behandelten Fischen fehlt. Meerschweinchen 
sterben nach intraperitonealer In jektion  von 0,4—0,5 ccm 40% ig. bas. Bleiacetatlsg. 
nach 1 Stde. 15 Min. bis 2 ' / 2 Stdn. unter Lähmungserschoinungen. Gleichzeitige oder 
nach 10 Min. folgende intraperitoneale In jektion  von 2,5 ccm 20%ig. Natriumthio
sulfatlsg. verhindert den Tod. Ähnlich w irk t subcutane Injektion von 5 ccm Thio- 
sulfatlösung. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales Associées 131. 956—57. 1939. Paris, 
Faculté de médecine, In s t, de physiologie.) ZlPF.

Karl Humperdiilck, Bleitetraäthyl und die Vergiftungsmöglichkeiten durch Blei- 
benzin. K rit. Besprechung der einschlägigen L iteratu r. D ie Bleitetraäthylvergiftung 
is t von der Vergiftung durch anorgan. Blei deutlich abgrenzbar. Vergiftungen sind in 
erster Linie beim Umgang m it reinem oder hochkonz. B leite traäthy l zu erwarten. Der 
Personenkreis, der dam it zu tun  hat, is t heute jedoch derart eingeschränkt u. die hygien. 
Bedingungen in  diesen Betrieben derart geregelt, daß  nennenswerte Gefahren nicht zu 
befürchten sind. E ine ebron. Vergiftung beim Umgang m it Bleibenzin ist bisher nicht 
nachgewiesen, eine Gefahr besteht höchstens bei Verbotswiderigem u. unvorsichtigem 
Umgang m it Bleibenzin, ferner bei Monteuren u. Schlossern, die Bleibenzinmotore u. 
Tanks zu reinigen haben, u. dabei der Einw. von B leistaub ausgesetzt sind. (Dtsch. med. 
Wschr. 6 8 . 587—89. 5/6. 1942. S tu ttg a rt, W ürttem berg, Arbeitsmedizin. Inst.) JuNKM.

zur Nedden, Kohlenoxydgefahrcn und Schutz gegen sie beim Betrieb von Generator- 
fahrzeugen und -schiffen. Samm elberieht m it bes. Berücksichtigung der bewährten 
Schutz- u. S ignalapp. nebst Angaben zur Behandlung Vergifteter. (Arbeitsschutz 1942. 
51—55. 15/2. Berlin.) G rim m e.

Tokuzo Ohmura und Masazumi Obida, Über die E inflüsse des K o h le n m o n o o x y d s  
und des Cyankalis au f das Oxydoreduktionssystem im  lebenden Organismus. K aninchen
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neiden durch E inatm ung von CO oder durch intravenöse Injektion von 5% ig. KCN- 
Lsg. 0,5 ccm jo kg getö tet u. in  den frischen Geweben u. im B lut der Geh. an Indo- 
jihcnoloxydase, K atalase u. red. G lutathion untersucht. CO beeinflußt die Indophcnol- 
oiydase nicht, wohl aber verm indert sie KCN. CO u. KCN haben keinen E infl. auf 
die Blut- u. Organkatalasc. CO erhöht den Geh. des zirkulierenden Blutes u. des H irn
gewebes an red. G lutathion, KCN h a t keinen Einfl. auf den Glutathiongeh. des Blutes 
u. der Organe. (Jap. J . med. Sei., Sect. V II 3. 165— 66. Dez. 1940. Osaka, Kaiser!. 
Univ., Gericht!.-Med. Inst, [nach dtsch. Ausz. ref.].) JuNKMANN.

Tokuzo Ohrnura, Über die Einflüsse chlorhaltiger Erslickungsgase au f das Re- 
dvkticnssystem im  lebenden Organismus. (Vgl. vorst. Ref.) Analoge Unterss. wie vorst. 
wurden an Kaninchen nach Einatm ung von Chlorpikrin (I), Diphosgen (II) u. Chlor (III) 
angestellt. I u. II beeinflußten die Indophenoloxydase nicht, nu r in  Herz u. Lunge 
war eine Tendenz zur Abnahme bemerkbar. Auch au f die K atalase w ar nur eine geringe 
oder keine Einw. feststellbar. In  der Lunge wurde durch alle 3 Stoffe eine Verminderung 
des red. Glutathions nachgewiesen. (Jap . J . med. Sei., Sect. V II 3. 166. Dez. 1940. 
Osaka, Kaiserl. U niv., Gerichtl.-Med. Inst, [nach dtsch. Ausz. ref.].) JUNKMANN.

Albert-P. Stassens, Benzolvergiftungen und Arbeitsschutz. Kurze Beschreibung 
der gewerblichen Toxikologie des Bzl. u. Empfehlung, das Bzl. als Lösungsm. möglichst 
durch andere Stoffe zu ersetzen. (Natuurwetensch. Tijdschr. 24. 98— 119. 11/5.
1942.) Gr o s z f e l d .

Freitag, Vergiftungsgefahren bei Verwendung von Chlorkohlenwasserstoffen. Im  
allg. sind die Verbb., die sich vom Methan ableiten, weniger giftig als die, die sich vom 
Äthan ableiten. Die Äthylenabkömmlinge stehen in  der M itte. Zwei tödliche Ver- 
giftungsfällo m it Trichloräthylori u. D ichlorhydrin werden beschrieben. (Färber u. 
Chemischreiniger 1942. 15. Febr. 1942.) G r im m e .

Fr. Leuret, Mémento do pharmacologie. Paris: G. Doin et Cie. (250 S.) 55fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Käroly Szählender, Angaben zur Normalisierung der Heilpflanzen in  Ungarn. 

Vorschriften zwecks Normalisierung für 21 ungar. Heilpflanzen auf Grund ihrer 
charakterist. morpholog., ehem., physikal. usw. Konstanten. Einzelheiten im Original. 
(Magyar Gyögyszeresztudomänyi Tärsasdg Ertesitöje [Ber. ung. phnrmaz. Ges.] 18. 
15—26. 15/1. 1942. Budapest, K gl. ung. Heilpflanzenvers.-Inst. [Orig.: ung.; Ausz.: 
dtsch.]) S a i l e r .

Constantin Mayer, Über die Standortsansprüche von Digitalis purpurea L . Die 
Pflanze ist kalkfeindlich, s te llt hohe Ansprüche an den Nährstoff- (bes. K ali-) Geh. 
der Böden u. verlangt Humus u. ausreichende Feuchtigkeit. (Pharmaz. Ind. 9. 113—14. 
1/4. 1942. Daehau.) H o t z e l .

Italo Simon, Die sardinischen Ephedraarten und die Möglichkeit ihrer industriellen 
Ausbeute. In  Sardinien gedeihen zwoi Arten : Ephedra vulgaris u. E. nebrodensis. Letztere 
enthält 1,08% 1-Ephedrinchlorhydrat u. 0,97°/o d-Pseudoephedrinchlorhydrat. E . vul
garis enthält 0,844% u. mehr 'd-Pseudoephedrin. Am höchsten is t die Ausbeuto bei 
männlichen Pflanzen während der Blütezeit. Bei einer Umwandlungsmöglichkeit des 
Alkaloids in 1-Ephedrin wäre an eine industrielle Ausbeute zu denken. D as aus
E. nebrodensis gewonnene 1-Ephedrin zeigte bei pharm akol. Unterss. eine W irksamkeit, 
die der der besten ausländ. Prodd. gloichgesetzt werden kann. (Riv. ita l. Essenze, 
Profund, Piante officin., Olii veget., Saponi 24. 66—68 . 15/3. 1942.) v. H e r r e n s c h iv .

M. Péronnet und J. Chatin, Beitrag zur Kenntnis der nordafrikanischen Droge 
Ephedra alata var. alenda. Pharm akognost. Beschreibung. Die ehem. Unters, ergab 
einen hohen Geh. an Ephedrin. Die Zweige (trocken) enthielten im kg 7,54 g, die W urzeln 
0,88g. Die Auszüge wurden im Tiervers. geprüft. (J . Pharm ac. Chim. [9] 2 (133). 
19—28. 1942.) H o t z e l .
* H. v. Czetsch-Lindenwald, Frischpflanzenauszüge oder Drogenextrakte ? W. fü h rt
ms, daß in jedem einzelnen F a ll gesondert festgestellt werden muß, ob ein Präp. aus 
der frischen Pflanze oder aus der Droge vorzuziehen is t. Das Verh. einer Reihe von 
Inhaltsstoffen beim Trockenen wird besprochen, bes. B itterstoffe, Digitaloide, Alkaloide, 
äther. öle, Vitamine, Anthrachinonderivv., Gerbstoffe. (Pharmaz. Ind . 9. 145-—49.
1/5. 1942. Ludwigshafen.) H o t z e l .

Herbert Neugebauer, Die Stabilisierung von Arzneizubereitungen aus Frisch
pflanzen. Übersicht über die verschied. Methoden: Frischpflanzenverreibung, Zer
stäubungstrocknung, Stabilisierung durch H itze, Chemikalien, Silage, Tiefkühlung. 
(Pharmaz. Ind. 9 . 149— 52. 1 /5 . 1942. Leipzig, Fa. D r. W illmar Schwabe.) HOTZEL.
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E. Plana Eichberg, Die chemisch-pharmazeutische Industrie. Betrachtungen über 
die neuere Entw . der span. A rzneim ittelindustrie. (Ion [M adrid] 2. Nr. 6. 47—48. Jan. 
1942.) H o t z e l .

Eugen Wittmayer, Allgemeines Über Homöopathie. (Südostdtsch. Apotheker 1. 
108— 11. März 1942. H erm annstadt.) H o t z e l .

Victor D iazB ., Überwachung der Narkotika. Besprechung der gesetzlichen Be
stim m ungen u. Verbesserungsvorschläge hierfür. (Farm acia Chilena 15 . 403—-OG.

Gunnar Lindgren und Kagnar Vesterberg, W ird die Anwendbarkeit des Narkose
äthers beeinträchtigt, wenn er aus dem Kork extrahierte Substanzen enthält ? Die ätherlösl. 
B estandteile des Korkes, deren Monge 5— 6%  beträg t, bestehen hauptsächlich aus 
Cerin, Friedelin, hoehmol. F ettsäuren  u. deren D erivaten. Verss. zeigten, daß bereits 
in 14 Tagen %  des Totalgehaltes ex trah iert werden kann, daß schon eine Konz, von 
0,004%  im Ä. B raunfärbung von K O H  gemäß der Prüfungsvorschrift der Schwed. 
Pharm akopoe hervorruft, u. daß die Peroxydkonz, in  reinem, wie in korkextrakthaltigem 
Ä. sich m it derselben Geschwindigkeit erhöht, m ithin die A utoxydation des 1. durch 
den K orkextrak t n ich t erhöht w ird. D ie extrahierten  Stoffe sind wenig tox., in sehr 
geringem Grade flüchtig, u. haben keinen E infl. au f die klin. wichtigen Eigg. des Narkose
äthers, wie Verss. an Mäusen zeigten. L iteratu r. (Svensk farmac. Tidskr. 46. 81—84. 
28/2. 1942. Stockholm, S taa tl. pharm azeut. Labor, u. Serafimerlasarettcts, klin.

G. S. Fraps und A. R. Kemmerer, Reinheit und Haltbarkeit von Handelscarolm. 
H andolsearotin in  verschlossenen Tuben kann  5— 15%  farblose Verunreinigungen ent
halten. Dor gefärbte Stoff en th ä lt etw a 13%  a-, 83%  /3-Carotin u. 1—4% fremde 
Farbstoffe. D er L uft ausgesetzt, kann  C arotin sich rasch zersetzen (Farbstoffabnahme 
in 1 Woche z .B . bei Zimmertemp. 62, im E isschrank 45% ); in  4 Wochen entstanden 
bei Zim mertemp. 29%  gefärbte Beimischungen. Bei einigen Carotinmustem war aber 
dio Carotinzers. gering. Reinigung von verdorbenem C arotin durch Lsg. in Chlf. u. 
F ällung m it CH3OH en tfe rn t den Geh. an  farblosen Verbb. beträchtlich, aus hoch
w ertigem  C arotin zu 0— 1% . G efärbte V erunreinigungen werden so zu 1,3—5,3% 
aus minderwertigem, zu 0,3—3,3%  aus hochwertigem H andelscarotin  niedergeschlagen. 
Carotin von geringer Q ualitä t ließ sich nach mehrwöchiger Lufteinw. nicht hinreichend 
reinigen, um als quan tita tiver S tandard  zu dienen. (News E d it., Amer. ehem. Soc. 19. 
846—47. 10/8. 1941. College S tation , Texas A gricultural Experim ent Station.) Gv.

Je. N- Rapoport, Über die Reinigung von Detritus in  1 ,5%  Phenollösung von 
Mikrobenbeimengungen mittels einer Gutanmethode. Verss. m it der Meth. bei der Herst. 
von V arioladetritus ergaben günstige R esultate. (JKypnax MiiKpoßiioiorini, OmijeMiio- 
iroraii li HMMyuofiuoJioriiii [J . Mikrobiol. Epidem iol. Im m unobiol.] 1941. Nr. 4. 36. 
Dnepropetrowsk, Sanitäts-bakteriol. In st.) G o r d ie n k o .

— , Neue Heilmittel und Spezialitäten. Aleudrin-Inhalat 1%  (C. H . BOEHEINGEK 
S o h n , Ingelheim , R hein): F ü h rt je tz t den N am en A ludrin  (vgl. C. 1941. H. D). 
(W iener pharm az. W schr. 75. 82. 21/2. 1942.) H o tz el .

W. Peyer, Untersuchungsergebnisse einiger Geheimmittel, Spezialitäten und Kos- 
metica. Gebauers Spitzwegerichsaft: E inige Keimzahlen wurden erm ittelt. — Schlüters 
Vital-Fluid: E n th ie lt neben A. Ricinusöl u. 10%  äther. öle u. Campher. — Barths 
Kindem ahrung: B estand anscheinend aus 25 (% ) Rohrzucker, 35 Hafermehl u. 
35 Kartoffelm ehl. 5 %  könnten Eiweiß sein. D as Vorhandensein von Lebertran wird 
bezweifelt. V itam in B u. C sind in  Spuren nachweisbar. D ie Stärke ist nicht, auf
geschlossen. —  Heilkräutersäfte eines H eilpraktikers erwiesen sich als verd., gefärbter 
K om schnaps m it Spuren von T inkturen oder äther. ö len. — Jura-Rheum  156: War em 
Auszug von vorwiegend R hapontik  m it 5%  A. u. Ameisensäure. — Jura-Hypericum 155: 
W ar eine schwache B aldrian-H yperikum abkochung. — Entfettungsbonbons B  u. Ent- 
fettungsbonbons B  extra stark: W aren schwer zerfallende Dragees m it hohem A loegehalt. 
— Dreikönigstee N r. 22: E in  w illkürlich zusammengestelltes Gemisch, dem keine Wrkg. 
bei D iabetes zuerkannt werden kann. ■— E in  Brennessel- u. ein Birkenhaarwasser er
wiesen sich als schwache Saponinlösungen. — Giricin Pflanzen-Fluid: E nthält Brenn
spiritus. —  Echter verbesserter Jerusalemer Balsam Marke Matrosenstem: Eine sehwaen 
alkoh. Zuekerlsg. m it Anilinfarbe u. etwas Z im ttink tur. — Edus-M awil: Sollte angeblich 
A mmoniumsalicylat sein, es enthielt aber daneben Phenacetin. (Dtsch. A potheker-ztg. 
57. 127—28. 143— 45. 18/4.1942.) H o t z e l .

[9] 2. (133). 65—84. 1942.) H otzel.

Sept. 1941. Linares.) H otzel.

Labor.) E .  M a y e r .
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K. G. Bergner, Neue Bestimmungsverfahren des Ergänzungsbuches zum Deutschen 
Arzneibuch, 6. Ausgabe. Ü bersicht. (Süddtsch. Apotheker-Ztg. 82- 121—23. 139— 41. 
18/4. 1942. Königsberg i. P r., U niv., Pharm azeut.-ehem. Inst.) H  OTZE L.

Egil Ramstad, D ie pharmakognostischen Artikel in  der norwegischen Pharmakopoe
1939. Besprechung der Vor- u. N achteile gegenüber der früheren Ausgabe; K ritik  
der Termini techniei; W ahl u. Anzahl der Drogen; k rit. Bemerkungen zu Analysen
methoden, Trockentemp., M ikrobest., Maßanalyse, Aschenbest., mkr. Unteres., Mikro- 
sublimation; Trocknung, Aufbewahrung u. Q ualitätsbeurteilung von Drogen im Vgl. 
zu anderen Pharmakopoen. (Norges Apotekerforen. Tidsskr. 50. 3. 34 Seiten bis 138. 
April 1942.) E . M a y e r .

Börje Steenberg, Schmelzpunktsdiagramme fü r  einige Barbitursäuremischungen. 
(Unter experimenteller M itarbeit von Hans Guthenberg.) Die 5,5-substituierten 
Barbitursäuren sind schwer zu identifizieren, da die meisten Verbb. kein Adsorptions- 
spektr. im UV geben, viele in  mehr als einer krystallinen M odifikation bekannt sind 
u. selten Farbrkk. aufweisen. D ieF.-Bestim mungen der X anthydrol- oder N itrobcnzyl- 
deriw. sind infolge der zeitraubenden D arst. umständlich. Zwecks Feststellung einer 
brauchbaren Meth. untersuchte Vf. die F F . verschied, medizin. gebrauchter B arb itu r
säuren in Mischung m it Diallylbarbitursäure. Letztero wurde gewählt, weil sie n ich t 
so schnell sublimiert wie die anderen Säuren. Der F.-Verlauf wurde im Mikroschmelz- 
punktsapp. m ittelst Temp.-Steigerung, u. n ich t durch ein Abkühlungsdiagramm ver
folgt. Die Säuren wurden in  Aceton gelöst, u. die Lsg. au f dem W .-Bad eingedam pft. 
Durch wiederholte Pulverisierung des Rückstandes u. dessen fortgesetzte Trocknung 
konnte Unterkühlung vermieden werden. Die Ergebnisse sind in  11 Tabellen u. 
11 Kurvenbildem niedergelegt u. zeigen, daß keine interm ediäre Vereinigungen beob
achtet wurden, daß in  6 Fällen die Sinterungstemp. m it der berechneten eutekt. Temp. 
übereinstimmte, u. daß das Zustandsdiagramm über ein 2 B arbitursäure enthaltendes 
Syst. von W ert fü r die Identifizierung sein kann. (Svensk farmac. Tidskr. 46. 45—50. 
10/2. 1942. Stockholm, S taa tl. pharm azout. Labor.) E . M a y e r .

E. Flotow, Nachweis und Bestimmung der quaternären Ammoniumverbindungen in  
Desinfektionsmitteln (Zephirol, Quartamon usw.). Q uaternäre Ammoniumverbb. sind die 
Grundlage folgender H andelspräpp.: Zephirol (I), Quartamon (II), Desazon (III), 
Pergynosan (IV) u. Kodantinktur (V). Alle spalten m it Lauge N H 3 ab u. geben N dd. m it 
HNOj, HgCl2, Kalium wism utjodid, Jodjodkalium , P ikrinsäure, N e s s l e r s  Reagens, 
Bromwasser, CCl3COOH, Perchlorsäure, Ammoniumpersulfat, Ferro- u . Ferricyan- 
kalium, Kieselwolframsäure, K 2Cr20 7 u . Cerisulfatschwefelsäure. Die R kk. sind n icht 
sehr charakteristisch. E ine l% ig . Lsg. von II gibt zum Unterschied von den anderen 
Präpp. mit 10°/oig. H 2SO., eine Fällung. M it MlLLONs Reagens entsteht bei allen Präpp. 
eine weiße Trübung. E rh itz t man das Gemisch, so nim m t II eine rote Färbung an , die 
anderen Lsgg. werden farblos. A uf Zusatz von einigen Tropfen H N 0 3 en tsteh t bei II 
eine gelbe, bei den übrigen eine weiße Trübung. —  III is t an sich grün gefärbt, Ver
dünnungen aber sind p rak t. farblos. Mit Gerbsäurelsg. entstehen bei III seidige 
Schlieren, die anderen P räpp . geben nur geringe Trübungen. — Die angegebenen R kk. 
sind jedoch wenig charakterist. u . eignen sich nur unter bestimmten Bedingungen. Der 
Nachw. der Verbb. läß t sich am besten durch folgende R k. führen: 1—2 ccm der
1—0,l%ig. Lsg. werden m it etwas H 2S 0 4 angesäuert u. m it 1 ccm Chlf. versetzt. Man 
fügt 0,l°/oig. KMnO,, h inzu, bis die Farbe der wss. Schicht bestehen bleibt. Das Chlf. 
ist dann violettrot gefärbt. Erfassungsgrenze 1 :1 0  000 I (Handelslsg.). V en thält noch 
Chlordimethylphenol u . Chloroxydiphenylmethan, die die R k. stören. D ie R k. gelingt, 
wenn man V vorher m it PAe. von den störenden Stoffen befreit. — Q uantitative B est.: 
5 ccm einer 20%ig. Lsg. des Desinfektionsmittels werden m it 3 Tropfen Eisessig an 
gesäuert u. m it 20 ccm 0,1-n. K 2Cr20 7 versetzt. Nach 24 Stdn. w ird der Nd. durch 
Filtrieren durch W atte  abgetrennt u. 3-mal m it 5 ccm W- gewaschen. Man fü llt au f 
50 ccm auf. 25 ccm werden nach Zusatz von 5 ccm 5°/0ig. K J-Lsg. u. 10 ccm 25°/0ig. 
HsS04 mit Thiosulfat titr ie rt. 1 ccm I =  7,6 ccm 0 ,1-n. K 2Cr20 -, 1 ccm III =  10,9 ccm, 
1 ccm II =  7,4 ccm, 1 ccm IV =  4,5 ccm. Zur Kontrolle löst m an den wie oben er
haltenen Nd. von Kolben, T richter u. W atte m it je 10 ccm Eisessig u. CC1.,. Man setzt 
KJ hinzu u. ti tr ie rt m it Thiosulfat. — Die D ichrom atm eth. gibt nu r bei Verdünnungen 
bis 1:10 der Handelslsgg. verläßliche W erte. Bei stärker verd. Lsgg. muß vorher ein
gedampft werden, oder m an colorim etriert unter Verwendung der Perm anganatreaktion. 
Zu diesem Zwecke dam pft man den bei dieser Rk. erhaltenen Chlf.-Auszug ein, dam pft
2-mal mit H N 0 3 ab, lö s t in  W. u. gibt als K atalysator eine Spur A gN 03 hinzu. Man 
kocht auf, setzt K alium persulfat zu u. kocht nochmals. Die organ. Stoffe sind so zer
stört, es liegt eine Lsg. von K M n04 vor, die nach dem Verdünnen im Stufenphotom eter
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gemessen wird. (Pharm az. Zentralhalle D eutschland 83. 181-—85. 16/4. 1942. Dresden, 
S taatl. Landesstelle f. öffentl. Gesundheitspflege.) H otzel.

György Kedvessy, Prüfung der zu chirurgischen Zwecken geeigneten Watte. Be
sprechung der Prüfungsm ethoden fü r chirurg. W atte : makroskop. u. mkr. Unters, auf 
R einheit, Best. des Feuchtigkcits-, F e tt- u. Aschengeh., der Fadenlänge mit dem 
ZWEIGLESchen App., der W .-B indefähigkeit u. des U ntersinkens im Wasser. (Magyar 
Gyögyszeresztudomänyi Tärsas&g E rtesitö je [Ber. ung. pharm az. Ges.] 18. 116—19. 
15/3. 1942. B udapest, U niv., Pharm azeut. In s t. [Orig.: ung.; Ausz.: dtseh.]) S a i l e r .

Societä Alfa Laval, M ailand, Verfahren und Vorrichtung zum Extrahieren von 
Alkaloiden, z. B . Nicotin, und zur Herstellung von Alkaloidsalzen aus wss. alkaloid
haltigen Lsgg. Man mischt das zur E x trak tion  dienende Lösungsm. zunächst innig 
m it der wss. Alkaloidlsg., tren n t das W. durch Zentrifugieren ab , behandelt das alkaloid
haltige Lösungsm. innig m it Säure, z. B. H 2S 0 4, wobei man eine Zirkulationspumpo 
anwendet, u. tren n t das Lösungsm. ab. — Zeichnung. (Schwz. P. 216 687 vom 8/1. 
1940, ausg. 16/12. 1941). Donle.

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von 4-Amindbenzdl- 
sidfonsäureamid. Bei der H erst. von 4-Aminobenzolsulfonsäureamid entsteht als un
erwünschtes Nebenprod. 4,4'-Diaminodiphenylntlfon, das tox. Eigg. aufweist. Die 
A btrennung dieser Verunreinigung gelingt nun gut, wenn m an die beiden Stoffe in 
Form  ihrer A cetylverbh. trenn t, d a  die des 4,4'-Diaminodiphcnylsulfon sich durch 
bes. geringe Löslichkeit auszeichnet. Außerdem w eist das hierbei anfallende acetylierto 
4,4'-D iaminodiphenylsulfon im Gegensatz zur freien Verb. gute Heilmittelwrkg. auf. 
(Dän. P. 59 422 vom 11/3. 1939, ausg. 26/1. 1942. D. Prior. 25/3. 1938.) J. SCHMIDT.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M., 4-Acetylamino-4'-aminodi- 
phenylsulfon (I). Man erh itz t 4,4'-Diaminodiphenylsulfon (II) m it Essigsäure. Beispiel: 
30 g II werden in  50 ccm Eisessig 4 S tdn. un ter R ückfluß gekocht. Beim Erkalten 
der Lsg. k ryst. I aus. Farblose K rystalle F . 228°. Verwendung als Heilmittel. (Schwz. 
P. 216 544 vom 29/2. 1940, ausg. 16/12. 1941. D . P rior. 23/3. 1939.) A r n d t s .

National Drug Co., übert. von: Frederick R. Greenbaum, Philadelphia, Pa., 
V. St. A., Salze aus Isopropanolaminen und Theophyllin  durch Umsetzung von 1 Mol. 
Theophyllin, das in W-, A. oder dgl. suspendiert ist, m it 1 Mol. Mono-, Di- oder Tri- 
isopropanolamin. Die Salze haben eine größere Löslichkeit in W- als Theophyllin 
selbst; das Monoisopropanolaminsalz gibt 18—20%ig. wss. Lösungen. Die Löslichkeit 
der gleichfalls hergestellten Salze des Theophyllins m it Morpholin, Propylendiamin, 
Äthylam in, P iperidin  u . Triäthylerdriamin von verschied. Mol.-Verhältnissen ist un
befriedigend. — Heilmittel. (A. P. 2196 495 vom 3/5. 1937, ausg. 9/4. 1940.) Donle. 
*  Chinoin gyögyszer 6s vegydszeti termdkek gyära r. t. (Dr. Kereszty & 
Dr. Wolf), U ngarn, Östrogene Stoffe. D as Verf. des H auptpaten ts (Umsetzung von 
Desoxyanisoinhalogenid m it Athyl-MgBr u. anschließende W.-Abspaltung) wird in 

o e x  der Weise abgeändert, daß von Verbb. der Formel I
I ho—/  V -CH —/  V-OR (X  =  Alkyl, Alkoxy oder Aryl) ausgegangen wird.

' — /  ' ---- '  Z. B. erh itz t man Dianisylessigsäureäthylester (F. o4
bis 58°) u. Athyl-MgBr 2—3 Stdn. unter R ückfluß. Das entstandene ß,ß-Dianisyl- 
a,OL-diäthylälhanol (F. 77—81°) geht beim Behandeln m it POCl3 in  ß,ß-Dianisyl-a,a.-di- 
äthyläthylen (F. 89—92°) bzw. in p,p'-Dimethoxy-ix,a'-diäthylsliiben (F. 122—124°) über. 
Aus cz,a.-Dianisyl-ß-oxobutan (F. 56—58°; Semicarbazon, F . 193°) u. Äthyl-MgBr wird 
Chlordesoxyanisoin (F. 85— 86°) erfüllten. (F. P. 51087  vom 6/ 2. 1940, ausg. 6/8.1941. 
Ung. Priorr. 7/2. u. 2/12. 1939. Zus. zu F. P. 862754; C. 1942. I. 82.). N ouvel.

Schering A.-G. (E rfinder: Walter Hohlweg und Hans Herloff Inhoifen), 
Berlin, Herstellung von carboxylgruppenhalligen Abbauprodukten von Verbindungen der 
Oesiranreihe durch Aufspalten des am Phenanthrenkem  haftenden Cyclopentanringes, 
dad. gek., daß Equilin  (I) bzw. Equilenin  (II) der Alkalischmelze, bes. bei Tempp. 
zwischen 200 u. 300°, unterworfen -werden, l g  I wird m it 5 0 KOH u. 7 ccm IV.

CH, O CH, n

S f > -  i "
—/  L I__ p H .r n n r r  .

\

. /

; ...”1 HC ^  _
l 1/ i Stde. in einem Silbertiegel au f 275° erhitzt. Das R k.-Prod. w ird mit W. auf
genommen, f iltrie r t u. C 0 .2 eingeleitet. Nach dem Filtrieren  wird die klare Lsg. mit HCl 
angesäuert, der Nd. abgesaugt, m it W. gewaschen u. getrocknet. —  Ebenso wird II aut
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KOH im Silbertiegel erhitzt. Die Prodd. besitzen physiol. W irksamkeit. (D. R. P. 
719572 Kl. 12 o vom 20/1. 1939, ausg. 14/4. 1942.) M. F . M ü l l e r .

N. V. Organon, Oss, Holland, Ungesättigte Derivate des Pregnan-3,20-dions. 
Weitere Ausbldg. des Verf. gemäß Schwz. P . 210 422, dad. gek., daß man an  Stelle 
des Acetoxy-21-pregnen-5-ol-20 das 21-n-Bulyroxy-A5’6-pregnenol-3-on-20, das Benz- 
oxy-21-A5'li-pregnenal-3-on-20 bzw. das 21 -Propionyloxy-A5'e-pregnenol-3-on-20 nach 
intermediärem Schutz der Kerndoppelbindung m it Halogen zu den entsprechenden 
Dionen-3,20 oxydiert. (S ch w z .P P . 216127  vom 24/3.1937, ausg. 17/11.1941; 
216128 vom 24/3. 1937, ausg. 1/12. 1941 u. 216129  vom 24/3. 1937, ausg. 1/11. 1941. 
Zuss. zu Schwz. P. 210 422; C. 1941. II. 3649.) J ü r g e n s .
* Ölwerke Noury & Van der Lande, G. m. b. H., Deutschland, Herstellung fell- 
säurefreier Konzentrate der fettlöslichen Vitamine, dad. gek. daß man sauer reagierende 
Konzentrate zwischen was. A. u. organ. Lösungsmitteln, die sich dam it n ich t mischen, 
verteilt. Die Fettsäuren gehen dabei in  die wss.-alkoh. Phase. — 100 kg Lebertran 
(SZ. 2, 2000 i. E . V itam in A u. 300 i. E . V itam in D jo 1 g) werden m it absol. M ethyl
alkohol (I) erschöpft. Der Auszug ha t nach Abtreiben des Lösungsm. eine SZ. 21. 
Man löst ihn (10 kg) in  10 1CCI4 u. perforiert 6 Stdn. m it 5 1 90°/oig. I. Die CCl4-Sehicht 
enthält ein K onzentrat, SZ. 2,5, m it 19000 i. E . V itam in A u. 2200 i. E . V itam in D 
im g. — 1 kg eines V itam in-E-K onzentrats (SZ. 50, 2,5%  Tocopherolo) w ird in  11 Bzl. 
gelöst u. 3-mal m it je 200 ccm 88% ig. A. ausgezogen. Im  Bzl. verbleibt ein K onzentrat 
mit SZ. 5,6 u. 2 ,3%  Tocopherol. (F. P. 869 612 vom 22/1. 1941, ausg. 9/2. 1942.
D. Prior. 12/3. 1940.) H o t z e l .

F. Hoffmaun-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, Basel (Erfinder: O. Isler 
und P. Karrer), Herstellung von 6-Oxychromanen. Zur H erst. von 2-Dialkyl-6-oxy- 
chroman läßt man alkylierte Hydrochinone, die mindestens ein freies H-Atom am Ring 
enthalten, in Ggw. saurer K ondensationsmittel einwirken auf D ialkyläthinylcarbinole 
der Struktur R ,R '—C(—OH)-—C =C H  (R u. R ' bedeuten Alkylreste) oder deren 
Halogenderivv. u. hydriert die anfallenden Alkylierungsprodukte. Man erhält so aus 
Trimethylhydrochinon u. 2,6,10-Trimethyl-14-äthinylpentadecanol-(14) das V itam in E  
d,l-Tocopherol. 2,6-Dimethyl-10-äthiny]undecanol-(10) u. Trim ethylhydrochinon geben 
2,ö,7,8-Tetrametkyl-2-(4',8'-dimethylnonyl)-6-oxychroman, n u !0 =  1,515, u. Trim ethyl- 
hydroohinon u. M ethylbutinol 2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-oxychroman, F. 93°. (Schwed. P. 
102 641 vom 25/7. 1940, ausg. 30/9. 1941. Sehwz. Priorr. 28/7. 1939 u. 10/6.
1940.) J . S c h m id t .

F. Hoffmaun-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung von
3-mbstiluierter 2-Cyano-4-acetylglutarsäure. Man bringt Aldehyde oder Aldehyd- 
livdrate in Ggw. von sek. Aminen als K atalysator gleichzeitig m it Acetessigester u. 
Derivv. von Cyanessigsäure der Formel X —CH2—CN, in der X  einen zur Carboxyl- 
gruppe umsetzbaren R est bedeutet, zur R eaktion. Die Prodd. sind Zwischenprodd. 
für die Synth. von Heilmitteln m it AderminwirJcung. — 106 (Teile) Benzaldehyd, 84 Cyan- 
acetamid, 130 Acetessigester u. 800 A. werden zunächst au f 55—60° u. dann nach 
Zusatz von Piperidin au f 70—75° erwärmt. Nach dem Abkühlen erhält man 2-Cyano-
3-phenyl-4-acetylglutarestersäureamid, lange Nadeln, F . 126°. Boi Verwendung von 
Cyanacetonitril an Stelle von Cyanacetamid erhält man 2-Gyano-3-phenyl-4-acelyl- 
gmawtersäurenitril, Prism en, F . 186— 187°. Aus N itrobenzaldehyd, Cyanacetam id 
u. Acetessigester w ird 2-Cyano-3-nitrophenyl-4-acetylglutarestersäureamid, F . 154°, aus 
Isobutyraldehyd, Cyanacetam id, u. Acetessigester 2-Cyano-3-isopropyl-4-acetylglular- 
Mtersäureamid, F . 143°, aus Isobutyraldehyd, Malonitril u. Acetessigester 2-Cyano-
3-mpropyl-4-acetylglutarestersäurenitril, F . 188— 189°, aus Phenoxyacetaldehydhydrat, 
Cyanacetamid u. Acetessigester, 2-Oyano-3-phenoxymethyl-4-acetylglutarestersäureamid,
F. 149°, aus Phenoxyacetaldehydhydrat, M alodinitril u. Acetessigester 2-Cyano-
3-phenoxymethyl-4-acetylglularestersäurenilril, F. 149°, u. aus Zim taldehyd, Cyan
acetamid u. Acetessigester 2-Cyano-3-styryl-4-acetylglutarestersäureamid, F.1970, erhalten. 
(Dän.p. 59 443 vom 17/1. 1941, ausg. 2/2. 1942. Schwz. Prior. 29/3. 1940.) J. S c h m i.

Gérard George Johan Dröge, Tilburg, Holland, Herstellung zahnärztlicher Werk- 
dücke aus Porzellan, dad.' gek., daß zu Brei verrührtes Porzellanpulver au f einem 
fuf einem Teller befindlichen Kern zu einem W erkstück geformt, bis zum Glänzen 
innerhalb eines Ofens erh itz t u. darau f durch zwei Stempel, von denen der eine eine 
Hohlform träg t, in der Hohlform fertiggepreßt u. gebrannt wird. Der Ofen is t m it 
zwei einander gegenüberliegenden, in  der Ofenwandung angeordneten u. außerhalb 
ms Ofeninnern bleibenden Führungen für die beiden Stempel u. zwei bes. dünnen 
Iragstützen für den Teller versehen. — Zeichnung. (D. R. P. 719 967 Kl. 30 b vom 
2°/9. 1937, ausg. 20 /4 . 1942.) M . F. M ü l l e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Walter Moosdori,
Köln-Mülheim), Erweichbares Befestigungsmiltel fü r  zahnärztliche Zwecke auf der Grund
lage von K unstharzen, dad. gek., daß es oino bei Mundtemp. fest erstarrende Mischung 
von K ondensationskunstharzen m it N atur- oder Kunstwachsen m it eiDem möglichst 
eng begrenzten F .- u. Erw oichungsintervall um etw a 60° en thält oder aus einer solchen 
Mischung besteht. —  30 g K ondensationskunstharz aus Kolophonium mit Maleinsäure
anhydrid  u. anschließende Veresterung m it Glycerin, 10 g Stearinsäure, 5 g Titan
dioxyd. —  30 g K ondensationsharz aus cycloaliphat. Ketonen, wie Cyclohexanon u. 
Mothylcyclohexanon, 10 g Glykolester, bei dem eine OH-Gruppe m it Palmkerhöl- 
säuro u. eine andere OH-Gruppe m it hochmol. Säuren von CL,c_ ,0 verestert ist, die ihrer
seits wiederum zu 15%  m it Glykol verestert sind, 3 g T itandioxyd. (D. R. P. 719 966 
K l. 30 b vom 23/2. 1939, ausg. 24/4. 1942.) M . F. M ü l l e r .

Vincenzo Paolini, Chimica farmacéutica e t tossicologica. Chimica orgánica: composti etero- 
ciclici, alcaloidi, glucosidi, sostanze amare. 2e cdizione interamente rifusa ed aggiornata. 
Roma: Studio editoriale, Librería intern, degli istituti universitari. 1941. (204 S.) 8°. 
L. 50.

William John Husa, Pharmaceutical dispensing; a text-book for students of pharmaceutieal 
compounding and dispensing and a reference book for pharmacists; 2 nd ed., rev. and enl. 
Iowa City, Ia. : Husa Bros., College & Dubuque Sts. 1941. (806 S.) 8°. S 4.00.

G. Analyse. Laboratorium.
— , E in  kritischer B lick in  das Betriebslaboratorium. Hinweis auf W ert u. Nutzen 

des Betriebslaboratorium s. Angaben über die zweckmäßige Einrichtung. (Molkerei- 
Ztg. 56- 243—44. 23/4.1942.) G r o s z f e l d .

— , Praktische Winke fü r  Laboratorien. (Vgl. C. 1942- I .  2431.) Skizzen u. Be
schreibungen verschied. H eber u. A bsaugapp. fü r E ntleerung von Gefäßen mit ätzenden 
Flüssigkeiten, G asentbindungsapp. m it einfachen H ilfsm itteln. (Casopis Mydlár 
V onavkár 19. 123—24. 20- 3—5. 16— 17. 29— 30. 41—42. 1942.) B o t te r .

M. T. Jurkewitsch, Fortschritte des Gerätebaues in  Scnvjetrußland. Bericht über 
Neuerungen in  der Messung von Temp., Druck u. D urchsatz, der Gasanalyso u. anderen 
Meß- u. K ontrollverfahren. (TonJiociiJionoe NoanirciBO [W ärmewirtsch.] 1941. Nr. 1. 
13—15. Jan . Moskau.) R . K. MÜLLER.

Glenn Murphy, Probenahme von Werkstoff. Vf. bespricht allg. interessierende 
theoret. u. p rak t. F ragen bzgl. der Probenahm e von Roh- u. Fertigware. (ASTM Bull. 
1941. N r. 110. 25—28. Mai.) StrÜ B IN G .

B. A. Matthias, Meßgeräte. Zusammenfassender Überblick über Meßgeräte zur 
Messung von Tempp., Drucken, D ichten, Feuchtigkeiten, Heizwerten u. Mengen, 
ferner die physikal. Analysenmethoden, sowie d ie Regelung von Drucken, Mengen u. dgl. 
(Chemiker-Ztg. 6 6  . 94— 96. 4/3. 1942.) K le v e r .

Ludwig Kofler und Maria Brandstätter, Z ur Unterscheidwig von Substanzen, 
deren Mischprobe keine deutliche Schmelzpunklserniedrigung zeigt. Bei Substanzpaaren, 
die wegen N ichtm ischbarkeit der fl. Phasen keine Erniedrigung der F F . erkennen lassen, 
kann m an durch Best. der eutekt. Tem pp., die sie m it einer d ritten  Substanz ergeben, 
die Verschiedenartigkeit der K om ponenten nachweisen. E ine weitere Möglichkeit 
b ietet die Best. derjenigen Tem p., bei welcher der Brecbungsexponent der Schmelzen 
m it dem eines Glaspulvers bekannter B rochkraft übereinstim m t. W enn wegen Misch
barkeit der festen Phasen (M isehkrystallbldg.) eine deutliche F.-Erniedrigung ausbleibt, 
is t das erstere Verf. n ich t anw endbar, d a  isomorphe Stoffe m it dritten  Substanzen 
die gleiche eutekt. Temp. ergeben. W enn die F .-K urve des isomorphen Stoffpaares 
ein Maximum oder ein Minimum aufweist, läß t sich m it H ilfe der Kontaktmetk. (vgl. 
A. K o f l e r ,  O. 1942- I- 179) eine sichere Entscheidung über die Iden titä t treffen. 
In  säm tlichen Fällen — auch dort, wo bei besonderen Typen der Misehkrystallbldg. 
die K ontak tm cth . versagt —■ kann die Verschiedenheit der Brechungsexponenten, bz'V. 
die Verschiedenheit der Tempp., bei denen Übereinstim m ung der Brechung von Schmelze 
u. Glaspulver e in tritt, als Beweis der Verschiedenartigkeit der Substanzen gelten. 
(Ber. dtsch. ehem. Ges. 75. 496—502. 6/5. 1942. Innsbruck, U niv., Pharmakognost. 
In st.) NaFZIGER.

Dan tu, Bemerkung über die Anwendung der Photoelastizität zur Untersuchung Ikiflir 
elastischer Oberflächen. Vf. le ite t eine Gleichung ab, die es gesta tte t, aus dem opt. lern, 
kleiner Flächen von K rystallen, die in  eine andere Schicht eingebettet sind (z. B. Krystailo 
in  der Oberfläche von Boton) auf die in  dem betreffenden Medium herrschenden elast. 
V erhältnisse zu schließen. (Ann. Ponts Chaussées 1 (111). 345— 60. 1941.) LINKE-
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M- Je- Blanter, Apparatur zur Untersuchung von Umwandlungen in  Legierungen 
mch der Widerstandsmethode. D ie Unters, der Umwandlungen von Legierungen nach 
der Meth. der Messung des elektr. W iderstandes erfolgt in einer K assette aus Fe-Blech 
mit Glimmerauskleidung, in  die die zylindr. Proben u. das Thermoelement eingehängt 
werden. Vf. te ilt ein Schaltschema m it. (3 a B 0 ,iC K a a  Aaßopaxopua [Betriebs-Lab.] 9.
332—35. März 1940.) R . K . M ü l l e r .

A. W. Shigadlo, Über helle magnetische Pulver zur Kontrolle von Teilen m it dunkler 
Oberfläche. Zum Nachw. von Defekten an dunklen Flächen kann Fe20 3 in  innigem 
Gemisch mit hellen M ineralfarben (Ocker, PbC r04, ZnCrOj, Braunschweigergrün, 
Pb- u. Zn-Weiß, Zinnober) verwendet werden, z. B. werden gute Ergebnisse m it einer 
Suspension von 1 Teil (4 ccm) F e20 3-Pulver u. 3 Teilen Pb- oder Zn-Weiß in  100 ccm 
Transformatorenöl erhalten. Der Nachw. erfordert etwas längere Zeit als beim A rbeiten 
ohne Farbstoffzusatz (20—30 Sek. s ta t t  5—10). (3aBoaci;an HaöopaTopnn [Betriebs- 
Lab.] 9. 864—66. 1 Tafel. Aug. 1940.) R . K . M ü l l e r .

G. Frongia, Vorschlag fü r  ein neues Verfahren der Sammlung und Messung der 
Radioaktivität der Atmosphäre. (Vgl. C. 1941. I . 757.) Im  Anschluß an ÄLXVERTI 
(C. 1933. I. 1924. 3744) w ird die elektr. Ausströmungsmeth. für die Sammlung fester 
radioakt. Ndd. aus der Atmosphäro empfohlen. F ü r die Best. der R ad ioak tiv itä t ve r
wendet Vf. GEIGER-MÜLLER-Zähler, die bei geeigneter W ahl der W andstärke eine 
wesentliche Vereinfachung der Desaktivierungskurven ermöglichen. (Rend. Seminar. 
Fac. Sei. R . Univ. Cagliari 11. 18—23. 1941.) R . K . M ü l l e r .

H. Neuert, Zählrohre in  der Röntgenmeßtechnik. Der techn. F o rtsch ritt der Entw . 
der Zählrohre liegt in  der Steigerung des Auflsg.-Vermögens u. der Em pfindlichkeit, 
wodurch die Meßzeiten m it dem Zählrohr au f 1/ £  Sek. abgekürzt werden u. dadurch 
mit photograph. Verff. konkurrieren können. An neuen Zählrohren m it Dampfzusatz 
nach T r o s t  (C. 19371 I I .  1853) kann man im Gitterkrois einer Röhre, bei dem ein 
Kondensator u. Hochohmwiderstand zum Zählrohr parallel liegt, die Einzelstöße in 
eine Stromanzeige umwandeln. Angabe von Schaltungen u. techn. Einzelheiten der 
Zählrohre, ihrer Stromspannungskurven bei verschied. Füllgasen: Luft, Ar m it u. 
ohne Zusatz von Äthanol u. Methanol. W eiter werden Angaben über d ie Strahlungs
ausbeute bei -/-Strahlung, sowie harter u. weicher Röntgenstrahlung gemacht u. w ird 
auf die Anwendung zur zerstörungsfreien W erkstoffprüfung, Wanddiekenmessung, 
Korrosionsstellenermittlung u. für andere Zwecke eingegangen. (Areh. techn. Mess. Lfg. 
127. T. 4—5. 4 Seiten. [V 61—2] Jan . 1942. Köln.) W u l f f .

James S. Allen, Über die Röntgenstrahlempfindlichkeit eines Elektronenvervielfacher
zählers. Vf. konstruiert einen aus 12 Stufen bestehenden Eloktronenvervielfaeher- 
zähler u. untersucht seine Eigenschaften. Die erste Elektrode besteht aus einem dünnen 
Tantalblech, die übrigen Elektroden sind m it einer aufgedampften Be-Schicht ver
sehen. Die Spannung zwischen aufeinanderfolgenden Elektroden beträg t 300 Volt. 
Der Zähler zeigt einen Nulleffekt von 3—5 Schlägen pro Min. u. registriert ein Photon 
auf 500 bei einer Wellenlänge von 10-8 cm. Der M ultiplikationsfaktor is t 18000. 
(Rev. sei. Instrum ents 12. 484—88. Okt. 1941. M anhattan, K ans., K ansas S tate

V. Altschuler, Universalapparat zur raschen Röntgenstrukturanalyse. (Vgl.
C. 1940. I. 253.) Beschreibung einer Anordnung m it verschied, konstruktiven u. 
method. Verbesserungen, u . a. kleinem Abstand des Brennflecks vom unteren R and 
der Röhre (15 mm). (3aBOflCKaa Haöoparopun [B etriebs-L ab.] 9. 872— 76. 1 Tafel. 
Aug. 1940. Moskau, Maschinenbauinst.) R- K. MÜLLER.

R. Böklen, Eine Fluchtlinientafel zur Auswertung von Röntgenriickstrahlaufnahmen 
kubischer Raumgitter. Es w ird eine Fluchtlinientafel beschrieben, die eine einfache 
Best. der lotzten Linien bei Bestrahlung kub., flächen- u. raum zentrierter M etallgitter 
ermöglicht. D ie Tafel is t derart beziffert, daß  sie für Bestrahlung m it Cu-, Co-, Cr- 
u. Fe-Röntgenröhren unm ittelbar verwendet werden kann. An drei Beispielen w ird 
die Anwendung gezeigt. (Z. techn. Physik 23. 76— 77. 1942. S tu ttgart, Kaiser-W il- 
helm-Inst. für Metallforsch., In s t, fü r M etallphysik.) GOTTFRIED.

A. Thiel, Grundgrößen und Bezeichnungen au f dem Gebiete der Lichtabsorption. 
(Vgl. C. 1937. I I .  3201 .) Die wichtigsten Punkto der neuen Festsetzungen des Norm
blattes D IN  1349 (Lichtabsorption, Grundgrößen u. Bezeichnungen) werden zusammen- 
gestellt u. erläutert. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 48. 267— 70. Mai 1942. 
Marburg a. L ., U niv., Physikal. chem. Inst.) R e i t z .

H. Schüler und A. Woeldike, über eine Glimmentladungsröhre zur Anregung 
organischer Substanzen durch Elektronenstoß (Emissionsspektren). E in  aus Quarzglas 
bestehendes Glim mentladungsrohr fü r 9000 V W echselstrom, bei dem organ. Sub
stanzen in  der positiven Säule durch Elektronenstoß zur Strahlung angeregt werden,

K r e b s .
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wird ausführlich an H and von Zeichnungen beschrieben. Wegen der kleinen Eick- 
tronengeschwindigkeiten in  der positiven Säule werden die Substanzen nicht zerstört; 
am Erreichen der wassergekühlten E lektroden werden sie durch eingebaute Kühlfallen 
verhindert. Als Trägergas fü r die E ntladung d ien t H 2 oder ein Edelgas. (Chem. Technik 
15. 99— 100. 275. 1942. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm -Inst. f. Physik.) WINKLER.

Werner Sieber, U R-Spektrometer m it Flußspatoptik und zwangsläufiger Fokus
sierung. Beschreibung eines F lußspatspektrom eters von 0,5—9 ft, in welchem Bikonvex
linsen an  Stelle von Spiegeln verw endet werden, was den Vorteil hat, daß in Verb. 
m it einem einfachen Spektrometergetriebe fü r alle W ellenlängen die Bedingungen auf 
Einstellung der richtigen Brennweiten beim dazugehörigen Ablenkungswinkel u. auf 
E rhaltung des Minimums der Ablenkung erfüllt sind. Astigmatismus u. lange Parallel
strahlengänge werden vermieden m it zwei 30°-Prismen in Y o u n g - T h o l l o n  An
ordnung. Eingehende Beschreibung der konstruktiven Anordnung u. theoret. Be
gründung. Das Spektrometer is t fü r alle Prism enm aterialien m it dem genannten 
Durchlässigkeitsbereich anwendbar, wobei Prism en u. Linsen aus dem gleichen Material 
gefertigt sein müssen. Als Em pfänger d ient ein Vakuumlhemoelement m it aufgekitteter 
F lußspatp latte  sowie Pum pstutzen u. Flansch. Das mechan. Getriebe gestattet die 
Brennweiten genauer als au f ± 7 2 %  einzustellen. (Z. Instrum entenkunde 62. 46—54. 
Febr. 1942. H annover.) " W u l f f .

H. König, Bemerkung über den Zusammenhang zwischen Photometrie und Colori- 
metrie. Theoret. E rörterung der komplexen Bedeutung der trichrom at. Darst. der 
Hellem pfindlichkeitsfunktion au f Grund des Unterschiedes von Colorimetrie (Farb- 
vergleichung) u. heterochromer Photometrie (Farbungleichungen). Erörterung des er
kenntnism äßigen u. p rak t. W ertes der verschied. Meßverfahren. (Helv. physica Acta 
14. 559—64. 20/12. 1941. Bem .) W u l f f .

W illi P a n k n in , Eine zweckmäßige Änderung des Czensnyschen pH-Colorimeltrs. 
Zur Vermeidung von Farbstörungen durch Reflexion u. Streuung an den nebeneinander 
eingegipston Vgl.-Farbgläsern der 0,2 pH-Reiho des CzENSNYschen Colorimeters wird 
dio Anwendung loser Röhrchen empfohlen, die eine sichere Einstufung auf 0,1 pu 
gestatten. (Arch. Hydrobiologie 38. 459— 61. 1941. Berlin.) M anz.

J. Knop und O. Kubelkovä-Knopova, E in  neuer Oxydationsrcduktionsindicator. 
Beim Studium  verschied. Derivv. aus der Reihe der D iphenylam ine fanden Vff., daß die 
N-Methyldiphenylamin-p-Sulfonsäure (I), dionachCLOËz(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 
124 [1897]. 900) durch Sulfonierung von N-M ethyldiphenylamin  hergestellt wurde, bes. 
als O xydations-Red.-Indicator geeignet erschien. D er Ind icator zeigt gegenüber Diphenyl
am in  (II) u. Diphenylaminsidfonsäure (III) folgende Vorteile: Im  Gegensatz zu II ist I 
in  W. bes. gu t lösl. u. unempfindlich gegen W olfram säure; vor III besitzt I den 
Vorteil der größeren B eständigkeit gegen oxydative Zers, bei der Titration u. daher 
auch viel geringere Indicatorkorrektion. I selbst is t farblos, nim m t aber in  verd. sauren 
Lsgg. in  Ggw. von O xydationsm itteln purpurrote Färbung an ; in  Ggw. von Fe“ zeigt 
sich diese Färbung bei einem ganz geringen Überschuß von Bichrom at, Permanganat 
oder Cerisulfat. D ie purpurfarbige O xydationsverb, des Indicators w ird von Vff. an 
H and  von Strukturform eln analog der R k. von D iphenylam in erklärt. Durch Red.- 
M ittel, z .B . die Lsg. von Fe"-Salz, en tfärb t sich die V erb.; es entsteht die farblose 
Disulfosäure des N ,N '-D im ethyl-N ,N '-diphenylbenzidins. •— D arst. von I. Genaue 
A rbeitsvorschrift. Fällung als Ba-Salz, Analyse. Das als Ind icator bes. geeignete Na- 
Salz ergab 8,09 (% ) u - 8,02 (D urchschnitt 8,06) N a; Theorie nach der Formel 
C13H u N S 0 3N a =  8 ,07N a. —  H erst. einer 0 ,l% ig . L sg.; Messung des Farbumschlages 
des Indicators bei der chrom atom etr. T itra tion  des F e“  in  n . Salz- oder Schwefelsäure 
gegen die gesätt. Kalomelelektrode; für dio M ikrotitration im Gebiet 0,51—0,59 V, für 
die M akrotitration 0,52—0,63 Volt. Optimale A cidität für den Umschlag ca. 0,5—0,2- 
norm al. Die charakterist. Purpurfärbung des Indicators fä llt p rak t. m it dem Aqui- 
valenzpunkt des T itrationssyst. F e“ -K2Cr20 7 zusammen. D er Indicator besitzt eine 
große Em pfindlichkeit: Die erste sichtbare Rosafärbung wurde an der O berfläche^der 
5 cm starken F l.-Schicht bei einer K 2Cr20,-K onz. in  der Titerlsg. von 2—3-10~6-n. 
beobachtet. Die Schlußfärbung dieses Indicators is t beständiger als bei III. Prakt. 
Prüfung bei Makro- u. M ikrotitration F e " -K 2Cr20 7 un ter potentiom etr. Kontrolle. 
Bei der M akrotitration (0,05—0,2 g Fe ti tr ie r t  m it 0,05- u. 0,1-n. K»Cr20 7) tra t ein 
durchschnittlicher Fehler von ± 0 ,0 5 %  au f (K orrektur also unnötig). Auch die Makro
titra tio n  von m it SnCl2 red. Fe-Lsgg. u. die R ück titra tion  von Bichrom at mit Fe -Lsg. 
erfordert bei Verwendung von I keine K orrektur. Bei der M ikrotitration des Fe (0,4 bis 
4 mg Fe m it 0,005- u. 0,01-n. K 2Cr20 7) wurde au f 0,02 ccm 01%ig- Indicatorlsg. 
0,005 ccm 0,01-n. K ,Cr20 7-Lsg. verbraucht. U nter Anwendung dieser Korrektur war 
die Best. von 2 mg F e m it 0,005-n. K 2Cr„07-Lsg. theoret., bei 0,8 mg Fe —0,17% i1161
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0,4 mg Fe —0,26%  durchschnittlicher Fehler. Bei der M ikrotitration K 2Cr20 T m it F e ' ' 
Lsg. bis zur E ntfärbung des Indicators waren die W erte ohne K orrektur genau. Vgl. 
unter gleichen Bedingungen m it III zeigt die Vorteile für I. D etaillierte Arbeitsangaben 
u. Tabellen m it den Ergebnissen. D ie L ichtabsorption der farbigen Oxydationsprodd. 
von III u. I wurde im Bereich 440-—700 m/t bestim m t; die W erte ergaben typ . Farb- 
kurren. (Chem. L isty  Vßdu Prüm ysl 36. 22—26. 45— 50. 10/2. 1942. B rünn, L andw irt
schaft! Hochsch., Chem. Inst.) R o t t e r .

H. Flood und A. Smedsass, Die Adsorptionsfolge bei der anorganischen Capillar- 
amlyse (Chromatographie). (Vgl. C. 1940. I I . 3519.) Die m it der neuen Technik der 
Verwendung von Al20 3-getränktem P apier als Adsorbens erm ittelte  Adsorptionsfolge 
einiger Ionen in  wss. Lsg. stim m t, abgesehen von der Stellung des Cd (zwischen Zn 
u. Ni-Co), m it der von S ch w ab  u . J o c k e r s  (C. 1938. I . 4209) angegebenen überein. 
Xeu eingefügt werden in  die Reihe TiO++ (zwischen Sb+++ u. Bi+++), VO++ (zwischen 
Pb++ u. Cu++ wie AI), Sn++++ (schwer zu entwickeln, nach Red. m itF e -P u lv e rin  stark  
salzsaurer Lsg. als Sn++ m it K akothelin nachweisbar, in der Reihe bei H +), Sn++ 
(vor Fo+++, nach Sb+++) u. B a, Ca u. Sr (nachM n++). Mg++ (entwickelt m it alkal. 
Chinalizarinlsg.) weist anscheinend so schwache Adsorptionstendenz auf, daß es, s ta t t  
adsorbiert zu werden, als Mg(OH)2 gefällt w ird; es w andert langsam m it dem W asch
wasser ins Adsorbens. Verschied, anwendbare Entwicklcrreagenzien sind tabellar. 
zusammengestellt. (Tidsskr. Kjemi, Bergves. Motallurgi 1 .150'—51. Nov. 1941.) R . K . MÜ.

H. Flood und A. Smedsaas, Der E in fluß  der Kationen aufeinander bei der an
organischen Capiüaranalyse (Chromatographie). (Vgl. vorst. Ref.) Vif. zeigen, ■ daß 
bei der Chromatographie jedem K ation  ein spezif. P latzbedarf in der Adsorptions 
fläche zukommt, der in  der Regel um so größer is t, jo schwächer das Ion adsorbiert 
wird, u. der bei in  der Chromatograph. Reihenfolge n ich t zu fernstehenden Ionen m it 
der Ladung zunim m t. W enn AI2+ schwächer als M t+ adsorbiert wird, verbreitert 
sich gewöhnlich bei Zugabe von i f 2+ zur Lsg. von M x+ d ie Chromatograph. Zone 
von if j* , zunehmend m it der Konz, von J f 2+. Die P roportionalitä t der Zonen
breite mit der eingeführten lonenm enge läß t auf K onstanz der lonenverteilung im 
Chromatogramm schließen; dies wird durch analy t. U nteres, von Cu- u. Mn-Chromato- 
grammen bestätig t; auch bei einer durch Ca verbreiterten Mn-Zone is t Mn nahezu 
konstant über die ganze Zone verte ilt. Aus den Konzz. c in der Lsg. u. den Molen
brüchen N  in der Adsorptionsmischphase kann auf Grund des experimentellen M aterials 
für die Austauschrk. Jfj(aq)+ -(- J / 2(ai203) =  JL(aq)+ +  Afi(Al203) die Gleichgewichts- 
konstante geschätzt werden nach K  =  (c,vi2+ A7j / , )  /  (c.W1+ N m 2). In  einer Skala der 
abgeleiteten log A-W erto g ib t der A bstand zweier Ionen den W ert von log K  fü r die 
entsprechende R k. an ; die Skala läß t die U nterschiede der Ionen bzw. der A dsorptions
affinität u. die Chromatograph. Trennungsmöglichkeit erkennen. (Tidsskr. Kjemi, 
Bergves. Metallurgi 2. 1— 5. Jan . 1942.) R . K . M ü l l e r .

a) E le m e n te  u n d  a n o rg a n isch e  V erb in d u n g en .
W. M. Peschkowa, A. Je. Strachowa und G. P. Kuschner, Schnellbestimmung 

von Sulfation. D ie von L i n d s l y  (C. 1936. I I . 3214) ausgearbeitete Meth. zur Best. 
von Schwefelsäure in  Ggw. von Pikrinsäure wird m it einigen Änderungen zur Best. von 
Sulfationen enthaltenden Lsgg. auch in  Ggw. von Eisen- u. Aluminiumsalzen angewandt. 
Je 100 ccm einer sauren Lsg. von Sulfaten werden m it 1 ccm gesätt. Pikrinsäurelsg. 
versetzt, im Überschuß (20-—25%) 5% ig. BaCl2 schnell zugegeben u. die Lsg. m it dem 
Xd . in 10 Min. zum Sieden gebracht. Der Nd. w ird ab filtrie rt u. wie gewöhnlich w eiter 
verfahren. Bei Best. von weniger als 0,01 g Sulfationen müssen 3—5 ccm l% ig . BaCL- 
Lsg. angewandt werden, u. der Nd. nach 30 Min. ab filtrie rt werden. Bei Best. von
Sulfation in Ggw. von Eisen u. Aluminium muß die Fällung bei einer Fl.-Menge von
150—200 com erfolgen. (3aB0acKan JlaöopaTopmi [Betriebs-Lab.] 9. 1329—30. N ov./ 
Dez. 1940. Lehrstuhl fü r analy t. Chemie.) TROFIMOW.

Je. K. Nikitin und Ju. A. Kotschkin, Bestimmung der Konzentration von Jod
lösungen nach der Trübungsgeschwindigkeit. (Vgl. C. 1936. II . 3929.) D ie bei der R k. 
von Jod m it überschüssigem Aceton in  alkal. Medium entstehende Trübung, infolge 
der Bldg. von Jodoform, is t abhängig von der Jodkonz., wobei d ie Trübungsgeschwin
digkeit umgekehrt proportional der Jodkonz. ist. Die günstigsten Vers.-Ergebnisse 
wurden in l% ig . Acetonlsgg. u. 0 ,l% ig . KOH-Lsgg. erhalten. D ie Genauigkeit beträg t 
±  1.5%, Best.-Dauer 10— 15 M inuten. Die entstehende Trübung wird m it der Trübung 
von bekannten Kontrollsgg. verglichen u. die Konz, dann berechnet. (BaBOACKaa 
JalSoparopmi [B etriebs-L ab.] 9. 1250—54. Nov./Dez. 1940. Saratow, Medizin. 
Inst.) TROFIMOW.
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Arnold Lassieur, Siliciumbeslimmung in  handelsüblichem Aluminium und seinen 
Legierungen. 3 g der foin zerkleinerten M etallprobe werden portionsweise in das kochend
heiße Gemisch von 20 com HNOa (d  =  1,33), 20 ccm HCl (1,19) u. 20 ccm H„S0, 
(1,80) gegeben u. die Lsg. au f höchstens 40 ccm eingeengt. D ann verd. man mit 200’ccm 
heißem W ., filtrie rt, w äscht u. g lüht den N d. wie üblich. Abrauchen mit HF ist nur 
dann nötig , wenn besondere Genauigkeit gefordert is t. D a das übliche Eindampfen 
zur Trockne wegfällt, kann dio Best. in  11/„ Stdn. ausgeführt werden. Das Verf. eignet 
sich für Legierungen m it sehr geringem bis hohem (12%) Si-Geh., auch für Serien
analysen. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 214. 80'—82. 12/1. 1942.) E c k s t e i n .

K. C. Clark und  O. Oldenberg, Das Absorptionsspektrum als quantitatives Nach- 
weismittel fü r  Quecksilber in  Lu ft. Dio einfache Spektroskop. Meth. (mit H lLG ER- 
Einprism enquarzspektrograph) der Hg-Best. in  L u ft durch Vgl. des Absorptions- 
spektr. (2537 A) der U ntors.-Probe m it einer Reihe von Eichspektren ermöglicht noch 
0,0075 mg H g/cbm  nachzuweisen. (J . ehem. Physics 9. 786—88. Nov. 1941. Cam
bridge, Mass. H arvard  U niv., Res. Labor, of Physics.) S trÜ B IX G .

J. Eeckhout, Untersuchung über die quantitative Spektralanalyse mit dem elektrischen 
Bogen. Die Spektralanalyse von Alum inium . N ach eingehender Besprechung der 
Methoden der quantitativen Spektralanalyse p rü ft Vf. die Arbeitsbedingungen für 
die Spektralanalyse des Al nach der Meth. von B r e c k p o t  m it Gleichstrombogen 
u. Stufensektor. System at. Unteres, an Al m it 0,507% Ee, 0,185% Si, 0,0155%Cu 
u. <  0,0001% Mg zeigen, daß die fü r die Analyse günstigsten Bedingungen in bezug 
au f Strom stärke, Spannung u. Bogenlänge fü r die verschied. Elemente u. für verschied. 
Linien desselben Elem entes s ta rk  schwanken. D aher werden fü r die gleichzeitige Best. 
mehrerer Elem ente in  Al gem ittelte optim ale Bedingungen gewählt. Nach eingehender 
Prüfung des E infl. der anderen Faktoren (Elektrodenverhältnisse, Spaltbreite, Unter- 
grundschwärzung, Linienabsorption im Bogen, Verdampfung usw.) ist bei der gleich
zeitigen Best. von Fe, Si, Cu u. Mg (Gesamtkonz. <  1% ) in Al bei Verwendung eines 
HlLGER-Spoktrographen ( E  315) günstigenfalls m it einer Spaltbreite von 0,025 mm, 
m it massiven Al-Elektroden (40—50 mm hoch, 20-10 mm Querschnitt) 1,2 mm Elek
trodenabstand, 1,2—1,25 Amp. zu arbeiten ; die éntsprechende Spannung beträgt 
45—50 Volt. N ach einer Vorfunkzeit von 20" w ird 180" belichtet. Bei Befolgung dieser 
Arboitsvorschriften beträg t der Fehler bei der Best. der genannten 4 Verunreinigungen 
in  Al im M ittel 2— 4% . F ü r hohe Konzz. w ird bei den gewählten Bedingungen (geringe 
Strom stärke, geringer E lektrodenabstand) dio gleiche Genauigkeit erzielt, wenn die 
Anode aus G raphit besteht; bei niederen Konzz. ist dagegen wegen der stets im Graphit 
enthaltenen Verunreinigungen m it 2 A l-Elektroden zu arbeiten. Eine die Untergrund
schwärzung berücksichtigende K orrektur is t n ich t erforderlich. Sodann wurden die 
fü r binäro Legierungen des Al m it Fe, Si, Cu, Mn u. Zn brauchbaren Eichkurven er
m ittelt. Als geeignete Linienpaare wurden hierbei festgestellt für 0,02—3,5% Fe: 
Fe 2483,3/Al 2367,0, Fe 2483,3/Al 2568,0 u. Fe 2719,0/Al 2652,5; fü r 0,05—5% Si: 
Si 2506,9/Al 2367,0 oder 2378,4, Si 2514,3/Al 2378,4, Si 2516,1/Al 2367,0, Si 2516,1/ 
Al 2568,0, Si 2881,6/Al 2652,5; fü r 5—10%  Si hauptsächlich Si 2987,6/Al 2652,5; 
fü r 0,005—0,5%  Cu: Cu 3247,5/Al 2652,5, Cu 3247,5/Al 3050,1, Cu 3247,5/Al 3082,2; 
fü r 0,4—10%  Cu: Cu 2492,1/Al 2568,0 oder 2652,5, Cu 2618,4/Al 2568,0 oder 2652,5, 
Cu 2824,4/Al 2652,5. F ü r 0,005—1%  Mg erwiesen sich die Linien 2852,1, 2795,5, 2802,7, 
fü r 0,05—2 %  Mg die Linien 2790,8 u. 2798,0, fü r 0,1— 10%  2779,8, für 1—10% u. 
m ehr die Mg-Linie 2776,7, jeweils im Vgl. zu Al 2652,5 als geeignet. F ü r 0,1—1,5% Mn 
wurden brauchbare E ichkurven un ter Benutzung der L inienpaare Mn 2593,7/Al 2568,0, 
Mn 2605,7/Al 2568,0 oder 2652,5, Mn 2933,1/Al 2652,5 oder 3050,1, Mn 2949,2/Al 3050,1 
oder 2652,5 erhalten. F ü r 0,5—2%  Zn is t es günstig, die Linien Zn 3345,6 u. 3302,6 
in  Verb. m it Al 3082,2 zu benutzen, fü r 2—20%  Zn außerdem Zn 3075,9 u. 2770,9 
u. Al 2652,5, fü r 10—20%  Zn außerdem die L inienpaaro Zn 3072,1/Al 3057,2 u. 
Zn 2800,9/Al 2652,5. In  guter Ü bereinstim mung m it den nach ehem. Verff. erhaltenen 
W erten wurden nach den angegebenen Arbeitsbedingungen die Verunreinigungen 
an  Fe, Si, Cu u. Mg in 3 verschied. Al-Proben bestim m t. Auch fü r Al-Legierungen aus 
m ehr als 2 Komponenten, wie z. B. die Analyse von Duralum inium , das ca. 3,5% Cu, 
0 ,5%  Mg, 0,35%  Si, 0 ,5%  Mn u. 0,33%  Fe enthielt, beweist, is t die beschriebene Meth. 
brauchbar, wenn in den Eichkurven der E infl. der verschied. Komponenten aufeinander 
berücksichtigt wird. Die Genauigkeit der Bestimmungen beträg t hierbei jedoch nur 4—7 
(Verb. Kon. Vlaamscho Aead.W etensch., Letteren Schoone K ünsten België, Kl.Wetensch.
3. N r. 1. 5— 148. 1941. Gent, U niv., Labor, voor analy t. Scbeikunde.) STRÜB.

J. Eeckhout, Optimale Arbeitsbedingungen fü r  die Spektralanalyse des Aluminiums 
m it dem elektrischen Bogen und Kurven fü r  die Bestimmung der wichtigsten Metalle in 
reinem A lum inium  und in  binären Aluminiumlegierungen. K ürzere M itt. zu der vorst.



1912. II. G. A n a l y s e . L a b o b a t o r iu m . 573

referierten Arbeit. (Meded. Kon. Vlaamsche Acad. W etensch., Letteren Sckoone 
Künsten Belgie, K l. W etensch. 1940. Nr. 4. 3—10. Gent, U niv., Labor, voor analyt. 
Seheikunde.) StrÜ B IN Ü .

Hermann Grundmann, E in  Beitrag zur chemischen Analyse von Thorium in  
Aluminium und einigen Aluminiumlegierungen. Die Meth. des Vf. beruh t au f der Eig. 
des Tli-Phenylarsenats, sich im Gegensatz zu den Phenylarsenaten der seltenen E rden 
in verd. CH3COOH n ich t zu lösen, sowie au f der Eig. des Th-O xalats, sich zum U nter
schied von Zr-, Hf- u. T i-O xalat in  verd. HCl n ich t zu lösen. Die D urchführung der 
sich hierauf gründenden Analyse w ird fü r Al u. einige Al-Legierungstypen im einzelnen 
beschrieben u. durch m itgeteilte Ergebnisse von Doppelbestimmungen belegt. (Alu
minium 24. 105—06. März 1942. Bremen.) H i n n e n b e r g .

V. H ovorkaünd J . Vofisek, Kupferbestimmung mit Isonitroso-3-phenyl-pyrazolon. 
In Anlehnung an die C. 1 9 4 2 .1. 2040 referierte A rbeit bauten Vff. eine Cu-Best.-Meth. 
auf. Cu"-Salzo geben m it einer alkoh. (methyl- oder äthyl-) Lsg. von Isonitroso-3- 
phenylpyrazolon (I) ein unlösl., m ikrokrystallines, braungrün gefärbtes Salz der Zus. 
Cu(C,H6N30 2)2. Dieses Salz scheidet sich aus schwach sauren, m it N a-A cetat oder 
Hexamin gepufferten oder am m oniakal. Lsgg. aus. D ie quantita tive Best. des Cu 
(0,007—0,1 g Cu-Metall) is t einerseits in m it N a-Acetat gepufferter Lsg., andererseits 
in saurer (5 bis m axim al 15 ccm 1/2-n. H 2SO.i au f 100— 150 ccm) T artratlsg . möglich. 
Zur Fällung wird verd ., heiße, alkoh. I-Lsg. verwendet. Bei Lsgg. m it konz. A. muß 
A. weggedampft werden, da  sonst Cu-Salz gelöst w ird. Verwendung von Hexamin 
zur Pufferung is t wegen Form alinbldg. (lösl. Cu-Salz) n icht zu empfehlen. ■— Verschied. 
Vcrff. zur Best. des Cu. D ie Ergebnisse sind in  Tabellen zusammengefaßt: Fällung 
im Acetat-, H examinm edium ; E infl. der A cidität im T artratm edium ; Löslichkeit; 
Cu-Best. in Ggw. von N H ,-T artra t u. N H 4-C itrat. Es zeigte sich: die Best. von Cu 
im Citratmedium m it I  is t wegen der deutlichen Löslichkeit des Cu-Salzes n ich t mög
lich. Die Best. im m it A cetat gepuffertem Medium g ib t wegen teilweiser Adsorption 
der h’a'-Salze etwas höhere W erte, die im sauren Tartratm edium  wegen der geringen 
Löslichkeit der I-Cu-Salze etwas niedrigere W erte als die Theorie erfordert. Die durch 
diese zwei Methoden erhaltenen W erte sind jedoch durchaus brauchbar. —  Die 
Arb ei t s  v o r s e h r i f  t  e n :  1. T artratm ethode: D ie saure Cu-Salz (S04" ,  CP
oder N03')-Lsg. (m it ca. 0,1 g Cu) w ird m it N H 3 neutralisiert, dann m it 5 ccm y 2-n. 
H2S04 angesäuert, 2,5—5 g N H 4-T artrat zugegeben u. au f 100-—150 ccm m it W. ver
dünnt, Die Lsg. w ird au f 80° erwärm t u. m it ca. 85— 90 ccm 1% ’g- LLsg. in  M ethyl
alkohol oder 50%ig. heißem A. gefällt. E s scheidet sich ein braungrüner N d. aus, 
der in mikrokrystalline Form  übergeht. Die darüberstehende E l. muß gelbbraun sein. 
Zeitweilig rühren u. erkalten lassen. Nach 12—24 Stdn. (jedoch auch schon nach 
3_Stdn.) wird filtrie r t (SCHLEICHER-SCHÜLL, W eißband), m it ka lter N H 4-Tartratlsg. 
(50—100 ccm) gewaschen, nach oberflächlichem Trocknen unter Zugabe von Oxal
säure verbrannt u. als CuO gewogen. — 2. A cetatm ethode: Durchführung wie eben 
beschrieben, nur m it dem U nterschied, daß nach der N eutralisation m it N H 3 u. dem 
schwachen Ansäuern n ich t m it N H 4-T artrat, sondern m it einer vorher neutralisierten 
(Phenolphthalein) 10% ig. Na-Acetatlsg. (10—15 ccm) versetzt wird. (Chem. L isty  
V&lu Prümysl 36 . 73— 78. 20/3. 1942.) R o t t e r .

• b) O rgan ische  V erb indungen .
Joseph G. Sandza und Joseph P. Alicino, Gasometer fü r  Mikro-Dumas-Be- 

Stimmungen. Das beschriebene Gasometer fü r Mikro-DuMAS-Bestimmungen besteht 
aus zwei, m it den Öffnungen zueinander gekehrten Reagensgläsern (32 X 200 mm), 
“je je einen dreifach durchbohrten Stopfen tragen, durch den 3 Glasröhre führen, 
die beide Reagensgläser m iteinander verbinden. Das in beiden Gläsern in  der M itte 
befindliche Glasrohr endet im oberen Glas d icht h in ter dem Stopfen u. reicht im unteren 
fast bis an den Boden. Die beiden seitlich angeordneten Glasröhre, die je durch einen 
Dreiwegehahn unterbrochen sind, dessen d ritte r  Weg in  einem Fall zum C 02-Reservoir, 
im ändern zum Verbrennungsrohr füh rt, zeigen umgekehrte Längenverhältnisse. Vor 
dem Gebrauch werden beide Gläser, die zum Teil m it W- als Sperrfl. gefüllt sind, m it 
C02 ausgespült. Beim Gebrauch werden die H ähne so gestellt, daß in  dem Mall, in 
dem das z. B. in  das untere Glas einströmende Gas das W. durch das mittlere Rohr 
ms obere Glas hineindrückt, das hier vorhandene C 02 in  dasVerbrennungsrohr ein
strömt. Is t aus dem oberen Glas ein bestim mtes Vol. Gas, das sich aus dem W .-Stand 
«gibt, entnommen, so w ird in  der Weise umgeschaltet, daß das Gas nun in  das obere 
was einströmt u. aus dem inzwischen gefüllten unteren Glas in das Verbrennungsrohr 
strömt. So ermöglicht das beschriebene Gasometer, dessen B rauchbarkeit durch N2-Be
stimmungen an H ippursäure u. Acetanilid bewiesen wurde, die kontinuierliche E nt- 
. XXIV. 2. 38
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nähm e abgemessener Voll. C 0 2. (Ind. Engng. Clicm., analy t. E d it. 12. 776—77. Dez.
1940. New York, Eordham Univ.) StrÜBING.

W illy Bielenberg, Versuche zur Verwendung von Farbstoffen als „ Indicatoren“ 
bei der bromometrischen Bestimmung organischer Stoffe. (Vgl. C. 1941. I I . 2714.) Bei dem 
genannten Verf. g ilt die B ück titra tion  als beendet, wenn zugetropfte Methylorangelsg. 
n ich t mehr en tfä rb t wird. D abei nehmen Phenol u. m-Kresol 3, p- u. o-Kresol 2 Br-Atome 
auf. Vf. versuchte nun, die Probelsg. von vornherein m it einem Farbstoff, z. B. Methyl
orange, zu versetzen u. Bromatlsg. bis zur E ntfärbung hinzuzugeben. Dieim Umschlags
punk t zu erwartende E ntfärbung tr a t  aber überraschenderweise viel früher auf. Daraus 
folgt, daß die Halogcnaufnahm e durch die Oxybenzole zwar anfänglich sehr schnell er
folgt, aber doch n ich t rasch genug, um eine gleichzeitige Veränderung des Farbstoffs 
völlig auszuschließen. Diese Folgerung w ird durch Verss. bestätig t. — Die Entfärbung 
der Probelsg. t r i t t  um so früher ein, je  rascher man das Brom at hinzugibt. Als zweck
mäßigste Zutropfgeschwindigkeit ergab sich 1 Tropfen/3—4 Sekunden. Um subjektive 
Irrtüm er bei der T itra tion  auszuschalten, w ird sie m it dem PuLFRlCH-Photometer 
unter Vorschaltung von Spektralfiltern durchgeführt, u. zwar in  Form von Bclativ- 
messungen. K urven der relativen  E xtink tionen  von m it verschied. Farbstoffen an
gefärbten Phenollsgg. gegenüber einer gleichen m it 0,1-n. K B r0 3-KBr-Lsg. versetzten 
Lsg. (Lösungsm. fü r Phenol: W. bzw. Eisessig) im Original. Aus Tabellen ist die Ab
hängigkeit der direkten T itra tion  von der A rt sowohl des Oxybenzols, als auch des 
Farbstoffs zu ersehen. •— Aus den Verss. geht hervor, daß eine bromometr. Best. organ. 
Stoffe au f dem vorgesehenen Wege vorerst nich t möglich is t. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 75. 
686— 91. 3/6. 1942. Freiberg, Sa., S taa tl. Braunkohlenforsch.-Inst.) E C K STEIN .

F. Schlenk und T. Schlenk, Eine Methode zur Bestimmung der Adenosin-5- 
phosphorsäure und ihrer Homologen. D ie beschriebene Meth. basiert au f den Co-Enzym- 
eigg. der Adenosin-5-phosphorsäure bei der Spaltung der Phosphobrenztraubensäure 
gemäß der Gleichung: 2 Phosphobrenztraubensäure - f  Adenylsäure ->- 2 Brenztrauben- 
säuro +  Adenosintriphosphorsäure. (J . biol. Chemistry 141. 311—23. Okt. 1941. 
Galveston, Tex., U niv., School of Med.) B r e d e r e c k .

Allgemeine Elektrieitäts-Ges. (Erfinder: Hans Boersch, Hans Mahl und Eber
hard Steudel), Berlin, M it einem Elektronenmikroskop mäßiger Vergrößerung als Vorsatz
gerät ausgestaltetes Mikroskop hoher Vergrößerung (Übermikroskop), dad. gek., daß der 
vorzugsweise durch einen m it dem Lichtmikroskop verbundenen Tubus gegen Fremd
lich t geschützte Leuchtschirm des Elektronenmikroskops als erste Objektivlinse des 
Lichtmikroskops (Immersionsobjektiv) ausgebildet ist. D as Elektronenmikroskop be
steh t aus zwei voneinander getrennten Teilen, zwischen denen sich der Objektträger 
bofindet, u. zwar dem Strahlerzeuger m it der vorzugsweise als überheizte Wolfram
kathode ausgebildeten Elektronenquelle u. dem eigentlichen Mikroskop. •— Zeichnung. 
(D. R. P. 720178 K l. 42 h vom 2/11. 1938, ausg. 27/4. 1942.) M. F . M ü l l e r .

Gewerkschaft Matthias Stinnes, Essen (Erfinder: Friedrich Krause, Berlin), 
Einbringen von Objekten in  das Elektronenmikroskop. Nach dem H auptpatent ist ein 
op t. geschliffener S tab  zur Aufnahme von Objekten innerhalb einer Hülse geführt. 
Innerhalb dieser Hülse is t nun eine zweite rohrartige, aus 2 Teilen bestehende Hülse, 
in der der S tab  vakuum dicht geführt is t, angeordnet, deren einer Teil mit der ersten 
H ülse verlö tet u. deren anderer Teil vakuum dicht innerhalb der ersten Hülse verschiebbar 
u. vakuum dicht m it dem festen Teil zu verbinden ist. —  E s is t ein einwandfreies 
Vakuum gewährleistet. (D. R. P. 719 448 K l. 21g vom 20/11. 1938, ausg. 9/4.1942. 
Zus. zu D. R. P. 708778; C. 1942. I. 2439.) B O E D E R .

August Thyssen-Hütte Akt.-Ges., D eutschland, Schnelle Bestimmung des Stick- 
sloffgehaltes in  Eisen, Stahl oder ihren Legierungen. Das Metall wird in  verd. H,S0,, 
gegebenenfalls in  Ggw. anderer Säuren, wie HCl, H F , Perchlorsäure oder H 3P 0 4, gelöst 
u. dann die Lsg. m it Alkalilauge alkal. gemacht. D anach wird W .-Dampf durchgeleitet, 
der sich m it N H 3 belädt. Das N H 3 entspricht dem N-Geh. des Metalles. Der W.-Dampf 
liefert bei der Kondensation amm oniakhaltiges W ., in  dem der N H 3-Gch. titrimetr. be
stim m t wird. (F. P. 870 229 vom 22/2. 1941, ausg. 5/3. 1942. Belg. P- 440 315 vom 
15/1. 1941, Auszug veröff. 15/10. 1941. Beide D. Prior. 23/3. 1940.) M. F. M ÜLLER-

H. V. Churchill and R. W. Bridges, Chemical analysisof aluminium; 2nd ed. New Kensington,
Pa.: Aluminium Research Laboratories, Aluminium Co. o f America. 1941. (llJo-J
16°. § —.50. .

Izaak Maurits Kolthofi and H. A. Laitinen, pH and electro titrations; 2nd enl. and rev. cu.
New York: Wiley. 1941. (199 S.) 8°. §3.00. „„

Georg Wagner, Gasanalytisches Praktikum. Wien: Deuticke. 1942. (VII, U9 “.)
KM. 5.—.
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

—, Lösungsmittel in  der Industrie. Isopropylacetat. Handelsübliches Isopropyl
acetat hat einen Reinheitsgrad von mindestens 95%. (Metal Finish. 38. 627. Nov.
1940.) S c h e i f e l e .

—, Lösungsmittel in  der Industrie. Äthylendichlorid. F ü r handelsübliches Äthylen-
dichlorid werden folgendo Daten angegeben: R einheit mindestens 99,0% , W. höchstens 
0,017o, Nichtflüchtiges höchstens 0,001 g/100 cm, Säuregeh. höchstens 0,001%  als 
HCl berechnet; d-° 1,2550— 1,2570; Sicdebereieh 82,5— 84,0°. (Metal F inish. 38. 685. 
Dez. 1940.) S c h e i f e l e .

A. A. Wosnessenski, Vergleichende Charakteristiken mechanischer Ölabscheider. 
Vf. untersucht die W rkg. von typ. ölnbscheidcrn. m it Trennflächen verschied. Form 
gebung (Zickzack, K am m ern, Dachform, Zylinder, m it u. ohne Perforation) fü r m it 
öl verunreinigten W .-Dampf. (BecniiiK HástefiepoB h Tcxhukob [Anz. Ing. Techniker]
1941. 220—27. April) R . K . M ü l l e r .

G. I. Dobkin, Die Anwendung von überhitztem und gesättigtem D am pf in  Heiz
apparaten., Vf. erörtert den E infl. der Kondensation von D am pf an der W andung auf 
die Wärmeübertragung. P rak t. kann man die von überhitztem  u. von gesätt. D am pf an 
die Wand abgegebene W ärm e gleichsetzen. E s werden die Gründe angeführt, d ie in 
verschied. Fällen gegen eine Befeuchtung von überhitztem D am pf sprechen. (Teiwocn- 
■lOBoe Xo3flftcTBo [W ärmewirtsch.] 1941. N r. 1. 21—23. Jan . Minsk.) R . K . MÜLLER.

W. A. Gudymtschuk und A. S. Krassnow, Die Wärmeabgabe von Heizschlangen 
an Crack-Masut bei natürlicher Konvektion. In  mehreren Diagrammen wird die A b
hängigkeit des W ärmeübertragungskoeff. (von Heizschlangen an Masut) von der Temp. 
der Grenzschicht dargestellt. Theoret. werden die Verhältnisse unter Bonutzung der 
Koeff. von N üSSEL T, G r a s h o f  u. P r a n d t l  behandelt. Auch die rechncr. Behandlung 
niehtstationärer Fälle der E rhitzung wird erörtert. (Ten.iociuioBoe Xo3Hhctbo [Wärme
wirtsch.] 1941. N r. 1. 24—27. Jan . Moskau.) R . K . M ü l l e r .

Jindrich Horn und Ondrey Dlouhy, Prag, Lösungsmittel. Verwendung von in 
der Lackmdustrie üblicherweise benutzten Trockenstoffen, wie Metallresinaten, -oleaten, 
•linoleaten usw., einzeln oder im Gemisch a l s  Z u s a t z  in derart geringer Menge, 
zweckmäßig bis zu 3% , zu Lösungsmitteln, bes. Bzn. u. Bzl., daß  die Verwertbarkeit 
als Lösungsm. voll erhalten bleibt, als M otorenbetriebsstoff aber ausgeschlossen w ird. 
(D. R . P. 7 1 9  0 2 1  K l. 22 h vom 10/8. 1937, ausg. 30/3. 1942. Tschech. Prior. 8/8 . 
1Ö36.) B ö t t c h e r .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Konzentrieren und beziehungsweise 
oder Reinigen von Dispersionen in  flüssigen Dispersionsmitteln. Man unterw irft die 
Dispersionen einer elektroosmot. El.-Abtrennung, wobei die Abseheidung dispergierter 
Teilchen an der Elektrode durch Relativbewegung zwischen Elektrodenoberflächo u. 
Fl. verhütet wird. H ierbei kann man z. B. die Elektrode, der die dispergierten Teil
chen zustreben, in  rasche Drehung versetzen oder man kann die F l. in  der Nähe der 
Elektrodenoberfläche in  Bewegung halten. — 500 (Teile) einer Polyacrylsäureester
dispersion m it 38,4%  Trockensubstanzgeh. liefern bei der Elektroosmose in  einer 
porösen Zelle unter Anwendung einer rotierenden Graphitanode 100 Dispersionsmittel 
mit etwa 6%  u. 395 K onzentrat m it 47%  Trockensubstanzgehalt. In  gleicher Weise 
wird Kautschukmilch behandelt. (It. P. 383252 vom 10/2. 1940. D. Prior. 24/3. 
1939.) SCHVVECHTEN.

Kühlsole-Werk Stratman & Werner, Deutschland, Flüssigkeiten mit tiefliegendem 
Gefrierpunkt, bes. Kühlsolen aus einer wss. Lsg. eines oder mehrerer Salze, dad. gek., 
daß die Eli. einen Zusatz von Pektin  oder Pektinverbb. enthalten. (F. P. 870 841 vom 
15/3.1941, ausg. 25/3. 1942. D. Prior. 20/3. 1940.) E r i c h  W o l f f .

I-G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Oskar Köhler), F rank fu rt a. M., 
IIärmeübertragungsmittel, bestehend aus oder enthaltend Oxalkylierungsprodd. von 
höhermol. aliphat. oder aliphat.-arom at. Oxyverbb. oder von höhermol. aliphat. Sulfon
amiden. (D. R. P. 719 737 K l. 12 a vom 24/11. 1939, ausg. 21/4. 1942.) E r i c h  W o l f f .

Curt Ankermann und Helmuth Wawretschek (Erfinder: Helmut Wawret- 
schek), Berlin, Destillieren. Verf. zur fraktionierten D est. von ölen, Lösungsmitteln 

dgl. in rotierenden Zylindern im Vakuum, dad. gek., daß die Dämpfe des au f die 
Innenfläche eines beheizten, schnell umlaufenden Zylinders aufgebrachten Dest.-Gutes 
au einer innerhalb des Zylinders vorgesehenen gekühlten, m it Abläufen fü r das D estillat

3 8 *



57 6 H n . F e u e r s c h u t z . R e t t u n g s w e s e n . 1942. II.

versehenen Säule niedergeschlagen werden. (D. R. P. 718 347 K l. 12 a vom 27/5. 
1939, ausg. 10/3. 1942.) E r i c h  W o lff .

Bamag-Meguin Akt.-Ges. .D eutschland, Destillieren. Am Umfang jedes Kolonnen
bodens is t eine kreisrunde, mehrfach unterte ilte  Samm elrinne vorgesehen, deren eine 
H älfte m it Fl.-Überläufen versehen is t, die die F l. in  die Sammelrinne des nächstfolgenden 
Bodens loiten, u. deren andere H älfte  dio F l. vom oberen Boden aufnimmt. Die Böden 
sind abwechselnd um 90° gegeneinander vorsetzt angeordnet, so daß die Fl. von Boden 
zu Boden abwechselnd lange u. kurze K anäle  durchläuft. (F. P. 869 507 vom 25/1.
1941, ausg. 4/2. 1942. D. P rior. 5/2. 1940.) E r i c h  W o l f f .

Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen A.-G., Höllriegelskreuth (Erfinder:
Heinrich Kahle, Pullach), Verfahren zum  Trocknen von Gasen, die in einem Gaso
m eter gespeichert u. d o rt feucht geworden sind, m it H ilfe von regenerierbaren Trocken
m itteln, wobei der Gasometer durch eine Leitung m it der von der Erzeuger- zur Ver
braucherstolle führenden Leitung verbunden ist, dad. gek., daß das von der Erzeuger
stelle kommende trockene, überschüssige Gas zum Regenerieren des in der Verb.- 
Leitung zum Gasometer eingeschalteten Trockenm ittels verwendet wird, das bei der 
Trocknung des aus dem Gasometer gelieferten Gases beladen worden ist. (D. R.P. 
699 550 K l. 12 o vom 28/12. 1938, ausg. 21/2. 1942.) E r i c h  W o l f f .

Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen A.-G., Höllriegelskreuth (Erfinder:
Heinrich Kahle, Pullach), Verfahren zum  Trocknen von Gasen, die in einem Gaso
m eter gespeichert u. do rt feucht geworden sind, m it H ilfe von regenerierbaren Trocken
m itteln, wobei der Gasometer durch eine Leitung m it der von der Erzeugerstelle zur 
Verbraucherstello führenden Loitung verbunden is t, dad. gek., daß durch das in die 
Verb.-Leitung zum Gasometer eingeschaltete Trockenm ittel in  der Richtung zum 
Gasometer mehr Gas geführt w ird als in  der R ichtung vom Gasometer her zurück
ström t, wobei das überschüssige Gas zwischen dem Trockner u. dom Gasometer ab
geführt w ird. (D. R. P. 712 895 K l. 12 e vom 29/10. 1939, ausg. 10/4. 1942. Zus. zu
D. R. P. 699 550; vorst. Referat.) E r i c h  W o lf f .

Comp, française des procédés Houdry, F rankreich , Regenerieren von Kontakt- 
massen. Nach dem Verf. des H auptpaten tes werden d ie Kontaktm assen im Kontakt
behälter zwecks Entfernung der in  ihnen enthaltenen Bestandteile der Ausgangsstoffe 
oder der R k.-Prodd. un ter Vakuum gesetzt. H ierbei soll nun gleichzeitig ein inertes 
Medium, z. B. W .-D am pf, in  den B ehälter geleitet werden, wodurch das Austreiben der 
genannten Stoffe beschleunigt w ird. D er Druck soll auch hierbei unter 400 mm Hg 
gehalten werdon. (F. P. 51266 vom 7/10. 1940,1 ausg. 18/2. 1942. Zus. zu F. P. 
807 998; C. 1937. I. 5087.) ZÜ RN .

ü . Feuerschutz. Rettungswesen.
H. Berger, Die Gefahren heim Umgang m it verdichtetem und flüssigem Sauerstoff. 

(Vgl. C. 1941. H . 1180. 2003.) Schrifttum sbericht. (Z. kompr. flüss. Gase 37. 1—4- 
13— 20. 1942. Hamburg-W andsbek.) G RIM M E.

Berger, D ie Entzündungen in  verdichtetem Sauerstoff durch feste und flüssige 
Teilchen. (Vgl. C. 1941. I . 1853.) Schrifttum sbericht. (Arbeitsschutz 1942. 57—63. 
15/2. Hamburg-W andsbek.) G r ih m e .

F. Börsig, Gefahren bei der Verwendung von Amm oniak im  Betrieb. Sammcl- 
bericht über Explosionsgefahren u. Gefahren fü r die menschliche Gesundheit. Angabe 
von Vorsichtsmaßregeln im R ahm en der Unfallverhütungsvorschriften. (Maschinen
schaden 18. 113—18. 1941. Berlin.) G rim m e.

Bauer und Hagen, Explosions- und Gesundheitsgefahren beim Vermahlen von 
Ferromangan. (Vgl. B a u e r ,  C. 1941. I. 677.) Beschreibung des K ra n k h eitsb ild es  u. 
Vorschläge fü r geeignete Schutzm aßnahmen. (Arbeitsschutz 1942. 112—15. 15/3. 
D uisburg u. Düsseldorf.) GrIMME.

W. Schwarzenberger, Brandversuche m it verschiedenen Teer- und Bitumen- 
dachpappen. D ie Prüfung g ilt als bestanden, wenn die Flam m en höchstens 3 Min. 
nach W egnahme der Feuerquelle erlöschen, das E infl.-G ebiet des Feuers auf 0,25 qm 
beschränkt bleibt, die M. höchstens 20 cm abläuft. Im  Original die Prüfungsergebnisse 
m it verschied. F abrikaten . (Feuerschutztechn. 22. 21—22. Febr. 1942. Hamburg.) Gri.

K.-H. Strauß, Feuerlöscher in  Hochspannungsanlagen. Vf. untersucht die Leit
fähigkeit der gebräuchlichsten Löschm ittel u. zieht daraus Schlüsse, wieweit Hand
feuerlöscher bei B ränden in  H oehspannungsanlagen verw endet werden können, ohne 
den Löschenden oder die Anlage zu gefährden. Im  allg. genügten Handfeuerlöscher 
m it pulverisierten Löschm itteln den gestellten Anforderungen, die Verwendung von
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Schaumlöschern muß abgelehnt werden wegen der hohen Leitfähigkeit des Lösch- 
itahles. (Elektroteehn. Z. 63. 117— 18. 12/3. 1942. Berlin.) G rim m e .

W. Maercklin, Entwicklungsaufgaben des Schaumlöschwesens in  der Mineralöl- 
iduslrie. Rückschau u. Ausblick. (Oel u. Kohle 38. 291—93. 22/3. 1942. H am 
burg.) _ _ G rim m e .

0. Amsel, Die Beurteilung von Schäumen zur Bekämpfung von Mineralölbränden. 
Löschschäume wurden in  bezug au f H itzebeständigkoit, Fließfähigkoit u. Schaumzahl 
in geeigneten Labor.-Geräten untersucht u. aus den gefundenen Ergebnissen der 
Schaumindex aufgestellt u. dieser m it den Ergebnissen bei Abbrandverss. in  einem 
Tank von 3 m Durchmesser in Vgl. gestellt. Es is t an H and dieser Erkenntnisse möglich, 
aus dem Schaumindex die zur Löschung großer Tanks benötigte Schaummenge voraus- 
zuberechnen. Einzelheiten im Original. (Oel u. Kohle 38. 293—310. 22/3. 1942. 
Hamburg.) _ G rim m e .

H. Brunswig, ■Prüfung von Luftschaum und Luftschaumerzeugung. Vf. behandelt 
eingehend das K älteverh. der Luftschaum bildner, A nteil ihrer Zumischung zum W ., 
Verhältnis zwischen Verschäumung u. D ., Abhängigkeit der Fließfähigkoit u. der 
Schaumbcständigkeit von D ., Ansaugmenge u. Druckgefälle von Zumischern u. 
Leistungsbereich der Luftschaumrohre. Es wird gefordert, den bisherigen Mengen
begriff für Luftschaum durch einen Gütebegriff zu ergänzen. (Feuerschutztechn. 22. 
30—39. März 1942. H am burg.) G rim m e.

III. Elektrotechnik.
M. D. Rigterink, Verbesserte keramische Dielektrika. Als neuzeitliche keram . 

Isolierstoffe kommen in B etrach t: 1. D ie Steatitmassen, die sich neben hoher mechan. 
Festigkeit durch sehr geringe dielektr. Verluste u. hohes Isoliervermögen auszeichnen, 
u. daher bes. bei höheren Tempp. für Hochfrequenzströme geeignet sind. 2. Die Cordierit- 
massen zeichnen sich durch einen bes. niedrigen Ausdehnungskoeff. aus, was sie bei 
Spulen für Radiosender u. -empfängor wertvoll m acht. 3. D ie Titandioxydm assen be
sitzen eine hohe D E. u., je nach dem Geh. an R util, Kapazitätskoeff. von 0 bis zu erheb
lich negativen W erten; sie finden zusammen m it anderen Oxyden, wie MgO u. ZrO., 
heim Bau von tem peraturunem pfindlichen Kondensatoren m it geringem Vol. Ver
wendung. (Rev. sei. Instrum ents 12. 527—34. Nov. 1941. New York, Bell Telephone 
Labor.) H e n t s c h e l .

P. D. Ssamssonow und N. G. Kusnetzowa, Über einige Faktoren, die die elek
trischen Eigenschaften des Bleiakkumulators bestimmen. I . Porenstruktur und W irkungs
grad der aktiven Akkumulatormassen. Vff. arbeiten eine Meth. zur Best. der Vol.-Porosität 
u, der Porenstruktur der Akkumulatormassen aus u. stellen eine Beziehung zwischen 
diesen Eigg. u. der Zus. der Pasten u. der Herst.-Temp. fest. Die U nterschiede in  den 
Entladungsbedingungen (Entladungsstrom stärke, Temp.) u. im W rkg.-Grad der posi
tiven u. negativen Massen lassen sich auf Unterschiede in  der Porenstruktur zurück
führen. Als neue C harakteristik dor Massen wird die wahre Porenoberfläoho eingeführt. 
(/Kypua.1 IIpiiiciajtHöH X um hh [ J .  Chim. appl.] 14. 317—34. 1941.) R .  K . MÜLLER.

G. Weber, Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Fluorescenzrohren. Vortrag. 
Tcmp.-Strahlung; Luminesccnzstrahlung; H g-Dam pflam pen; Leuchtstoffröhren; B e
triebsökonomie; Beleuchtungsanlagen in  H örsälen; Erörterung über L ieht u. F a rb 
temperatur. (E lektroteknikeren 38. 15—24. 7/1. 1942.) R . K . M ü l l e r .

Arthur Em st Edwards, London, England, Elektrischer Isolierstoff, bestehend 
aus Glimmer m it einef (beiderseitigen) Auflage von Glasfilz oder -gewebe. Bes. geeignet 
ist ein Glas folgender Zus.: CaO 18—-28(% ); MgO 17— 1; A L 03 17—9; S i0 2 65— 55; 
Flußmittel, wie H ,B O , u. CaF», bis zu 10%. (E. P. 530 369 vom 17/2. 1939, ausg. 9/1.
1941. A. Prior. 17/2. 1938.) S t r e u b e r .

Robert Bosch G. m. b. H., S tu ttgart, übert. von: Arthur Möhrle, Möhringen, 
und Edgar Sachs, K orntal, Isolierkörper m it gasdicht eingesetzter Elektrode. In  einer 
zentralen Bohrung des Isolierkörpers aus keram. W erkstoff befindet sich die stabförmigo 
Elektrode, die aus einer Ni-Legierung besteht. Am Ende is t ein Mo-Draht angeschweißt, 
der durch H artglas temperaturweehsolbeständig m it dom Isolierkörper verschmolzen ist. 
(A. P. 2 235 325 vom 25/4. 1939, ausg. 18/3. 1941. D. Prior. 27/4.1938.) S t r e u b e r .

Compagnia Generale di Elettricita, Mailand, Italien , Druckgasisolierung von 
ddirischen Apparaten, Kabeln und dergleichen, gek. durch die Verwendung von Schwefel
hexafluorid (SF6). (I tP . 375 643 vom 6/7. 1939. D. Prior. 5/9. 1938.) M ö l l e r i n g .

Patentverwertungs -  Gesellschaft m. b. H. „Hermes“, Berlin (Erfinder: 
3' Seiler und W. Gebhardt), Herstellung einer anorganischen Isolierung au f elek-
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Irischen Leitern. Diese, wie Cu, Al, N ickelin, K onstan ten  oder Nikroterm, werden mit 
einer dünnen Glasröhre überzogen u. dann m it dieser gemeinsam nach Erwärmung 
bis zur Erweichung des Glases au f den gewünschten Durchmesser gezogen. Die Drähte 
können als blanke D rähte verw endet werden, können aber auch vorher m it einer Oxyd
schicht oder einer Isolierschicht aus Bändern oder Gewoben von Glas, Schlackenwolle, 
Asbest oder auch aus Papier überzogen sein. Man kann auch noch eino Zwischenschicht 
aus MgO, K aolin, CaO, Oxyden von seltenen E rden oder aus Gips vorsehon. (Schwed. P. 
103 096 vom 5/8. 1939, ausg. 25/11. 1941. D. Prior. 6/8 . 1938.) J . S c h m id t .

Rudolf Sperl, E rfu rt, Herstellung von Bleisuperoxydanoden m it von einer Blei
schicht überzogenem Leichtmetallträger. A uf dom Träger w ird durch Eintauchen in eino 
saure, fein verteilten Schwofe! u./odor Sulfide enthaltende Antimonlsg. zunächst eine 
Antim onschicht niedergeschlagen. Nach einer weiteren mechan. Reinigung wird ein 
Pb-Überzug in  bekannter Weise aufgebracht, w orauf d ie aus Bleisuperoxyd bestehende 
ak t. M. aufgotragen wird. D ie erzeugte Sb-Schicht w eist nu r wenigo enge, durch S oder 
Sulfido verschlossene Poren auf, so daß ein gutes H aften  der Pb-Schicht ermöglicht u. 
w eiterhin ein erhöhter Schutz des Leichtm etallträgers gegen Elektrolytangriffe gewähr
leistet is t. D ie Bleisupcroxydeloktrodc eignet sich sowohl fü r Sammler u. galvan. 
Elemente, als auch fü r galvan. Vorchromungen u. andere olektrochom. Prozesse. (D. R. P. 
721013 K l. 21 b  vom 1/2. 1940, ausg. 21/5. 1942.) K ir c h r a t h .

Pertrix Werke G. m. b. H ., D eutschland, Galvanische Batterie m it Lufldepolari- 
sationstrockenelementen. Dio Elem ente m i t ' becherförmigen Zinkelektroden sind in 
einem luftdurchlässigen Behälter eingesetzt. Jedes E lem ent ist m it auf dem Elektro
lyten aufgebrachter trockener, nichtleitender körniger M., z. B. Sand, Kies, Kieselgur 
bis zum oberen Zinkbecher abgedeckt. A uf die körnige Abdeckung ist eino Schicht 
aus Vergußmasse aufgegossen, die eino gemeinsame Decke fü r alle Elemente bildet. 
Durch die Anordnung der körnigen Abdeckung entstehen an den oberen Rändern der 
Zinkelektroden capillare Öffnungen, durch die eine ausreichende Belüftung der ein
zelnen Elem ente ermöglicht w ird, ohne daß diese austrocknen können. (F. P. 869491 
vom 24/1.1941, ausg. 3/2.1942.) K ir c h r a t h .

Chemische Fabrik von Heyden A.-G., Radebeul-Dresdcn, Eindickung der 
Elektrolytlösungen von Trockenelementen und Elektrolytkondensatoren durch ein in IV. 
unlösl., aber begrenzt u. um kehrbar quellendes Ligninprod., das durch Ausfällen aus 
Sulfitablaugen m it starken Mineralsäuren erhalten wird. Zwecks Steigerung der Quell
fähigkeit w ird das ausgefällte Prod. m it alkal. Stoffen behandelt, ausgewaschen u. im 
Vakuum oder durch Elektroosmose getrocknet. Als E lektrolytlsg. kann auch eino 
solche verwendet werden, die einen Polyalkohol, z. B. Glycerin, enthält. (Schwz. P. 
217 319 vom 23/4. 1938, ausg. 2/2. 1942. D. P riorr. 24/4., 27/12. 1937, 21/1. u. 28/2. 
1938.) K ir c h r a t h .

Ludwig Baugatz Kondensatorenfabrik (E rfinder: Hermann Gönningen), 
Berlin, Elektrischer (Wickel-) Kondensator, dessen Kondensatorkörper in  das Kondensator
gefäß eingebaut und mittels einer Vergußmasse feuchtigkeitsdicht abgeschlossen ist, dad. 
gek., daß die Abdichtungs- u. H aftflächen des Kondensatorgefäßes u. -körpers vor 
dom Einbringen des Kondensatorkörpers u. der Vergußmasse m it einer dünnen Haft
schicht überzogen werden; (D. R. P. 717 349 K l. 21 g vom 19/3. 1937, ausg. 12/2.
1942.) ' S t r e u b e r .

Utility Electric Corp., E a s t N ewark, übert. von: Walter E. Koerner, East 
Orange, Alfred F. Bahlke, Scotch Plains, und Stuart F. Marvin, Ridgewood, 
N. J . ,  V. S t. A., Herstellung eines lichtzerstreuenden Überzuges au f das Innere von Glüh- 
lampenkolben. Die Glaskolben werden auf 200° vorgewärm t u. getrocknet u. dann 
wird eino Lsg. eines Pigm ents in  einer Lsg. von N ä2S i0 3 in dest. W. (D. 1,014) auf
gebracht. Es w ird 48 Stdn. bei Zimmertemp. getrocknet u. dann bei 350° u. schließlich 
bei 400—450° der Überzug fix iert. — Geeignete Überzugslsgg. enthalten z. B. 575 g 
L ithopone u. 1700 g N a2S i0 3-Lsg. (D. 1,014); — oder 800 g B aS 0 4 u. 2400 g Na2Si03- 
Lösung. (A. P. 2 238 472 vom 9/8. 1938, ausg. 15/4. 1941.) M. F . M ü l l e r .

N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, H olland, Reflektoren für 
Lampen, bestehend aus n ich t geglätteten Metall-, Holz- oder Kunstharzunterlagen, 
au f die aus Lsgg. eine g latte  Zwischenschicht, z. B. aus K unstharz, Lack oder Acetyl- 
cellulose, u. darüber eine reflektierende Schicht, dem ein durch Pulverisieren oder 
Sublimieren gewonnener reflektierender Stoff zugesetzt ist, angebracht ist. Die reflek
tierende Schicht wird zweckmäßig vor der Verfestigung der Zwischenschicht auf
gebracht, Zeichnung. (It. P. 375 649 vom 8/7.1939. Holl. Prior. 9/7. 1938.) MÖLLEBING.

Süddeutsche Apparate-Fabrik G. m. b. H ., N ürnberg (Erfinder: E. Kipphan 
und B. Siebert), Trockengleichrichter. Als V entilplatte fü r den Gleichrichter dient 
eine Scheibe aus einem Halbleiter, z. B. aus Se, au f der ein als Elektrode dienender
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Metallüberzug, z. B. aus WoODsehem Metall durch Aufspritzen aufgebracht is t. 
Zwischen Überzug u. Grundschicht is t die Sperrschicht angebracht. Durch die verschied. 
Ausdchnungskoeff. der einzelnen Schichten entstehen bei der auftretenden Erw ärm ung 
im Betrieb leicht störende Spannungen. Diese werden vermieden, wenn man den 
Metallüberzug in  Form von einzelnen radialen Teilzonon aufträgt, die elast. bleiben, 
aber alle miteinander elektr. leitend verbunden sind. (Schwed. P. 102 333 vom 
14/6.1940, ausg. 19/8. 1941. D. Prior. 10/1. 1940.) J . S c h m id t .

Licentia, Patent-Verwaltungs-Ges. m. b. H., D eutschland, Trockengleichrichler. 
Auf die aus Beryllium bestehende Gegenelektrodo m it m atter Oberfläche is t eine die 
Cegenelektrodo n ich t angreifende dünne Isolationsschicht, z. B. aus Beryllium oxyd, 
Aluminiumoxyd, unter Druck aufgebracht, so daß die Gegenelektrodo die Isolations
schicht durchdringt. A uf der Gegenseite der Isolationsschicht is t eine M etallpulver
schicht aufgepreßt. (F. P. 867 945 vom 6/12. 1940, ausg. 5/12. 1941. D. Prior. 13/12.

Comp, des Freins et Signaux Westinghouse, Frankreich, bzw. Comp. Italiana 
Westinghouse Freni e Segnali, T urin, Italien, Kupferoxydgleichrichter. Die Oxyd
schicht der Cu-Plattc w ird oberflächlich in einem Bade, das 0,35— 17 (g) H,,SO.t im L iter 
enthält, elektrolyt. red. u. dann in  einem Bade, das 60 NiSO.,, 7,5 NH,C1, 7,5 H 3B 0 3 
u. 3,75 NaCl im L iter en thält, elektrolyt. vernickelt. (F. P. 848 927 vom 16/1. 1939, 
ausg. 9/11.1939. It. P. 375 671 vom 13/6.1939. Beide A. Prior. 15/6.1938.) S t r e u b e r .

Union Switch & Signal Co., übert. von: Herbert L. Taylor, Swissvale, Pa., 
V. St. A., Cu20-Oleichrichter. D ie Gegenelektrode besteht aus elektrolyt. aufgebrachtem 
Ni. Um den Stromdurchgang in Sperrichtung zu verringern, wird der Gleichrichter 
(1 Sek.) mit konz. H N 0 3 behandelt. (A. P. 2 215 890 vom 7/1. 1939, ausg. 24/9.

J. Mas-Guindal, Die Industrie der Meeresalgen. Übersicht über die Gewinnung 
der Halogene u. ihrer Salze. (Ion [Madrid] 1. Nr. 4. 3—7. N r. 5. 3— 9. Dez. 
1941.) H o t z e l .

E. Crivelli, Die technisch wichtigen Bleioxyde. Übersicht über H andelsqualitäten 
u. Darst.-Verff. von B leiglätte u. Mennige. (Chim. Ind ., Agric., Biol., Realizzaz. corp. 18. 
33—35. Jan. 1942.) H e n t s c h e e .

Orkla Grube-Aktiebolag, Lekken, Norwegen (Erfinder: S. Aannerud , A b
schriften von Schwefel, Selen und, gegebenenfalls Arsen aus Schicefeldampf enthaltenden 
Gasen. Man setzt den Gasen, bes. solchen aus der Pyritverarbeitung, zunächst in  der 
Hitze S-Dampf zu u. kühlt dann stufenweise, wobei in  den einzelnen Stufen fl. S e in
gespritzt wird u. zwar bes. im Temp.-Gebict, in  dem der fl. S die höchsto V iscosität 
aufweist, d. h. bei etwa 180—250°. Durch den Zusatz von S-Dampf wird die Abscheidung 
infolge der Konz.-Erhöhung begünstigt. (N. P. 64106 vom 29/11. 1940, ausg. 27/10.
1941.) J . S c h m id t .

Bergwerksges. Hibernia A.-G., Herne (Erfinder: Alfred Luther, H erten- 
Disteln), Herstellung von Ammoniumverbindungen aus phenolhaltigem Ammoniakicasser. 
Unter milden Dest.-Bedingungen wird zuerst ein Teil des N H 3 aus dem N H 3-\V. ab 
getrieben u. dieses au f phenolfreie oder phenolarme Verbb., bes. N H ,N O ,, verarbeitet. 
Dann erst wird der R est des N H 3 m it der Hauptmengo der Phenole abgetrieben u. au f 
solche Prodd. verarbeitet, bei deren H erst. ein gewisser Phenolgeh. zugegen sein kann, 
bes. auf nitratfreie Ammoniumverbb., wie (NH.,),SO.,. N itra te  können nämlich während 
der Herst. oder bei der Verwendung m it den Phenolen explosible Verbb. oder Mischungen 
ergeben, die bei ihrer Zers, die Explosion des gesamten N H ,N O , bewirken können. Das 
vorliegende Verf. erlaub t die Gewinnung größerer Mengen von NH.,NO,, d ie p rak t. 
phenolfrei sind, bes. wenn man nach einer weiteren Ausbldg.-Form des Verf. die zuerst 
ausgetriebenen N H 3-Dämpfe durch Überleiten über A-Kohle von den geringen m it
übergehenden Phenolmengen befreit. Auf die Aufarbeitung des nach dem ersten D est.- 
Vorgang verbleibenden Restes kann auch verzichtet werden. (D. R. P. 720106  
Kl. 12 k vom 2/10. 1940, ausg. 24/4. 1942.) ZÜRN.

Deutsche Solvay-Werke A.-G., Bernburg, Elektrolytische Herstellung von prak
tisch chloridfreiem Magnesiumhydroxyd aus an Alkalisalzen armen Magnesiumehlorid- 
lösungen (Kaliendlaugen). In  verhältnism äßig konz. u. daher gutleitendcn MgCl2-Lsgg. 
wird die Bldg. von fein dispersem Mg(OH)2, das infolge der großen Oberfläche leicht der 
Verunreinigung durch Chlorid unterliegt, vermieden, wemi man in  sulfathaltigen Lsgg.

1939.) K ir c h r a t h .

1940.) St r e u b e r .

V. Anorganische Industrie,
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mit mindestens 0,5 g S 03/1 u. bei kathod. Stromdichten <150 Amp./qm, bes. zwischen 
00 u. 90 Amp./qm, sowie Anfangskonz. <260 g u. >  100 g, bes. zwischen 200 u. 100, 
MgClo/1 arbeitet. Kathoden- u. Anodenraum sind durch ein Diaphragma getrennt; 
liegt der Sulfatgeh. nahe an der unteren Grenze, dann muß im Kathodenraum gerührt 
werden. Die obere Grenze des Sulfatgeh. liegt bei ca. 10 g S 03/1. Dem Anodenraum 
kann ein prakt. sulfatfreier Elektrolyt zugeführt werden. Infolgedessen wird an der 
Anode kein Sauerstoff entwickelt; das anfallende Chlor ist also rein u. greift die Kohle
anoden weniger an. (D. R. P. 719169 Kl. 12 m vom 3/2.1940, ausg. 31/3.1942.) Zürn.

Bayerische Stickstoffwerke Akt.-Ges., Deutschland, Vollständiges oder teil- 
weises Überführen von Calciumcarbid in  stickstoffhaltige Verbindungen, insbesondere in 
Calciumnilrat. Das schmelzfl., aus dem Carbidofen kommende Carbid wird z. B. durch 
die Zentrifugalwrkg. einer Drohtrommel in kleine Teilchen zerlegt, die einem N,-Strom 
ausgesetzt werden u. hierbei erstarren. Sie werden dann in der gleichen Trommel 
weiter m it heißem Na behandelt, wobei sie in ständiger Bewegung sein müssen. Hier
durch werden sie teilweise nitriert. Nunmehr wird die Temp. (von 1600—1200° auf 
1300—1000°) gesenkt u. dann wird weiter m it Stickstoff behandelt, wodurch das ge
samte Carbid in Calciumnitrat übergeführt wird. Man kann alle diese Behandlungen 
in einer einzigen Drehtrommel durchführen oder mehrere geeignete Vorr. hintereinander- 
schalten. Zum teilweisen Nitrieren wird ferner vorzugsweise N2 benutzt, der schon 
zum Abkühlen der Schmelze oder zum vollständigen Nitrieren gedient hat. Man kann 
ferner in die Drehtrommel zusätzlich noch Stoffe einführen, die die Bindung von N2 
durch das Carbid begünstigen, wie Alkalichloride oder -fluoride, Erdalkalichloride, 
Elußspat. — Das Verf. arbeitet mit günstiger Wärmebilanz; es ermöglicht den Ver
zieht auf bes. Zcrkloinerungsvorr. für Carbid u. verursacht keine Korrosionen an den 
benutzten Vorrichtungen. Vorrichtung. (F. P. 869 094 vom 9/1. 1941, ausg. 23/1.
1942.) ZÜRN.

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
Berthold Deutsch, Der Einfluß klimatischer Verhältnisse auf Emaillierverfahrtm. 

Wie warmes Wetter den Emailschlicker beeinflußt. Steigende Temp. in der Mühle u. 
beim Lagern bedingt eine stoigendo Menge an lösl. Salzen u. Änderung des Na20 : Be203- 
Verhältnisses, wodurch das Stehvermögen u. die sonstigen Eigg. des Schlickers beeinflußt 
werden. Durch w'armes u. trockenes Wetter verursachte Temp.-Änderung bzw. Änderung 
des W.-Geh. des Schlickers sind von Einfl. auf die Trocknungseigg. u. verändern somit 
das Tauchgew'icht wie die Trocknungsdauer. Eine zwischen 17 u. 22° liegende Temp. 
hat sich für die Betriebs Verhältnisse am geeignetsten erwiesen. Erreicht die Temp. 
32° u. mehr, so empfiehlt sich die Kühlung der Mühle, des Tauehgefäßes u. gelegentlich 
auch des Lagerplatzes, um gleichbleibende Emaileigg. sicher zu stellen. Bei großen 
Temp.-TJnterschieden zwischen warmer u. kalter Jahreszeit sollte die Mühlenformel der 
Jahreszeit angepaßt werden, um die Einw. wechselnder Tempp. auf die Schlickcreigg. 
möglichst zu vermindern. (Sheet Metal Ind. 14. 169—70. Febr. 1940.) PLATZM ANN.

A. Dietzel und Lilli Arnold, Änderungen der technischen Eigenschaften von Emails 
durch den Boraustausch. Die ehem. Widerstandsfähigkeit steigt beim Ersatz der Bor
säure. — Das Stehvermögen des Emailschlickers wird geringer, u. es macht sieh eine 
deutliche Thixotropie bemerkbar. — Das BrennintervaH wird merklich kürzer. Hier 
muß durch Anwendung von Mischemails oder Erhöhung der Mühlenzusätze Abhilfe 
geschaffen werden. — Die Oberflächenspannung u. damit die Neigung zur Bldg. von 
Poren u. „schwarzen Punkten“ im Grund, Haarlinien in der Decke nimmt beim Über
gang zu borfreien Emails zu. Durch geeignete Änderung der Zus. an Hand der Faktoren 
nach D i e t z e l  oder durch Anwendung von „Netzmitteln“ lassen sich die Oberflächen
spannung senken u. damit die genannten Fehler beseitigen. — Die Löslichkeit für Oxyde 
u. Farbkörper nimmt durchweg etwas zu, ebenso die Neigung zur Bldg. der höheren 
Oxydationsstufen bei Elementen mit veränderlicher Wertigkeit. Es kann deshalb zu 
gewissen Farbverschiebungen kommen. (Sprechsaal Keram., Glas, Email 75- 168—71. 
14/5. 1942. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Silicatforschung.) PLA TZM A N N .

Kurt Lehfeld, Einbau und ■planmäßige Erneuerung von Platin-Platinrhadium- 
ihermodementen in Glasschmelzwannen. Pt-PtRh-Thermoolemente können im Betrieb 
bei Tempp. bis 1300° bedenkenlos 12 Wochen, zwischen 1300 u. 1425° 8 Wochen u. 
über 1425° ca. 6 Wochen im Betrieb bleiben. (Sprechsaal Keram., Glas, Email 75. 
146—47. 23/4. 1942.) Sch ütz .

Zdenök Schaefer, Pottasche fü r  Glaszwecke. Die Herst. von K 2C03. Analysen 
von Pottasche (I) verschied. Herkunft. Die Verwendung von I bei der Glashcrst. u. die 
Vorteile der Kaligläser. Die Verunreinigungen der verschied. Handels-I (wie Mineral-,
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Melasse- u. Hydrat-I) u. die Eignung der verschied. I für bestimmte Gläser. (Sklärske 
Rozhledy 19. 41—46. 1942. Königgrätz, Autoris. Glasforsch.-Inst. [Dtsch. Zusammen
fassung.]) . H o t t e r .

—, Gips in der Tonindustrie. Zusammenfassende Darst. m it folgender Gliederung:
1. Herst., 2. Eigg. von Gips u. Gipsformen; a) Verhältnis W .: Gips, b) Einfl. des 
Mischens auf die Festigkeit, 3. Vol.-Veränderungen des Gipses, a) Ausdehnung 
nährend des Abbindens, b) Schwinden während des Abbindens, o) Wärmeausdehnung,
4. Abbindezeit des Gipses, Beschleunigung u. Verzögerer, 5. Erkennen u. Korrigieren 
von Fehlem an Gipsformen. Gute Ergebnisse beim Arbeiten mit Gips werden erhalten, 
wenn folgende Richtlinien befolgt werden: 1. trockene, zugfreie Lagerung des Gipses,
2. genaues Einhalten des Verhältnisses von W. zu Gips, um stets gleiche Festigkeit, 
Ausdehnung u. Totalvol. zu erlangen, 3. vorsichtiges Mischen zwecks Erzielung mög
lichst porenfreier Massen, 4. Sauberkeit bei der Verarbeitung u. genaues Beachten 
der Mischzeit, 5. vorsichtiges Trocknen, um Caleinieren u. Rißbldg. zu vermeiden. 
(Schweiz. Tonwaren-Ind. 4 4 . Nr. 6. 4—5. Nr. 7. 5—6. Nr. 8. 2—3. Nr. 9. 3—4. Sept.
1941.) P l a t z m a n n .

—, Der Einfluß verschiedener Bestandteile von Hochofenschlacken auf ihre Zähigkeit. 
AljO, erhöht von 9%  an die Zähigkeit von Schlacken, CaO setzt sie bis zu 44% herab 
u. erhöht sie bei höherer Konz., Magnesit erhöht sie etwas bis zu 7,5%, setzt sie bei 
höherer Konz, aber stark herab, MnO setzt sie bis zu 25% herab u. erhöht sie etwas 
bei höherer Konzentration. In ähnlicher Weise wird auch der Einfl. von T i02, ZnO, 
Zr02,Na2O, K20  u . B20 3 untersucht. (Fonderia 1 9 4 1 .399. 401. 403. Dez. 1941.)R.K.MÜ.

Wilhelm Anselm, Die Wärmerechnung des Zementdrehofens. (Cemento [Barcelona] 
9. 324—27. 351—55. 373—78. 1941. — C. 1 936- I. 4055.) R. K. M ü l l e r .

Cesare Zamboni, Die KcmiroUe von Zement und Zementbelm. Vf. legt dar, daß 
die Festigkeit n. Mörtel, sowie derjenigen Von Beton der Festigkeit des entsprechenden 
Zementbreies gleich ist. In  einer Vgl.-Unters, an Zementbrei von verschied. Verdünnungs
grad werden die Mindestfestigkeiten für Beton in Abhängigkeit von seiner Zus. u. der 
Qualität des Zements ermittelt. Durch Kontrolle’ des Zements in Breiform läßt 
sich die Zementdosierung vereinfachen u. die Festigkeit des Betons für Eisenbeton
konstruktionen u. Seewasserbauten vorausbestimmen. (Ind. ital. Cemento 1 3 . 386—90.
14. 3—7. Jan. 1942.) R. K. M ü l l e r .

V. Meng, Möglichkeiten der Gütesteigerung von Beton durch einen Zusatz. Es wird 
über Erfahrungen mit Plastiment als Beton- u. Mörtelzusatz berichtet. Plastiment 
soll u. a. die Verarbeitbarkeit verbessern. Nach Unterss. beim Bau des Westwalles 
u. in einem französ. Labor, kann bis jetzt folgendes gefolgert werden: 1. Ein Zusatz 
von 1% Plastiment, berechnet auf das Zemcntgowicht, verzögert Anfang u. Ende der 
Abbindezeit, folglich auch die Anfangserhärtung des Betons. Bis zu 3 Tagen liegt die 
Festigkeit bei Plastimentzusatz niedriger; erst hiernach erreicht der Plastimentbeton 
eine gesteigerte Festigkeit. Zusatz über 1% ist nicht empfehlenswert, weil Abbinde-
u. Erhärtungszeit zu stark verlängert werden. 2. Die bisherigen Verss. erstrecken 
sich nur auf Portlandzement; für andere Zementarten müssen erst Verss. angestellt 
werden. (Zement 3 1 .  172—74. 16/4. 1942.) P l a t z m a n n .

Bruno Setti, Bemerkungen über Kmslrukliomen aus Glas und Eisenbeton. Bericht 
über Festigkeitsprüfungen an Gußglas u. Erfahrungen über die therm. u. mcchan. 
Widerstandsfähigkeit von Bauwerken aus Glas u. Eisenbeton. (Industria [Milano] 5 6 . 
25—29. Febr. 1942.) H e n t s c h e l .

Friedrich Geiger, Grundlegende Fragen einer verbesserten Frostprüfung der Steine. 
(Vgl. C. 194 2 . I. 2054.) Es wird das neue Verf. der Frostbeständigkeitspriifung unter 
bes. Berücksichtigung von Ziegelerzeugnissen beschrieben. Steine, die frostbeständig 
sein müssen, dürfen nach der Frostperiode keine sichtbare Frosteimv. zeigen. Sämtliche 
Proben, jeweils 10 von einer Sorte, werden vor dem Frostvers. bis zur Gewichtskonstanz 
getrocknet u. gewogen. E rst dann wird mit der Aufnahme von reinem W. begonnen. 
Sämtliche Proben werden nach der W.-Aufnahme 30-mal abwechselnd dem Frost 
ausgesetzt, u. jeweils aufgetaut. Für die Zeit des Gefrierens u. Auftauens ist ein Temp.- 
Gefälle von +15° auf —15° maßgebend. Die Gefrierraumtemp. soll, um schnelle 
Ergebnisse zu erhalten, mindestens —30° u. die Auftauraumtemp. soll mindestens 
+55° betragen. Nach den Ergebnissen der Frostproben sind die Steine in eine der 
folgenden 3 Güteklassen einzuteilen: Klasso 1: Die Ziegel sind unbedingt frostbeständig. 
Sie zeigen nach 30-maligem Wechsel keinen Schaden; Klasse 2: Die Baustoffe sind 
begrenzt frostbeständig. Sie ertragen eine bestimmte Anzahl von Wechseln — etwa 20 
ohne Schaden, — zeigen aber nach 30-maligem Wechsel begrenzte Schäden; Klasse 3:
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Die Baustoffe sind nicht frostbeständig, da sie schon nach wenigen Wechseln — etwa 10— 
leiden. (Ziegelwelt 7 3 . 85— 90. 104— 06. 19/3 . 1942. Karlsruhe, Baden.) PLATZMANN.

Carborundum Co., übert von: Raymond C. Benner und Romie L. Melton,
Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Herstellung von Schleif körpern. Körniges Schleif- 
material wird auf cloktrolyt. Wege oder durch Spritzen mit einem gleichmäßigen 
Metallüberzug versehen, hierauf in eine Form gepreßt u. bei einer Temp. unterhalb 
des F. des Metalles zusammengesintert. (A. P. 2193265  vom 1/9. 1937, ausg. 12/3.
1940.) H offm ans.

,,L. I. M. A .“ di Remolo Petroccione, Turin, Schleifscheibe aus Schleifkörneni 
und Kunstharz. Man formt aus einer aus härtbarem Kunstharz (I), Schleifkömcrn 
u. einem Lösungsm. bestehenden M. eine Schicht (II) von der Dicke der gewünschten 
Schleifscheibe (III), stanzt aus der II die III aus, prellt diese, durchlöchert sie zugleich 
in der Mitte u. legt sie dann auf eine eiserne P latte, die auf Härtetemp. des I erhitzt 
ist. Man kann die II auch auf der einen Seite m it einer Schicht von ungefülltem I 
überziehen, wodurch man eine III erhält, die auf der einen Seite glatt ist. Die III 
dienen bes. zahnärztlichen Zwecken. (It. P. 383 145 vom 3/5. 1940.) S a r r e .

Schmelzbasaltwerk Kalenborn-Dr. ing. Mauritz Kom.-Ges., Kalenborn über 
Linz, Rhein (Erfinder: Willibald Raym, Frankfurt a M ), Herstellung von Hohl
körpern aus schmelzflüssigen keramischen Massen. Die M. -wird in abgemessener Menge 
in eine senkrecht stehende, mit verhältnismäßig geringer Geschwindigkeit umlaufende 
Form gefüllt; hierauf wird die Drehzahl der Form gesteigert, worauf durch Schwenken 
der Form um ihre Querachso die im Füllteil vorhandene" Schmelze in die umlaufendo 
Form eingegossen wdrd. (D. R. P. 717188 Kl. 80 a  vom 14/8. 1938, ausg. 7/3. 
1942.) H offm ann .

United States Gypsum Co., übert. von: George D. King, Chicago, und Thomas 
P. Camp, Gien Ellyn, 111., Y. St. A., Wasserbeständiges Zementerzeugnis, bestehend 
aus einer abgebundenen M. von durchflochtenen Zcmcntkrystallen, die mit einem 
wasserunlösl. Wachsüberzug versehen sind. (A. P. 2198 776 vom 29/8. 1936, ausg. 
30/4. 1940.) H o f f m a n n .

Einar Kelle, Kvalvik b. Kristiansund, Norwegen, Herstellung von Schaumzemeni. 
Man setzt dem Zementpulver Stengel von Seealgen zu. Diese quellen beim Anmengen 
mit W. infolge ihres Algingeh. u. schrumpfen dann beim anschließenden Trocknen 
erst nach dem Erhärten clcs Zementes. Bei erneuter Befeuchtung erfolgt kein erneutes 
Quollen; da inzwischen die Alginsäuro in Ca-Alginat übergegangen ist, das unlösl. ist. 
(N. P. 64 082 vom 22/3. 1939, ausg. 13/10. 1941.) J. S c h m id t .

W illiam F. Max Glashan, Pasadena, übert. von: Sydney T. Evenstad, Alhambra, 
Cal., V. St. A., Füllstoff zur Herstellung leichter Zementmörtel. Kugeln aus feuchtem 
plast. Ton werden mit trockenem Ton gleicher Zus. umkleidet u. hierauf im ganzen 
gebrannt. (A. P. 2199 046 vom 11/5. 1932, ausg. 30/4. 1940.) H o ffm an n .

Haibach & Co. Kom.-Ges., Düsseldorf, Herstellung hydraulischer Bindemittel 
nach D. R. P. 677 597. Der nach dem H auptpatent m it W. behandelte Zement wird 
durch die Rk.-Wärme von zugogebenem, zweckmäßig fein gemahlenem, ungelöschtem 
Kalk getrocknet. (D. R. P. 717524 Kl. 80 b vom 1/9. 1936, ausg. 16/2. 1942. Zus. zu
D. R. P. 677 597; C. 1939. II. 4311.) H o ffm an n .

Xaver Schürmann, Feldmeilen; Schweiz, Belagplatte aus Kunslgranit. Auf der 
Rückseite der Kunstgranitmasso befindet sieh eine Unterlage aus gebranntem Ton 
(Holl. P. 51765 vom 7/7. 1938, ausg. 15/1. 1942. Schwz. Prior. 7/7. 1937.) H OFFM A N N.- 

Carl Haver & Ed. Boecker, Oelde, Isolierkörper für Bauzwecke, bestehend aus 
bituminösen Stoffen mit Drahtgcwebecinlage, dad. gek., daß die Drahteinlage vor dem 
Aufbringen der Bitumenmasse zur Erzielung einer besseren Haftfähigkeit in eine Lsg. 
aus einem Harzpolymerisat, einer Polyvinyl- oder Polyacrylverb, oder in ähnliche 
Lsgg. eingetaucht u. darauf vorzugsweise unter Anwendung von Hitze getrocknet wird. 
(D. R. P. 717244 Kl. 80 b vom 21/8.1936, ausg. 10/2. 1942.) H offm ann .

Friedrich Kaiser-Birkhofer, Basel, Schweiz, Iso lierp la tte  f ü r  Wandverkleidung, 
bestehend aus einer Zementplatte u. einer davorgesetzten Tonsteinplatte, zwischen 
welchen eine Weichpechschicht angeordnet ist. Die Teile werden durch Mittel aus 
rostfreiem Material zusammengehalten. (Schwz. P. 216 621 vom 23/4.1941, ausg. 
16/12.1941.)   H offm an n .

Walter Graetz, A sb estzem en t. W e llp la tte n . A n w en d u n g  fü r  B au k on stru k tion en . Ebers
w a ld e , B er lin , L eip z ig : V crlngsges. M üller. 1942. (134  S .) gr . 8°. RM . 3.90.

Samuel Ray Scholes, M odern d a s s  p ra ctice ; 2 n d  en l. ed . C hicago: In d u str ia l Pub ns, inc.
1941. (289  S .)  8°. S 6 .00 .
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VII. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
K. Scharrer, Moderne Probleme der Agrikvllurcheniie. Neben der Steigerung der 

Erntcerträge Stollen die Aufrechterhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens sowie die 
Verbesserung der Qualität der Nahrungs- u. Futtermittel die hauptsächlichsten land- 
irirtschaftlich-chem. Probleme dar. (Chemiker-Ztg. 66. 173—178. 29/4. 1942. Gießen, 
Agrikulturchem. Inst.) JACOB.

H. L. Marshall, S. B. Hendricks und W. L. Hill, Zusammensetzung und Eigen- 
tdafkn von Superphosphat. (Vgl. C. 1941. I. 687. 18G4.) Der hauptsächlich in Frage 
kommende Träger von Krystallwasser ist das Calciumsulfat. Ob dieses als Anhydrit 
oder als Hydrat vorliegt, hängt hauptsächlich von der Konz, der angewandten Schwefel
säure ab. Gewöhnlich herrscht Anhydrit im Handelssuperphosphat vor, nur geringo 
Mengen der hydratisierten Form sind anwesend. Zu geringer Säurezusatz begünstigt 
das Auftreten von hydratisierten Formen. Trocknen zwecks Körnung hat die entgegen
gesetzte Wirkung. Ammonisierung führt zur Hydratation von Calcium- u. Super
phosphat, u. zwar bes., wenn wss. Ammoniak benutzt wird. (Ind. Iïngng. Chem., 
ind. Edit. 32. 1631—36. 2/12. 1940. Washington, Dep. of Agriculture.) J a c o b .

A. de Gregorio Rocasolano, Die spanische Slickstoffinduslrie. Vf. glaubt durch 
Labor.-Verss. u. zahlreiche Feldverss. den Nachw. erbracht zu haben, daß die Ver
geudung von Stickstoffdüngemittel unnötig oder sogar schädlich ist. Bessere E r
folge sollen durch Verwendung von aktiviertem koll. Lignit, der die Tätigkeit der im 
Boden vorhandenen N-assimilieronden Bakterien erhöht, erzielt werden. (Ion [Madrid] 
1. 3—6. Aug. 1941. Zaragoza, Univ.) E b e r l e .

A. Demoion, Beobachtungen über den Stickstoffhaushalt in  der Landwirtschaft. 
Lysiineterbeobachtungcn der Vers.-Station Versailles haben gezeigt, daß vor allem im 
Winter beträchtliche Stickstoffverluste durch Versickern eintreten. Zur Veiringerung 
dieser Verluste wird empfohlen, nach der Getreideernte Zwischenfrüchte anzubauen, 
sei es zu Futterzwecken, sei es als Gründüngung. Diese nehmen Stickstoff, der sonst 
verloren gehen würde, aus dem Boden auf u. verringern auf diese Weise die Stickstoff- 
verlustc. Ein zweiter Weg zur Verbesserung des Stickstoffhaushalts ist der Anbau 
von Leguminosen. Um die Leguminosen zur Stickstoffbindung anzuregen, werden sio 
zweckmäßig zusammen mit Gramineen angebaut, die den Nitratgeh. des Bodens rasch 
aufnehmen, so daß die Leguminosen nicht durch einen Überschuß an N itrat an der 
X-Bindung verhindert werden. Wichtig ist auch die Impfung der Leguminosen. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Agric. France 28- 371—74. 15—22/4. 1942.). J a c o b .

Zutavern, Stickstoffdüngung und vermehrter Hackfruchtbau. Da die Hackfrüchte 
auch bei nur mittleren Erträgen immer noch erheblich höhere Nährwerteinheiten von 
der Fläche bringen als andere Feldfrüchte, darf Einschränkung der Stickstoffmengen 
kein Hindernis für die Vermehrung des Hackfruchtbaues sein. (Mitt. Landwirtsch. 
57. 297—98. 25/4. 1942. Rostock.) J a c o b .

0. Siegel, Langjährige Feldversuche zur Leistungsprüfung verschiedener StaUmist- 
arkn.. Bei mehrjährigen Feldverss. m it verschied. Mistarten waren die Erträge selbst 
bei stärkerer Stallmistanwendung unbefriedigend. Eine Handelsdüngerbeigabe erhöhte 
die Erträge auf Acker u. Wiesen um rund 60%. Bei alleiniger Anwendung sind die 
Wrkgg. aller Stallmistarten völlig gleich. Bei zusätzlicher Handelsdüngergabo ist in 
der Mehrzahl der Fälle der Stallmist dem Heißmist überlegen. Die Nährst offwr kg. 
von Stallmist war bei nährstoffarmem sandigem Lehm sehr hoch, auf Lehmböden 
war sie geringer. Eine Humuswrkg. war bei dem sandigen Lehm mit Sicherheit nicht 
festzustellen. In der Humuswrkg. war der Kaltmist dem Heißmist beim Acker über
legen, bei der Wiese ist das Verhältnis unterschiedlich. (Bodenkunde u. Pflanzenemähr. 
27 (72). 267—88. 1942. Hohenheim b. S tuttgart, Landw. Hochschule, Inst, für Pflanzen
ernährungslehre u. Bodenbiologie.) J a c o b .

Joseph Esser, Zusammenhänge zwischen Jahreswitterung, Düngung und Erträgen 
iw Dikopshofer Dauerdüngungsversuch. Der auf Dikopshof erzeugte Stallmist hat seit 
einer Verbesserung der Dungstatt eine deutliche Nährstoffanreicherung erfahren. Der 
Dikopshofer Boden verwertet den Stallmist am besten in Verb. mit einer Volldüngung 
mit Handelsdüngern. Obwohl der Boden von Haus aus reicher an Kali ist als an den 
anderen Nährstoffen, erweist sich eine zusätzliche Düngung mit Kali als am vorteil
haftesten. Nächst der Düngung mit Kali ist eine Verabreichung von Stickstoff an
gebracht, eine Phosphorsäurewrkg. tr itt  erst nach längerer Zeit ein. Geprüft wurden 
ferner die Beziehungen von Jabreswitterung zum Ertrag. (Landwirtsch. Jb. 91. 642—87. 
1M2. Bonn, Inst, für Boden- u. Pflanzenbaulehre.) J a c o b .

H. Kappen und F. Reinhardt, Zur Kennzeichnung des Verrollungsgrades von 
Slrohkompost durch das C/N- Verhältnis und. den Pentosangehalt. Bei 10 Wochen währender
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Vergärungsdauer von Roggenstroh unter Zusatz von Stickstoffdüngern waren nur 
die m it Harnstoff u. Kalkharnstoff angesetzten Strohkomposte befriedigend verrottet. 
Der Kalkstickstoff hatte in dieser Zeit — bei längerer Rottezeit hätte er vielleicht den 
Harnstoff- u. Kalkharnstoffkompost eingeholt — zu keiner befriedigenden Verrottung 
geführt, Ammonsulfatzusatz dagegen hatte völlig versagt. Vegetationsverss. zeigten, 
daß sich der Verrottungsgrad der Strobkomposto sowohl durch ihr C/N-Verhältnis 
als auch durch ihren Pentosangeh. richtig kennzeichnen läßt; es scheint aber zur Ver
meidung der N-festlegenden Wrkg. der Strohkomposte auszureichen, wenn der Pentosan- 
abbau bis zu einem Geh. von rund 14% bei der Rotte vorangetrieben wird. (Boden
kunde u. Pflanzenomähr. 27 (72). 255—66. 1942. Bonn, Agrikulturchem. Inst.) J acob.

N. R. Dhar und N. N. Pant, Einfluß von Temperatur und pH auf das C:N-Ver- 
hältnis in  Böden. Das C : N-Verhältnis der Böden wird durch zwei einander entgegen
gesetzte Faktoren beherrscht: Höhere Temp., welche das C : N-Verhältnis erhöht, 
u. höhere Alkalität, welche cs hcrabsetzt. (Nature [London] 149 . 83. 17/1.1942. 
Leeds, Univ., Botany Dep.) Ja c o b .

E. Fickendey, Kali- und Magnesiamangel in  gewissen Böden von Sumatra. Bei der 
Anpflanzung von Ölpalmen an der Ostküste von Sumatra wurden auf gewissen Böden 
Krankheitserscheinungen beobachtet, die durch Düngung mit Kalisalzen u. gebranntem 
Dolomit behoben werden konnten. Am sichersten wirkte eine Düngung mit Patcntkali. 
Die Asche der Blätter der kranken Palmen wies einen auffallend geringen Geh. an Kali, 
sowie an Magnesia auf. (Ernähr. Pflanze 37. 88—89. Nov./Dez. 1941.) JACOB.

W. Speyer, Aus den Arbeitsergebnissen der Zweigstelle Stade der Biologischen 
Reichsanstalt. Die Arbeiten befaßten sich in der Hauptsache mit der Bekämpfung 
des Apfelblattsaugers, von Kemobstschorf, Apfelbaumblutlaus, Kirschfliege, Frost
spanner. Bericht über Verss. mit W interspritzmitteln, Unters, von Boden u. Grund
wasser, Einfl. der Schädlingsbekämpfung auf Höhe u. Güte der Erträge. (Z. Pflanzen- 
krankh. [Pflanzenpathol.] Pflanzenschutz 52. 215—35. 1942. Stade.) G rim m e.

E. Wagner, Schädlingsbekämpfungsmittel in ihrer Giftviirkung. Sammelbericht. 
(Seifensieder-Ztg. 6 8 . 553—54. 24/12. 1941.) G rim m e.

Franz Hengl, Gedanken und Erfahrungen bei der Pcronosporabekämpfung in den 
letzten Jahren. Erfahrungsbericht. (Weinland 14. 26—29. März 1942. Wien-Grin- 
zing.) G rim m e.

Hermann Zillig, Wie entstehen Plasmoparaepidemien? Im allg. kann die Perono- 
spora an den Blättern erst im Verlaufe von 3—4 Infektionen epidem. auftreten. An 
den Fruchtansätzen kann jedoch ein seuchonstarker Befall schon nach 1-—2 Ausbrüchen 
erfolgen. Mit der ersten Spritzung kann gewartet werden, bis sich der erste Ausbruch 
gezeigt hat, die Nachblütespritzung darf jedoch auch bei trockner Witterung nicht 
verzögert werden, da schon der nächste Nd. ein epidem. Auftreten der Peronospora 
an den Fruchtansätzen bewirken kann. (Z. Pflanzenkrankh. [Pflanzenpathol.] Pflanzen
schutz 52. 83—91. 1942. Bernkastel-Kues a. d. Mosel.) G rim m e.

E. Peyer, Die Erfahrungen mit schwach konzentrierter Bordeauxbrühe bei der Meltau
bekämpfung in  den Reben der deutschen Schweiz im  Sommer 1941. Die Bekämpfung des 
Meltaues bei Reben mit schwach konz. Bordeauxbrühe (1—1,5% Bordeauxbrühe +  
0,5—1%  Schwofelkalkbrühe) wTar im Sommer 1941 mit vollem Erfolg möglich. 
(Schweiz. Z. Obst- u. Weinbau 51. 173—78. 11/4. 1942. Wädenswil.) G rim m e.

0 . Jancke, Neue Wege zur Bekämpfung dies Baumweißlings. Es konnte gezeigt 
werden, daß der Baumweißling auch kurz nach der Eiablage mit ehem. oder organ. 
gebundenen Nicotinen wirksam bekämpft werden kann. (Nachrichtenbl. dtsch. Pflanzen
schutzdienst 22. 23-—24. April 1942. Neustadt an der Weinstraße.) G rim m e.

H. Goffart, W. Frey und W. Ext, Großbekämpfung des Rapsglanzkäfers {Meli- 
gethes aeneus F.) mit Derrisstäubemilteln in  Ostholstein. Das niedrig-%ig. Derrismittel 
„Kümex“ hat die gehegten Erwartungen voll erfüllt, w’ährend das Rotenonmittel ,,L“ 
keine Wrkg. zeigte. Im Original Ausführungen über die Praxis der maschinellen Be
stäubung. (Z. Pflanzenkrankh. [Pflanzenpathol.] Pflanzenschutz 52. 113—31. 1942. 
Kiel.) G rim m e.

Dämm er, Der Maikäfer und seine Bekämpfung. Die Bekämpfung hat sich zu er
strecken auf die fliegenden Käfer (Sammelverf., Spritzen u. Bestäuben), die Engerlinge 
(Umbruch des Bodens u. Aufsammoln) u. die Weibchen (Vergrämung durch geeignete 
Abschreckmittel). (Prakt. Desinfektor 34. 28—30. März 1942.) G r im m e .

K. Küthe, Über die Maikäferbekämpfung bei Wörgl und bei Imst-Tarrenz 1941. 
Besprochen werden die zur Großbekämpfung geeigneten Apparate. Gute Erfolge 
bei Bestäubungen mit Nirosan. (Z. Pflanzenkrankh. [Pflanzenpathol.] Pflanzen
schutz 51. 485—97. Okt./Nov. 1941. Salzburg.) G rim m e.
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H. Thiem, Über weitere Erfahrungen zur chemischen Bekämpfung der Maikäfer. 
Bericht über Stüubeverss. mit dinitro-o-kresolhaltigen Präparaten. (Anz. Schädlings
kunde 18. 16—19. 1942. Wiesloch b. Heidelberg.) G r im m e .

Eckart Meyer, Versuche mit chemischen Vergrämungsmitteln zur Verhinderung 
der Eiablage des Maikäfers auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Bericht über Verss. 
mit Naphthalin, Teerölemulsion, Kokereiabfällen, Fischmehl u. verschied. Spritz- 
mitteln unbekannter Zusammensetzung. Von diesen haben lediglich Roh- u. Schuppen
naphthalin mehrere Tage abschreckend gewirkt. Da der Erfolg jedoch in hohem Maße 
von der Witterung u. dem physiol. Zustande der Käfer abhängig ist, kann die allg. 
Anwendung von Naphthalin nicht empfohlen werden. (Z. Pflanzenkrankh. [Pflanzen
pathol.] Pflanzenschutz 5 2 . 131—53. 1942. Bonn.) G r im m e .

Karl Gösswald,' Über verschiedene grundsätzliche Wege, die sich zur Ameisen
bekämpfung eignen. Sammelbericht über die Schwierigkeiten der Ameisenbekämpfung 
infolge der Lebensweise u. physiol. Veranlagung der Ameisen. Aussichten der ver
schied. Bekämpfungsmöglichkeiten wie Trockenheißluft, insekticide Fll. u. Gase, 
Giftköder u. Pilzinfektion. (Z. Pflanzenkrankh. [Pflanzenpathol.] Pflanzenschutz 5 2 . 
182—92. 1942. Berlin-Dahlem.) G r im m e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Pflanzenschutzmittel. Man 
verwendet als Pflanzenschutzmittel Carbazolverbb., die im Kern eine Halogen-, Amino-, 
Nitro- oder Vinylgruppe oder mehrere dieser Gruppen enthalten. Als geeignete Verbb. 
sind genannt 3,6-Diamidocarbazol, 2-Amidocarbazol, 3-Nitrocarbazol, 3,tS-Dinitrocarbazol,
з,6-Dinitro-N-äthylcarbazol, 6-Cldor-3-nitro-9-äthylcarbazol, 3-Nitro-6-amido-N-äthylcarb- 
azd, Telranitrocarbazol, Dinitro-N-methylcarbazol, Tetranitro-N-äthylcarbazol. Z. B. 
dient l-Chlor-3,6-dinitrocarbazol zur Bekämpfung von Orgyia antiqua u. Lymantria 
dispar, ferner 3,6-Dinitrp-l,8-dichlorcarbazol zur Bekämpfung von Euproctis chrysorrhoea. 
Ebenso kann hierfür eiiTGemiseh aus 40 (Teilen) Vinylcarbazol, 10 Sulfitpech u. 50 Kreide 
dienen. Für die Bekämpfung von Malacosoma neustria u. Lymantria monacha ver
wendet man ein Gemisch aus 30 (Teilen) Vinylcarbazol u. 70 Talkum. (N. P. 64057  
vom 8/2.1940, ausg. 13/10. 1941.) J . S c h m i d t .

Giovanni Borzini und Giovanni Battista Marini Bettolo, Rom, Schädlings
bekämpfungsmittel. Man vermischt 1 (Teil) Furfurol mit 1 Quecksilberchlorid, pul
verisiert die M. u. vermengt sie mit inerten Stoffen, bes. Talkum, Bentonit u. der
gleichen. Das’Gemisch ist bes. als Saatgutbeize u. zur Bekämpfung sonstiger Mikro
organismen, wie Tilletia tritici u. dgl., sowie zur Bodendesinfektion geeignet. (It. P. 
379411 vom 17/11. 1939.) K a r s t .

„S. I. L. E. S. I. A .“ Societä Italiana Lavorazioni e Specialitä Industriali 
Arsenicali, Turin, Insektenvertilgungsmittel. Das Mittel besteht aus etwa 75 bis 
80 (°/0) Zn-Phosphid mit 20— 23 akt. P, 10— 15 As-Verbb. mit 70— 72 akt. As, bes. 
Schweinfurter Grün u. 10 Haftmittel, bes. Getreidemehl. Die M. wird innig vermischt
и. homogenisiert u. ist sofort gebrauchsfähig. (It. P- 385 591 vom 3/8. 1939.) K a r s t .

Filiberto Cavallini und Guido Poggi, Udine, Schädlingsbekämpfungsmittel. 
Eotenon, Pyrethrum oder andere insekticide Stoffe enthaltende Pflanzenmassen werden 
in Pulverform mit Aceton, Pyridin oder anderen organ., mit W. mischbaren Lösungs
mitteln behandelt, worauf die Lsg. unter Rühren mit entsprechenden Mengen W. 
verd. wird. Ein Teil des Lösungsm. kann durch Dest. wiedergewonnen u. von neuem 
zur Extraktion benutzt werden. (It. P. 379 441 vom 13/3. 1939.) K a RST.

Hans Jenny, Factors of soil formation; a system of quantitative pedology. New York: 
McGraw-Hill. (293 S.) 8°. §3.00.

Vni. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Kurt Guthmann, Vorbereitung und Anreicherung ostdeutscher Erze. Im Protektorat 

Böhmen u. Mähren sind die wichtigsten Eisenvorkommen der Chamosit in der Gegend 
von Nutschitz, westlich Prag u. der Roteisenstein von Kruschna Hora. Ein großer Teil 
der Erze wird in bes. ausgebildeten Schachtöfen geröstet. Das anfallende Röstfein 
"Ird in Greenawalt-Sinteranlagcn stückig gemacht oder brikettiert. Der bei dem sauren 
Charakter der Erze in großen Mengen benötigte Kalksteinzuschlag wird gebrannt. 
Von den in Oberschlesien verhütteten Eisenerzen werden die Magnesite von Sckmiede- 
herg gebrochen u. gesiebt, die Toneisensteine des Waldcnburger Bezirks in Schacht
öfen geröstet u. die oberschles. Eisensandsteine magnet, aufbereitet. Die Erze von 
Kiclce u. Radom in Ostoberschlesien müssen ebenfalls geröstet werden. Zum Schluß
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werden kleinere Vorkk. in Ostobcrsehlesien u. im Generalgouvernement besprochen. 
(Stahl u. Eisen 62 . 182—83. 26/2. 1942.) G eissler.

Kurt Guthmann, Koksverbrauch im Hochofen bei Schrotlmöller und Möller ver
schiedenen Eisengehalts. 1m Anschluß an früher veröffentlichte Betriebsergebnisse 
amerikan. Werke, im Hochofenmöller mit 100% Schrott zu fahren, werden ergänzend 
die entsprechenden Betriebsergebnisso deutscher Werke für den Koksverbrauch bei 
Schrottmöllcr, beim Umschmelzen von Vorschmelzeisen u. bei Möller verschied. Eisen- 
gehh. genannt. Der ermittelte Verbrauch bei Schrottzusatz beträgt hiernach im Mittel 
490 kg Koks/t Roheisen u. stimmt damit gut mit dem amerikan. Ergebnis von 508 kg 
Koks/t Roheisen überein. Die Schrottverarbeitung im Hochofen ist keine reine Eisen
schmelzarbeit u. erfordert daher mehr Umschmelzkoks als der Kupolofen, weil außerdem 
der Koksaufwand für die Red.-Arbeit (Si, P, Mn) aus den erforderlichen Zuschlägen 
sowie für die Schlackenführung hinzukommt. Die Wirtschaftlichkeit der Schrott
verhüttung im Hochofen ist also abhängig vom Koksbedarf zum Umschmclzen u. 
hauptsächlich vom Schrottpreis. Die Vorteile u. Nachteile eines Möllers mit Schrott u. dgl. 
werden besprochen. (Stahl u. Eisen 62 . 228—29. 12/3. 1942.) WlTSCHER.

Walter Baukloh und Ulrich Engelbert, Glühfrischen von Gußeisen in Koldenoxyd- 
Kohlensäuregemischen. Glühung von weißen u. grauen Gußeisenproben bei 800—1000° 
in CO- u. CO.-Gemisehen. Die Entkohlungsgeschwindigkeit nimmt mit steigender 
Temp. u. steigenden C02-Gehh. des Gasgemisches zu. Infolge besserer Vergasungs
möglichkeit von gebundenem C wird weißes Gußeisen schneller entkohlt als graues. 
Nur bei grauem Gußeisen zeigten sich deutlich erkennbare Randentkoblungszonen. 
Zwischen der Entkohlung des Gußeisens u. der Probenwanddicke wurde bei Dicken 
von 5—15 mm eine lineare Beziehung festgestellt. (Arch. Eisenhüttenwes. 15. 247 
bis 248. Nov. 1941. Berlin, Techn. Hochschule, Inst. f. Eisenhüttenkunde.) H o c h s te in .

Je. M. Rosenberg, Anforderungen an Grauguß fü r  den Werkzeugmaschinenbau. 
Erörterung der Bedeutung von Gußeisen im Werkzeugmaschinenbau. Aufstellung u. 
Besprechung der Anforderungen, die bei gußeisernen Gegenständen für Werkzeug
maschinen auftreten. Einteilung des Gußeisens in Klassen auf Grund des Gefüges, 
der ehem. Zus. u. techn. Bedingungen. Besonderheiten der Anforderungen hinsichtlich 
der Verwendungsfähigkeit von Gußeisen für Werkzeugmaschinenbauteile u. ihre Be
gründung. (ÜHTeihioe Äcjio [Gießerei] 12. Nr. 3. 17— 20. März 1941.) H o c h s t e i n .

Pal Kövesi, Über die Wirkung der Jtohmaterialwirtschaft auf die Entwicklung der 
Werkzeugstähle. Es werden die in Ungarn verbreiteten, kein oder im Vgl. zu den bisher 
gebrauchten Sorten bedeutend weniger W, Co, Mo u. V enthaltenden Schnell- u. Werk- 
zeugstablsorten behandelt u. ein ausführlicher Überblick über die ehem. Zus., Wärme
behandlung u. Gebrauchsmöglichkeiten derselben angegeben. (Bänyäszati Kohäszati 
Lapok [Ung. Z. Berg- u. Hüttenwes.] 75. 138—43. 14/3. 1942. [Orig.: ung.; Ausz.: 
dtsch.]) Sa il e r .

F. Mönkemöller, Vom Edelstahl. Begriffsbest., kurzer geschichtlicher Abriß der 
Entw. des Edelstahls, sowie Überblick über die heutige Herstellung. Es werden kurz 
die Arten (Werkzeug-, Bau-, rost- u. säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, 
Magnetstähle, Schneidmetalle u. sparstoffarme Stähle) des Edelstahls unter Angabe 
ihrer kennzeichnenden Eigg. u. ihrer Verwendung besprochen. (Röhren- u. Armaturen-Z. 
7. 16—19. 28—30. 45—46. Febr. 1942.) H o c h ste in .

Donald E. Roda, Härten von Werkzeugstählen. Allg. Richtlinien zur Durch
führung zweckmäßiger Härtungsbehandlungen von verschied. Arten von Werkzeug
stählen. (Iron Age 148. Nr. 1. 45—50. 3/7. 1941.) H o c h s te in .

Max Hempel und Julius Luce, Verhallen von Stahl bei liefen Temperaturen unter 
Zug-Druck-Wechselbeanspruchung. Inhaltsgleich der C. 1942. I. 666 referierten Arbeit. 
(Arch. Eisenhüttenwes. 15. 423—30. März 1942. Düsseldorf, K a i s e r - W i lh e l m - I n s t .  
für Eisenforsehung.) P a h l .

H. Hauttmann, M it Silicium und Aluminium beruhigter Thomasstahl für Schiffs
nieten. Inhaltsgleich mit der C. 1942 . I. 521 referierten Arbeit. (Mitt. Forseh.-Anst. 
Gutehoffnungshütte-Konzern3 9. 95—104. Sept. 1941. Oberhausen, Gutehoffnungs
hütte.) P a h l .

Henri Portier, Wahl und Behandlung von Aluminiumlegierungen für Verbindungs
nieten. Ausgehend von Erläuterungen über die Abhängigkeit der mcchan. Eigg. von 
der Wärmebehandlung von aushärtbaren Al-Legierungen gibt Vf. zwei Wege an, wie 
die zwischen Abschrecken u. Aushärten bei Nieten aus Duraluminium bestehende, 
nur wenige Stdn. betragende Zeit verlängert werden kann. Entweder müssen dieNicten 
bei tiefen Tempp. gelagert werden oder das Duralumin muß durch Sonderlegierungen 
aus Al ersetzt werden, die 1,7—4%  Cu u. 2,2—0,6% Mg, also weniger Cu u. mehr Mg 
als Duralumin enthalten. (Techn. mod. 34. 33—39. 1.—15/2. 1942.) M e y . - W i l d h .
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I. A. Zmel, Verwendung von Aluminium zweiter Schmelzung zur Herstellung von 
Hochojenbhsjonncn. Al-Gußlegierungen zweiter Schmelzung erwiesen sich für die 
Herst. von Hochofenblasformen als geeignet. Das spezif. Gewicht der Legierungen 
aus Al zweiter Schmelzung ist wesentlich geringer als das von Cu. Die Formen aus 
Al-Legierungen sind somit fast 3 mal leichter als die aus Cu. Auch sind sie 2—2,5 mal 
billiger als die Blasformen aus Cu. Am geeignetsten für den Verwendungszweck er- 
wies sich eine AI-Legicrung mit 0,86 (%) Cu, 9,47 Si, 0,71 Fe, 0,051 Mn u. 0,15 Mg, 
Best Al. Sie besitzt gute Gießeigg. u. ist hinsichtlich der mechan. Eigg. u. der Wärme
leitfähigkeit zufriedenstellend. Ihre Haltbarkeit war ungefähr gleich der von Cu-Blas- 
formen. (Iirreänoe /Icjio [Gießerei] 12. Nr. 3. 25—26. März 1941.) H o c h s t e in .

Fr. W. Landgraeber, Rohstoff Magnesium. (Vgl. C. 1942. I. 532.) Kurze Über
sicht über Ausgangsstoffe, Gewinnung u. Verwendung von Mg u. Mg-Legierungen. 
(Vfehrtechn. Mh. 46- 42—44. Febr. 1942.) ( S k a l ik s .

Herbert A. Franke, Gewinnung und Verweiulung von Magnesium, überblick über 
amerikan. Verhältnisse. (Chem. metallurg. Engng. 48. 75—77. März 1941.) GEISSLER.

Edmund R. Thews, Über das Ausgießen von Lagerschalen mit Weißmetall. Die 
technolog. Eigg. des Weißmetallausgusses werden maßgeblich durch die Art des Gieß- 
verff. beeinflußt. Es werden eine Anzahl von häufigen Kunstfehlcrn bei der Vor
bereitung u. Verzinnung der Lagcrschalen u. bei der Herst. des Ausgusses besprochen, 
die auf die Lagercigg. mehr oder minder ungünstig einwirken. (Teehn. Zbl. prakt. 
Metallbearb. 52. 33—34. 56—57. März 1942. Berlin.) GEISSLER.

E. Belani, Lagerwartung in Fabriken'. Mitt. über Gleiteigg., Druck- u. Stauch
festigkeit, Warm- u. Brinellhärte des nach einem Sonderverf. hergestellten Lager
metalls „Metta Nr. 44“ auf Pb-Basis mit härtenden Zusätzen, bei dessen Verwendung 
zur Aufrechterhaltung der Fl.-Reibung bei hohen Zapfengeschwindigkeiten oin weniger 
zähes Schmieröl von 2,5—4 ENGLER-Grad (bei 50°), bei niedriger Zapfengeschwindig
keit ein zäheres von 4—8 ENGLER-Grad seinen Zweck erfüllt. Als Schmiermittel 
sollen hauptsächlich nur Mineralöldestillate, besser -raffinate, aber auch Rückstandsölo 
verwendet werden. Bei hohem Druck ist ein Zusatz von koll. Graphit vorteilhaft, wie 
„Grasmol“ u. „Grasimeth“ (koll. Suspensionen von sehr weichem, chem. reinem N atur
graphit in öl bzw. Methanol). •— Ferner wird noch über einige andere Fragen der Lager- 
wartung (Temp.-Anzoigeverff., Kühlöle zur Verhütung des Warm- oder Heißlaufens, 
Kühlfette) kurz berichtet. (Klepzigs Text.-Z. 44. 1393—96. 24/12. 1941. Vil
lach.) M e y e r -AVil d h a g e n .

L. Capdecomme, Die Untersuchung von Metallen und Legierungen mit Hilfe des 
Hetallpolarisationsmikroskops. Strukturen und neue optische Eigenschaften von einigen 
undurchsichtigen Stoffen. Vf. beschreibt — vor allem durch Heranziehung der ein
schlägigen Literatur — die Eignung des Polarisationsmikroskops für Metallunter
suchungen. Es werden 26 Bilder von Aufnahmen wiedergegeben, die sich auf opt. 
anisotrope Gefügebestandteile, Einschlüsse in verschied. Metallen u. auf korrodierte 
Oberflächen beziehen. (Métaux et Corros. 16 (17). 77—87. Okt. 1941.) A d e n s t e d t .

—, Zum Stand der Umrechnung Härte in Festigkeit. An einigen Beispielen an Stahl, 
Bunt- n. Leichtmetallen wird dargetan, daß die Beziehung zwischen der Brinellhärte u. 
der Zerreißfestigkeit hei vielen metall. Werkstoffen innerhalb bestimmter Fehlergrenzen 
für die Errechnung der Zugfestigkeit aus der Brinellhärte prakt. anwendbar ist. Jedoch 
ist für den gleichmäßigen Werkstoff Stahl dieses Verhältnis noch nicht endgültig geklärt. 
(Anz. Maschinenwes. 64. Nr. 7. Suppl. 14. 14/2. 1942.) H o c h s t e in .

K. Wellinger, Bruchaufiveitung beim Außomringversuch. Bei unlegierten u. 
niedriglegierten Kesselrohrcn mit 35—55 kg/qmm Festigkeit, nimmt die Bruch
aufweitung mit der Verhältniszahl Wanddicke zu Außendurehmesser zu. Während 
bei einer Verhältniszahl S /d a  von 0,04—0,06 die maximale Häufigkeit der Bruch
aufweitung zwischen 15 u. 45% beträgt, liegt sie hei einer Verhältniszahl S /d a  >  0,2 
zwischen 75 u. 100%. Dabei müssen noch die hei dem Ringaufdornverf. üblichen 
erheblichen Streuungen berücksichtigt werden. (Anz. Maschinenwes. 64. Nr. 7. Suppl.
10—12. 14/2. 1942. S tuttgart, Teehn. Hochschule, Staatl. Materialprüfungs
anstalt.) H o c h s t e in .

Otto Werner, Einige neuere Ergebnisse zum A u f Schweißbiegeversuch. Der Auf- 
schweißbiegeverf. läßt sich weitgehend durch zwei Kenngrößen beschreiben, von denen 
die eine, der Hysteresebereich A T , das Verh. des Werkstoffes unter der Einw. der 
Schweißhitze kennzeichnet, während die andere Kenngröße (S-aiiuwgs ein Maß für die 
Kerbempfindlichkeit des unveränderten Werkstoffes bei dreiachsiger Beanspruchung 
mit vorwiegender Beanspruchung in der Walzriehtung bildet. Die Brauchbarkeit der 
entwickelten Prüfgrößen für die Beurteilung von Stählen im Hinblick auf ihre prakt. 
Bewährung, bes. in einer geschweißten Konstruktion, wird an einigen Beispielen er
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läutert. Nach bisherigen Erfahrungen ist es am günstigsten, wenn hei einem zu schwei
ßenden St 52 die Kenngröße A T  nicht nennenswert über 220° liegt. Bei den vor
schriftsmäßig mit Al dosoxydierten Stählen werden meist nur Hysteresewerte von 
etwa 100° beobachtet. Hysteresewerte von 250 bis über 300° gehen dagegen Yeran. 
lassung zu Beanstandungen. Die Größe S-ak soll möglichst nicht unter 23 kgm/qcm 
liegen. In bes. günstigen Fällen werden hierbei Werte bis 50 mkg/qem u. höher, in 
schlechten Fällen dagegen nur Werte bis auf 10 mkg/qcm beobachtet. (Stahlbau 15. 
9—11. 21—24. .6/3. 1942. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialprüfungsamt.) H o c h s te in .

P. W im m er, Betriebserfahrungen mit Auftragschweißungen. Für eine einwandfreie 
Ausführung von Auftragschweißungen ist die Wahl der Arbeitsbedingungen u. des zu 
verwendenden Zusatzwerkstoffes maßgebend. Die Güte der fertigen Schweiße hängt 
in hohem Maße vom Schweißdraht ab. Die Härto der aufgetragenen Schicht ist neben 
der Legierung der Drähte auch von der Art des angewendeten Schweißverf. u. bes. 
von der Abkühlungsgeschwindigkeit der Schweiße abhängig. Schweißdrähte mit 
liohem C-Geh. führen oft zu Schwierigkeiten. Mit steigender Schweißgeschwindigkeit 
nimmt die Porigkeit der Schweiße zu. Auch die Polung der Elektrode spielt hei Gleich
stromschweißung eine wesentliche Rolle. Obgleich der Anschluß des Schweißdrahtes 
an den Pluspol aus schweißtechn. Gründen vorgezogen wird, liefert die Minuspolung, 
trotz der schlechteren Verschweißbarkeit des Schweißdrahtes, doch dichtere Schweißen. 
Auch is t der Grundwerkstoff hinsichtlich der Porigkeit u. Härte der Schweiße von 
wesentlichem Einfluß. Dort, wo es nach der Bearbeitung der Sehweiße auf eino mög
lichst dichte Oberfläche ankommt, wird zweckmäßig die Gasschweißung angewendet. 
Bei großen Anforderungen hinsichtlich der Porenfreiheit empfiehlt sich die Verwendung 
ummantelter Elektroden. Ausbesserungsarbeiten an korrodierten Teilen mittels der 
Auftragschweißung lassen sieh mit Erfolg an Achsen, Laufflächen u. dgl. ausführen.
Bei Gleitflächen sollen die Aufschweißungen nicht zu hart sein. Auch hei Neufertigungen
kommt der Auftragschweißung noch infolge erheblicher Einsparungen an hochwertigem 
Werkstoffen bes. Bedeutung zu. (Maschinenbau, Betrieb 21. 69—72. Febr.
1942.) H o c h ste in .

Eugen Mayer-Sidd, Fehler in  der Herstellung von Schweißverbindungen. Auf Grund 
von im Betrieb aufgetretenen Fehlern hei der Herst. von Schweißverbb. werden Richt
linien zu ihrer Vermeidung gegeben, u. es wird gezeigt, daß eine zuverlässige Ausführung 
der Schweißarbeit die Grundlage für die Sicherheit u. Danerhaltbarkeit von Schweiß
konstruktionen bildet. (Anz. Maschinenwes. 64 . Nr. 6. 8—9. Nr. 7. 8—9. 14/2. 
1942.) H o c h s te in .

W . Klougt, Erfahrungen und Ergebnisse m it dem Elm-Hafergutschweißverfahren. 
Die Unters, des Elin-H A FER G U T-Verf. ergibt metallurg. eine durch den Abschmelz
vorgang bedingte starke Vermengung mit Schlacken, wobei die Schlackenausbldg. 
eharakterist. Formen annimmt. Die Festigkeitswerte sind niedrig, steigen aber mit der 
Blechdicko an. Das Verformungsvermögen, bes. beim Biegevers., entspricht nicht den 
Erwartungen. Die Zugschwellfestigkeit wurde mit 3,5 kg/qmm als unterer Wert er
mittelt, wobei ein Wort von 9 kg/qmm als höchster W ert hei 2-10® Lastspielen gefunden 
wurde. Anwendungsgebiete des Verf. können im untersuchten Bereich nur Schweiß
nähte mit vorwiegend stat. Belastung sein. Eine größero Wirtschaftlichkeit des Verf. 
lag nicht vor. Verbesserungen sind nur von der Entw. der Elektroden mit besser ge
eigneter Umhüllung zu erwarten. (Elektroschweiß. 1 3 .33—37. März 1942.) H o c h s te in .

I. Lipetzki, Wechselwirkung zwischen Metall und Schlacke auf der Elektroden
vorderfläche. Durchgeführte Verss. ergaben, daß die Beschaffenheit der Sehweiße nicht 
nur von den sieh im geschmolzenen Grundmctall abspielenden Rkk., sondern auch 
von der Wechselwrkg. zwischen Schlacke u. Elektrodenmetall auf den Vorderflächen 
der Elektrode abhängt, u. daß die Veränderungen in der Zus. des Elektrodenmctalls 
unter Angleichung an die der Schweiße schon auf der Elektrode vor sich gehen. Die 
Wanderung der Legierungsbestandteile aus der Umhüllung ins Metall findet nämlich 
bereits dort s ta tt, was sich daraus ergibt, daß 1 Tropfen der geschmolzenen Elektrode 
durch die Sondereinführung von Kohle bzw. Ferrovanadium, -molybdän u. -wolfram 
in die Umhüllung bis auf 1 bzw. 3—4%  an C bzw. V, Mo u. W. angereichert wurde. 
Die Hauptrkk. auf der Elektrode sind: Fe- u. C-Oxydation, CO-Entw. u. Si-Reduktion. 
Die Geschwindigkeit der letzteren bzw. des C-Abbrand beträgt 0,94—4,74 bzw. 1,7 bis 
5,13% je Min., u. ist wegen der herrschenden hohen Temp. (1530—2827°) so hoch. Ein 
Elektrodentropfen enthält zahlreiche Schlackeneinschlüsso (0,28—1,38%), die in der 
Tropfenmitt« runde u. am Umkreis längliche Form aufweisen. Sie haben Abmessungen 
von 1—55 ¡i, wobei solche von s=10 p  bes. zahlreich sind. ( H o b o c i h  TexiniKU [Neu
heiten Techn.] 10 . Nr. 8. 20—21. April 1941. Moskau, Forsch.-Inst. f. Maschinenbau 
u. Metallbearbeitung.) POHL.
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H. Kalpers, Eigenschaften und Verwendung 'plattierter Stahlbleche. Über
blick. (MSV Z. Metall- u. Schmuckwaren-Fabrikat. Verchrom. 23. 161—62. 10/4. 
1942.) M a r k h o f f .

E. J. Roehl, Das Haftvermögen von Nickelniederschlägen. (Metal Finish. 39. 
182—87. April 1941. Bayonne, N. J ., V. St. A., International Nickel Co. — C. 194 1 .1. 
2028.) M a r k h o f f .

D. W. Stepanow und I. P. Ljaschtschenko, Glänzende, harte Vernicklung. 
Einen völlig befriedigenden Elektrolyten für die Erzielung glänzender, harter Ni- 
überzüge stellt eine Lsg. dar, die das Ni-Salz von Naphthalinsulfonsäure (32 g Naph
thalin mit 45 ccm H2S04, D. 1,84, 12—20 Stdn. auf 180° erhitzt) u. das Prod. der Rk. 
dieser Säure mit N H3 enthält. Arbeitsbedingungen: Stromdiehto 0,5—1,25 Amp./qdm 
ohne Rühren, bis 2,5 Amp./qdm mit mechan. (auch Luft-) Rührung, Temp. des 
Elektrolyten 18—25°, ph =  4—5,5. Der Elektrolyt ist unter den Arbeitsbedingungen 
beständig, seine Empfindlichkeit gegen Verunreinigungen ist dieselbe wie bei den für 
Mattvemickelung verwendeten Elektrolyten; auch die Porosität u. Korrosionsbeständig
keit des Ni-Überzugs ist nicht geringer als beim matten Ni-Überzug, Flächenrisse, 
Abblätterung u. Streifigkeit werden nicht beobachtet. Reflexion 56—58. (yftypna.T 
npaajajnoü X iim iiix  [J. Chim. appl.] 14. 281—90. 1941.) R. K. MÜ LLER.

Fritz Zschau, Betriebserfahrungen in  der Glanzverzinkung. Galvan. Zn-Bäder, 
bes. solche, in denen Al verzinkt werden soll, müssen frei von Hg sein. Härteprüfungen 
nach dem Mikro-VIC K ER S-Verf. ergeben folgende Werte: Ndd. von Cd 40 kg/qmm, 
von Zn aus sauren Bädern 50, von Blank-Zn 90, von Glanz-Zn 110—130. Eine Zn- 
Auflage von 8 p  genügt für n. Beanspruchung. (MSV Z. Metall- u. Schmuckwaren- 
Fabrikat. Verchrom. 23. 151—52. 10/4. 1942. Berlin, Schering A.-G.) M a r k h o f f .

Wallace G. Im hoif, Feuerverzinkung im  Jahre 1940. Überblick über die techn. 
Entw. der Feuerverzinkung. (Metal Finish. 39. 9—10. Jan. 1941. Vineland, N. J.,
F. St. A., Wallace G . Imhoff Co.) M a r k h o f f .

W. Rädeker. Der Aufbau und die Eigenschaften feuerverzinkter Oberflächen. Vf. 
gibt eine Darst.' der bei der Feuerverzinkung auftretenden metallurg. Vorgänge. Bes. 
wird auf die Bedeutung der Hartzinkschicht für die Haftung u. die Eigg. des Zn-Über- 
zuges hingewiesen. Gute Verarboitbarkeit ist nur bei niedriger Zn-Auflage gegeben; 
dicke Profile lassen sich nicht mit dünnen Zn-Schichten überziehen. Die P r e e c e -  
ftobe ist für die einfache Prüfung der Zn-Schicht brauchbar, aber wissenschaftlich 
ungenau. (Oberflächentechn. 19. 31—33. 7/4. 1942. Mülheim, Ruhr.) M a r k h o f f .

Je. W. Kriwolapowa und B. N. Kabanow, Untersuchung der Korrosion von 
Blei in oxydierendem Medium. I. Ausführlichere Wiedergabe der C. 1941. I. 276 
referierten Arbeit. (/Kypnan npuK Jia juoii Xumiiu [J. Chim. appl.] 14. 335—41.
1941.) R . K . M ü l l e r .

Hans Nowotny, Werkstoffzerstörung durch Kavitation. Untersuchungen am Schwing
gerät. Mit dem bekannten Schwinggerät, das die Längenänderung ferromagnet. Stoffe 
im Magnetfeld (Magnetostriktion) benutzt u. mit Wechselstrom betrieben wird, wurden 
an verschied. Werkstoffen (Al, Mg, Zn, Messing) bes. in W. bei verschied. Druck- u. 
Temp.-Bereichen Kavitationsverss. durchgeführt. Sie ergaben einen Zusammenhang 
mit den Erscheinungen des Tropfenschlagversuches. (Z. Ver. dtsch. Ing. 86. 279—83. 
2/5. 1942. S tuttgart, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) M a r k h o f f .

Johannes Croning, Hamburg-Nienstedten, Herstellung von Gußformen. Die 
üblichen Gußformen aus Formsand werden mit einer inneren Schicht aus Stoffen aus
gekleidet, die während des Gießens plast. sind, wie Ton oder Kaolin, gegebenenfalls 
unter Zusatz von Gärungsmitteln oder von verdampfenden oder verbrennenden Stoffen. 
Die Schwindung dieser inneren Schicht soll größer sein als die der übrigen Gußform. 
Man erhält dann bes. scharfkantige Gußstücke, so daß das Nachbearbeiten wesentlich 
«leichtert wird. (Dän. P. 59 306 vom 30/11. 1938, ausg. 15/12. 1941. D. Prior. 2/12. 
1937.) j .  S c h m i d t .

Allan B. Ruddle, San Francisco, Cal., V. St. A., Kemmasse fü r  Gießereizwecke, 
bestehend aus Sand, Alkalisilicac, Alkalisilieofluorid, A1Z(S04)3 u. Bitumenemulsion. 
(A. P. 2193346 vom 10/12. 1937, ausg. 12/3. 1940.) " H O F F M A N N .

Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf, und Johannes Postinett (Erfinder: 
Johannes Postinett), Linz, Herstellung von Konverterböden aus ungebrannten Düsen
stemen mit einer Umstampfung aus gewöhnlicher Teerdolomitmischung, dad. gek., 
daß zur Herst. der Düsensteinc fein gekörnter Sintermagnesit mit einem bekannten 
Bindemittel, z. B. Teer, verwendet wird. — Große H altbarkeit des Bodens; bei der 
Herst. gleiche Schwindungsverhältnisse. (D. R. P. 719 139 Kl. 18b vom 30/3.1939, 
ausg- 8/4. 1942.) H a b b e l .

XXIV. 2. 39
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Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges. (Erfinder: Hugo Haage), Berlin, Va- 
hinderung des Aneinanderhaftens von mit einem organischen Stoff isolierten Eisenblechen 
beim Glühen in  Paketen gemäß Patent 716962, dad. gek., daß der Überzug auf die noch 
feuchte Isolierschicht in feinkörniger Form aufgebracht wird. — Die Blechpakete sind 
dann nach dem Trocknen zum Glühen ohne neuerliches Eintauchen in eine Lsg. bereit, 
so daß die Zeit des Zwischentrocknens erspart wird. (D. R. P. 718 693 Iil. 18c vom 
20/10. 1938, ausg. 31/3. 1942. Zus. zu D. R. P. 716 962; C. 1942. 1. 2819.) H a b b e l .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: K. Löhberg,
E. Schmid, W. Müller, F. Wolbank und G. Wassermann, Zinklegierung, bestehend 
aus bis zu 2 (%), bes. 0,1—1,0 Al, bis zu 1, bes. 0,09—0,7 Cu, 0,001—0,1 Mg u. im 
übrigen aus Zn. Der Geh. an Sn, Pb u. Cd soll unter 0,1% liegen. Der Al-Geh. soll 
höher als der Cu-Geh. sein. Die Legierungen zeichnen sich durch eine Festigkeit von 
etwa 36 kg/qmm u. durch eine Dehnbarkeit von etwa 52% aus. (Schwed. P. 103300 
vom 3/12. 1940, ausg. 12/12. 1941. D. Priorr. 4/3. u. 27/5. 1940.) J. SCHMIDT.

Karl DaeveS, Düsseldorf, Herstellung inhomogener metallischer Stoffe mit weit
gehend regelbarem Aufbau, dad. gek., daß dem metall. Ausgangswerkstoff zunächst 
durch Zerteilung in kleine Teilchen eine große Oberfläche erteilt wird, worauf die Ober
fläche dieser Teilchen durch Diffusionsbehandlung mit den gewünschten Stoffen an- 
gereichcrt oder an diesen verarmt wird, u. anschließend die so behandelten Teilchen 
durch Sintern oder Schweißen bei Tempp. unter dem F. wieder zu Stücken der ge
wünschten Größe u. Form vereinigt u. weiter verarbeitet werden. — Die Formstücke 
können auch erneut zerteilt u. nach Diffusionsbehandlung wieder vereinigt -werden. 
Beispiel: Durch Diffusionsbehandlung von Weicheisentoilchen mit chromhaltigen 
Gasen lassen sich Schichten mit 40% Cr u. mehr erzielen. Durch Verschmelzen u. Ver- 
schmieden der Teilchen in läßt sich ein Metallkörper erzielen, der aus einem Gemenge 
von reinen Fe-Teilchen mit einer 40%ig. Cr-Fe-Legierung besteht. (D. R. P. 717881 
Kl. 40 b vom 1/11. 1936, ausg. 25/2. 1942.) G EISSLER.

Ampco Metal, Inc., übert. von: Milan A. Matush, Milwaukee, Wis., V. St. A., 
Schweißelektrode fü r  die Auftragschweißung von Al-Bronze. Die Elektrode enthält mehr 
als 8% Al u. 2%  Fe, Rest Cu. Die Umhüllung besteht aus (180 Teilen) Kryolith, 
(180 Teilen) NaF u. (150 Teilen) Natriumsilicatlsg. von 30° Bd. (A. P. 2238392 vom 
4/12. 1939, ausg. 15/4. 1941.) St r e u b e r .

Vereinigte Leichtmetallwerke G. m. b. H., Deutschland, Verfahren zur Er
höhung der Korrosionsbeständigkeit von Aluminium-Zink-Magnesiumlegierungen durch 
Plattieren mit Rein-Al, bes. Reinst-Al mit 99,99 (%) Al, dom bis 1,5 Mn oder 1 Si oder 
beides zugesetzt sein können. Die Plattierschicht kann bestehen aus bis 10 Zn, 0—1,5 Mn,
0—1 Si, Rest Al, oder aus bis 9 Mg, 0—15 Sin, 0—1 Si, Rest Al, oder aus bis 10 Zn, bis 
9 Sin, 0-—-1,5 Sin, 0—1 Si. Obwohl bei diesem Vorschlag, Al-Zn-Mg-Legierungen mit Al 
zu plattieren mit dem Grundsatz, daß das elektrolyt. Potential der Plattierung elektro- 
negativer, also unedler als das des Kernes sein muß, gebrochen wurde, ergibt sich dadurch 
bes. eine Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit an unplattierten Stellen, z. B. an 
den Kanten bei Al-Slg-Zn-Legierungen. Durch den Zusatz von SIg u. Zn wird die 
Schutzwrkg. noch verstärkt. Bes. gute Ergebnisse werden erzielt, wenn die Legierungen 
der Plattierschichten aus Raffinado-Al, Raffinade-Zn bzw. Raffinade-SIg hergestellt 
sind. (F. P. 870 704 vom 8/3. 1941, ausg. 23/3. 1942. D. Prior. 8/3. 1940.) V i e r .

Carlo Sonnino und Antonio Sasseti, Mailand, Elektrolytisch hergestellte Schulz
überzüge auf Aluminium und seinen Legierungen. Als Bad wird eine wss. Lsg. von 
Zink- oder Magnesiumchromat einzeln oder gemeinsam mit soviel Chromsäure ver
wendet, daß die obengenannten Salze in Lsg. bleiben. Beispiel: Zinkchromat oder 
andere einfache oder komplexe Salze von Zn 0,5—20 (%), Magnesiumchromat oder 
andere einfache oder komplexe Salze von Mg 0,5—20, gesätt. Lsg. von CrO, in dest. 
W. 5. Es wird Wechselstrom verwendet mit einer Spannung von 10—25 V u. einer 
Stromstärke von 1,8—2,5 Amp./qdm bei einer Temp. von 20—80°. (It. P- 37828^ 
vom 4/10. 1939.) __________________ V i e r .

Maxwell Gensamer, Strength of metals under combined stresses. Cleveland: Amer. Soc. for
Metals. 1941. (111 S.) §2.00.

IX. Organische Industrie.
Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fraktionierverfahren zur Gewinnung 

von reinen, niedrigsiedenden Kohlenwasserstoffen. Man führt die Fraktionierung von 
niedrigsiedenden KW-stoffgemischen, bes. solchen von Äthan bis Pentan, unter Ge-
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wimiung von techn. reinem Propan u. Butan in einer einzigen Kolonne durch. Man 
muß der Kolonne ein KVV-stoffgemisch mit S— 15°/0 an zu leicht siedenden Anteilen, 
die als Kopffraktion abgetrieben werden sollen, zuleiten u. den Rückfluß auf das 2- bis 
Mache des theoret. Minimums bemessen. Die reinen KW-stoffo werden als Seiten- 
fraktionen abgezogen u. können in Nobenkolonnen nachbehandelt werden. Die hierbei 
entwickelten Dämpfe werden der Hauptkolonne dicht oberhalb der Abzugsstelle für 
die betreffende Seitenfraktion wieder zugeführt. In  vielen Pallen ist es notwendig, 
die Ausgangs-KW-stoffe unter Druck vorzuwärmen u. dann die Hauptmengo der 
leichtestsiedenden Anteile unter Entspannung abzutrennen, worauf die fl. verbliebenen 
Anteile der Hauptkolonno zugeleitet werden. (P .P . 868293 vom 21/12. 1940, ausg. 
26/12. 1941 u. It. P. 384248 vom 4/7. 1740, beide D. Prior. 5/7. 1939.) J. S c h m i d t .

A. C. N. A. Azienda Colori Nazionali Affini, Mailand, Herstellung aliphatischer 
oder alicydischer Ghlorhydri’ne. Chlor wird in Lsg. u. in Ggw. von Katalysatoren mit 
ungesätt. Verbb. umgesetzt. — In  1500 ccm W. werden 5 g H3B 03 (oder 15 g CuCL) 
als Katalysator gelöst u. Cl2 u. Äthylen eingoloitet. Neben Äthylenchlorhydrin, das 
mit Ä. extrahiert wird, erhält man in geringer Menge Dichloräthan, Zeichnung. (It. P. 
384037 vom 6/7. 1940.) M ö l l e r i n g .

Giulio Natta und Enrico Beati, Mailand, Italien, Herstellung fester Polyalkohole. 
Die aus Aldehyden (in Ggw. von Alkali) erhaltenen Kondensate werden in Ggw. eines 
festen Katalysators bei unter 250° (zweckmäßig 180—230°) in wss. Lsg. hydriert. — 
10 kg Abfallpentaerythrit (F. 180—200°) werden in konz. wss. Lsg. in Ggw. eines auf 
Kieselgur niedergeschlagenen Ni-Katalysators bei 230° unter 150 a t hydriert. Man 
erhält gut kryst. Pentaerythrit (F. 252°). (It. P. 382 799 vom 21/5. 1940.) MÖLLERING.

Giulio Natta und Eurico Beati, Mailand, Hydrieren von Stärke, dad. gek., daß 
die Hydrierung in Ggw. eines festen Katalysators u. einer wss. H3P 0 4-Lsg. bei Tempp. 
zwischen 170—180° ausgeführt wird. — Eine Kartoffelstärke Suspension in 4 Teilen IV., 
das l°/0 H3POj enthält, wird in Ggw. eines Ni-Katalysators auf Kieselgur bei 170° 
mit 200 a t H20  behandelt u. so zu 99,6% in Sorbit umgewandelt. (It. P. 382820  
vom 21/5.1940.) M ö l l e r i n g .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aliphatische Sulfochloride. 
Gasförmige gesätt. aliphat. KW-stoffe werden mit S 02 u. Halogen unter Bestrahlung 
mit kurzwelligem Licht bei unter 50° (zweckmäßig 0—20°) durch ein inertes Lösungsm. 
geleitet. — Die erhaltenen Sulfochloride sind sehr umsetzungsfähig u. können auch zu 
Sulfonsäuren verseift werden. — Innerhalb 17 Stdn. leitet man in 2 (Teile) CC14 ein 
Gemisch aus 1000 Propan, 950 S 02 u. 920 Cl2, man belichtet kurzwellig. Das entstehende 
Gemisch wird fortlaufend abgezogen, CC14 abgedampft u. in das Verf. zurückgeführt. 
Bei Hg 17 mm u. 76° dest. das Propansvlfoclilorid u. bei 1 mm Hg u. 62° oin Chlor- 
deriv.; als Rest verbleibt Propandisulfochlorid. Ausbeuto insgesamt 70%, davon 
80% als Mono-, 30,5% als Disulfochlorid u. 1,5 Propanchlorid. — Analog verfährt 
man mit n- u. Isobutan u. Äthan u. erhält die entsprechenden Mono- u. Disvlfochloride. 
(D. R. P. 717 680 Kl. 12 o vom 7/5. 1938, ausg. 19/2. 1942.) M ö l l e r i n g .

Cousortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H ., München, Herstellung 
mb Essigsäureanhydrid durch Umsetzung von Keren mit Essigsäure, dad. gek., daß in 
weiterer Ausbldg. des Verf. des D. R. P. 687 065 aus dem von der Hauptmenge des ge
bildeten Ketens befreiten Umsetzungsgemisch dieses Verf. durch fraktionierte Dest. bei 
vermindertem Druck der Hauptanteil des W. mit einem Teil der Essigsäure entfernt u. 
der Rest, nötigenfalls unter Zusatz wasserfreier Essigsäure, mit dem Keten, ebenfalls 
hei Unterdrück, umgesetzt wird. — Zeichnung. (D. R. P. 719 942 Kl. 12 o vom 17/1. 
1935, ausg. 20/4. 1942. Zus. zu D. R. P. 687 065; C. 1940. I. 4018.) M. F . MÜLLER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Acrylsäure
nitril. Blausäure u. Acetylen werden mit wss. Lsgg. Bolcher K a t a l y s a t o r e n  in 
Berührung gebracht, welche diejenigen Additionsrkk. des Acetylens, welche zu Vinyl- 
derivv. führen, katalysieren. — Eine Katalysatorlsg. wird z. B. wie folgt erhalten: 
man mischt 300 g Kupferchlorür, 100 g Ammonchlorid, 5 g konz. Salzsäure, 10 g Kupfer- 
jndver u. 400 g W. u. erwärmt die Mischung unter Stickstoff auf 86°. (Schwz.P. 
217478 vom 19/6. 1940, ausg. 2/2. 1942. D. Prior. 10/7. 1939.) B r ö s a m l e .

American Cyanamid Co., V. St. A., Herstellung von aliphatischen Oxynitrilen 
durch Umsetzung von ungesätt. aliphat. Nitrilen der Gruppierung —C=C—UN mit 
aliphat. Alkoholen in Ggw. eines alkal. reagierenden Katalysators, wie Oxyde, Hydr
i d e  oder Alkoholato von Alkali- oder Erdalkalimetallen, bei 30— 150°. — Man löst 
2j5 (Teile) Na in 493 Methylalkohol u. setzt allmählich 741 Acrylsäurenitril unter Rühren 
2°. Die Temp. wird durch Kühlung bei 30—35° gehalten. Danach rührt man noch 
l'/ä Stde. bei 35° weiter. Nach dem Neutralisieren mit konz. H2S 04 wird fraktioniert 
destilliert. Man erhält 3-Methoxypropionsäurenitril. ■— Mit A. entsteht das 3-Äthoxy-

3 9 *
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propionsäurenilril. Ebenso werden hergestellt das 3-Allyloxypropionsäurenitnl mit 
Allylalkohol, das 3-n-Butyloxypropionsäurenilril mit n-Butylalkohol, das 3-n-Amyl- 
oxypropionsäurenitril mit n-Amylalkohol, das 3-(2-Äthylhexoxy)-propionsäurenitril mit
2-Äthylhexylalkohol. (F. P. 870 544 vom 4/3. 1941, ausg. 13/3. 1942. A. Prior. 13/11. 
u. 24/11. 1939 u. 10/8. 1940.) M. F. M ü l l e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. (Soc. An.), Schweiz, Herstellung von a-Oxy- 
ß,ß-dimethyl-y-butyrolacton(T). Die bekannte Umsetzung von Cyanid mit einem Gemisch 
aus Bisulfit u. Formisobutyrdldol (II) liefert unter Kühlung 49—55% Ausbeute. Hält 
man erfindungsgemäß die Temp. bei 30—70°, so gewinnt man 90% Ausbeute. — 
51 g (%  Mol) II löst man unter Erwärmen in 6/10 Mol N aH S03-LöGung. Man kühlt 
auf 10—-16° ab u. setzt ohne weitere Kühlung in 70 com W. gelöste 28—30 g NaCN zu. 
Unter Solbsterwärmung auf 30° scheidet sich nach einiger Zeit das Cyanhydrin (III) 
ölig ab, das abgenommen wird. Die wss. Lsg. extrahiert man 3-mal mit 100 ccm Äthyl
äther. Den Ä.-Extrakt u. III gibt man unter Kühlung in  80 ccm konz. HCl u. erwärmt 
einige Zeit auf dem W.-Bad. Nach Abkühlen fügt man 50 g K2C03 u. Eis zu. Man 
extrahiert mit Amylenhydrat, trocknet u. dampft den E xtrak t ein. Man erhält 57 g I 
(Kp.12 122—125°), d. h. g0% Ausbeute. (F. P. 871075 vom 26/3. 1941, ausg. 7/4. 
1942. Schwz. Prior. 24/4. 1940.) MÖLLERING.

F. Hoffmann-La Roche & Cie (Soc. An.), Schweiz, Herstellung von Derivaten 
der 2-Cyan-4-acetylglutarsäure durch gleichzeitige Einw. von Aldehyden oder Aldehyd
hydraten auf die Ester der Acetessigsäure u. auf Derivv. der Cyanessigsäure in Ggw. 
eines sek. Amins als Katalysator. Geeignete Derivv. der Cyanessigsäuro sind z.B. 
ihre Ester oder Amide sowie Nitrile u. Dinitrile der Malonsäure. Die Rk. verläuft 
unter Abspaltung von einem Mol Wasser. Bei Verwendung von Cyanacetamid verläuft 
die Rk. nach dem Formelbild:
H,NOC—CH, +  CHO +  CH,— COOC,Hs II,NOC—C H -C H -C H -C O O C ,H 6

CN & U O -C H 3 ¿N  R CO-CH ,
106 (Toile) Benzaldehyd werden mit 84 Cyanessigsäureamid u. 160 Acetessigsäure- 
äthylester in Ggw. von 800 A. auf 55—60° erhitzt, bis das Amid golöst ist. Danach gibt 
man 2 Pyridin zu, steigert die Temp. auf 70—75° u. hält diese Temp. 30 Min. lang. 
Man läßt über Nacht stehen u. dabei abkühlen. Dabei kryst. das A m id des 2-Cyan-
3-phenyl-4-acetylglutarsäureesters, F. 126°. — In  gleicher Weise gelingt die Umsetzung 
m it p-Nitrobenzaldehyd u. Cyanessigsäurenitril. — Mit Isobutylaldehyd entsteht aus 
Cyanacetamid u. Acetessigsäureäthylester das Amid des 2-Cyan-3-isopropyl-4-acetyl- 
glutarsäureäthyleslers (F. 143°). Die entsprechende 3-Phenoxymethylverb. entsteht 
mit Phenoxyacetaldehyd. (F. P. 870 279 vom 25/2. 1941, ausg. 6/3. 1942. Schwz. 
Prior. 29/3. 1940.) M . F. MÜLLER:

Aladar Skita und Werner sttihmer, Hannover, Derivate substituierter Amino
benzoesäuren. Man unterwirft Aminobenzoesäurederivv. bzw. deren N-Monosubsti- 
tutionsprodd. in Ggw. von Aldehyden oder Ketonen der katalyt. Hydrierung mittels 
Edelmetallen u./oder Ni- oder Co-Katalysatoren u. Zusatzkatalysatoren, wie AIC13, 
Piperidinacetat oder Säuren. Dabei wird der Aldehyd oder das Keton red., worauf der 
entstandene Alkylrest in die NH,-Gruppo ein tritt. Auf diese Weise werden z. B. folgende 
Derivv. der p Aminobenzoesäure (I), sowie des p-Aminobenzoesäureäthylesters (II) her- 
gestellt: N-Isopropyl-l (F. 163°), N-Phenylpropyl-I (F. 156—157°), N-l-Methylphenyl- 
äthyl-l (F. 160°), N,N-Dimethyl-l (F. 234—235°), N-Methyl-N-propyl-1 (F. 194—195°), 
N-Methyl-N-phenylpropyl-l (F. 155—156°), N-Propyl-II (F. 70°), N-Isopropyl-U 
(F. 45°), N-lsobutyl-II  (F. 65°), N-Benzyl-II (F. 98°), N-Phenylpropyl-ll (F. 86,5°), 
N-Anisyl-U  (F. 130—131°), N-Furfuryl-U  (F. 86°), N-Piperonyl-ll (F. 126°), N,N-Di- 
methyl-II (F. 67—68°) u. N,N-Dipropyl-II  (F. 139°). Ferner sind erhältlich der N-Butyl- 
aminobenzoesäurediäthylaminoäthylester (Pikrolonat, F . 142—143°) u. das p-N,N-Di- 
methylaminobenzamid (F. 203,5°; Pikrat, F. 163,5°). Hierzu vgl. D. R. P. 716 290;
C. 1942.1. 2560. (D. R .P . 716 668 Kl. 12 q vom 15 /2 . 1 9 3 8 , ausg. 27 / 1 .1942.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Terpiidiydral 
durch Hydratation von Pinen mittels verd. Säuren, bes. H2S 04, in Ggw. eines Emul
gierungsmittels. •— 500 (Teile) Terpentinöl läßt man langsam in 2000 H2S04 (25%ig) 
unter energ. Rühren innerhalb 2—3 Stdn. einfließen. Das Rk.-Gemisch soll 5—10 Teile 
des Polyglykolmonooleyläthers enthalten. Die Temp. wird bei 10—15° gehalten. 
Während der Rk. soll sie höchstens auf 30—35° steigen. Man rührt noch 48 Stdn. nach. 
Das gebildete Terpinhydrat wird abgesaugt u. mit Sodalsg. u. anschließend mit W. ge- 
waschen. An Stelle der H 2S04 kann auch z. B. 23%ig. H N 03 benutzt werden. (F. P- 
869729 vom 4/2. 1941, ausg. 13/2. 1942.) M. F. M ü l l e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Camphersäure 
durch Oxydation von Campher, Bomeol, Isoborneol oder ihren Gemischen mit H N 03 
in Ggw. von Fe, Hg oder Hg-Salzen. Z. B. verwendet man eine 40—60%ig. H N 03, 
die im Liter 25—40 g metall. Hg enthält. — Man löst 60 g Hg u. 10 g Fe in 1700 ccm 
HXOj (<J =  1,35). In  diese Lsg. träg t man 305 g rac. Campher ein. Man erhitzt unter 
Rühren 24 Stdn. bei 75° u. anschließend 36 Stdn. bei 80°. Nach dem Abkühlen 
schleudert man die Camphersäure ab u. wäscht sie mit Wasser. Das abgelaufene W. 
wird im Vakuum eingedampft, um die gelöste Säure zu gewinnen. (F. P. 870 786 
Tom 12/3. 1941, ausg. 24/3. 1942. D. Prior. 12/3. 1940 u. 31/1.1941.) M. F . M ü l l e e .

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
H. Röhr, Sauerstoff bleichflotten. Verlustfreie Aufbewahrung alter Peroxyd-

flotten durch mechan. Reinigung mittels eines Seitz-Anschwemmfilters u. anschließende 
Ansäuerung. In  Ermangelung eines Filters säuert man sofort an, läßt den Schmutz ab- 
sitzen u. zieht ihn vom Boden des Gefäßes ab. (Färber u. Chemischreiniger 1942. 32. 
April.) F r ie d e m a n n .

P. G. Krüger, Die neuzeitliche WolL, Zellwoll-, Mischgespinst- und Reißwollfärberei. 
(Vgl. C. 1942. I. 2585.) Neuzeitliche Waschmethodon, saure u. neutrale Wollwäscho 
sowie verschied. Arten des Bleichens sind besprochen. (Dtsch. Wollen-Gewerbe 74. 
53—61. 175—80. 288—89. April 1942.) S Ü v e r n .

Carl Blau, Wolle und woühaltige Mischgewebe in der Färberei. P rakt. Winke für 
die Schonung der Wolle bei der alkal. Behandlung, dem Chloren, dem Trocknen usw. 
(Färber u. Chemischreiniger 1942. 31—32. April.) F r ie d e m a n n .

—, Färben mit Indanthrenfarbstoffen für Lieferungsaufträge. Für Lieferungstucho 
eignen sieh diejenigen Indanthrenfarbstoffe, die in tiefen Tönen höchste Lichtechtheit 
besitzen u. daher „markisenecht“ sind. Bei Mischgarnen aus Baumwolle u. Zellwolle 
bzw. reiner Zellwolle u. Flockenbast ergeben die n. Färbeverff. häufig unegale Färbungen. 
Man wendet hier eines der folgenden Verff. an: 1. das Kochfärbeverf. mit Dekol oder 
Peregal OK, 2. das Klotzfärbeverf. mit Dekol u. unverküptem Farbstoff, 3. das Stamm- 
küpenverf., bei dem der Farbstoff mit Setamol JFiS in der Stammküpe gelöst wird, 
1. das Küpensäureverf., bei dom die zum Lösen des Farbstoffes benötigte NaOH zu
nächst mit Essigsäure oder Ameisensäure neutralisiert wird u. mit dem schwere Kreuz
spulen u. Kettbäumo sehr egal zu färben sind, 5. das Temp.-Stufenfärbeverf., das sich 
bes. zur Behebung der Schwierigkeiten mit zellwollhaltiger Mischware eignet, u. 6. das 
Pigmcntklotzverf., nach dem bes. dicht gewebte Stoffe, wie Drelle, Zeltplanen usw. 
gefärbt werden. (Klepzigs Text.-Z. 45. 340—42. 15/4. 1942.) F r l e d e m a n n .

—, Neue Farbstoffe. Solophenylrubin BL  der J. R. G e i g y  A.-G., Basel, ein neuer 
substantiver Farbstoff, gibt Bordotöne von sehr guter Licbteehtheit, er kommt in 
Betracht für Baumwolle, Kunstseide u. Zellwolle für lichtechte Artikel wie Vorhangs- 
u. Dekorationsstoffc u. ist auch für Naturseide geeignet. Wolle färbt sich in Misch
geweben viel heller als die pflanzliche Faser. Effekte aus Acetatkunstseide werden 
nur leicht angehaucht. Ein neuer Chromierungsfarbstoff für die Wollechtfärberei ist 
Eriochromorange 2 R LN  der Firma, er wird nach dem Nachchromierungsverf. gefärbt 
u. gibt gedeckte Töne von vorzüglicher Lichtechtheit u. sehr guten Gesamtechtheits
eigenschaften. E r kommt als Selbstfarbe sowie in Kombination in Frage für Wolle 
aller Art. Effekte aus Baumwolle u. Kunstseide bleiben rein weiß, Acetatkunstscide 
färbt sich gelblich an, Seide bleibt heller als Wolle. (Dtsch. Färber-Ztg. 78. 104. 10/5. 
1942.) SÜ v e r n .

—, Siriusfarbstoffe auf Halbwolle. Für Halbwollfärberei eignen sich folgende 
Siriugfarbstoffe: Siriusgelb 50, GO, G, -rot B B , dB, -rubin R, -bordeaux 5B , -blau B  
(nur für dunkle Töne!), -braun GR (nur für dunkle Töne!) u. -korinth B  (nicht für helle 
Töne). Man färbt mit 25—30% Glaubersalz kochend vor u. deckt mit geeigneten sauren 
Farbstoffen nach. (Färber u. Chemischreiniger 1942. 32. April.) FRIEDEMANN.

I-G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Urethanen. 
Man läßt auf die wss. Lsg. eines aliphat. oder aromat. prim, oder sek. Amins, das minde
stens eine wusserlöslichmachende Gruppe enthält, den Chlorameisensäureester einer 
aromat. Oxyvcrb. einwirken. — 27,5 g 2-mdhylamino-5-oxynaphthalin-7-srdfonsaures 
Natrium werden in 400 ccm W. gelöst u. bei Raumtemp. 20 g Chlorameisensäure- 
i-chlorphenylester zugetropft. Durch Zutropfen von Sodalsg. wird dio Rk. schwach 
sauer gehalten. Das 4-Chlorphenylurethan der 2-Methylamino-5-oxynaphthalin-7-sulfon- 
säure wird durch NaCl ausgesalzen. — Aus Aminoessigsäure u. Chlorameisensäure-ß- 
wphthylester wird das Aminoessigsäure-ß-naphthylurethan dargestellt. Beschrieben
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wird ferner die Darst. des Phenylurethans der l-Amino-7-oxynaphthalin-4-sulfonsäure, 
des ß.-Naphthylurcthans der l-Aminobenzol-4-sidfonsäure. Zwischenprodukte. (It. P. 379 549 
vom 10/11. 1939. D. Prior. 11/11. 1938.) B r ö s a jil e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von gemischten 
Harnstoffen mit löslichmachenden Gruppen. Man setzt ein nach dem Verf. des It. P. 
379 549 (vgl. vorst. Ref.) erhältliches Urethan in wss. Lsg. mit einem prim, oder sek. 
aliphat. oder aromat. Am in  beliebiger Substitution, mit oder ohne löslichmachende 
Gruppe, um. — Zu 1/10Mol einer Paste von 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsäure-
O-phenylurethan in 400 ccm W. werden 15,8 g Diäthanolamin gegeben u. bei Raum- 
temp. gerührt. Der gemischte Harnstoff aus 2-Amino-S-oxynaphthalin-7-sulfonsäure (I) 
u . Diäthanolamin wird nach beendigter Rk. aus saurer Lsg. durch Kochsalz abgeschieden. 
— Entsprechend werden dargestellt die gemischten Harnstoffe aus I u. l-Amino-4-acd- 
aminobenzol, aus I u. 5-Amino-2-oxybenzoesäure, aus I u. 1,4-Diaminobenzol, aus 2-Amino- 
S-oxynaphthalin-6-svlfonsäure (II) u. 4-Oxy-4'-aminoazobenzol-5-carbonsäure, aus II 
u. Aminoessigsäure, aus 5-Ämino-2-oxybenzoesäure u. 1,4-DiamiJiobenzolcarbonsäure, 
aus I  u. 8-Aminochinolin, aus I u. Cyclohexylamin, aus I u. Phenylhydroxylamin, aus I u. 
Hydrazin, aus I u. Piperidin. — Zwischenprodd. für die Darst. von Farbstoffen. (It. P. 
379 550 vom 10/11. 1939. D. Prior. 11/11. 1938.) B r ö s a m l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farbsloffcarbonsäuren der 
Dioxazinreihe. Man erhitzt Sulfonsäuregruppen enthaltende Dioxazincarbonsäuren, 
die an Stelle der Carboxylgruppen auch andere in die Carboxylgruppe’überführbaro 
Gruppen enthalten können, mit verd. Mineralsäuren oder mit organ. Lösungsmitteln 
in Ggw. oder Abwesenheit von acylierenden Mitteln oder Metallchloriden, bis eine mit 
W. noutral gewaschene Probe in heißem W. nicht mehr lösl. ist u. sich in verd. wss. 
Alkali löst. — Die Alkalisalze der erhaltenen Carbonsäuren sind wasserlösl. u. geben 
auf pflanzlicher Faser (a), tier. Faser (b) oder künstlicher Faser (c) sowie gemischten 
Geweben Färbungen, die sich gegenüber denen von Dioxazinsulfonsäuren durch bessere 
Naßechtheiten u. ein besseres Ziehvermögen auszeichnen. In  Form der Erdalkali
oder anderer Salze können die Farbstoffcarbonsäuren auch als Pigmente verwendet 
werden. Man erhitzt 10 (Gewichtsteile) der aus 2,5-Di-(4"-carboxy-2'-sulfodiphenyl- 
amin-4'-amino)-3,6-dichlor-l,4-benzochinon durch Behandeln mit 20%ig. Oleum bei 
gewöhnlicher Temp. erhältlichen Farbstoffsulfonsäure in 300 70%ig. H2S04 3—4 Stdn. 
auf 140—145°, verd. nach dem Erkalten mit W., saugt ab u. wäscht mit heißem W. 
neutral, löst dann den Farbstoff in wss. Sodalsg., fällt das Alkalisalz mit Kochsalz, 
saugt ab, wäscht mit verd. Kochsalzlsg. neutral u. trocknet. Das erhaltene Na-Salz (I) 
ist in W. blau lösl. u. färbt a u. c aus neutralem oder sodaalkal. Bade klar u. echt blau. — 
Entsprechend erhält man in ähnlicher Weise sulfoniert u. aufgearbeitet Farbstoffe 
au s: 2,5-Di-(4"-carbäthoxydiphenylamin-4'-amin)-l,4-benzochinon; 2,5-Di-(4"-carboxy- 
2'-sulfodiphenylamin-4'-amino)-3,6-dichlor-l,4-benzochinon, entspricht I; 2,5-Di-{3"- 
carboxy-2' - sulfodiphenylamin-4' -amino)-3,6-dichlor-l,4-benzochinon (II), färbt Baum
wolle (A) u. Viscose blau; dem Kondensationsprod. aus 1 Mol. Benzochinon u. 2 Mol. 
4- Aminodiphenylamin-2-svlf o-3'-carbonsäure (erhältlich durch Umsetzen der Umsetzungs
teilnehmer in A. oder W. in Ggw. säurebindender Mittel); 2,5-Di-(6'-carboxynaphthyl- 
2'-amino)-3,6-dibrom-l,4-benzochinon, färbt c u. a violett; 2,5-Di-{6'-carbomethoxy- 
N-äthylcarbazolyl-3'-amino)-3,6-dichlor-l,4-benzochinon, färbt a u. c blau; 2,5-Di- 
(3'-carboxy-4"-sulfoazobenzol-4,-amino)-3,6-dibrom-l,4-benzochinon, färbt A oder c grau
blau; 2-(N-Äthyicarbazolyl-3'-amino)-5-(3",4"-dicarbäthoxyanilido)-3,6-dichlor-l,4-benzo-
chinon, färbt A violett. — Man erhitzt 60 (Gewichtsteile) II  in 1000 Nitrobenzol unter 
Zugabe von 18 p-Toluolsulfochlorid zum Sieden, kocht nach dem Entstehen des Di- 
oxazins weiter, bis der aus einer Probe abgetrennte Farbstoff nicht mehr in W. lösl. 
ist, versetzt nach dem Abkühlen zur besseren Abscheidung m it A., saugt ab u. wäscht 
mit A. u. Wasser. Das in üblicher Weise abgeschiedene Na-Salz des Farbstoffs löst 
sich in W. blau u. färbt a u. c klar u. echt blau. (It. P. 385 297 vom 11/7. 1940.
D. Prior. 12/7. 1939.) RoiC K .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurta . M., Küpenfarbstoffe. Man konden
siert 6-Methoxy-4-trifluoimethyl-3-oxythionaphthen (I )  mit den reaktionsfähigen 2-Derivv. 
des 6-Methoxy-2,3-diketodihydrothionaphthenchinons oder des 4-Methyl-6-chlor-2,3-di- 
kelodihydrolhionaphihenchinons. Man erhält Farbstoffe von der allg. Zus. (II), in denen
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x (III) u. (IV) entsprechen. Sie zeichnen sich durch gute Echtheitseigg. u. vor allem 
durch ihre lebhaften u. glänzenden scharlachroten Nuancen aus u. sind zum Drucken 
u. Färben geeignet. — I ist erhältlich, indem man 3-Trifluormeihyl-5-methoxy-l-ihio- 
tfyloMure, die in 2-Stellung durch eine Carboxyl-, Carbonamid- oder Cyangruppo 
substituiert ist, üblichen Kondensationsmethoden unterwirft. — Man erhitzt 16 (Ge
wichtsteile) 6-Methoxy-2,3-diketodihydrothionaplithenchinon-2-(p-dime.thylamino)-anü u. 
12,4 1 10 Stdn. bei 70° in 300 Eisessig, läßt dann erkalten, saugt ab u. wäscht neutral. 
Der Farbstoff färbt Baumwolle (A) in sehr klaren, gelbstichig scharlachroten Tönen. — 
Durch 10-std. Erhitzen von 16,5 4-Methyl-6-chlor-2,3-dikelodihydrothionaphthenchinon-
i-(p-dimthylamino)-anil u. 12,4 I zwischen 80 u. 90° in 500 Chlorbenzol erhält man 
einen Farbstoff, derA  in sehr klaren, scharlachroten Tönen färbt. (F. P. 870 038 
rom 15/2. 1941, ausg. 27/2. 1942. D. Prior. 15/2. 1940.) RoiCK.

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Lambrecht, Die Geschichte der Buntpapierfarben. Erstmalige Verwendung von 

Teigfarben. (Farben-Ztg. 47. 88. 18/4. 1942.) ScHEIFELE.
Harley A. Nelson, Zinlcoxyd und seine farbtcchnischen Eigenschaften. (Vgl. C. 1941. 

U. 1213.) Eigg. von Zinkoxyd u. seine Wrkg. in don verschied. Anstrichbindemitteln. 
(Chem. Industries 47. 668— 72. D ez. 1940.) ScHEIFELE.

H. Arnold und E. Gölz, ZnO-Untersuchungen (1. Teil). Strukturunterss. m it dom 
clektrostat. 'Übermikroskop an 21 verschied. Zinkweiß- u. ZnO-Sorten. Ergebnisse: 
Beiden meisten Sorten handelt es sich um kryst. Formen des ZnO-Komplexes. Im allg. 
herrschen nadelförmige Krystalle vor, die bei manchen Sorten als räumliche Stem- 
gebilde gewachsen sind. Techn. erzeugte ZnO-Sorten zeigen häufig bei gleichem Herst.- 
Verf. u. chem. Identität erhebliche Strukturunterschiede. Es laufen Unteres, über dio 
Zusammenhänge zwischen Krystallstruktur von ZnO u. ihrem Einfl. auf die techn. Eigg. 
einer Gummimischung bzw. eines Vulkanisats. (Kautschuk 18. 39—48. April
1342.) SCH EIFELE.

Jaroslav Milbauer, Über die Luminophore. Die Leuchtstoffe; histor. Entw .; 
neuere Erkenntnisse; Rezepte; Anwendung der Leuchtfarben. Literatur. (Chem. 
Obzor 17. 32—36. 28/2. 1942.) R o t t e r .

J- Mitchell Fain, Leuchtfarben. Zus. u. Herst. bes. der Sulfidphosphore. Binde
mittel für Leuchtpigmente sollen möglichst farblos, von niedriger SZ., feuchtigkeits
beständig u. frei von Schwermetallen sein. Als Dispergier- u. Suspensionsmittel dienen 
Zn-Palmitat, Zn-Napbthenat, Al-Stearat, Bentonit; als Stabilisatoren benutzt man zu
weilen bas. Stoffe, wie Ca-Borat, Ca-Phosphat. Relativ neutrale Bindemittel sind 
Dammar, Chlorkautschuk, Vinylharze, Polystyrol, Methylmcthacrylat,' während öligo 
Bindemittel, bes. für Sr-Sulfide, wenig geeignet sind. Leuchtfarben sind auf neutralem 
Untergrund aufzutragen; geeignete Grundierpigmente sind T i02, ZnO u. Lithopone in 
Nitrocelluloselack, Schellack usw. Dceklacküberzüge sind nicht zu empfehlen; vielfach 
tritt Verfärbung u. Schwärzung durch flüchtige S-Verbb. ein. (News E dit., Amor. ehem. 
Soc. 19. 1252— 54. 25/11. 1941. Brooklyn, N. Y.) S c h e i f e l e .

A. van. den Berg, Einrichtungen für die Lackkochung. Verf. u. Geräte zur Herst. 
von Leinöl- u. Holzölstandölen u. gemischten Standölen. (Chim. Peintures 5. 49—52. 
Febr. 1942.) SCH EIFELE.

A. Kraus, Zur Kenntnis der Weichmachungsmittel fü r  Nitrocelluloselacke. 28. Mitt. 
Das Verhalten der Weichmachungsmittel in  Gegenwart von Harzen. (Vgl. C. 1942.1 .1943.) 
Prüfung von Filmen aus Kollodiumwolle A 3 bzw. 6 a 4- 60% Weichmacher -4- 80% 
Harz auf Geschmeidigkeit nach Verf. der Chem.-Techn. Reichsanstalt. Ergebnisse: 
Wolle 6 a gibt im allg. etwas geschmeidigere Filmo als Wolle A 3. Hohe Geschmeidig
keit geben Dimethylglykolphthalat, Triacetin, Dibutylphtlmlat, Cetamoll Qu, Butyl- 
stearat, ED 42; geringe Geschmeidigkeit Casterol, Sipalin MOM, Butylbenzylphthalat, 
Trikresylphosphat, Toplast. Auch das Hafz ist von großem Einfl. auf die Geschmeidig
keit; hoho Geschmeidigkeit gibt bei Filmen aus Wolle A 3: A lftalat 420 A, Cellodammar, 
Schellack RS alba; bei Filmen aus Wolle 6: A lftalat 420 A, Cellodammar, Kunst
harz AW 2 u. Albertol 137 M. Bei 6-std. UV-Bestrahlung zeigen sehr gute Licht
beständigkeit: Rizinusöl, Triacetin, ABG; gute Lichtechtheit: Dibutylphthalat, 
Dilaurylphthalat, PalatinolO, Butylstearat, Sipalin MOM u. ED 42. (Farbe u. Lack
1942. 77. 90—91. 24/4.) S c h e i f e l e .

J- F. H. van Eijnsbergern, Einige Pigment-Weichmacher-Kombinationen für  
CdMoselacke. Mit T i02, Chromgelb, verschied. Weichmachern u. 1/i Sek.-Wolle her- 
gestellte Celluloselackfarben wurden in einer Spritzkonsistenz von etwa 25 Sek. im 
4 mm-Fordbecher zweimal auf 0,5 mm dicke Eisenbleche aufgespritzt, nach 24 Stdn.
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Lufttrocknung bei 100° künstlich gealtert u. nach weiteren 24 Stdn. geprüft auf: 
ERICHSEN-Ticfung, mittels Lupe bei 40-facher Vergrößerung, Ritzfestigkeit mit App. 
von R o s s m a n n , Haftfestigkeit mittels gekreuzter Schnitte in 2 mm Abstand, Glanz
grad, Lichtechtheit bei 3-stündiger UV-Bestrahlung mit Quarzlampe, Biegcelastizität 
durch Biegen um 10 mm-Dome u. Beobachtung bei 40-fachor Vergrößerung. Ergebnisse: 
Die E R IC H SE N -T iefung war für weiße Lacke mit T i 0 2 im allg. g erin g e r als für gelbe 
Lacke mit Chromgelb; günstig wirkten Triphenylphosphat, Benzylbutylpbthalat u. 
bes. Dichloräthylphospbat. Die Ritzhärte der gelben Lacke war im Durchschnitt 
geringer als die der weißen; Triphenylphosphat erniedrigte, Benzylbutylphthalat 
erhöhte die Härte. Haftfestigkeit u. Schnittfestigkeit wurden insbes. durch Ätbylacet- 
anilid erhöht; günstig wirkten ebenfalls Triphenylphosphat, Trikresylphosphat u. 
Dichloräthylphosphat. Glanzsteigemd wirkte Dichloräthylphospbat u. Benzylbutyl
phthalat. Die beste Lichtbeständigkeit wies Dichloräthylphosphat auf, das auch die 
günstigste Biegeelastizität ergab. (Chim. Peintures 5 . 53—57. Eebr. 1942.) S c h e if e l e .

Jaromir Hadäßek, Über die Entwicklung der Kunststoffe. Vortrag. Bekannte 
Tatsachen über Erfindung, Entw. u. Verwendung der Kunststoffe. Ausgangsstoffe. 
Die zur Kunststoffdarst. verwendeten Rkk., die Kunststoffarten. (Öasopis ceského 
Lékdmictva 21. 221'—28. 31/12. 1941.) R o t t e r .

D. Petrù, Herstellung und Verwendung von Kunststoffen. Vortrag. Schilderung 
der prakt. Herst. der Kunststoffe. Deren Verwendung in Apotheken, in Einrichtung 
bei App., für Vorratsgefäße, Verpackungen usw. (Öasopis ceského Lékamictva 21. 
228—31. 31/12. 1941.) R o t t e r .

— , Kunststoffe im  Bauwesen. Eigg. u. konstruktive Anwendung von thermo- 
plast. u. härtbaren Kunstharzen. (Cemento armato, Ind. Cemcnto 39. 7—9. Jan. 
1942.) . S c h e if e l e .

W. Kücb, Die mechanischen Eigenschaften durchsichtiger Kunststoffe bei 20*. 
Meohan. u. elast. Verh. von Methacrylsäureester (Plexiglas M 33, M 132, M 222 u. M 248), 
Polyvinylchlorid (Atralon), Acetylcellulose (Reilit) u. Polystyrol bei normaler Temp. 
bei kurz- u. langzeitiger Belastung; Kriechverh.; Schlagbcanspruehung; Eigg. von 
warmgerecktem Plexiglas. Ergebnisse: Plexiglas M 33, M 132, M222 u. Polystyrol 
sind spröde, Plexiglas M 248, Atralon u. Reilit zähe. Bei den spröden Stoffen tritt eine 
reine'elast. Eormändorung meist nicht oder nur bei niedriger Belastung in Erscheinung. 
Infolge der Krieeherseheinungen beträgt die Festigkeit der Kunststoffe hei stat. Daucr- 
belastung (30 Tage) nur 54—74%  der Zugfestigkeit. Die Kriechneigung ist am größten 
bei Reilit, am geringsten hei Polystyrol. Die hohe Kerbempfindlichkeit der spröden 
Kunststoffe bei gleichmäßig ansteigender Belastung (Zugvers.) verringert sich mit 
zunehmender Belastungsdauer (Standverss.), indem die bei Langzeitbelastung auf
tretenden Nachwrkg.-Erscheinungen einen Abbau der Spannungsspitzen ermöglichen. 
Umgekehrt wird infolge der Zeitabhängigkeit der Verformungsvorgänge die Kerb
empfindlichkeit der zähen Kunststoffe mit abnehmender Belastungsdauer (Schlag- 
vers.) größer. E in Einfl. des Temperns auf die Eigg. von Plexiglas konnte nicht beob
achtet werden. Warmverformung führt bei Plexiglas zu einer Umbldg. des mol. Gefüge- 
aufbaus, die die Eigg. des Kunststoffes verändert. (Luftfahrt-Forsch. 19. 111—120. 
26/4. 1942. Deutsche Vers.-Anstalt f. Luftfahrt, Inst. f. Werkstofforschung, Berlin- 
Adlershof.) S c h e i f e l e .

W. Jahn , Die spanabhebende Bearbeitung von Kunststoffen. "Überblick über die 
spanabhebende Bearbeitung (Schneiden, Sägen, Fräsen, Bohren, Senken, Hobeln, 
Stanzen, Schleifen, Polieren) von härtbaren Kunstharzpreßstoffen (Hartpapier, Hart
gewebe, Preßholz, nichtgeschichteto Preßstoffe), u. nichthärtbaren Kunststoffen (Poly
vinylchlorid, Methylmethacrylat). Keram. Werkzeuge für Kunststoffe. Tabelle der 
Bearbeitungsgesehwindigkeiten. (Kunststoffe 32. 143—50. Mai 1942. Berlin-Hohen
schönhausen.) ■ S c h e i f e l e .

M. Déribéré, Das Verhalten der Pigmente im infraroten Strahlenbereich. Zur Best. 
der Reflexionsfähigkeit der Pigmente gegenüber infraroten Trockenlampen wurden die 
Pigmentproben in etwa 1 cm dicker Schicht unter konstantem Einfallswinkel mit einer 
250-W-MAZDA-Infrarotlampe (Strahlungsmaximum 12 000— 16 000 A) bestrahlt u. die 
reflektierte Strahlung mit Konstantan-Slanganinthermosäule u. Mikroamperemeter ge
messen, u. zwar teils direkt u. teils bei Zwischenschaltung eines Eilters, das 80% der 
Strahlen zwischen 8000 u. 30 000 Â durchläßt. Durch Anreiben in W., Alkohol, 
Toluol usw. wird die Reflexionsfähigkeit mit steigendem Fl.-Zusatz vermindert. (Chim. 
Peintures 5 . 80—84. März 1942.) S c h e i f e l e .

Giorgio Balbi, Die Prüfung von Laclcen und Anstrichfarben. (Vgl. C. 1942.1 .1563.) 
Best. von D., SZ., Trockenrückstand, Konsistenz. (Olii jninerali, Grassi, Saponi, Colori 
Vemici 21. 259—60."Nov. 1941. Milano.) SCHEIFELE.
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—, Über Schnellbewitterung von Farbschichten. Wiedergabe der C. 1942. I. 2937 
referierten Arbeit von A. V. B lo m . (Fette u. Seifen 49. 298—300. April 1942.) Pg.

—, Quantitative Messung der Haftfestigkeit von Anstrichen vor und nach Bewitterung. 
Im Best. der Haftfestigkeit wird der Anstrich auf Metall getrocknet, worauf man eine 
bestimmte Fläche des Anstriches mit Holz verkittet u. an entgegengesetzten Enden 
der zusammengekitteten Probe eine Zugkraft ansetzt, bis die Zerreißfestigkeit erreicht 
ist. Jede Gruppe von Grundicrmitteln weist eine bestimmte Adhäsionszone auf, die 
ron Bindemittelzus. u. Pigmentierung abhängt. Die höchste Adhäsionszone zeigte unter 
den untersuchten Materialien ein Phenolharzlack, der mit Al-Zn-Chromat u. Eisenoxyd- 
Zn-Chromat pigmentiert war. Die Haftfestigkeit steht in keiner direkten Beziehung zur 
Geschmeidigkeit des Farbfilms. Die untersuchten Grundiennittel ergaben in höchstens 
6Monaten maximale Haftfähigkeit oder ein Gleichgewicht, worauf die Haftfähigkeit 
wieder abnahm. Im Gegensatz zu diesen Metallanstrichen dürfte bei Holzanstrichen 
die Elastizität von großem Einfl. auf die Haltbarkeit sein; hei Metallanstrichen hängt 
jedenfalls die Haltbarkeit in erster Linie von der Haftfestigkeit ab. Durch Best. des 
Rückganges der Haftfestigkeit bei bewitterten Anstrichen lassen sich Anzeichen eines 
beginnenden Versagens viel früher erkennen als durch visuelle Beobachtung. (Paint, Oil 
chem. Rev. 103. Nr. 23. 54—57. 6/11. 1941. New York, Gemeinschaftsarbeit d. Paint & 
Varn. Prod. Club.) S c h e i f e l e .

Wilhelm Esch, Zur Prüfung und Bewertung von Kunstharz-Preßstoffen auf 
llamloffharzgrundlage. Untersucht wurde der Einfl. der Luftfeuchtigkeit auf Naeh- 
wrkg.-Erscheinungen bei der Kochprüfung, die bei der Prüfung von Eß- u. T rink
geschirren aus Kunstharzpreßstoffen vorgesehen ist. Es wurde wiederholt beobachtet, 
daß Gegenstände, die unmittelbar nach der Kochprüfung einwandfrei aussahen, früher 
oder später nach anschließender Lagerung an der Luft Risse bekamen u. aufplatzten, 
Probepreßlinge wurden gelagert bei 20° u. 35°/o relativer Luftfeuchte, 20° u. 65%Feuchte, 
20° u. warmer dampfgesätt. Luft, 20° im Vakuumexsiecator über konz. Schwefelsäure. 
Auf Grund dieser Verss. sollen die der Kochprohe unterworfenen Proben in Luft von 20° 
u. 65°/o relativer Feuchte 24 Stdn. gelagert werden, wobei höchstens Haarrisse auftreten 
dürfen. (Kunststoff-Teehn. u. Kunststoff-Anwend. 11. 317—19. Dez. 1941. Berlin- 
Dahlem, Staatl. Materialprüfungsamt.) S c h e i f e l e .

Henry Albers, Danzig-Langfuhr, Herstellung trocknender Öle. Man kondensiert 
Aldehyde mit mindestens 2 C-Atomen mit Kotonen, wie Aceton oder Methyläthylketon 
im Überschuß in Ggw. alkal. Kondensationsmittel. Bes. vorteilhaft wird dio Konden
sation unter Ausschluß von 0 2 in der Wärme u. unter Druck durchgeführt. Um eino 
ausreichende Viscosität zu erzielen, werden dio Prodd. gegebenenfalls im Anschluß 
an die Kondensation noch längere Zeit erhitzt. Die Prodd. ähneln in ihren Eigg. dem 
Leinöl. (N. P. 64 239 vom 2/11.1939, ausg. 15/12.1941. D. Prior. 5/11.1938.) J . S c h m i .

Pietro Rizzi, Mailand, Italien, Herstellung von trocknenden, dem Holzöl ähnlichen 
Oien. Traubenkernöl oder ein ähnliches aus Samen gewonnenes öl wird m it Ricinusöl 
gemischt unter Zusatz von 0,1—1% eines 1—4-wertigen Metallchlorids, wie Chloride 
des Ca, Mn, Mg, Ni, Co oder Zn 1,5—6 Stdn. (je nach der gewünschten Viscosität) 
auf 280—330° erhitzt. Man kann auch Oxyde oder Hydroxyde oder Salze der H S03C1 
der genannten Metalle verwenden. (It. P. 384231 vom 21/12. 1939.) M ö l l e r i n g .

Fa. Reichhold, Flügger & Boecking, Deutschland, Nicht gilbende Phenolform- 
aldehydkondensate. Das in den Kondensaten vorhandene freie Phenol wird durch 
Zugabe von Fettsäuren oder deren Estern, bes. von synthet. Fettsäuren (I) aus der 
Paraffinoxydation mit 9—18 C-Atomen, in indifferente Phenolverbb. übergeführt. 
Z.B. setzt man einer Lsg. von 100g Phenol-CH20-Harz in einem Gemisch von 75g 
A., 10 g Butylalkohol, 10 g Äthylenglykol u. 5 g Toluol 1—10 g der obengenannten I 
u- 0,1—10% HCl, H2S04, H3P 0 4, H3B 03 oder andere Härtungsmittel zu u. härtet 
den mit der Lsg. hergestellten Überzug in der Kälte oder Wärme. (F. P. 866 838 
vom 21/8. 1940, ausg. 8/9. 1941. D. Prior. 13/7. 1939.) S a r r e .

Rohm & Haas G. m.. b. H., Darmstadt, Herstellung von Kunstharzen aus Acrolein. 
Man läßt auf dieses katalyt. Mengen von sauerstoffreien H am stoffderiw . einwirken, 
die mindestens eine freie Aminogruppe enthalten, z. B. Thiohamstoffe oder Guanidin. 
Hierbei erfolgt Polymerisation des Äcroleins. — 80 g Acrolein werden in 20 g eines 
Gemisches aus Methanol u. W. gelöst; man setzt 4 g Thiohamstoff zu u. erwärmt auf 
25—45°. Man erhält ein fast farbloses, in A. lösl.'Polymerisat. Verwendung des Prod. 
als Lack. (It. P. 379 084 vom 30/11. 1939. D. Prior. 25/1. 1939.) B r ö s a m l e .

Röhm & Haas G. m. b. H ., Darmstadt, Kunstharze aus Acrolein. Die Poly
merisation von Acrolein mittels katalyt. wirksamer Mengen Thiohamstoff wird in 
Ggw. von Amiden von Carbon- oder Sulfonsäuren vorgenommen. Als solche werden
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genannt: Anilide, Harnstoff u. aromat. Sulfonsäureamide. — 100 g reines Acrokin 
werden mit 20—30 g p-Toluolsvlfamid u. 2 g Thioharnstoff versetzt. Man erhält 
farblose, glasklare, harte Massen. — Außer den Amiden können auch hydroxylgruppcn- 
lmltige Verbb. zugegen sein. (It. P. 379107 vom 30/11. 1939. D. Prior. 25/1.
1939.) B r ö sa m l e .

Röhm & Haas Gr. m. b. H ., Darm stadt, Lösliche Kondensationsprodukte aus 
'Thioharnstoff und Acrolein. Die Äusgangsstoffe werden mit sauerwirkenden Stoffen, 
in  Ggw. größerer Mengen als zur Erzielung lediglich katalyt. Wrlrg. nötig sind, bei 
Tempp. von 20—80° umgesetzt. 38 g Sulfohnmstoff u. 37 g Phthalsäureanhydrid 
werden nach dom Versetzen mit 30 g W. bei 40—50° mit 28 g Acrolein kondensiert. 
Nach heftig verlaufender Rk. erhält man ein wasserklares, farbloses, viscoses Prod., 
das in W. u. A. leicht lösl. ist. — Als sauerwirkende Stoffe werden weiter genannt: 
Eisessig, Benzolstdfosäure, Aluminiumchlorid, Zinkchlorid. — Verwendung der Prodd. 
für Imprägnierungen, für die Herst. von Leimen, Lacken usw. (F. P. 871009 vom 
3/1.1942, ausg. 3/4. 1942. D. Prior. 21/3. 1940.) B r ö s a m le .

Röhm  & Haas G. m. b. H. (Erfinder: Carl Th. Kautter und Ernst Tromms- 
dorff), Darm stadt, Herstellung von Methacrylpolymerisaten niederen Polymerisations
grades. Hiorzu werden funktionelle Derivate der Methacryläure, wie ihro Ester, unter 
Zusatz von an sich nicht zu Kunststoffen ähnlicher Polymerisationsgrade polymerisier
baren Chloräthylenderivv., wio Allylchlorid, 2-Methylallylchlorid, symm.-Dichloräthykn, 
Trichloräthylen, 1,2-Dicldorpropylen odor ß-Chloracrylsäure, sowie deren niedrigmol. 
Polymeren, wie dimeres symm.-Dichloräthylen, in Mengen bis zu etwa 5°/0 polymerisiert. 
Auch untergeordnete Mengen von Acrylsäure oder ihren funktionellen Derivv., Vinyl- 
eslem, Styrol oder anderen polymerisierbaren Verbb. können mitpolymorisiert werden. — 
Beispiel: Methacrylsäuremethylester wird unter Anwendung von 0,01% Dibenzoyl- 
peroxyd als Katalysator einmal ohno u. je einmal mit Zusatz von 1% verschied., nicht 
zu Kunststoffen polymerisierbarer Chloräthylene polymerisiert u. die Viscosität einer 
10%ig. Lsg. dos Polymerisats in Essigester gemessen:

Zusatz Viscosität in Centipoisen

Olme Z u s a t z ...............................
T r ic h lo rä th y le n .......................... ....
s-Dicliloräthylen (Kp. 59°) . . 
s-Dichlorätliylen (Kp. 47—48°) .
A l ly lc h lo r id ...............................
2-Methylaltyl chlorid . . . . |

>  1500000 
152000 
144105 
143105 
41340 

105)5
Mit nichthalogenhaltigen analogen Verbb. läßt sieh die Wrkg. nicht erzielen. Bei 

Anwendung von z. B. 1% Allylalkohol erhält man unter sonst gleichen Bedingungen 
die Viscosität 1 155 300 Ccntipoisen. (D. R. P. 719 675 Kl. 39 c vom 21/5. 1938, ausg. 
18/4. 1942.) B r u n n e r t .

Phrix Arbeitsgemeinschaft, Hirschberg, Herstellung von Kondensations- beziehungs
weise Polymerisationsprodukten aus Dihalogeniden und Säureamiden in An- oder Ab
wesenheit von Katalysatoren. Zur Herst. von harzartigen Kondensations- oder Poly- 
morisationsprodd. worden Dihalogenide (wie z. B. a>,<W -Hexamethylendibromid, 1,5-Di- 
chlor-n-octan, oder Dihalogenide, deren C-Kctte durch O-, S- oder N-Atome unterbrochen 
ist, oder Dihalogenide, deren Ketten oder Seitenketten Doppelbindungen enthalten, wie
l,3-Dibrombuten-2 oder Butadiendibromid) zusammen m it Säureamiden, wie Adipinsäure- 
diamid, erhitzt. Als Katalysatoren werden alkal. Oxyde, Hydroxyde oder Carbonate, 
bas. organ. Substanzen, A1C13 oder SnCl4 angewandt. — Beispiel: 1 (Mol) Adipinsäure- 
diamid u. 1 Butadiendibromid werden im Autoklaven unter Einleiten von N2 so lange 
auf 180° erhitzt, bis die Schmelze die erwünschte Viscosität erlangt hat. Der entstehende 
Bromwasserstoff wird durch Ätznatron aus dem Rk.-Gemisch entfernt. (It. P. 384680 
vom 19/6.1940. D. Prior. 20/6. 1939.) B r u n n e r t .

Aug. Nowack Akt.-Ges. und Richard Hessen, Bautzen, Herstellung von Kunst
harzen aus Dicyandiamid. Die Kondensation mit Aldehyden, gegebenenfalls in Ggw. 
von Komponenten, die mit Aldehyden gleichfalls Harze, bes. härtbare Harze liefern, 
wird in Abwesenheit von W. durchgeführt. — 282 g Phenol, 2,6 g NaOH, 315 g Para
formaldehyd u. 252 g Dicyandiamid werden auf 80° erhitzt. Diese Temp. wird durch 
Kühlen gehalten, bis die Rk. beendet u. das Harz klar geworden ist. Zeitdauer: 
% —%  Stunde. Das Harz kann zu Preßmassen verarbeitet werden. (F. P. 869 600 
vom 17/11. 1941, ausg. 5/2. 1942. D. Prior. 27/10. 1938.) B r ö s a m le .



1942.11. H XI. F a r b e n .  A n s t r i c h e .  L a c k e .  H a r z e .  P l a s t i s c h e  M a s s e n .  599

Äug. Nowack A ktiengesellschaft und R ichard Hessen, Bautzen, Preßmischungen 
mhärlbaren Kunstharzen. Kunstharz u. Füllstoffe werden in vorgewärmtem, zusammen- 
gpreßtem Zustand einem Ringspalt seitlich zugeführt, der von einer Walze u. einem 
diese umgebenden Mantel gebildet wird, die sieh zueinander drehen. In  dem Ring
spalt werden das Harz u. die Füllstoffe unter Erwärmen durchmischt u. seitlich ab- 
geführt. Die Zuführung von Harz u. Füllstoffen unter Vorwärmung u. Zusammen
pressung erfolgt durch eine mit der Walze verbundene Preßschnecke. (F. P. 868 825 
von 30/12. 1940, ausg. 17/1.1942. D. Prior. 18/1.1939. It. P. 384205 vom 13/7. 
'"10.) SCHLITT.

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Spritzgießen von Superpoly- 
rniden. Man verspritzt Superpolyamide in vororientiertem Zustand bei einer nahe 
dem F. liegenden Temp., wobei unter atmosphär. Druck noch keine wesentliche Pla- 
stizitäfc merkbar ist. (Holl. P. 52173 vom 20/10. 1939, ausg. 16/3. 1942. D. Prior. 
31/10.1938.) S c h  l i t t .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Polyamidplatten. Polyamid
folien werden bei gewöhnlicher oder etwas erhöhter Temp. mit einem Lösungsm. be
handelt u. dann mit parallelem oder kreuzweisem Faserverlauf unter gelindem Druck 
u. bei gewöhnlicher oder erhöhter Temp. unterhalb des F. miteinander vereinigt. 
(F. P. 870821 vom 14/3. 1941, ausg. 25/3. 1942. D. Prior. 23/11. 1939.) S c h l i t t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Schwarz, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellen von Schläuchen und Rohren aus Geweben (I) oder 
Geflechten, deren einzelne Fäden oder dgl. aus Superpolyamiden (II) gewonnen sind, 
dad. gek., daß derartige schlauchförmige I oder dgl. mit Lösungs- oder Quellungsmitteln 
für die II behandelt u. bzur. oder, erwärmt werden, um die Zwischenräume in den I 
oder dgl. fest zu verschließen. Z. B. verwebt man Fäden aus II  aus Adipinsäure u. 
Hexamethylendiamin zu einem Schlauch u. behandelt diesen mit HCOOH. Dio 
Schläuche sind beständig gegen die üblichen organ. Lösungsmittel, gegen Treibstoffe 
u. fette Öle. (D. R. P. 719 264 Kl. 8 6  c vom 15/2. 1939, ausg. 2/4. 1942.) S a r r e .

Dynamit A.-G., Troisdorf, Biegsame und endlose Schläuche, Leitungen oder der
gleichen. Bei Herst. von Schläuchen im Wickelverf. w'erden warmformbare K unst
stoffe (Polyvinylchlorid, Polyamide, Mischpolymerisate) verwendet, wobei dio schrauben- 
oder spiralförmigen Kunststofflagen durch einen erhitzten Dom oder ein erwärmtes 
Wickelorgan miteinander verschweißt werden. (F. P. 870 306 vom 26/2. 1941, ausg. 
9/3.1942. D. Prior. 23/3. 1940.) S c h l i t t .

Dr. F. Raschig G. m. b. H ., Ludwigshafen, Rhein, Herstellung von plastischer 
Kasse im stetigen Arbeitsfluß. Zum stetigen Mischen plast. M. auf einem Kalander 
oder Walzwerk wird auf der Trägerwalze in mehreren im Abstand liegenden ring
förmigen Zonen gleichzeitig eine entsprechende Menge plast. M. abgenommen, so daß 
sich immer nur etwa 50% der Gesamtmischung auf der Maschine befinden. (It. P. 
384582 vom 16/6. 1940. D. Prior. 26/6. 1939.) S c h l i t t .

Giuseppe B alzarotti, Mailand, Italien, Plastische Masse, bestehend aus einem 
Gemisch von sehr feinem Holzmehl (I), Milchcasein (II), Na OH (III), CH20 , Gummi 
arabicum (IV), Glycerin (V), W. u. gegebenenfalls Farbstoffen, wobei III  25%, IV 20% 
u. V 30% der Summe von I u. II nicht überschreiten soll. Man formt dio M. bei 60—80° 
ui der Strangpresse vor, z. B .'zu Röhren oder Platten, preßt sie noch heiß endgültig in 
Formen u. trocknet dio so'erlialtenen Formkörper. (It. P. 384447vom 11/5.1940.) S a r r e .

Ruggero T urchetti, Rom, Formkörper aus plastischer Masse. Man vermischt 
Fasern oder Faserabfälle organ. oder anorgan. Art, z. B. Asbestfasem mit 20—40%, 
berechnet auf die gesamte M., eines hitzehärtbaren Bindemittels, wie Kunstharz, z.B . 
Phenol-Aldehydharz, natürlichem oder künstlichem Kautschuk oder öligen, poly- 
merisierbaren Substanzen, formt die faserige, nicht pastöse M., zweckmäßig nach 
Vorpressung, durch Auspressen unter hohem Druck, z. B. in der Strangpresse bei einem 
Druck von 100—400 kg/qcm, u. härtet die so erhaltenen Formkörper durch vorsichtiges 
Erhitzen. (It. P. 385 161 vom 4/9. 1940.) S a r r e .

Ettore Buniva, Macherio, Mailand, Faserstoff haltige Preßkörper, die zur Herst. 
ton auf Schlag beanspruchten Maschinenteilen (I) geeignet sind, z. B. von Weber
schiffchen. Man rollt Gcwebo aus organ. Fasern, das so breit ist wie der I lang sein soll, 
zum Zylinder zusammen, tränkt diesen mit einem Bindemittel, z. B. härtbarem Phenol
harz, preßt ihn in einer heißen Form quer zur Achse zu einem Quader u. bearbeitet 
diesen mit spanabhebenden Werkzeugen zwecks Herst. des betreffenden I. (It. P. 383 972 
vom 11/4 . 1 9 4 0 .) S a r r e .

Dynamit Akt.-Ges. vorm. Alfred Nobel & Co., Deutschland, Lager und andere, 
Gleiten beanspruchte Maschinenteile, die aus Füllstoffen u. härtbaren Kunstharzen 

bestehen, dad. gek., daß sic als Füllstoffe ein Gemisch von losen verfilzbaren Fasern (1),
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z. B. Cellulose-, Holz- oder Asbestfasern, u. von niclit- oder wenig imprägnierbaren, 
leicht abnutzbaren u. vorzugsweise quellbaren Easerprodd. (II), z. B. Spänen, Schnitzeln, 
Flocken oder Abfallen von Holz, Papier, Karton oder Gewebe, enthalten. Z. B. werden 
die Lager usw. so hergestellt, daß man die I u. II in W. suspendiert, den Brei auf Sieben 
entwässert, den verfilzten Rückstand, gegebenenfalls nach Trocknen mit Kunstharz 
imprägniert u. die M. dann heiß verpreßt. (F. P. 867 397 vom 28/8. 1939, ausg. 20/10.
1941. D. Prior. 4/11. 1938.) __________________ S a r r e .

Herbert Rumsey Simonds, Industrial plastics(2nd ed.). New York: Pitman. 1941. (397 S.)
8°. S 4 .5 0 .

Haus Wagner, Kunstharze. Chemismus, Wesen u. Eigenschaften. Unter Mitarbeit von
Hans Friedrich Sarx. München, Berlin: J. F. Lehmanns Verl. 1941. (186 S.) gr. 8° «=
Kunstharze u. Kunstlaeke Bd. 1. EM. 9.—; Hlw. RM. 10.20.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Stärke.
L. Decoux, J. Vanderwaeren, G. Roland und M. Simon, Die Beziehung zwischen 

der Beflanzungsdichte und der Stickstoff- und Kalidüngung der Zuckerrühe. (Vgl. C. 1938-
I. 1680 u. 1939- I. 3809.) Weitere Feldverss. mit einer Rübensorte mit kleiner Blatt
krone zeigten wiederum die günstige Wrkg. des Kalis u. der Erhöhung der Bepflanzungs
dichte, sowie die ungünstige Wrkg. übermäßiger Stickstoffgaben. Jeder der unter
suchten Vegetationsfaktoren übte einen um so größeren Einfl. aus, je mehr die beiden 
anderen sich dem optimalen W ert näherten. (Publ. Inst, belge Améliorât. Betterave 
9. 337—48. Nov./Dez. 1941.) A l f o n s  W o l f .

Jean de Roubaix, Beitrag zum Studium der photosynthetischen Wirksamkeit der 
Zuckcrrübenblälter. Auszugsweise Wiedergabe der C. 1942. I. 277 referierten Arbeit. 
(Publ. Inst, belge Améliorât. Betterave 9. 385—409. Nov./Dez. 1941.) A l f o n s  W o lf .

L. Decoux, J. Vanderwaeren und G. Roland, Ergebnisse von Dauerversuchen 
über die Erschöpfung des Bodens, die vom Jahre 1933 bis zum Jahre 1939 durchgeführt 
umrden. Es werden die Ergebnisse umfangreicher Feldverss. mitgeteilt, bei denen die 
einzelnen Parzellen eine komplette Düngung, eine komplette Düngung jeweils ohne 
Stickstoff, Phosphorsäure u. Kali u. N-, P20 5- u. K20-Gaben jo für sich allein erhielten. 
Bzgl. des Ertrages an Wurzeln, Zucker u. Blätter erwies sich bei der Zuckerrübe der 
Mineral Stickstoff als Hauptfaktor. Seino Wrkg. wurde bei Anwendung von Stall
dünger abgeschwächt. Sein Vorhandensein erwies sich als ungünstig für die Gelb
sucht. Die Phosphorsäure erschien als der am wenigsten erforderliche Nährstoff. Kalk 
hatte eine günstige Wrkg. bzgl. des Zuckergeh. u. eine ungünstige bzgl. des Blatt- 
ortrages. Bei Weizen u. Hafer brachte der Mineralstickstoff die höchsten Erträge an 
Korn u. Stroh. Phosphorsäure u. Kali beeinflußten diese Erträge kaum merklich. 
(Publ. Inst, belge Améliorât. Betterave 9. 349—83. Nov./Dez. 1941.) A l f o n s  W o l f .

L. Decoux, G. Roland, M. Simon, R. Wauthy und L. Claerhout, Ergebnisse 
der im Jahre 1910 durchgeführten Umfrage über die Abhängigkeit der Heftigkeit der Gelb
sucht von der Bodenzusammensetzung und den Bübenbauverhältnissen. (Vgl. hierzu
C. 1940. I. .2249.) In  Bestätigung früherer Vers.-Ergebnisse der Vff. wurde ein gün
stiger Einfl. zweckmäßig angewandter Stallmistdüngung, sowie einer starken Stickstoff- 
gabo, einer Frühaussaat u. einer regelmäßigen Pflanzendichte auf den Gesundheits
zustand der von der Gelbsucht befallenen Rüben festgestellt. Außerdem verringert 
oin höherer Geh. des Bodens an Humus die Heftigkeit der Krankheit. (Publ. Inst, 
belge Améliorât. Betterave 9. 327—35. Nov./Dez. 1941.) A l f o n s  W o l f .

K. Meyer-Hermann, Bor als Heilmittel der Herz- und Trockenfäule der Hüben. 
Schon die geringste Boraxgabe von 5 kg je ha bewirkte eine Herabminderung der Krank
heit. Als optimal sowohl hinsichtlich Ertrag als auch Zuckergeh. erwiesen sich Gaben 
von 15—20 kg Borax je ha. Es ■wurden durchweg Mehrerträgo von 50—100, ja 150 dz 
Rüben je ha mit auch meist höherem Zuckergeh. u. häufig mit dem doppelten an Blatt
masse erzielt. Bzgl. des zweckmäßigsten Zeitpunktes der Anwendung wurde gefunden, 
daß der Borax zur Zeit der Bestellung bis unmittelbar vor der ersten Hacke gegeben 
werden kann. Eine Nachwrkg. des Bors auf die nachfolgenden Feldfrüchte wurde weder 
nach der günstigen, noch nach der ungünstigen Seite hin beobachtet. Als zweckmäßigste 
Anwendungsform erwies sich das Borsuperphosphat bei dem in 1 dz 5 kg Boraxgrieß 
enthalten sind. Als Ersatz für letzteres gelangt jetzt im Krieg im begrenzten Umfange 
sogenannter Boraxschlamm in Pulverform mit einem Geh. von 40% Borax 
zur Verteilung. (Cbl. Zuckerind. 50. 144—46. 18/4. 1942: Kassel, Pflanzen
schutzamt.) • A l f o n s  W o l f .

E. Guyomarc’h, Betrachtungen über die Reinigung durch Scheidung und Saturation 
von Diffusionssäften in der Zuckerrübenfabrik. In  Frankreich wird das Saftreinigungs-
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rerf. von TEATINI u . das von D e d e k  angewendet. Anscheinend erhält man nach beiden 
ferff. gleichwertige Ergebnisse, indem die Nichtzuckerstoffe, die m it Kalk unlösl. 
Verbb. geben, gefällt u. ein großer Teil der stickstoffhaltigen koll. Verbb. abgeschieden 
werden. Andererseits fallen die Zers.-Prodd. des Invertzuckers, sowie lösl. Organ. Kalk
salze durch einfache Flockung m it den stickstoffhaltigen Koll.-Substanzen nicht aus. 
Der Adsorption der Verunreinigungen durch das Calciumcarbonat wird im allg. zu wenig 
Bedeutung beigemessen. Vf. schied einen Saft progressiv mit 0,3% CaO. Vom F iltrat 
wurde ein Teil 2-mal ohne Kalkzugabe wie üblich saturiert (Saft II) u. ein Teil nach 
Zusatz von 1% CaO ebenfalls 2-mal saturiert (Saft III). Saft I I  hatte eine Reinheit von
93,3 u., bezogen auf eine Polarisation von 14, einen CaO-Geh. von 0,052%, Saft I II  
fine solche von 94,3 u. einen CaO-Geh. von 0,018%- P er höhere CaO-Geh. im Saft I I  
ist auf Kalkverbb. u. Organ. Substanzen zurückzuführen, die entweder aus zerstörtem 
Invertzucker gebildet wurden, oder durch die Zers, von Aminosäuren u. anderen organ. 
Säuren. Diese organ. Säuren waren ursprünglich im Diffusionssaft enthalten u. wurden 
io Saft III im Gegensatz zu Saft I I  ausgeschieden. Der Überschuß an Kalk von 34 mg 
in 100 g Saft II  erscheint in Form von Kalksalzen in der Melasse, von der, wie rechner. 
dargelegt wird, aus 100 kg Rüben ungefähr 0,8 kg mehr erhalten werden gegenüber der 
Menge, die Saft I I I  ergibt. Durch einen Vgl. der Unterschiede zwischen den Phenol
phthalein- u. Methylrotalkalitäten ist es nicht möglich, die Mengen der organ. Substanzen 
zahlenmäßig auszudrücken, die in Saft I I  im Überschuß vorhanden sind. Es ergibt sich 
also, daß durch die Vorscheidung bei optimaler Ausflockung das Maximum der Reinigung 
bzgl. der Eiweißsubstanzen erreicht wird, daß aber nach nochmaligem Kalkzusatz durch 
die Saturation eine beachtliche Ausfällung anderer Verunreinigungen erfolgt. (J . Fabri- 
cants Sucre 8 3 . 41—45. 55. 16.—23/2. 1942.) A l f o n s  W o l f .

Böttger, Erfahrungen bei der Verarbeitung verdorbener Rüben auf Zucker nach der 
neuen fraktionierten Übersaturationsmethode. (Vgl. C. 1 9 4 2 . I. 2465.) Durch zusätzliche 
Maßnahmen war es m it der neuen fraktionierten Übersaturationsmeth. möglich, bei der 
Verarbeitung gefrorener u. verfaulter Rüben eine Leistung von 80—90% der Normal
verarbeitung zu erzielen. Die vom Vf. entwickelten Arbeitsbedingungen sind folgende: 
Herst. grober Schnitzel; starke Schnitzelschweflung- tiefe Auslaugetemp. bei verkürzter 
Batterie u. erhöhtem Saftabzug, wodurch ein Rohsaft von 12—13° Bg bei einem pn von
4,5—5,0, sowie ausgelaugte Schnitzel mit 0,7—0,8% Zuckergeh. resultieren; gleich
zeitiger u. gleichmäßiger Kalkmilch- u. Saturationsgaszusatz, wobei stets ein pn-Wert 
von 10,9 einzuhalten ist; nach beendetem Kalkzusatz von 1,5% CaO u. mehr in der
I. Fraktion weiteres Einileiten von C02 zwecks Übersaturation bis pn =  9,5—10,0; 
erneuter Zusatz von Kalkmilch (0,5% CaO u. mehr) in der II. Fraktion bei wieder 
gleichzeitiger u. gleichmäßiger C02-Zugabe, so daß ständig der pit-Wert des Saftes bei 
10,9liegt; Anwärmung auf 90—95°, Filtration, Nachfilterung usw.; Dünnsaftschweflung 
zwecks Erleichterung des Kochprozesses; zweckmäßiger Sodazusatz zum Dünnsaft, 
sowie in die Einzugskästen der Kochstation; Verkochung der Säfte bei ph =  7,2; Ver
teilung des Dicksaftes beim Verkochen zum Erst- u. Mittelprod. je nach der Höho des 
Quotienten. In  einer Tabelle sind die verschied. Daten der Verarbeitung erfrorener u. 
verfaulter Rüben nach der fraktionierten Übersaturationsmeth. im Vgl. mit gutem 
Kübenmaterial zusammengestellt u. werden besprochen. In der abschließenden Dis
kussion werden noch verschied. Fragen, wie.Rentabilitätsberechnung, Anwendung der 
Trocken- u. kontinuierlichen Naßscheidung bei der fraktionierten Übersaturationsmeth., 
Filtertücherverschleiß, aufgeworfen. (Cbl. Zuckerind. 5 0 . 133—38.11/4.1942. Goslawitz, 
Zuckerfabrik.) A l f o n s  W o l f .

G. W illaime, Kontinuierliche Verkochung. Vf. behandelt an Hand graph. Darst. 
die Möglichkeit einer kontinuierlichen Verkochung in 5 stufenförmig hintereinander
geschalteten Kochapparaten. Der Verlauf der Verkochung u. die Vorteile des Verf. 
werden eingehend besprochen. Unter anderen würde das neue Verf. eine Verminderung 
des Gesamtvol. der Kochapp., eine Herabsetzung der Caramelisierung v. eine E r
sparnis an Kohle in Höhe von 6 kg pro Tonne Rübe mit sich bringen. (J. Fabricants 
Sucre 82 . 312—15. 24/11.—1/12. 1941.) A l f o n s  W o l f .

H. Claassen, Löslichkeit und Krystallisationsfähigkeit des Zuckers in Ablaufsirupen 
«0« niedriger Reinheit und deren Auskrystallisation zur wirklichen Melasse. Vf. wertete 
die von SPENGLER, ZABLINSKY u . W o l f  (vgl. C. 1942. I. 939) erzielten Ergebnisse 
der Krystallisationsverss. mit verschied, deutschen Melassen weiter aus. Die Ver
schiedenheit in den Reinheiten u. Sättigungszahlen in den gefundenen wirklichen 
Melassen u. molassoähnlichen Sirupen bzw. der Zusammenhang zwischen Reinheit 
u. Sättigungszahl wird in Zahlentafeln u. graph. Kurven veranschaulicht. Es ist daraus 
zu ersehen, wie regellos das Verhältnis zwischen Reinheit u. Sättigungszahl in den 
gesätt. Muttersirupen der einzelnen Fabriken ist. Aber bei allen Vers.-Reihen zeigt
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sich die Tendenz, daß die Sättigungszablen in den Muttersirupen mit abnehmender 
Reinheit in stark steigendem Maße zunehmen. Bzgl. der Ursachen für die Verschieden- 
lieiten der Reinheiten u. Sättigungszahlen in den wirklichen Melassen u. in den Mutter- 
sirupon verschied. Fabriken zeigen die Vers.-Ergebnisse, daß diese nicht durch Unter
schiede in der ehem. Zus. der Melassen, wie sie durch die üblichen Analysenmethoden 
ermittelt wird, zu erklären sind. In  einleuchtender Weise sind diese Verschiedenheiten 
allein auf Grund der Melassebildungstheorie des Vf. zu deuten (vgl. C. 1939. II. 1186). 
Als Schlußfolgerungen ergeben sich folgende Grundsätze für die Verarbeitung der 
unreinen Sirupe: 1. Verkochen von Sirupen, die noch Reinheiten von über 76—78 
haben, um möglichst viele Anregekrystalle zu erzeugen; 2. schnelle Kornbldg. unter 
Einzug von Puderzucker; 3. schnelles Verkochen auf nicht gar zu stramme Füll
massen ; 4. Zusatz der Hauptmenge des erforderlichen Verdünnungswassers bereits 
während des Ausfüllens der Füllmassen; 5. Abkühlung der Füllmasse in Maischen, 
die mit kräftigen Rührwerken u. Kühlvorr. versehen sind, in geregelter u. gleichmäßiger 
Weise in ca. 48 Stdn. ohne W.-Zusatz; 6. Endtemp. möglichst 30° u. Zusatz des Rest
wassers einige Stdn. vor dem Schleudern. (Cbl. Zuckerind. 50. 97—101. 14/3.
1942.) Al fo n s  W olf.

Ivan Vavruch, Raffinadenbewertung nach der polarographischen Methode. Heben 
der Konduktometrie ist die Polarographie das einfachste Meßverf. zur ziffernmäßigen 
Bewertung der Raffinaden. Durch die hohe Empfindlichkeit der polarograph. Meth. 
von HEYROVSKi (vgl. hierzu S a n d e r a , C. 1931. I. 2177) u. den außerordentlich 
großen Effekt der kleinen Melassenmenge auf die Höhe des Sauerstoffmaximvms wird 
eine einfache u. verhältnismäßig genaue Klassifizierung von Raffinaden ermöglicht. 
Vf. untersuchte 149 verschied. Zuckerproben aus der Betriebszeit 1940/41 nach dieser 
Meth. u. weist auf die Bedingungen hin, durch die die Polarographie zur Bewertung 
der Raffinaden waren (Konz, der Lsgg., Reinheitsgrad) Verwendung finden kann. Es 
wurde die „Melasseskala“ ermittelt, um die Ergebnisse der polarograph. Bestimmungen 
in den aus der üblichen Zuckerfabriksanalytik bekannten Werten auszudrüeken. Die 
Meßergebnisse werden teils in Polarogrammen u. in Tabellen wiedergegeben. Als' 
Gesamtdurchschnitt für einzelne Warensorten ergab sich 132 mg Melasse/100 g Zucker, 
was annähernd im Einklang mit dem durchschnittlich angenommenen Aschengch. 
der Raffinade von 0,0179% steht. (Z. Zuckerind. Böhmen Mähren 65 (2). 139—44. 
13/3. 1942.)   A l f o n s  W olf.

E. C. J. G. Paquay, Saint-Trond, Belgien, Gewinnung von Zucker gemäß dem 
Verf. des Belg. P. 438 966; C. 1941. II. 3131 aus Pflanzen durch Extraktion mit S02- 
haltigem W7. m it der Abänderung, daß die Gesamtmenge an SO» zwischen 0,000 001 u. 
0,03 des Gewichtes der zuckerhaltigen Stoffe beträgt. (Belg. P. 440 230 vom 6/1.1941, 
Auszug veröff. 15/10. 1941.) M. F. Mü l l e r .

Henkel & Cie., G. m. b. H. (Erfinder: Rudolf Köhler und Max Lobenstein), 
Düssoldorf, Herstellung von alkalischen Quellstärken mit bestimmtem Alkaligehalt in 
Trockenform, dad. gek., daß man den Alkaligeh. der Quellstärko durch Vermischen 
mit geringen Mengen einer durch Behandlung von nativer Stärke mit großen Mengen 
konz. Ätzalkälilsgg. erhältlichen pulverförmigen Alkalistärke einstellt. -— 100 (Gewichts
teile) Ivartoffelstärko (I) werden mit etwa 100 W. angeteigt u. in bekannter Weise, 
z. B. durch Behandeln mit erhitzten Walzen, in Quellstärke übergeführt. Gleichzeitig 
werden 3 I in 7 33%ig. NaOH. suspendiert u. einige Min. gerührt. Die erhaltene 
Suspension wird sogleich in ein flaches Gefäß abgelassen u. erstarrt in 10—20 Min. 
zu einer harten wachsähnlichen Masse. Diese wird gemahlen u. mit der Quellstärke 
gemischt. Mit W. arigerührt erhält man einen alkal. Klebstoff, der z. B. als Schlauch
kleber in der Tütenfabrikation verwendbar ist. (D. R. P. 719 532 Kl. 89 k vom 14/8. 
1937, ausg. 10/4. 1942.) M. F. MÜLLER.

Demetrio Ferrari und Mario Torresi, Italien, Verzuckerung von cellulosehaltigem 
Material durch mechan. Zerkleinerung u. gleichzeitigen Angriff von Mineralsäuren, 
z. B. konz. H2S04, in einem geschlossenen Gefäß. Die so vorbehandelte M. wird dann 
unter starkem Druck m it W. gekocht u. dabei aufgebrochen. Während des Kochens 
wird ein Dampfstrom hindurchgeleitet, der das Furfurol u. die Essigsäure abführt. Die 
aus dem Kocher abgeblasene M. besteht aus einer festen M., die auf 5—8%  Feuchtig
keitsgeh. gebracht wird u. dann 8—10 Stdn. bei 100° in einem Reifungsbottich bleibt, 
u. aus der F l., die die Kohlenhydrate gelöst enthält. Das feste Material wird von neuem 
mechan. zerkleinert u. mit H 2S 04 (60° B6) etwa 2 Stdn. lang behandelt. Dabei wird die 
Cellulose wieder verzuckert, während das Lignin unverändert bleibt. (F. P- 870 265 
vom 24/2. 1941, ausg. 6/3. 1942. I t. Prior. 2/3. 1940.) M. F. M ü l l e r .
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XV. Gärungsindustrie.
Josef Dyr, Vergleichende Brauversuche mit Influions- und Dekoktionsmaischen. 

Biere, die durch Infusions- oder Dekoktionsverf. bereitet wurden, wiesen bei den Kost
proben prakt. keine Unterschiede auf. Es wurde bestätigt, daß die Vergärung der 
Musionswürzen tiefer ist. Was die äußerlich feststellbaren Biermerkmale anbelangt, 
ror allem Farbe, Schaum, Reinheit des Geschmackes, so waren die Unterschiede nicht 
merklich. Die Titrationsacidität ist beim Dekoktionsbier größer, das ph bleibt prakt. 
gleich. (Wsehr.Braueroi 59.67—71.11/4.1942. Prag,Vers.-Anstaltd.Brauindustr.) J u s t .

Maro van Laer und Eugène Ketelbant, Untersudiungen über die Verwendbarkeit 
an Rübenzucker in  der Brauerei. Vgl. hierzu die C. 1941. II. 2881 referierte Arbeit. 
(Bières et Boissons 1941. 370—72. 7/6.) J u s t .

Josef Pelläek, Der Gehalt an wasserlöslichen Nährsalzen in Weinböden aus der 
Umgebung von Bzenec. Der W ert der Nährsalze für das Wachstum des Weines. Ana
lysen der wss. Auszüge aus 9 verschied. Weinböden. Betrachtung u. Bewertung der 
Böden nach dom Kali- u. Phosphorsäuregehalt. (Vinarsky Obzor 36. 49—51. 1942. 
Brünn, Landw. Hochschule, Bodenforschungsinst.) ROTTER.

E. Vinet, Über den Wert der Eigenschaften, welche dem Weinslock durch Düngung 
erteilt werden. Es hat sieh ergeben, daß die Stecklinge gewisse Eigg. behalten, die dem 
Weinstock durch die Düngung erteilt worden sind. (C. R. hebd. Séances Acad. Agric. 
France 27. 301—06. März 1941.) J a c o b .

Ant. Markant, Weingartenschutz in der Zeit der Maifröste. Diesbezügliche E r
fahrungen in Frankreich, dem Elsaß, Spanien, dem Rheinlande, Niederdonau, Süd- 
mähren usw. Schutz durch Räuchern der Weingärten. Das Polymeter von W. LAM 
BRECHT u. das Psychometer (Frostthermometer) von M ARESCH; theoret. Grundlagen, 
prakt. Anwendung m it Beispielen von organisierten Frostschutzgemeinschaften. 
(Vinarsky Obzor 36. 36—37. 51—53. März 1942. Prag.) R OTTER.

A. Kaczmarek und R. Weise, Physikalisch-chemische Untersuchungsmethoden 
für die Rebenzüchtung. I. Uber das Absorptionsspektrum als Hilfsmittel bei der Rolwein- 
züchtung. Vff. maßen quantitativ die Absorptionsspektren von ausgebauten R ot
weinen, frischen Traubensäften u. gärenden Säften von der Maisehe. Um den dunkel
roten Farbeindruck des Weines hervorzurufen, müssen die aus den Photometer
ablesungen angefertigte „typ. Farbkurven“ 1. sehr steil vom Minimum zum Maximum, 
2, sehr hoch im Gebiet der grünen u. gelben Wellenlängen verlaufen u. 3. möglichst hoch 
im Koordinatensyst. liegen. Diese 3 Kurvenmerkmale sind die Maßstäbe für die Farb
wertbeurteilung eines Rotweines. Sie sind der Farbbegutachtung einer Neuzucht 
zugrunde zu legen. (Gartenbauwiss. 16. 314—57. 24/12. 1941.) G o t t f r ie d .

Bedïich Pätross, Der Weingärtner als Obstweinerzeuger. Erfahrungen des Vf. bei 
der Herst. von Johannisbeerwein aus roten, schwarzen u. weißen Früchten mit prakt. 
Angaben. (Vinarsky Obzor 36. 17—19. Febr. 1942. Rusin.) R o t t e r .

Hans Mostny, Buenos Aires, Herstellung von Essig aus Früchten durch alltoh. 
Gärung u. Essiggärung, dad. gek., daß den zu verarbeitenden Früchten, unter Ver
meidung vollständiger Trocknung, W. entzogen wird, u. ein unmittelbar daraus ge
wonnenes Gärgut der alkoh. Gärung u. Essiggärung unterworfen wird. (Schwz. P. 
217 386 vom 1/4.1938, ausg. 2/2.1942. Zus. zu Schwz. P. 197573; C. 1939. I. 
5,42.) Sc h in d l e r .

XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel.
J. Lemmerzahl, Roggenbackfähigkeit und ihre Bedeutung fü r  die Brotherstellung. 

Zusammenfassender Bericht über früher veröffentlichte Arbeiten. (Eorschungsdienst 
Sonderh. 16. 701—04. 1942. Berlin.) H a e v e c k e r .

Hans Binder, Vollkornbrot. Besprechung von Zus. u. Wert des Vollkornbrotes. 
(Südostdtsch. Apotheker 1. 112—15. März 1942. Hermannstadt.) HAEVECKER.

K. Fuchs, Die Herstellung von Vollkornbrot mit Brdmehlbeimischung. Angabe 
einer n. u. einer Kurzsauerführung. (Mehl u. Brot 42. 177—78. 1/5. 1942. Berlin, 
Reichsanstalt f. Getreideverarbeitung, Inst. f. Bäckerei.) HAEVECKER.

H. Dallmann, K. Fuchs und G. Seidel, Die Verarbeitung der neuen Brotmehl
mischung. Es werden allg. Richtlinien, sodann bes. Richtlinien für Sauerführungen 
u. Kurzsauerführungen gegeben, die eine optimale Verarbeitung des m it Weizenbrot- 
raehl vermischten Roggenmehlea der Type 1790 sicherstellen sollen. (Mehl u. Brot
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42. 133—34. 3/4. 1942. Berlin, Reichsanst. für Getreideverarbeitung, Inst, für 
Bäckerei.) ' H a e v e c k e r .

Adolf Schulz, Die neuesten Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschungsarbeiten 
des Instituts fü r  Bäckerei auf dem Gebiet der Sauerteigbakteriologie und ihre Nutzanwendung 
in  der Praxis. Vgl. hierzu die C. 194 1 .1. 2742. 3159. II. 676. 1336 referierten Arbeiten. 
(Z. ges. Getreidewes. 29. 42—44. März 1942. Berlin, Roichsanstalt für Getreideverarbei
tung, Inst, für Bäckerei.) H a e v e c k e r .

J. Lemmerzahl und A. Schulz, Die Substanzverluste bei der Durchführung einiger 
Sauerteigführungen. Es wurden folgende Verluste ermittelt: Teigverlust in %  hei mehr
stufiger Sauerführung 0,92, bei Kurzsauerführung 0,48, bei Trockensauerführung 0,77; 
Trockensubstanzverluste in % : bei mehrstufiger Sauerführung 2,20, bei Kurzsauer
führung 1,16, bei Trockensauerführung 1,40. Danach sind vor allem die Hefen für die 
größeren Gärverluste verantwortlich, denn die Kurzsauerführung, bei der die Hefe erst 
dem Teig zugegeben wird, der ohne Teigruhe sofort aufgemacht wird, zeigt den geringsten 
Verlust. Bei der Kurzsauerführung kann also die Hälfte der durch Gärung u. bäurebldg. 
entstehenden Substanzverlustc in Form von Mehl oder Schrot eingespart werden. 
(Mehl u. Brot 4 2 .  125—26. 27/3. 1942. Berlin, Inst. f. Bäckerei.) H a e v e c k e r .

H. Oestermann und E. Prévôt, Tägliche Schwankungen in  der Zusammensetzung 
der Milch zweier Kühe. Abend- u. Morgenmilch von 2 Vorzugsmilchkühen (schwarz
buntes Niederungsrind bzw. Höhenfleckrind) zeigten 30 Tage lang eine so geringe 
Schwankung der Gefrierzahlen, daß dadurch höchstens eine Wässerung von 3% vor
getäuscht werden könnte. Der Eettgoh. der M o r g e n  milch lag beim Niederungsrind 
im Mittel um 0,9, beim Höhenrind um 0,4% niedriger als bei A b e n d milch. Der 
mittlere Eettgeh. bzw. die mittlere Abweichung beim Niederungsrind betrug für das 
Morgengemelk (Abendgemelk) 3,6 ±  0,3 (4,5 ±  0,4), beim Höhenrind 4,1 ±  0,2 
(4,5 ±  0,2)%, Milchmenge beim Höhenrind täglich 4,7, beim Niederungsrind 8,91. 
Weitere Einzelheiten im Original. (Dtsch. Molkerei-Ztg. 63. 278—79. 30/4. 1942. 
Leipzig, Chem. Unters.-Amt d. Stadt.) GROSZFELD.

A. Stÿblovâ, Das Wasser in Molkereien, seine Eigenschaften und Beurteilung. 
Allg. Anforderungen an W . für Molkereien. Lage der Quellen bzw. Brunnen usw., die 
Schöpfanlage, die Rohrleitung usw. Die Mikroorganismen, ihre Schädlichkeit in Mileh-, 
Butter- u. Käseabteilung der Molkerei. Einteilung des W . nach dem Geh. an Mikroben 
in 1 ccm nach MlQUEL u. nach WINKLER. (Mlékarské Listy 3 4 .  63—64. 73—75. 86—88. 
3/4. 1942. Prag, Milchwirtschaftl. Forsch.-Inst.) ROTTER.

G. Kunike, Schädlingsbekämpfung auch in der Milchwirtschaft hilft Werte erhalten. 
Vf. behandelt die prakt. Bekämpfung von Fliegen, Schaben, Ratten, Mäusen, Käse
fliegen, Käsemilben u. Ameisen in Milchbetrieben. (Dtsch. Molkerei-Ztg. 63. 276—77. 
30/4. 1942. Berlin-Dahlem, Biol. Reichsanstalt.) GROSZFELD.

Jaroslav Maäek und Frantiäek Brtnik, Neue Wege zur sparsamen Verwendung 
von Buttermilch. Gewinnung des in der Buttermilch (I) noch enthaltenen Fettes (ca. 
0,3—1%) durch Zentrifugieren. Verss., wie weit .1 mit verschied. Fettgeh. entfettet 
werden kann (Kurven). Gewicht u. Zus. von Quark. Quarkherst.: bisherige Un
wirtschaftlichkeit. Neue Methoden der Vff. zur Herst. von hartem u. weichem Butter- 
milchquark. Vorschriften. Verschied. Käsesorten, Aufarbeitung der Rückstände aus 
der Buttermilch u. Verwendung bei der Schmelzkäseherstellung. (Mlékarské Listy 34. 
71—73. 3/4. 1942. Tabor, Molkerei.) R o tter .
*  L. Pikier, Bereitung eines künstlichen, schwach sauren Bultermilchpuluers. Zur 

Herst. des Pulvers wurden gemischt: Betain-HCl 1,50, Magermilchpulver 218,4, Voll
milchpulver mit 25% F ett 431,6, dextriniertes, gemälztes Mehl 300,0, Rohrzucker 50,0, 
Ascorbinsäure 0,018 g. 25 g des Pulvers werden dann nach näherer Angabe mit 150 ccm 
W. behandelt, worauf das Prod. enthält: F ett 1,8, Proteine 3,0, Lactose 4,55, Mineral
stoffe 0,863, zugefügte Kohlenhydrate 5,5%, Säure um 21° D o r n i c ,  p h  =  G>2, Calorien 
etwa 70. (Lait 2 2 .  1— 8 . Jan./Febr. 1942. Budapest.) G r o s z f e l d .

H. H. Boysen, Die Entstehung von Butterfehlem bei scheinbar normalem, Reifungs- 
verlauf des Rahms. Beschreibung eines sich in strengen, etwas säuerlich-metallartigem 
Geschmack äußernden Butterfehlers, der nicht durch Metalleinw., sondern durch 
Übersäuerung verursacht wird. Abstellung durch geringeren Säureweckerzusatz oder 
Verkürzung der Reifungsdauer. (Molkerei-Ztg. 5 6 .  257—58. 30/4. 1942. Oranienburg, 
Milchwirtschaftliche Lehr- u .  Unters.-Anstalt.) G r O SZFELD .

Jean Pien, Die Graduierung des Milchbutyrometers. Vf. behandelt die theoret. 
Berechnung der Butyrometerskala, die Butyrometerkontrollo mit Hg u. das G o t t l i e b -  
Verf., sowie Fehlerstreuungen. Die D.67 des nach Ge r b e r  ausgezogenen Fettes 
wird zu 0,8829—.0,88305, im Mittel zu 0,8830 gefunden. Die Handelsbutyrometer
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beziehen sich meist auf Vol.-°/0; um Irrtümer zu vermeiden, empfiehlt sich Angabe der 
Bezugsgrößo auf dem Butyrometerraum. (Lait 22. 22—38. Jan./Febr. 1942.) Gd .

—, Uber die Prüfung der in  die Molkereien eingelieferten Milch. Die Kontrolle 
der eingelieferten Milch; Zweck, Durchführungsschwierigkeiten bei verschied. Milch- 
verbänden. Gründe für verschied. Ergebnisse bei der Fettbestimmung. Probenahme 
in Molkereien; die Fettbestimmung. (MhSkarskö Listy 33. 122—23. 137—38. 11/7.
1941.) R o t t e r .

Josef Janovsky und Jaroslav Maäek, Berechnungen zur Vereinfachung und Er- 
kichterung der Fettbilanz. Formeln u. Rechenbeispiele für die Milchwirtschaft zur Lsg. 
von Fragen, wie z. B .: wieviel Liter Sahne u. wieviel Liter Milch eines bestimmten F e tt
geh. erhält man aus einer eingetroffenen Milch bestimmten Fettgeh. ? (Mlekarske Listy 
34. 54—55. 6/3. 1942.) R o t t e r .

G. Thieulin, Verfahren zur hygienischen Kontrolle der Milch. Ausführliche Be
schreibung eines Arbeitsganges. (Lait 22. 8—21. Jan./Febr. 1942.) Gr o s z f e l d .
4 Nikolaus Napreth, Ein neuer Differentialnährboden zur Bestimmung des zahlen
mäßigen Verhältnisses zwischen Milchsäurestreptokokken und ß-Kokken im  Molkerei- 
siurewecker. Die Erstellung des Nährbodens beruht auf der Tatsache, daß das Säure- 
bldg.-Vermögen der /¡-Kokken eino Funktion des Geh. des Nährsubstrats an Lactoflavin 
u. Adermin ist. Diese Bedingungen erfüllt Labmolke, wenn dio Eiwoißfällung in der 
Milch mit so kleinen Mongen Labpulver ausgeführt wird, daß dadurch der Vitamingeh. 
nicht wesentlich erhöht wird. Dieser Labmolko wird nun noch Casein in gelöster Form 
u. ein entsprechender Indicator zugefügt, schließlich Agar zugesetzt. In dem durch
scheinenden Nährboden, in welchem die Bakterien wie in Magermilch wachsen, fällen 
Milchsäurestreptokokken Casein aus, /¡-Kokken dagegen nicht. Genaue Herst.-Vor- 
schrift im Original. (Milchwirtseh. Ztg. Alpen-, Sudeten- u. Donauraum 50. 78—79. 
15/2. 1942. Wolfpassing, Lohr- u. Vers.-Anstalt für Milchwirtschaft.) GROSZFELD.

J. Michalka, Beitrag zur biochemischen Fleischuntersuchung. Beschreibung des 
Unters.-Ganges u. prakt. Angaben. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 52. 145—49. 165—66. 
174—76. 1/5. 1942. Mährisch-Schönberg, Staatl. Veterinär-Unters.-Amt.) Gd.

Glietenberg, Vereinfachung der bakteriologischen Fleischuntersuchung. Vorss. 
ergaben die Überlegenheit des von Vf. vorgeschlagenen Anreichcrungsvorf. gegenüber 
zahlreichen Plattenaussaaten. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 52. 169—70. 1/5. 1942. Gelsen
kirchen.) G r o s z f e l d .

Stein, Einsparung von Bunlnährböden in der bakteriologischen Fleischuntersuchung. 
Auf Buntplatten wurden nur in den ersten 48 Stdn. Kolonien beobachtet. Nach 48 u. 
72 Stdn. noch unbewachsen gebliebeno Platten waren unbedenklich wieder für neue 
Verss. verwendbar. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 52. 171—72. 1/5. 1942. Beuthen, Ober- 
schles.) G r o s z f e l d .

Guido La Parola und Felice Bucci, Uber die Bestimmung von Kreatinin in  
Fleischextrakten mittels 3,5-Dinitrobenzoesäure. (Ist. Sanitä pubbl., Rend. 3- 583—92. 
1940. Rom, Inst. f. öffentl. Gesundheit, Chem. Labor. — C. 1941. I. 1487.) Ge h r k e .

Adolf Moen, Fettbestimmung in Hering. Da die gewöhnliche analyt. Fettbest, 
u. auch die Methoden, bei denen nur ein Teil der erhaltenen Fettlsgg. abgedampft 
u. gewogen wird, noch zu viel Zeit in Anspruch nehmen, unternahm Vf. Verss. zur 
Anwendung von G e r b e r s  Meth. u. schlägt folgende Modifikation vor. Dio Heringe 
werden in einer Fleischmühle gemahlen u. 5 g davon in ein GERBER-Glasrohr überführt. 
Nach Zusatz von H2S04 (s =  1,5) wird das Rohr in einem W.-Bad auf 50—60° erwärmt. 
Nach ca. J/2 Stde. ist unter Schütteln Lsg. eingetreten, darauf wird schnell auf 70° 
erwärmt, 1 ccm Amylalkohol zugesetzt u. gut geschüttelt. Nach 2 Min. wird im Ge r b e r  - 
App. 5 Min. zentrifugiert. Das Glasrohr wird wieder 2 Min. bei 70° gehalten u. dann 
abgelesen. Die Best. kann in ca. 1 Stde. durchgeführt sein u. gibt gut übereinstimmende 
Werte. Trotzdem die Genauigkeit nicht größer als 0,5°/0 ist, kann dio Meth. zur schnellen 
Orientierung über den Fettgeh. sehr gute Dienste leisten. (Tidsskr. Kjemi, Bergves. 
Metallurgi 2. 20. Febr. 1942. Trondheim, Staatl. landwirtschaftschem. Kontroll
station.) E . Ma y e r .

B. de Nazelle, Die Laboratoriumsprüfung auf den Frischezustand der Eier. Sammel 
bericht über neuere Prüfungsmethoden. (Froid 1942- Nr. 9. 21—26. Febr. Laboratoirc 
Central de l’Alimentation.) _________________  G R O S Z F E L D .

Sveuska Cellulose Aktiebolaget, Stockholm, Herstellung von als Viehfutter ge
eigneter Cellulose. Man schließt das cellulosehaltige Rohmaterial mit Bisulfitlsg., die 
überschüssiges S 02 enthält, unter solchen Bedingungen (Temp., Druck, Kochzeit) 
auf, daß eine starke Aufspaltung der von Inkrusten befreiten Cellulose erfolgt u. eine 
l°/o>g- Lsg. in Kupferoxydammoniak (15 g Cu u. 200 g NH3 im Liter) eine Viscosität

XXIV. 2. 40
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von höchstens 20 Centipoiso bei 20° aufweist. Z. B. erhält man beim Kochen von 
Nadelbaumholz bei 140° mit einer Kochlauge, dio 0,75% an CaO gebundenes SO, 
u. 6%  Gesamt-S02 enthält, nach 3 Stdn. eine Cellulose, dio sich gut für die Papier  ̂
herst. eignet. Kocht man dann weiter, so fällt die Viscosität der Cellulose stark ab 
u. man erhält eine gut verfütterbare Cellulose. (N. P. 64188 vom 13/9. 1940, ausg. 
24/11. 1941.) J. Schmidt.

Fritz Rühlemann, Dresden, Herstellung eines verdaulichen Futtermittels aus Holz 
oder ähnlichen zellstoffhaltigen Pflanzenteilen durch Erhitzen mit Bisulfitlauge unter 
Druck, dad. gek., daß dio zu Holzschliff oder ähnlich weitgehend zerfaserten Ausgangs
stoffe diesem sauren Aufschluß so lange unterworfen werden, bis die M. beim Vermahlen 
in amorphe verdaulicho Teilchen (Faserbruchstücke) zerfällt. Aus schwer aufschließ, 
baren Rohstoffen, wie Kiefernholz, Laubhölzern, Abfallhölzem oder dgl., werden wert
volle Futterm ittel gewonnen. (D. R. P. 720 361 Kl. 53 g vom 10/3. 1936, ausg. 5/5.
1942.) K arst.

Wilhelm Klein, Bonn, und Hermann Schmid, Santiago, Chile, Beifuttermitlel. 
Verwendung äußerst geringer Mengen thermophiler, durch Impfung eines Nährbodens 
mit dem hefeenthaltenden Pansenbrei dos Futtertieres gezüchteter Hefe als Beigabe bei 
der Fütterung von Wiederkäuern mit stickstoffhaltigen Stoffen nichteiweißartiger 
N atur zusammen mit Kohlenhydraten, bes. Zucker. Durch die Beifütterung der Hefen 
worden die nichteiweißhaltigen Stoffe im Pansen des Futtertieres in verdaulichesEiweiß 
umgewandelt. Es genügt, wenn man dem Futtor etwa 1 g der Hefe täglich 2—3 Wochen 
hindurch zusetzt. (D. R. P. 720 285K1. 53 g vom 29/12.1935, ausg. 30/4.1942.) K arst.

Mario Bastogi, Verona, Futtermittel. Der Mageninhalt u. die Eingeweide von 
geschlachteten Rindern werden zunächst bei Tempp. von etwa 50° u. dann bei Tempp. 
von 60—70° mit warmen Luftströmen bis zur Trockene behandelt. Die M. wird dann 
mit Blutmehl, Knochenmehl, NaCl, Jodsalzen, Leinsamen oder Melasse innig ver
mischt. (It. P. 379 403 vom 13/7. 1939.) K a r s t .

Raîîaele Cecconi, Sondrio, Aufarbeitung von Rückständen der Fisch- und Fisch
konservenindustrie. Die Rückstände werden nach der Trocknung mit IV. ausgelaugt, 
um das in der M. enthaltene Salz zu entfernen. Aus der Lsg. können das Fett u. die 
mitgeführten Stoffe wiedergewonnen werden. Die Rückstände von der Auswaschung 
werden getrocknet u. dann nach dem Verf. des H auptpat. weiterbehandelt. Dio Rück
stände können auch einer Pressung unterworfen werden, worauf der Rückstand nach 
dem Verf. des Hauptpatentes u. die abgepreßte Fl. auf F ett u. dgl. verarbeitet wird. 
Man erhält eiweißreiche Futtermittel u. Düngemittel. (It. P. 380 487 vom 28/7. 1939. 
Zus. zu lt. P. 372 123; C. 1940. 11. 971.) K arst .

Taschenbuch der Fleischwarenherstellung einschl. Konservierung. P ra x is  u. W issenschaft d.
F le ischv c ra rb e itu n g . U n te r  M itw . v . F ach leu ten , . . . b earb . v . Felix Grüttner. 3. Aull.
B raunschw eig : Serger & H em pel. 1942. (XVI, G68 S.) kl. 8°. RM. 8.—.

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

Andrée Fleury-Larsonneau und M. André, Über die Reinigungswirkung gefüllter 
Seifen. An der Waschmaschine durchgeführtc Unterss. über die Änderung der Reini- 
gungswrkg. von Marseiller Seifen bei Zufügen von mineral. Anteilen wie CaC03, Kaolin, 
Sopiolit (I) u. Montmorilionit (II) ergaben, daß CaCO, u. Kaolin keine, I dagegen eine 
merkliche Reinigungskraft besitzt. Der rohe II ist dem Kaolin nur wenig überlegen; 
nach Säureaktivierung steigt dio Reinigungswrkg. des letzteren. Bei weiteren Verss. 
mit einer näher beschriebenen App. wurden bes. mit I  u. aktiviertem II Ergebnisse 
erzielt, wie sie mit einer 5- bzw. 10%ig. Seifenlsg. erhalten wurden. Zusätze von Netz
mitteln steigerten die Reinigungswrkg. beträchtßch. (Chim. et Ind. 47. 333—36. März
1942. Zentrallabor, des staatl. Chemiedienstes u. Vers.-Station von Le Bouchet.) BOSS.

E. Jaag, Ersatzwaschmittel. Unterss. an einer größeren Anzahl von Ersatzwasch
mitteln, deren Fettgeh. (sulfonierto Fettalkohole oder Fetteiwcißprodd.) 1% 
überschreiten darf, ergaben, daß keines der untersuchten Prodd. die Waschwrkg. der 
Seife erreichte. Die meisten Prodd. besaßen die Wasehkraft von Soda, die Waschwrkg. 
von Präpp. auf Saponin-, Seifenwurzel- u. Panamarindenbasis lag noch darunter, 
ebenso die einer Aschenlauge (30 g/1). Bei Präpp. mit synthet. organ. Zusätzen, durch 
die das Schmutztragevermögen verbessert wurde, war die Waschwrkg. besser. (Schweiz. 
Braucrei-Rdsch. 53. 43—45. 11/4. 1942. Biel, Schweiz.) BÖSS.

Bert Thomas, Mersol und seine Verwendung in  Waschpulververstäubungsanlagen. 
Es werden eine Anzahl teehn. Hinweise für das Zerstäuben von Mersolat angegeben.
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Vf. kommt zum Schluß, daß — bei richtiger Arbeitsweise — Waschpulver hergestellt 
weiden können, dio als Seifenanteil nur noch Mersol enthalten. (Seifensieder-Ztg. 69. 
22.21/1. 1942.) H e n k e l .

Widaly, Mersolaiwaschptdver. Beschreibung der Mersolatverarbeitung nach dem 
Mischverf., dem zur Zeit noch gebräuchlichsten Verfahren. Vf. empfiehlt aus näher an
geführten Gründen die Morsolat-Waschpulverherst. in 2 getrennten Chargen vorzu- 
nehmen, um ein schnell trocknendes u. in den Paketen nicht zusammenklumpendes 
Pulver zu erhalten, u. zwar: Charge 1: Mersolat, Hauptmengo calcinierter Soda u. 
Wasserglas. Charge 2: restliche Soda, Celluloseprod. u. übrigo Salze. (Seifensieder-Ztg. 
69.106. 1/4. 1942.) Böss.

—, Die Mersolatweiterverarbeitung zu Seife und Waschpulver. Mersolat, das zur 
Herst. von Seifen u. Waschpulvern verwendet wird, läßt sich nicht aussalzen. Tempp. 
über 70° sind schädlich. Der Titer des Fettansatzes bei Kernseifen ist höher zu wählen, 
dadurch Mersolat dio Härte der Seifen beeinträchtigt wird. Hinweise zur Herst. von 
fl., Kern-, Textil-, Schmier- u. Grundseifen für Einheitsseifl unter Verwendung von 
Mersolat. Waschpulver läßt sich auf 3 Arten horstellen: auf der Tenne, im Rührkessel 
mit oder ohne Luftgebläse u. mittels Sprühverfahren. Mersolatseifenabfällo lassen sich 
einwandfrei auf dem Walzenbandtrockner zu Spänen oder Elocken verarbeiten. (Soifen- 
sieder-Ztg. 69. 117—18. 15/4. 1942.) Böss.

Widaly, Schmierseifen und Waschpaslen. Bei der Scbmierseifenherst. finden 
u. a. gefälltes, gelatinöses Al(OH)3, Wasserglas u. kohlensaure Alkalien u. Schaummittel 
Anwendung. Vf. gibt Rezepturen unter Verwendung von Seife (3% Eettsäure) u. Tylose 
u. bespricht vor allem die Verwendung von Mersolsulfonsäuro bzw. Mersolat (Rezep
turen). (Seifensieder-Ztg. 69. 130—31. 29/4. 1942.) BÖSS.

B. L. Holiday, E. A. Kelly und L. W. Rising, Die Bestimmung einiger physi
kalischer und chemischer Konstanten gewisser Reinigungsmittel. Ident, mit der C. 1941.
I. 140 referierten Arbeit. (Seifensieder-Ztg. 69. 107. 131—32. 29/4. 1942.) P an g k itz .

Aktiebolaget Separator Nobel, Stockholm (Erfinder: B. R. B ostock , Gewinnung 
von Ölen aus Knochen. Die Knochen von Säugetieren werden in bekannter Weise 
zerkleinert, gekocht u. durch Sedimentieren zerlegt. Der hierbei anfallende Rück
stand wird nach einer Vorreinigung nochmals zentrifugiert. Um nun auch aus dem 
Rückstand alles gewinnbare öl in wirtschaftlicher Weise zu gewinnen, wird der Rück
stand vor dom Zentrifugieren mit dem ebenfalls noch etwas ölhaltigen warmen Leim
wasser der Pleischkocheroi gewaschen. Man kann auch Leimwässer der Tran- oder 
Fettkocherei verwenden. Die so mit öl angereicherten Leimwässer werden dann durch 
Zentrifugieren vom öl befreit. (Scbwed. P. 103162 vom 1 8 /9 . 1939, ausg. 
2/12.1941.) J .  S c h m id t .

Franceso Conz, Cittadella-Padua, Italien, Ölgewinnung aus Fischabfällen und 
dergleichen. Man behandelt das Gut in Körbe oder auf Horden gelagert im geschlossenen 
Raum mitvon Luft befreitem W . -Dampf. (It. P. 385553 vom 16/9.1940.) Mö l l e r in g .

Noblee & Thörl G. m. b. H (Erfinder: Hermann Pardun), Hamburg, Ab
trennung des Unverseifbaren aus dieses enthaltenden Gemischen, wie besonders verseiften 
natürlichen oder künstlichen Fettsäuren. Das W. enthaltende Verseifungsprod. wird in 
bereits geschmolzene Seife eingespritzt, wobei das W. u. ein Teil des Unverseifbaren ver
dampft. Der Rest Unverseifbares wird im Hochvakuum (bei unter 2 mm Hg) gegebenen
falls in Ggw. indifferenter Gase oder Dämpfe abdestilliert. Dio Temp. der geschmolzenen 
Seife liegt zwischen 200 u. 400, bes. 275 u. 325°. Das Verf. kann kontinuierlich aus
gebildet worden, zweckmäßig in 2 hintereinandergeschalteten Dest.-Vorr., von denen die
2. als Filmverdampfer ausgebildot sein kann. Mit organ. Lösungsmitteln kann nach
extrahiert werden. — 20 (Teile) aus Hartparaffin erhaltenes Oxydationsprod. (SZ. 100; 
VZ. 152) werden m it der berechneten Menge 30%ig. NaOH (5% Überschuß) 1 Stde. 
bei 150° verseift. Die Soifenmasse wird getrocknet u. in einem Dest.-Behälter ge
schmolzen. 180 einer zweiten, mit 15%'g- NaOH hergestellten Seifenlsg. wird bei 300° 
Mittels einer Düsenvorr. eingespritzt. Die Schmelze wird kontinuierlich abgezogen u. 
einer Art Kurzwegdest. unterworfen (1 mm Hg bei 350°). Man erhält 71 festes Ünverseif- 
bares von heller Farbe u. Seife, aus der die Fettsäuren mit Mineralsäuren abgeschieden 

dest. worden. Analog verfährt man mit Spermöl oder einem aus Fischer-Tropsch- 
Qatsch erhaltenen Oxydationsprodukt. (D. R. P. 720 478 Kl. 23 d vom 24/8.1939, ausg. 
V/5.1942.) M ö l l e r i n g .

Chemische Fabrik Joh. A. Benckiser G. m. b. H., Ludwigshafen, Rhein 
(¡Minder: Anton Volz, Ludwigshafen, Rhein, und Rudolf Watzel, Mannheim), 
Seifen mit Geh. an Verbb. von Phosphorsäuren, die wasserarmer sind als Orthophosphor- 
säure, mit einfachen oder in der Alkylgruppe substituierten aliphat. Aminen. Fl. Kali

4 0 *
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seife mit etwa 15% Fettsäure wird mit 5—10% des Eiuw.-Prod. von 110 g Mono
äthanolamin auf 80 g anhydr. Phosphorsäure versetzt. (D. R. P. 719 734 Kl. 23 o 
vom 19/3.1939, ausg. 16/4.1942.) L üttgen.

Rohm & Haas G. m. b. H. (Erfinder: Erich Grönerund EmstTrommsdorii), 
Darmstadt, Hochgefüllte Seifen. Seifen mit hohem Geh. an Füllmitteln erhalten 
Zusätze von Salzen carboxylgruppenhaltiger Polymerisate oder Mischpolymerisate. 
48 (Teile) Seifenleim mit 15% W. werden mit 8 einer 10%ig. wss. Lsg. des Natrium
salzes eines Mischpolymerisates aus 50 Methacrylsäuremethylester u. 50 Methacryl- 
säure innig vermischt u. die in üblicher Weise daraus hergestellten Seifenspäne mit 
54 Talkum piliert. (D.R.P. 719348 Kl. 23o vom 1/9. 1939, ausg. 8/4.1942.) L üttgen.

Alexis Désiré Théodule Langlois, Frankreich, Waschmittel, bestehend aus 
300 (g) Quarzsand von Nemours (getrocknet u. gesiebt), 50 konz. Saponinextrakt, 
30 konz. Efeuextrakt, 80 beliebiger vegetabil. Lauge, 50 Eau de Javel, 20 Talkum. 
(F. P. 870 254 vom 24/2. 1941, ausg. 6/3. 1942.) L üttgen .

Pierre René Léo Espil, Frankreich, Seifenersaizmittel. Kondensationsprodd. von 
Harnstoff u. seinen D eriw . m it Aldehyden oder Aldehydpolymerisationsprodd., bes. 
die durch Kondensation bei Tempp. unter 100° in leicht saurem Medium erhaltenen 
Prodd., ergeben m it W. eine weiße Paste, die durch Zugabe von Salzen, z. B. Carbonaten, 
Phosphaten, Erdalkali- oder Alkylolaminsalzen auf einen pu-Wert von 5—11 eingestellt 
werden kann u. sich dann zum Waschen eignet. Man kann das Ersatzmittel durch 
Zugabe von Schwefelsäurofettalkoholestern, Sulfonaten, Seife, Pflanzenextrakten 
(Algenextrakto) verbessern. (F. P. 870 876 vom 2/12.1940, ausg. 27/3.1942.) L üttgen.

Giuseppe Cantini, Seifenersatz, bestehend aus Harzseife, Bentonit u. einem Binde- 
mittel, wie Leim, Dextrin oder Wasserglas. (It. P. 385 567 vom 29/10.1940.) Schwecht.

Adolîo Baccini, Fettfreies Reinigungsmittel, bestehend aus Harzseife u. einem 
koll. Ton, wie Bentonit. (It. P. 385 429 vom 1/10. 1940.) S ch w ech ten .

H erm ann Schubert, Deutschland, Wasch- und Reinigungsmittel. Organ. Wasck- 
u. Reinigungsmitteln oder Seifen werden lösl. Ligninumwandlungsprodd., bes. durch 
Behandlung von Lignin mit wss., alkal. Lsgg. erhaltenes Alkalilignin (I) zugesetzt. — 
20 (Toilo) eines Alkyl- oder Arylesters einer Sulfofottsäure, 15 Soda, 8 Na-Perborat, 
24 I, 4 Orthosilicat, 14 Na„S04 u. 15 Wasser. (F. P. 870 866 vom 29/11. 1940, ausg. 
27/3.1942.) ‘ Sch w ec h te n .

Aurelio Manca, Rom, Reinigungsmittel, bestehend aus 7—12 (%) Trichloräthylen, 
G— 12 NHfSidfooleat, 5— 10 Ammoniak, 5—10 Butylalkohol u. der restlichen Menge 
Wasser. Das Mittel dient bes. zum Entfetten von Metallteilen. (It. P. 378 082 vom 
24/10. 1939.) S c h w e c h t e n .

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

H. Sommer, Untersuchungen über den Einfluß des Färbeverfahrens auf die Trag
fähigkeit von Uniformtuchen. (Unter Mitarbeit von O. Viertel.) Ausführlichere Wieder
gabe der C. 1936.1. 4505 referierten Arbeit. Zahlreiche Tabellen, Diagramme u. Mikro
photos im Original. (Wiss. Abh. dtsch. Materialprüf.-Anst. 1. Nr. 6. 1—33. 
1940.) W ulkow .

H. Mendrzyk, H. Sommer und O. Viertel, Untersuchungen über die Verbesserung 
der Gebrauchstüchtigkeit von Uniformtuchen durch schonendes Waschen und Walken. 
Vff. berichten über die in den Jahren 1938/39 ausgeführten Verss., die nicht nur über 
die Größe der über den gesamten prakt. vorkommenden pu-Bereich auftretenden Woll- 
sebädigung in der Wollwäsche Aufschluß geben, sondern auch in der Kombination 
mit verschied. Färbe- u. Walkverff. sowohl im sauren als im alkal. Bereich die Auswrkg. 
einer Gesamtschädigung auf den Gebrauchswert der Tuche feststellen lassen sollten. 
Durch systemat. Unterss. war die prakt. einzuhaltende Grenze für den günstigsten 
PH-Bereicb beim Waschen u. Walken zu ermitteln u. dabei festzustellen 1. die Auswrkg. 
verschied. Waschverff. im pH-Bereich 5—11, unter Heranziehung der Seife-Sodawäsche 
als Vgl.-Grundlage; 2. die Größe der in jedem Falle durch Färben entstehenden zusätz
lichen Schädigungen; 3. die Auswxkg. der verschied. Walkverff. im pH-Bereich 2—11 
bei den verschied, vorgesebädigten Wollen. Bes. Prüfung etwaiger Vorteile des von 
den H a n s a - W e r k e n  L ü r m a n n ,  S c h ü t t e  & Co., Hemelingen bei Bremen, ent
wickelten Wasch- u. Walkverf. bei der Herst. von Uniformtucben vor dem bisher 
üblichen Verf. hinsichtlich einer verbesserten Gebrauchstüchtigkeit unter Einbeziehung 
des Wasch- u. Walkverfahrens auf Basis Eettalkoholsulfonat (BÖHME FETTCHEMIE, 
Chemnitz). Auf Grund der im Original sehr eingehend beschriebenen Unters.-Methodik 
kommen Vff. zu folgenden abschließenden Feststellungen: Die Wollwäsche läßt sich
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mit geeigneten Waschmitteln im neutralen u. schwachsauren Bade (pu =  6—7 bzw.
4,5—6) ohne Schwierigkeiten ausführen. Der hierbei erzielbare Wascheffekt ist — 
bei geringerer Wollschädigung u. Restfettgeh. ■— durchschnittlich besser als bei der 
üblichen alkal. Wäsche. Bes. ist dio neutral oder sauer gewaschene Wolle offener, 
roluminöser, lebendiger, weniger verfilzt u. etwas heller in der Farbe, erfordert wegen 
des geringeren Quellungsgrades auch eine kürzere Trockendauer; der Gefahr einer 
bakteriellen Schädigung wird vorgebeugt. Zwischen den untersuchten neutralen bzw. 
schwach sauren Waschverff. der H a n s a -W e r k e , B ö h m e  F e t t c h e m i e  u . I .  G. 
bestanden prakt. keine Unterschiede. — Auch die Walke ließ sich in allen untersuchten 
Bereichen (pa =  2—11) ohne Schwierigkeiten durchführen, lediglich bei der neutralen 
u. schwachsauren Auswäscho waren etwas höhere Waschmittelmengen erforderlich. — 
Die Tragfähigkeit der Tuche wird durch die Art des Waschverf. nicht wesentlich be
einflußt; die schwachsauro Wollwäsche übt offenbar den günstigsten Einfl. aus. Von 
den Walkverff. wirken Bich das B ö h m e -Verf. u. die starksaure Walke merklich schlechter, 
das schwachsaure u. neutrale Walkverf. etwas besser als der Durchschnitt aus. Dio 
überraschend geringen Unterschiede zwischen den alkal. Wasch- u. Walkverff. u. den 
neutralen bzw. schwachsauren sind zweifellos auf die in den Betrieben nicht immer mit 
dieser Sorgfalt durchführbare, bes. schonende alkal. Behandlung zurückzuführen. 
Bei der alkal. Wäsche u. Walke kann ein Überschreiten der Konz. u. Temp. zu größeren, 
die Tragfähigkeit stark beeinträchtigenden Schädigungen führen, während beim Waschen 
im neutralen u. schwachsauren Gebiet auch bei weniger sorgfältigem Arbeiten keine 
merklichen Schädigungen zu erwarten sind. Da für die neuen Wasch- u. Walkverff. 
längere Erfahrungen erst noch zu sammeln sind, ist der tatsächliche Vorteil der neutralen 
u. sclnvachsauren Wäsche u. Walke wahrscheinlich größer, als in den vorliegenden 
Unterss. gefunden. — Von weit größerem Einfl. als die Wasch- u. Walkverff. haben 
sich Färbung u. Färbeverff. erwiesen. Da sich die Tragfähigkeit mit zunehmender 
Farbtiefe verbessert u. auch die Chromfärbung sich günstiger auswirkt als die Küpen
färbung, erscheint es zur Erhaltung des Wollmaterials bes. wichtig, dio weiße Wollo 
in Melangen durch leicht gefärbte oder chromierte zu ersetzen. Ausführliche Tabellen 
u. Diagramme im Original. (Wiss. Abh. dtsch. Materialprüf.-Anst. 1. Nr. 6. 34—64. 
1940.) W u l k o w .

H. Sommer und 0 . Viertel, Die Verbesserung der Tragfähigkeit von Lieferungs- 
tuchen durch die Verwendung von Wollschutzmitteln beim Färben, unter besonderer Berück
sichtigung der Reißwollbeimischung und der Chromfärbung. Systcmat. Verss. zur E r
mittlung der Größe der durch Verwendung von Wollschutzmitteln beim Färben u. 
Walken erzielbaren Verbesserung bei reinwollenen u. reißwollhaltigen Tuchen. Bzgl. 
der Einzelheiten über Methodik usw. muß auf das Original verwiesen werden. Aus 
den zusammengefaßten Unters.-Ergebnissen geht hervor, daß es bei reißwollhaltigen 
Tuchen vorteilhaft ist, die Reißwolle mit Chromfarbstoffen zu färben, wobei die An
wendung von Wollschutzmitteln beim Färben u. Walken eine gewisse Sicherung gegen 
eine übermäßige Schädigung geben kann. Ausführliche Tabellen u. Diagramme im 
Original. (Wiss. Abh. dtsch. Materialprüf.-Anst. 1. Nr. 6. 65—75. 1940.) W ULKOW.

H. Sommer und 0 . Viertel, Untersuchungen über den Einfluß der Färbeweise 
der Zellwolle auf die Farbechtheit zellwollgemischter Uniformtuche. Vff. prüften die Frage, 
ob mit Schwefelfarben gefärbte Zellwolle den an Mischtuche bzgl. der Farbechtheit 
zu stellenden Anforderungen in ausreichendem Maße genügt, oder ab grundsätzlich 
Indanthrenfärbung gefordert werden muß. Wie aus den Vers.-Ergebnissen hervorgeht, 
war ein Einfl. der Färboweise der Zellwolle-, Indanthren- oder Schwefelfärbung auf 
die allg. Beschaffenheit, dio Farbechtheit u. die Gebrauchstüchtigkoit der zellwoll- 
gemischten Üniformtuche nicht vorhanden. Im Original ausführliche Besprechung der 
Herst. der Vers.-Tuche, Prüfungsergebnisse (ehem. u. physikal. Unterss. der fertigen 
Tuche) sowie ihre Auswertung nebst Tabellen u. Diagrammen. (Wiss. Abh. dtsch. 
Materialprüf.-Anst. 1. Nr. 6. 75— 83. 1940.) WULKOW .

H. Mendrzyk, H. Sommer und O. Viertel, Gebrauchseigenschaften vistralan- 
haltiger Tuche. Vff. berichten über Verss. an Vistralan u. vistralanlialtigen Tuchen. 
Angabe der Vers.-Bedingungen: Färbung, Zug-, Borst- u. Scheuerfestigkeit, Festigkeits
verlust durch Bewettern, Farb- u. Lichtechtheit, Vgl.-Tuche. Bei der 1938/39er Qualität 
der Vistralanfaser kommen Vff. zu dem Ergebnis, daß eine Beimischung von 40% u. 
mehr Zellwolle nicht zu empfehlen sein dürfte, obwohl die mechan. Eigg. der vistralan- 
haltigen Tuche den zu stellenden Anforderungen genügten. Bei einem stärkeren Geh. 
an animalisierter Faser entsprach dio Filzdecke nicht mehr ganz der des reinwollenen 
Tuches, wie es übrigens auch bei anderen Zellwollen der Fall war. Mikrophotos, Tabellen 
u- Diagramme im Original. (Wiss. Abh. dtsch. Materialprüf.-Anst. 1. Nr. 6. 83—86.
1940.) W u l k o w .
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H. Sommer, Hygienische Eigenschaften von Uniformtuchen. Vf. gibt auf Grund 
bisher vorliegender Erfahrungen einen Überblick über die Beeinflussung der hygien. 
Eigg. von reinwollenen Tuchen durch die Beimischung von Reiß- u. Zellwolle. Ein
gehende Beschreibung der Verss. zur Ermittlung des Wärmehaltungsvermögens, der 
wasserabstoßenden Eigg. (W--Aufnahme u. Abgabe), der Luftdurchlässigkeit im 
trocknen u. nassen Zustand, der W.-Dampfdurchlässigkeit. Die günstigen hygien. 
Eigg. der reinwollenen Tuche können in vollem Umfang von reißwoll- u. zcllwollhaltigen 
Tuchen erreicht werden, wenn folgende Voraussetzungen für die Erzielung bestimmter 
physikal. Eigg. bei der Herst. der Tuche eingehalten werden: Erzielung eines möglichst 
großen Porcnvol. des Tuches durch Verwendung kräuselungsbeständigen Materials u. 
Vermeidung jeder zu übermäßiger, bleibender Zusammendrückung führenden Be
handlung (Pressen); Herabsetzung der Benetzbarkeit der stark quellbaren Reiß- u. 
Zellwolle durch geeignete Imprägnierungen, die sowohl ausrüstungs- als auch reinigungs
beständig sind. Die Aufnahme hygroskop. Feuchtigkeit soll jedoch hierdurch nicht 
beeinträchtigt werden. Diagramme u. Photos im Original. (Wiss. Abh. dtsch. Matcrial- 
prüf.-Anst. 1. Nr. 6. 86—92. 1940.) W u lk o w .

Diamalt-Akt.-Ges., München, Texlilveredlungsmitiel. Die Verwendung von 
Mischungen aus Johannisbrotkemmehl mit anorgan., auf das Johannisbrotkernmehl 
nicht quellend wirkenden, neutral reagierenden Salzen oder Zuckern bei der Textilvered
lung. — Mit solchen Mischungen lassen sich ohne weiteres klumpenfreie, wss. Zuberei
tungen herstellen. Boimischungsstoffe zum Johannisbrotmehl der obigen Art sind 
z .B . Bittersalz, K 2SO4, NaCl, Dextrose u. Rübenzucker. (D. R. P. 720573 Kl. 8 k 
vom 7/10. 1934, ausg. 9/5. 1942.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Siefert, 
Ludwigshafen-Oppau), Unentflammbarmachen von brennbaren Stoffen, dad. gek., daß 
man Lsgg. verwendet, die Salze von anorgan. Säuren, bes. Salze der H^POt u. Form- 
aldehydbisulfit enthalten. — Z. B. wird ein Baumwoll- oder Kunstseide g cw cb e mit 
einer Lsg. von 100 (Teilen) (NH i)iHPOi u. 100 Forvialdehydbisulfit in 1000 W. ge
tränkt u. dann getrocknet. Das so behandelte Gewebe is t unentflammbar u. hat seine 
ursprünglichen Eigg. sonst nicht verloren u. stäubt nicht. (D .R .P . 720512 Kl. 8 k

■ vom 18/11.1939, ausg. 7/5. 1942.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.- (Erfinder: O. Hansen und
H. Scheuermann , Herstellung von Papier. Man setzt bei der Herst. von-Papier zur 
Papiermasso Kondensationsprodd. aus Monohalogenessigsäuren u. den Einw.-Prodd. 
von Alkalihydroxyd auf Holz zu. Man erhält dann ein Papier, das sich durch bes. 
Lichtechtheit auszeichnet. (Schwed. P. 103 072 vom 15/8. 1939, ausg. 18/11. 1941.
D. Prior. 25/8.1938.) J. S c h m id t .

Eugène Gilbert Voiret und Raymond Philippi, Frankreich, Leimen und Appretieren 
von Papier und Geweben unter Verwendung von Emulsionen oder Lsgg. von natürlichen 
oder künstlichen Harzen, bes. Lsgg. von tier. u. pflanzlichen Eiweißstoffen, wie Casein, 
Albumin, Gelatine, Agar-Agar. — 200 Gelatine, 40 Glycerin, 20 Eormaldehydlsg. 
u. 740 W. werden zu einer Lsg. verarbeitet u. darin werden 40—45 g eines Gemisches 
aus 42 (g) Kolophonium, 42 Bienonwachs u. 16 Klauenfett emulgiert. Damit wird 
Papier imprägniert, das gegen Yperit widerstandsfähig ist. (F. P. 866 885 vom 16/5. 
1940, ausg. 15/9.’ 1941.) M . F. M ü l l e r .

Luigi Carlo Galdabini, Gallarate, Varese, Verfahren zum Wasserdichlmachen von 
Papier durch A u f bringen eines Celluloseätherfilmes in der Hitze. Man bringt auf das in 
Blatt- oder Rollenform befindliche Papier in der Hitze mittels Druck einen Cellulose
ätherfilm, derart, daß der Film, indem er zum Schmelzen gebracht wird, auf dem Papier 
haftet. Man kann auch so verfahren, daß man den Film zwischen 2 oder mehr Papier
blätter bringt u. das Ganze hierauf der Einw. von Druck u. Hitze aussetzt. Solches 
Papier eignet sich zum Einpacken von festen u. fl. Nahrungsmitteln. (It. P- 385 653 
vom 8/3.1940.) P r o b s t .

Bennett Inc., Cambridge, übert. von: Florian A. Strovink, Medford, Mass., 
V. St. A., Herstellung von Mehrfachpappe. Die bes. für Milchflaschenverschlüsse ber- 

es teilte Pappe kann 0,05-—0,15 cm dick sein u. aus 3-—9 oder mehr Lagen bestehen. 
Die mittlere oder zentrale Lage unterscheidet sieh von den anderen dad., daß sie eine 
geringere Bindekraft besitzt als die übrigen Lagen u. auf diese Weise sich leicht von 
diesen lösen läßt. Der Zusammenhalt der Fasern der Lage ist außerdem schwächer, 
so daß letztere ihrer Entfernung einen verhältnismäßig geringen Widerstand entgegen
setzt. Ihre Herst. erfolgt aus einem Papierbroi von einem geringen Mahlgrad, dem 
ein wasserabstoßendes Weichmachungsmittel, z. B. Öl u. Wachs, in einer Menge von
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Vi—5% zugesetzt worden ist. (A. P. 2 234 457 vom 9/10. 1937, ausg. 11 /3 .
1941.) P r o b s t .

Henkel & Cie G . m . b . H . ,  Deutschland, Herstellung von hochpolymerisierter 
Cdluloseh us einjährigen Pflanzon, z. B. Stroh oder Stengel von Getreide. Das Ausgangs- 
matcrial wird zunächst m it verd. Lsgg. von niclitoxydierendcn Mineralsäuren, 
z.B. H2S04 oder H3P 0 4, behandelt. Der Extrakt wird abgetrennt u. auf Furfurol ver
arbeitet. Daneben sind große Mengen Pentosen in dem Extrakt enthalten. Der ge
raschene Stoff wird anschließend mit 3%ig. NaOH unter 6 a t Druck gekocht u. dann 
mit 2,5% akt. CI2 in Eorm von NaOCI gebleicht. Der pn-Wert der Lsg. bei der Säure
behandlung beträgt etwa 0,76—-1,8. — 698 kg gehacktes Roggenstroh werden mit
7,3 cbm H,S04 vom Titer 0,1 3 Stdn. lang bei 120° gekocht. Dio Lsg. enthält vornehm
lich die Pentosane. Zur Gewinnung von Furfurol daraus erhitzt man dio Lsg. in einem 
Bleiautoklaven auf 154° etwa 12 Stdn. lang. Das gewaschene Stroh wird 3 Stdn. lang 
mit einer 2,8%ig. Alkalilsg. auf 160° erhitzt u. dann aufgearbeitot. Das Endprod. ent
hält 95,6% a-Colluloso. (F. P. 870 328 vom 26/2. 1941, ausg. 9/3. 1942. D. Prior. 1/3. 
1940.) M. F . M ü l l e r .  .

Torsten Rainen, Stockholm, Eindampfen von Sulfitablauge. Dio Lauge wird mit 
heißen Verbrennungsgasen in  einer verhältnismäßig engen Rohrleitung in solchem 
Verhältnis vermischt, daß die foinverteilten Laugenteilehen den größten Teil des Quer
schnittes der Leitung erfüllen u. die Gase eine Geschwindigkeit von mindestens 
10 m/Sek. annehmen. Anschließend wird die zur Trockne eingedampfte Lauge von 
den Gasen getrennt u. dann verbrannt. Die heißen Verbrennungsgaso dienen zur 
direkten Eindampfung der Lauge u. anschließend zur Dampferzeugung. (N. P. 64190  
vom 22/8. 1940, ausg. 2 4 /11 . 1941.) J. SCHMIDT.

Süddeutsche Zellwolle A.-G., Kelheim, Verfahren und Vorrichtung zur Ab
kühlung von bei höherer Temperatur zerfaserter oder bei solcher vorgereifter, zerkleinerter 
Alkalicellulose vor der Behandlung mit CS2. Man führt das zerkleinerte Material an 
der Außenfläche eines annähernd kegelförmigen Turmes vorbei u. bläst aus diesem 
gekühlte feuchte Luft gegen die Alkalicellulose. Der Turm ist abwechselnd aus zylindr. 
u. kon. Ringen gebildet u. an der Spitze durch einen Verteilungskegel geschlossen. 
Die zylindr. Ringe sind für den Luftdurehgang gelocht. (Schwz. P. 217 041 vom 
29/7.1940, ausg. 16/1. 1942. D. Prior. 8/8. 1939.) F a b e l .

Schering A. G., Berlin, Veresterung oder Verätherung von Cellulose unter Erhaltung 
der Faser Struktur. Man arbeitet in waagerecht um die Achso sieh drehenden, von einem 
zweckmäßig feststehenden Mantel umgobenon Siebtrommeln. Die Zufuhr erfolgt 
z. B. durch eine hohle, durchgehende Achse. Z. B. wird Cellulosetriacetat aus Zellstoff 
hergestellt, in der gleichen Trommel gewaschen u. gegebenenfalls auch getrocknet. Dio 
Geschwindigkeit der Trommel wird nach Bedarf eingestellt. (It. P. 380 315 vom 10/1. 
1940. D. Prior. 10/1. 1939.) F a b e l .

N. V. Onderzoekingsinstituut Research, Arnhem, Holland, Kontinuierliche 
Herstellung von Kunstseide nach dem Naßspinnverfahren. Das Verf., wonach die Fäden 
in unmittelbarer Aufeinanderfolge gesponnen, mit einer oder mehreren Fil. behandelt, 
getrocknet u. schließlich gezwirnt werden, ist dad. gek., daß die Behandlung mit den 
Fll. vor sieh geht, während die Fäden, die von einer großen Zahl Spinndüsen gebildet 
"Orden sind, gleichzeitig, aber getrennt voneinander über eine Reihe von Rollen geführt 
"erden, die alle oder zumindest in genügender Zahl mit parallel zueinander u. senkrecht 
zur Achse angeordneten Auskehlungen versehen sind. Die Zahl der Auskehlungen ent
spricht der Fadenzahl. Dio Fäden sind mit allen diesen Rollen nur mit einem Teil ihres 
Umfanges in Berührung. Einige oder alle Rollen sind in Bewegung versetzt. Die aus 
dem Fällbad kommenden Fäden werden z. B. durch ein Bad geleitet, das aus einer verd. 
Lsg. einer anorgan. Säure besteht u. werden hierauf auf 40—80% ihrer ursprünglichen 
Länge ausgezogen, was vorzugsweise bei erhöhter Temp. geschieht. (It. P. 385 700 
vom 28/8. 1940. Holl. Prior. 19/9. 1939.) P r o b s t .

Sächsische Zellwolle Akt.-Ges., Deutschland, Wiedergewinnung von Schwefel 
bei der Herstellung von Kunstfasern aus Viscose. Die Spinnereiabgase werden nach der 
Entfernung der Hauptmenge CS2 mit verd. Natronlauge (die vorzugsweise Hemicellulose 
enthält) behandelt. Aus den sulfidhaltigen Abwässern wird der H 2S durch Rauchgase 
ausgetrieben u. daraus S oder Säure hergestellt, während die gebildeten Soda- oder 
Bicarbonatlsgg. mit Ätzkalk in Natronlauge umgewandelt u. für den Absorptionsvorgang 
"iedervorwendet werden. (F. P. 870444 vom 27/2. 1941, ausg. 11/3. 1942. D. Prior. 
13/8.1940.) P r o b s t .

Renzo Boccardi, Mailand, Konfektionieren von Mischgeweben. Gewebe aus natür
lichen zusammen mit künstlichen Fasern werden vor ihrer Weiterbehandlung (Mer- 
cerisieren, Bleichen, Färben) mit einer Lsg. von Kupferammoniakcellulose getränkt u.
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dann in ein Fällbad gebracht. Zweckmäßig läßt man noch eine Quellung mit Alkali- 
laugo vorangehen. Man behandelt z. B. eine Bahn aus 50 (%) Baumwolle +  50 Zell
wolle in einem Bad von Alkalilauge von 12° B6 bei einer Durchlaufgeschwindigkeifc 
von 42 m /Minute. Dann wird einige Stdn. getrocknet, mit einer hochviscosen Lsg. 
von Kupferammoniakcellulose behandelt u. diese schließlich mit etwa 15% H;S0, 
auf dem Gewebe ausgefällt. (It. P. 383 745 vom 15/6. 1940.) K a l i x .

Renzo Boccardi, Mailand, Nachbehandlung von Kunstfasern. Die Fäden werden 
auf der Spindel zuerst mit einer Lsg. von Kupferammoniakcellulose („Kuoxam“) u. nach 
der Entfernung des Überschusses mit einer solchen von NaOH behandelt. Dann wird 
einige Zeit erwärmt u. getrocknet u. schließlich die Cellulose ausgefällt u. das Kupfer 
entfernt. So behandelte Fäden eignen sich bes. für dio Verarbeitung in Mischgeweben. 
(It. P. 383 746 vom 15/6.1940.) K a l i x .

Em st Dörfel, Köln-Sülz, Herstellung von Kunstfasern aus Nitrocellulose und 
Eiweiß. Das unter Verwendung einer Nitrocellulosespinnlsg. von niedriger Viscosität u. 
einer ca. 5 Gewichts-% tier. Abfälle gelöst enthaltenden Fl. durebgeführte Verf. ist 
dad. gek., daß man die aus einer engen Öffnung auf dio Oberfläche der neutralen Eiweiß- 
Isg. auflaufende Spinnlsg. nach Maßgabe ihres Zufließcns als vorkoagulierten Faden ab
zieht, worauf dieser in  einer verd., Chromsäure enthaltenden u. neutralisierten Gclatino- 
oder Caseinlsg. vollständig durchkoaguliert u. schließlich in einer schwachen Form- 
aldehydlsg. gehärtet w ird .. (D. R. P. 719 965 Kl. 29 b vom 29/1. 1939, ausg. 21/4.
1942.) P r o b s t .

Thüringische Zellwolle Akt.-Ges., und Deutscher Zellwoll-Ring e.V.,  
Deutschland, Herstellung von Kunstseidenfäden aus Albuminlösungen. Dio Spinnlsg. 
wird zunächst nur schwach koaguliert u. der koagulierte Faden hierauf durch mehrero 
aufeinanderfolgende Bäder geführt, in denen er einer gesteigerten Streckung unterworfen 
wird. Dabei wird die Koagulation von Bad zu Bad weitergetrieben entsprechend der 
Vergrößerung des Streckgrades. Die allmähliche Koagulationssteigerung erreicht man 
entweder durch allmähliche Erhöhung der Salz- oder Wasserstoffionenkonz., durch all
mähliche Temp.-Stoigerung oder durch beide Maßnahmen zusammen. Z. B. spinnt man 
eine ca. 27° warme Caseinlsg. [20 (%) Casein, 1,2 NaOH u. 78,8 W.] 4—8 Stdn. nach 
ihrer Herst. in ein ca. 27° warmes Spinnbad (36 g H 2S 04 u. 340 g Na2S04 im Liter) u. 
läßt den Faden hierauf m it einer Geschwindigkeit von 32 m über eine Reihe von Galetten 
in eine 40° warme, an Kochsalz gesätt. Lsg. treten, führt ihn hierauf mit 60 m Ge
schwindigkeit über eine weitere Reihe von Galetten in ein 50° heißes, Ai-Salze ent
haltendes Bad u. schließlich über eine dritte Galettenreihe in ein 70° heißes, gleichfalls 
Al-Salzo enthaltendes Bad mit 90 m Geschwindigkeit. Nun wird der Faden mit 150 m 
Geschwindigkeit aufgespult, geschnitten, in üblicher Weise gehärtet, gewaschen u. ge
trocknet. (F. P. 870 706 vom 8/3.1941, ausg. 23/3.1942. D. Prior. 30/3.1940.) P r o b s t .

Societä del Linoleum, Mailand, Italien, Linoleumähnliche Masse, gek. durch 
die Verwendung des bei der alkal. Extraktion von Kartoffelschalen gewonnenen Binde
mittels zum Verbinden der sonst in  der Linoleumindustrie üblichen Zusehlagsstoffe. 
(It. P. 382 429 vom 14/3. 1940.) M ö l l e r in g .

C. Conradty, Dürnberg, Bremsbelag, bestehend aus einem Gemisch aus „Kunst
kohle“ u. Metalldreh- oder Metallfeilspänen oder Metalldrähten oder Geweben. Die 
„Kunstkohle“ besteht aus einem hoehgeglühten Gemisch aus Kohle u. Pech oder Teer. 
Man stellt die Bremsbeläge her, indem man die Kohle mit Pech oder Teer zu oiner plast. 
M. anteigt, die Metallteilchen einverleibt, dann verformt u. bei 1000—1500° glüht. 
Dio M. zeichnet sich durch ihre Nichtbrennbarkeit aus. Die Menge der Hetallteiichcn 
kann bis 50% botragen. Nach N. P. 64 154 werden die Bremsbeläge mit gegossenen 
Metallhülsen umgeben. Zwischen Hülse u. Bremsbelag bringt man eine elast. Schicht 
z. B. aus Metallgewebo oder aus Asbest, Schlackenwolle oder dgl. an. Die Brems
beläge sollen bes. für Schienenfahrzeuge verwendet werden. (Dän. P. 59 487 vom 
30/1. 1940, ausg. 16/2. 1942 u. N .P. 64229 vom 8/2. 1940, ausg. 8/12. 1941. Beide
D. Prior. 31/3. 1939 u. N .P. 64154 vom 8/2. 1940, ausg. 17/11. 1941. D. Prior. 22/3.
1940.) J. S c h m i d t .

Fa. C. Conradty, Nürnberg (Erfinder: Ottmar Conradty, Röthenbach, Pegnitz), 
Bremskörper aus Kunstkohle mit umgossener Metallfassung, dad. gek., daß sich zwischen 
der Kunstkohle (I) u. der Metallfassung (II) ein Metallpolster oder ein Polster bzw. 
Gewebe oder eine lockere M. aus nichtmetall. unbrennbaren Stoffen, wie z. B. Asbest 
oder Schlackenwolle, befindet. Dadurch wird die Gefahr der Zerstörung der I bei 
Schrumpfung der II vermindert. (D. R. P. 719 913 Kl. 39 b vom 23/3. 1939, ausg. 
21/4. 1942.) S a r r e .
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Bernhard Hahn, Die Wüsche, Walke u. Karbonisation der Woll- und Mischwaren. Grün- 
berg/Schles.: Löbner. 1941. (167 S.) S° =  DWG-Textilfachbuchreilie. Bd.4. RM. 6.50.

Katharine Paddock Hess, Textile fibers and their use; 3rd ed.; cd. by Benjamin R. Andrews. 
Philadelphia: Lippincott. 1941. (544 S.) 8°. S 3.00.

XIX. Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
A. C. Fieldner, Fortschritte der Kohleveredlung. Zusammenfassender Bericht 

über nordamerikan. Unteres, u. Anlagen aus dem Gebiet der Hoch- u. Tieftemp.- 
Vcrkokung, der Brikettierung, Hydrierung u. Verflüssigung der Kohle. (Min. and 
Hetallurgy 21. 33—35. Jan . 1940.) SCH USTER.

E. Salemi, Die Laboratoriumsöfen auf dem Gebiet der Tieftemperaturverkokung. 
Xebcn in anderen Ländern üblichen Retorten (NlELSEN-Retorte mit Innenheizung; 
Retorte des „Fuel Research Board“ ; LlMBEEG-Retorte mit Dampfheizung; Retorte 
des „Bureau of Mines“ ; rotierende Retorte mit Außenheizung u. Aluminiumretorte 
nach F i s c h e r ) wird bes. der Labor.-Ofen mit Außenheizung des Vf. beschrieben, der 
den entsprechenden industriellen Ausführungsformen nachgebildet ist. Bei verhältnis
mäßig schneller Aufheizung werden die öldämpfo unter Rühren rasch entbunden u. 
abgeführt, ohno daß sie mit den heißen Retortenwändon in Berührung kommen. Die 
Ausbeuten sind die gleichen wie bei der großteehn. Arbeitsweise. (Chim. Ind., Agric., 
Biol., Bealizzaz. corp. 17. 589—93. Dez. 1941.) Lindemann.

Knöfler, Kühlung und Alterung des Schwelkokses in Braunkohlenschwelereien. 
Kokskühlung und -alterung im Schweiwerk der Braunschweigischen Kohlenwerke. Der 
mit 200° in die Kühlanlage gelangende Koks wird durch Berührung m it Luft auf 
40—60° bei einem W--Geh. von 2—4% gebracht. Bei der Lagerung in Bunkern, die 
gegen Luftzutritt gesichert sein müssen, tr itt  eine geringe Erwärmung ein. Infolge der 
kurzen Oxydationszeit wird die Selbstentzündlichkeit des Kokses nicht behoben. Fein
koks kann nur in luftdichten Kübelwagen transportiert werden. Mittel- u. Grobkoks 
lassen sich in offenen Eisenbahnwagen erst transportieren, wenn sie mit W- vollkommen 
abgelöscht sind. (Braunkohle 41. 97—98. 7/3. 1942.) Sc h u s t e r.

Franke, Kühlung und Alterung des Schwelkokses in Braunkohlenschwelereien. 
Erfahrungsbericht über Kühlung und Alterung von Schwelkoks bei den A. Riebeckschen 
Montanwerken. Der Koks wird in Kühltrommeln durch Bebrausen bis auf einen Endw.- 
Geh. von etwa 5°/0 u. Tempp. zwischen 35 u. 50° gebracht. Beim Zerkleinern des ge
kühlten Kokses in nachgeschalteten Hammermühlen wird durch eine kräftige Ent
staubung nochmals gekühlt. In  den Bunkern nimmt der Feinkoks 0—5 mm aus der 
Luft stark Sauerstoff auf, wodurch sich selbsttätig ein Schutzgas mit etwa 10—14% 
02 bildet. Hartkoks wird in einem Tauchapp. restlos abgelöscht. (Braunkohle 41. 
98—99. 7/3.1942.) Sc h u s t e r.

Ktisel, Kühlung und Alterung des Schwelkokses in  Braunkohlenschwelereien. Die 
Kokskühlung bei den Anhaitischen Kohlenwerken. Glühkoks wird mit nassem Halden
koks in Drehtrommeln oder Drehschnecken gemischt u. das Gemisch mit geringen 
Mengen \y. unter gleichzeitigem Durchsaugen von Luft anschließend vollständig ge
kühlt. Bei Kokskühlanlagen sind große, mit Luft gefüllte Räume zu vermeiden, u. 
die Anlagen möglichst im Freien, unter Umständen unter offenen Schutzdächern, 
jedoch nicht in Gebäuden unterzubringen. (Braunkohle 41. 99—100. 7/3.1942.) ScH U S T .

G. Böhm, Kühlung und Alterung des Schwelkokses in Braunkohlenschwelereien. 
Die Koksallerung bei der Aktiengesellschaft Sächsische Werke. Die Kokskühlung erfolgt 
i» Trockentrommeln durch Umwälzgase, die sich, ausgehend von Luft, dadurch selbst
tätig einstellen, daß der Koks zunächst Sauerstoff begierig aufnimmt. Die Umwälzgase 
hatten in einer Anlage 5—7% 0 2. Als sich eine Leistungssteigerung als notwendig er
wies, wurde an Stelle der reinen Kreislaufkühlung zur teilweisen Frischluftkühlung 
übergegangen, wobei die Kühlgase etwa 14% O, enthielten. Aufstellung von Wärme
bilanzen für den Kühlvorgang. (Braunkohle 41- 100—03. 7/3. 1942.) SCH USTER.

Walter Gröbner und Alexander van Ahlen, Untersuchungen über den Einfluß 
der Kammerwandtemperaturen auf die Ausbeute und Beschaffenheit der Kohlenwasser- 
doffe bei der Verkokung. Zur Feststellung der Abhängigkeit des Ausbringens u. der 
Beschaffenheit der KW-stoffe von der Temp. wurden an einem gesondert betriebenen 
Ofen 3 Vers.-Rcihen bei Kammerwandtempp. von 1060, 1128, 1197° u. Garungs
zeiten von 17,7, 16,9 u. 14,8 Stdn. durchgeführt u. die Ausbeuten an Koks, Gas, Teer, 
Bzl. u. Naphthalin ermittelt. Außerdem wurden die erzeugten Kohlenwertstoffe auf 
ihre Beschaffenheit untersucht. Entscheidend für die Ergebnisse, die in Abhängigkeit 
von den Vcrs.-Bedingungen zusammengestellt sind, ist bezüglich der Ausbeuten die 
Kammerwandtemp., für die Beschaffenheit der Erzeugnisse die Rk.-Geschwindigkeit. 
(Glückauf 78. 201—11. 11/4. 1942. Essen u. Gelsenkirchen.) Sc h u s t e r.
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A. Rettenmaier, Der Entwicklungsstand der restlosen Vergasung. Die Bedeutung 
u. prakt. Verf.-Entw. der restlosen Vergasung sind verbunden mit der Stadt- u. Fern- 
gasindustrie, der ehem. Gassynth. u. dem Kohlenbergbau. Von den Vergasungsverff. 
werden die Schwachgaserzougung, die Wassergas- u. Doppelgaserzeugung sowie die 
Verff. von B u b i a g - D i d i e r ,  K ö p p e r s ,  P i n t s c h - H i l l e b r a n d  u . S c h m a l e e l d t -  
W lN T ER SH A L L , ferner die Sauerstoffverff. von W IN K L E R  u. der L üR G I, endlich die 
Stcinkohlenvergasungsverff. von T h y s s e n - G a l o c s y ,  D e m a g - R u h r g a s  u. KÖPPERS 
näher behandelt. (Oel u. Kohle 38. 457—65. 1/5. 1942.) S c h u s t e r .

Rudolf Drawe und Sergei Traustel, Grundbedingungen der Vergasung. Ein Bei
trag zur theoretischen Vergasungstechnik. Nach Ableitung allg. Vergasungsgleichungen 
werden für ein aus 50% Wasserstoff, 25% Kohlenoxyd u. 25% Methan bestehendes 
Brenngas für Rk.-Tempp. von 500—900° folgendo Werte ermittelt: Druck, Unzersetztes 
bei der Vergasung, Stoffverbrauch u. Wärmebedarf. Eemer wurden einmal für dio 
Vergasung eines Brennstoffs mit 0,05 kg disponiblem Wasserstoff je kg Kohlenstoff 
im Wassorgasverf. u. zum andemmal für die Vergasung von reinem Kohlenstoff mit 
Sauerstoff, W.-Dampf u. 5%  Wärmevorlust die Gaszuss. für Tempp. von 450/600/ 
750/900/1050° u. Drucke von 0/5/10/20/50 atü berechnet u. in Zus.-Dreiecke eingetragen. 
Ein Dreieck enthielt als Komponenten die Einzelbrcrmgaso Wasserstoff, Kohlenoxyd 
u. Methan, das andere Dreieck die Summe der brennbaren Bestandteile, das Kohlen
dioxyd u. den W.-Dampf. Dio Bedingungen für eine etwaige Bldg. schwerer KW-stoffe 
bei der Vergasung wurden gestreift. (Gas- u. Wasserfach 85. 184—91. 25/4.1942. 
Berlin.) SCHUSTER.

E. Neyman-Pilat uud S. Pilat, Eigenschaften synthetischer Schmieröle (cyclische 
Kohlenwasserstoffe mit 22 Kohlenstoffatomen im  Molekül). 7 synthet. hergestellte, 
naphthen. bzw. aromat. fl. KW-stoffo m it 22 C-Atomen im Mol. (2-Dodccyl-p-cymol;
2-Dodecyl-p-msnlhan; a-Perhydrocarvacryl-ß-diisoamyläthan; a-Perhydrocarvacryl-ß-(l- 
dckahydronaphthalin)-äthan; o.,ß-Dicarvacrylälhan; a.,ß-Diperhydrocarvacryläthan; 1-Dode-
c.yldekahydronaphthalin) wurden bzgl. ihrer physikal. Eigg. (D., Refraktionsindex, spezif. 
Dispersion, spezif. u. mol. Refraktion, Anilinzahl, kineinat. Viscosität bzw. Viscositäts- 
polhöhe, Mol.-Gew., Kp., C- u. H-Geh.) untersucht. Der Zusammenhang zwischen diesen 
u. der ehem. Konst. der KW-stoffo wurde unter Hinzuziehung von Literaturangaben 
über andere KW-stoffo mit 22 C-Atomen (Cetylcyclohexan, Cetylbenzol, Dikexyl- 
naphtkalin) geprüft. — Aus einer schweren Naphthensäurefraktion wurde ein naphthen. 
KW-stofföl von der Zus. C21i3H t0l6 hergcstellt. Dieses wurde indirekt analysiert, indem 
seine physikal. Eigg. mit denjenigen der synthet. KW-stoffo verglichen wurden. Hier
nach ähnelte das ö l dem 1-Dodecyldekahydronaphthalin, enthielt also kondensierte 
naphthen. Ringe. (Ind. Engng. Chem., ind. Edit. 33. 1382—90. Nov. 1941. Lwow, 
USSR, Labor, f. Petroleumtechnologie.) LINDEMANN.

P. Beuerlein und N. Kuckhoff, Emulsionsmaschinenfett. Als prakt. fettfreies 
Emulsionsmaschinenfett bewährte sich ein F ett aus 43% Mineralöl, 6%  Wachse oder 
paraffinartige Stoffe, 1% Fettstoff ui 50% Wasser. Man kann je nach der Viscosität 
dos Mineralöles Fette mit Tropfpunkten von 55—65° u. EE. von —12 bis —16° her- 
steilen. Im Einzelnen werden die W.-Abscheidung, Korrosionsbldg., Wärmebeständigkeit 
Kältebeständigkeit, Sehüttelfestigkeit u. dio Anwendungsbereiche näher diskutiert. 
(Maschinenbau, Betrieb 20. 531—33. Dez. 1941. Hamburg.) J. SCHMIDT.

Rudolf Seufert, Dichtungsstoffe auf Steinkohlenteerpechgrundlage. Um den Ver
edelungsgrad von Sonderpechen zahlenmäßig zu erfassen, wurden diese in Verss., 
die den Erfordernissen auf der Baustelle angepaßt waren, mit n. Steinkohlenteer
pechen u. mit Bitumen verglichen. Geprüft wurden Erweichungspunkt, Biegsam
keit, Kältebeständigkeit, Wärfnebeständigkeit, W.-Aufnahme, Dehnung u. Haft
festigkeit, Widerstand gegen Auspressung, W.-Undurchlässigkeit u. Empfindlichkeit 
gegen Erschütterungen. Es ergab sieh, daß dio Verwendungsmöglichkeit der Sonder
peche die gleiche ist wie die des Bitumens. Als Klebe- u. Deckmassen müssen dio 
Sonderpecho heiß verarbeitet werden. (Mitt. Dachpappen-Ind. 14. 5—26. 1941. 
München.) L in d e m a n n .

H. Lefebvre und C. Georgiadis, Bestimmung des Heizwertes von Kohlen und 
Koksen ohne calorimeirische Messungen. (Vgl. C. 1942. I. 1453.) Ableitung von zwei 
Bcrechnungsformeln zur Ermittlung des Heizwertes von Anthraziten, Steinkohlen u. 
Koksen aus dem Geh. an Feuchtigkeit, Asche u. flüchtigen Bestandteilen. Prüfung 
der Formeln an etwa 1200 Kohle- u. ebenso vielen Koksproben. Abweichungen vom 
ealorimetr. Wert zwischen 15 u. 35 kcal bei Brennstoff heizwerten von 7000—8000kcal/kg. 
(Chim. et Ind. 46- 147—58. Aug. 1941. Lille.) S c h u s t e r -
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Richard Steins, Aachen, Abscheiden von Torffasern aus Torfmasse. Die auf ein 
lloses, umlaufendes, eigonelast., mit Sieböffnungen versehenes Band aufgebrachte 

Torfmasse wird durch oberhalb u. in der Bewegungsrichtung des Siebbandes mit Ab
stand voneinander hintereinandergeschaltete Preßwalzen (ohne Gegonwalzen) mehrfach 
gegen das unter diesen freitragende Siebband derart gepreßt, daß die eigentliche Torf- 
nasse durch die sich in ihrer Größe dauernd ändernden Sieböffnungen des Bandes 
hindurchtritt, während die Fasern auf ihm Zurückbleiben. Das auf dem Siebband 
airückbleibende Gut wird nach jedem Preßvorgang durch eine hinter jede Preßwalzo 
geschaltete Bürste- oder Kratzvorr. aufgelockert u. erst danach dem neuen Preßvorgang 
unterworfen. (D. R. P. 719 703 Kl. 10c vom 15/2.1938, ausg. 15/4.1942.) H a u s w a l d  .

Armand Hayer, Frankreich, Brennstoffpreßling. Feinkohle (Steinkohle) wird vor 
dem Verprcssen m it einem wieder hergestellten Teer von hoher Viscosität versetzt, 
den man z. B. mit einem Gemisch von 3 (Teilen) Teerpech mit 2 Teilen Anthracenöl 
gewinnt. (F. P. 870867 vom 29/11. 1940, ausg. 27/3.1942.) H a u s w a l d .

Charles Adolphe Deîrêne, Georges Emile Septembre, Auguste Eugène 
Paul Chagnon und Léon Felix Hourdicaux, Paris, Frankreich, Brennstoffbriketts 
aus Holzkohle, Halbkoks und dergleichen. Zu den pulverisierten Brennstoffen wird ein 
Schmiermittel zugesetzt, die Mischung hierauf verdichtet, indem man sie allmählich 
in eine Führung der Form einführt, in der sie durch den Druck vorwärts bewegt u. 
hierbei in die entsprechende Form übergeführt wird. Das Schmiermittel dient zur 
Verminderung der Reibung in der Formpresse. Zur Bindung des pulverisierten Brenn
stoffes wird außerdem ein Bindemittel zugesetzt, z. B. Teerpech. Als Schmiermittel 
kann eine Teeremulsion verwendet werden. (Schwz. P. 217 173 vom 8/6.1939, 
ausg. 16/1. 1942. F. Prior. 9/8. 1938.) H a u s w a l d .

Emil Naegeli-Winzen, Neu.hau.sen am Rheinfall, Schweiz, Heizbriketts. Sage
mehl wird mit Holzascho u. Naphthalin versetzt. Als Bindemittel dient Wäschelauge. 
Die verwendeten Stoffe werden mengenmäßig so gewählt, daß ein breiartiges, verform
bares Gemenge entsteht, das nach der Verformung getrocknet wird. Als w'eitere 
Zusätze kommen in Betracht: Holzwolle, fein zerschnittenes Stroh, Baumwollabfälle. 
Zur Verfärbung der Briketts dient schwarzer Oker. (Schwz. P. 217 174 vom 2/4. 
1941, ausg. 16/1.1942.) , H a u s w a l d .

Santo Consolo und Giuseppe Pedalino, Mailand, Fester Brennstoff aus einer 
Mischung von Asphalt, Lignit, Schwefel, Schalen von Nüssen, Mandeln, Weintrester 
u. Piniensamen u. Pulverkohle. Beispiel: 13(%) Asphalt, 20 Lignit, 10 Schwefel, 
30 Schalen von Nüssen u. dgl., 10 Pulverkohle, 12 Weintrester u. 5 Piniensamen. Dio 
Mischung wird bei geeignetem Druck verpreßt. (It. P. 383 794 vom 19/2.
1940.) H a u s w a l d .

Renon Ghizzoni und Claudio Caliurni, Carpi, Italien, Herstellung fester Brenn
stoffe aus vegetabil. Rückständen, bes. aus Weinbeeren. Der Rückstand wird gegebenen
falls gewaschen u. an der Luft getrocknet u. dann in Ggw. von Asphalt, Bitumen, 
Teer, Paraffin oder dgl. in die gewünschte Form verpreßt. (It. P. 382 728 vom 
1/5.1940.) H a u s w a l d .

Jakob Günderoth, Lampertheim, Herstellung eines Feueranzünders unter Ver
wendung von Hobelspänen, Tannenzapfen u. zerkleinerten Baumrinden, indem diese 
Stoffe unter Zugabe von W. mit einem wss., einen Klebstoff enthaltenden Papierbrei 
zu einer gleichmäßigen M. verrührt werden, worauf die M. in  einer Formschleuder
maschine unter Austreibung eines wesentlichen Teiles des W. zu locker gefügten, aber 
formfesten Formlingen verpreßt wird, die dann an der Luft getrocknet werden. (D. R. P. 
720103 Kl. 10b vom 25/11. 1939, ausg. 24/4. 1942.) H a u s w a l d .

Charles Edouard Pierre Gourdou, Frankreich, Holzverkohlung unter Verwendung 
von auf etwa 300° überhitztem Dampf u. stufenweiser Kondensation. Z. B. wird als 
Dampf solcher von Anthrazenöl verwendet u. die erste Fraktionierung bei einer Temp. 
von 110° durehgoführt, bei der der W.-Dampf u. der größere Teil der flüchtigen Be
standteile noch nicht kondensiert. Die Kondensate werden zur Gewinnung der Dest.- 
Erzeugnisse dest,. u. das verwendete Anthracenöl wiedergewonnen. (F. P. 870 039 
vom 14/2. 1941, ausg. 27/2. 1942.) ' H a u s w a l d .

René Richard, Frankreich, Gaserzeugung. Um Holzkohlengas an Kalorien an- 
zureichem, werden der Holzkohle bituminöses Gestein oder dessen Dest.-Prodd. zu
gemischt, sowie Holzspäne u. Naphthalin ; die Mischung kann dann noch verformt werden. 
(P.P. 869 829 vom 7/8. 1940, ausg. 20/2.1942.) G r a s s h o f f .

Alexander Schweitzer, Deutschland, Destillation von Ölschiefer oder anderen 
bituminösen Stoffen, die reich an Asche sind, durch Verbrennung eines Teiles des Kohlen
stoffes. Die Erfindung schlägt vor, die Verbrennungsluft in die senkrechten oder 
geneigten Öfen von oben einzuführen u. eine Überhitzung der Verbrennungsluft durch
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Kühlung dos Verbrennungsrückstandes zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird der 
Rückstand m it W. direkt oder indirekt in Berührung gebracht. In dem Maße wie die 
Verbrennungszono nach unten wandert, wird bei der direkten Kühlung überschüssiges 
W. oberhalb der Verbrennungszone in den vollständig verbrannten Schiefer eingeführt. 
(F. P. 870 287 vom 25/2. 1941, ausg. 6/3. 1942.) H ausw ald .

Jakob Christian Hansen-Ellehammer, Hellerup, Dänemark, Motortreibmütd, 
bestehend aus einer Emulsion aus A. u. Solaröl u. gegebenenfalls einem Stabilisierungs
mittel, wie Gelatine. (Dän. P. 59 413 vom 23/9. 1939, ausg. 19/1. 1942.) J. S c h m id t .

Jacques d’Albay, Frankreich, Entwässern von Alkoholen, bes. A. u./oder Methyl
alkohol durch Überleiten über Calciumcarbid, wobei das entstehende Acetylen noch mit 
KW-stoffen oder Ketonen absorbiert werden kann. Geeignet zur Herst. von Treibstoff
gemischen. (F. P. 870 627 vom 19/11. 1940, ausg. 18/3. 1942.) Sc h in d l e r .

Bernardo Ascheri, Imperia, Schmiermittel fü r  Feuerwaffen, Uhren und dergleichen 
und fü r  die Lederzurichtung. Talg oder andere tier. Fette befreit man von Eiweiß- u. 
Schloimstoffcn, spaltet sie in  Glycerin u. Fettsäuren u. zerlegt letztere durch Pressung 
in Stearin u. Olein. Dieses wird dann mit Glycerin wieder verestert. Die so hergestellten 
öle haben oino JZ. zwischen 60 u. 82 u. oinen E. bis'—20° herab. Sie ersetzen Klauenölo 
vollwortig. (It. P. 379 479 vom 27/11. 1939.) L in d e m a n n .

Fuel Research Board, Methods of analysis of coal and coke. Brooklyn, New York: Chemical
P u b . Co. 1941. (85 S.) 8“. $ 1.50.

XX. Sprengstoffe. Zündwaren. Gasschutz.
Karl Fabel, Der Einfluß der Nitrierbedingungen auf Stickstoffgehalt, Löslichkeit 

und Viscosität der erhaltenen Cellulosenitrate. Überblick, teils auf Grund von Angaben aus 
der Literatur, teils auf Grund eigener Betriebsversuche. — Innerhalb weiter Grenzen der 
sonstigen Vers.-Bedingungon ist nach einer Nitrierdauer von % —1 Stde. der Endwert 
des N-Geh. erreicht, u. zwar um so rascher, je höher die Temp. ist. Von einer gewissen, 
vom W.-Geh. der Säuro abhängigen Temp. an bilden sich jedoch Abbauprodukte. Der 
Verestorungsgrad liegt im allg. um so höher, jo wasserarmer die Säure ist. Das diesbzgl. 
Gleichgewicht zwischen W.-Geh. der Säure u. N-Geh. der Nitrocellulose (Nc.) stellt sich 
auch beim Nachnitrieren bereits nitrierter Prodd. ein, jedoch vollkommen nur beim 
Höhemitrioron, nicht beim Denitrieren. Dieses Gleichgewicht äußert sich auch darin, 
daß ein etwas liöhoror N-Goh. erreicht wird, wenn für eine bestimmte Menge Cellulose 
mehr Tauchsäure angewandt wird. — Der HNOa-Geh. der üblichen Mischsäuren hat 
wenig Einfl. auf den Veresterungsgrad. Der Éinfl. des H 2S04-Geh. beruht in erster 
Linie auf der W.-Bindung, wovon auch der Dampfdruck des Gemisches bzw. der HNO, 
im Gemisch abhängt. — Bei höherer Temp. wird stets ein Anteil Cellulose bis zur Oxal- 
säuro abgobaut u. die entsprechende HNO„ zu H N 03 red., woraus NO u. in wasserarmen 
Säuren Nitrosylschwefelsäure entsteht. Letztere kann den End-N-Geh., Viscosität u. 
S tabilität der Nc. beeinflussen. HNOs u. (COOH)2 sind unter Umständen bei der Aus
wertung quantitativer Analysen zu berücksichtigen. — Die Reihenfolge verschied. Cellu
losen hinsichtlich ihrer Viscosität (ermittelt in kupferoxydammoniakal. Lsg.) u. die 
Reihenfolge der daraus gewonnenen Salpetersäure-, Schwefelsäure- odor Phosphorsäure
ester hinsichtlich ihrer Viscosität in bestimmten Lösungsmitteln (z. B. Ä.-A.) stimmen 
überein. Die Viscosität der Nc. hängt überdies etwas von der Nitrierdauer u. der Nitrier- 
temp. ab u. steigt mit dem erzielten N-Gehalt. — Über die Löslichkeit u. die inder 
Technik vorwiegend angewandten Nitrierbedingungen. (Nitrocellulose 13. 3—6. 27—29. 
45—47. März 1942. Berlin.) Ah r e n s .

Imre Koran, Festigkeitsuntersuchung an Trinilrotoluol. (Vgl. C. 1941. II. 2898.) 
Es wurden Druckfestigkeitsunterss. an zylindr. Probekörpern durchgeführt, u. fest- 
gestellt, daß die Festigkeit (I) nicht so sehr von der Sauberkeit des Trinitrotoluols, als 
violmehr vom Gießverf. abhängt. I hat bei der Druckgeschwindigkeit von 20—25 mm/ 
Sek. ein Maximum, sowohl bei gegossenen als auch gepreßten Probestücken. I steigt 
auch mit der M. des Probekörpers an. (Technika [Budapest] 23. 91—93.1942.) HUNYAR.

Arsène Célérier, Steinkohlenteer in  der Pyrotechnik. Gewisse Fraktionen des 
Steinkohlenteers (genannt ist eine bei 100° u'eich werdende, u. bei 150° schm., ver
wendet wurde eine mit D .15 1,273; F. nach K r ä m e r -Sa r n o w  72,5°; 0,427% Asche; 
74,89% gebundener C; 7,33% H ; 0,51% S; 17,27% O) eignen sich aus verschied. 
Gründen besser als Bindemittel in Leuchtsätzen für Signalsteme usw. als die hierzu 
üblicherweise verwendeten Stoffe (pflanzliche öle in verschied. Behandlung, Verbb. 
der Fettreihe, gummi- u. harzartige Stoffe). Sie ergeben, durch Sieben eingemischt, 
nach dem Pressen des Gemisches Massen von guter mechan. Haltbarkeit, beeinflussen



1942. II. H IXI. L e d e r . G e r b s t o f f e . 6 1 7

die Lagerbeständigkeit nicht (auch nicht bei Ggw. von Peroxyden), verhindom das 
Eindringen von Feuchtigkeit, reagieren ehem. neutral u. haben keinen Einfl. auf die 
Brenndauer. Diese u. die mechan. Eigg. der Mischungen bleiben z. B. erhalten bei 
folgenden Lagerungen: 5 Stdn. bei 100°; 5 Stdn. bei 50° unter gleichzeitiger UV-Be
strahlung; 36 Stdn. bei —10°; 1 Jahr bei Zimmertemperatur. Vermengen durch E in
schmelzen empfiehlt sich nicht. — Zus. einer derartigen Mischung mit BaCl2, einer 
ändern mit Sr-Oxalat, die beide gegenüber Tumesol u. Bromthymolblau neutral reagieren. 
(Chim et Ind. 47. 183—86. Febr. 1942.) A h r e n s .

Gustaf Ljunggren, Die chemische Anstalt für Verteidigungswesen. Vortrag über 
die Aufgaben oiner schwed. Vers.- u. Forschungsanstalt für ehem. Unteres, auf dem 
Gebiete des Gasschutzes, des Luftschutzes u. dergleichen. (Tekn. Tidskr. 72- Nr. 2. 
Kemi 1—5. 10/1. 1942.) R. K. MÜLLER.

A. Onrubia, Der Luftschutz als Förderer der chemischen Industrie, übersieht über 
den steigenden Bedarf der im Luftschutz benötigten Rohstoffe u. Chemikalien. (Ion 
[Madrid] 2. Nr. 6. 21—24. Jan. 1942.) H o t z e l .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
—, Die Bedeutung der Milchsäure in der Gerberei. Vf. beschreibt die Verwendung 

der Milchsäure zu Entkalkung von Blößen, wobei sie wenig quellend wirkt, zur An
säuerung säurearmer pflanzlicher Gerbstoffe, zum Regenerieren synthet. Gerbstoffo 
u. zur Entfettung des Nervs beim Chromlederverfahren. (Nederl. Leder-Ind. 5 4 . Nr. 5.
Suppl. 1910—12. 29/4. 1942.) G r o s z f e l d .

E. Bölavsky und E. Mazal, Die Erzeugung des Fichtenrindenextraktes. (Ergänzung 
zu C. 1 942 . I. 2959.) Eindampfen der Extrakte, Qualität; Dampf-, W.- u. K raft
bedarf. Wärmebilanz. Dampferzeugung aus der ausgelaugten Rinde. (Technika 
Hlidka Kozeluzskä 1 8 . 17—19. 5/3. 1942. Zlin, Fa. Bata.) R o t t e r .

Karl Micksch, Kunstleder auf Faserstoffbasis, Filzen, Vliesen und schrägfädigen 
Geweben. Kurze Darst. der auf verschied. Basis hergestellten Kunstleder, bes. der auf 
Papier, Faservlies u. dgl. hergestelltcn. (Nitrocellulose 1 3 . 9—11. 29—31. 48—49. 
März 1 9 4 2 . ) _ M e c k e .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Herstellung von Kunstleder. Aus 
Loderfasem erhaltener Faserbrei wird wie üblich mit Kautschukmilch (I) oder anderen 
Bindemitteln u. sodann mit einem Koagulationsmittel versetzt. Um einen Verlust an 1 
zu vermindern, setzt man der M. vor der Koagulation neben Gerbsäure (II) solche Stoffe, 
wie Leim, Methylcellulose oder Polyäthylenoxyde, zu, die mit II harzige oder amorphe 
Ndd. geben. Geht man von lohgaren Ledorabfällen aus, so erübrigt sich unter Um
ständen der Zusatz von II, da die Abfälle oft genügend II enthalten. Der im F iltra t des 
Kunstleders sonst auftretende I-Verlust wird wesentlich — bis auf 1/3 — vermindert. 
Tabelle. (It. P . 380 874 vom 27/12. 1939. D. Prior. 25/3. 1939.) M ö l l e r in g .

Eduard Keffel A.-G. , Deutschland, Kunstlederherstellung. Die Mischung der für den 
Kunstlederüberzug verwendeten Bestandteile, d. h. der Filmträger, wie Kollodiumwolle, 
der Lösungsmittel, der Pigmente, Weichmachungsmittel u. Füllstoffe erfolgt in einer 
abgebildeten Vorr., in der übereinander u. fest miteinander verbunden zuoberst die Farb- 
mühle, dann das Mischgefäß u. schließlich ein Auffangbehälter angeordnet sind. (F. P. 
870578 vom 6/3. 1941, ausg. 16/3. 1942. D. Prior. 8/3. 1940.) M ö l l e r in g .

Carlo Filipponi, Falconara, Ancona, Italien, Kunstleder. Auf Unterlagen, wie 
Flankenleder oder anderes Abfalleder oder Spalte wird ein glänzender, künstlicher, als 
„salpa“ bezeichneter Überzug angebracht. (It. P. 384180 vom 13/7. 1940.) M ÖLLER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a,"M., Nachbehandlung von Leder, 
Kunstleder und dergleichen. Die mit üblichen Deckfarben, Zubereitungen aus in W. 
lösl. Cellulosederivv. oder Kunstharzen zugerichteten Leder, Kunstleder, Vulkan
fiber u. dgl. werden durch eine Nachbehandlung mit Vcrbb. der allg. Formel I, wobei 

OFT H O CH
I  R N H C O -N < Y 2 oder ^  i^ N C O N H - R N H C O - N ^ ^

11 CO— NH— (CH,)— NH— CO— N < ^ s

R aliphat. oder carbocycl. Reste darstellen, wasser- u. reibefest gemacht. — Ein Chrom
kalbleder wird mit einer aus Casein, Eisenoxyd, einem organ. Farbstoff, Türkischrotöl 
u. Ammoniak hergestellten Deckfarbe gedeckt, mit einer Eiweiß-, Casein- u. Blutlsg. 
gefinisht u. mit einer 5%ig. Lsg. von II nachbehandelt. •— Ein mit einem Überzug 
von Methylcellulose u. einem aus Styrol u. Maleinsäureanhydrid erhaltenen polymeren
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Kondensat überzogenes Kunstleder wird m it einer 5%ig. Lsg. eines ähnlichen Verb., 
die s ta tt 6 nun 8 CH2-Gruppen enthält, zur Härtung des Überzuges nachbehandelt. 
(It. P. 385009 vom 1*2/9. 1940. D. Prior. 27/9. 1939.) M ö l l e r i n g .

Umberto Delleani, Turin, Italien, Schuhabsatz, bestellend aus Holz, natürlichem 
oder künstlichem Kork, Leder oder dgl. u. einem Überzug aus vulkanisiertem Kaut
schuk (I). Zweckmäßig wendet man ein Gemisch aus 100 (Teilen) 1-Milch,, 2 Schwefel, 
1,5 Zinkoxyd, 1 Beschleunigor, 3 Farbstoff u. 1 Stabilisierungsmasse an, das nach dem 
Aufträgen bei 40—50° getrocknet u. bei 110° vulkanisiert wird. (It. P. 378645 vom 
13/11. 1939.) M ö l l e r i n g .

XXIV. Photographie.
G. Hansen, Das Auflösungsvermögen bei der photographischen Aufmhme. Be

merkungen zu H. Bocders gleichnamiger Arbeit. Vf. te ilt Überlegungen u. Beobachtungen 
zu der Arbeit von B o e d e r  (vgl. C. 1941. II. 2404) mit, u. zwar bes. hinsichtlich 
Blende u. Blendendiffercnz, Eigg. der Objektive, Auflsg.-Vermögen als Funktion des 
Auflsg.-Vermögen von Objektiv u. Schicht u. Verwendung period. Strukturen zur 
Objektivprüfung. (Photographische Ind. 4 0 .128—-30.139—40. 26/5.1942.) Ku. Meyer.

Louis Falla, Die spektrale Empfindlichkeitsverteilung bei photographischen Platten 
fü r  das latente Bild zweiter Art. Mittels eines H lLGERschen Spektrographen untersucht 
Vf., ob für opt. sensibilisierte u. opt. nichtsensibilisierte Platten das latente Bild erster 
A rt (entwickelbar mit Ferrooxalat) u. das latente Bild zweiter Art (cntwickclbar mit 
p-Phenylendiamin nach Cr03-Vorbad) die gleiche spektrale Empfindlichkeitsverteilung 
aufweison. Die Belichtungszeiten wurden dabei so gewählt, daß bei der Entw. beide 
Bildarten gleiche Schwärzungen ergeben. Es zeigte sich, daß für das latente Bild 
zweiter Art die Grenzen der Empfindlichkeit wesentlich weiter nach dem langwelligen 
Teil des Spektr. zu liegen u. zwar unabhängig von der Anwesenheit u. der Art des 
opt. Sensibilisators. Die durch die opt. Sensibilisierung erhaltenen Empfindlichkeits- 
maxima sind für die beiden Arten latenter Bilder gleich. (Bull. Soc. roy. Sei. Liege 11. 
196— 99. März 1942. Lüttich, Univ.) K u r t  Me y e r .

Louis Falla, Die Wirkung von Desensibilisatoren auf das latente photographische 
Bild. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. untersucht die Desensibilisierung mit Pinakryptolgrün, 
HgCl2, Fe2(S04)3 u. Phonosafranin von photograph. P latten verschied. Herkunft u. 
Empfindlichkeit im Hinblick auf die Auswirkungen auf die latenten Bilder erster u. 
zweiter Art (vgl. C. 1942. I. 573). Es zeigt sich, daß im Gebiet des ansteigenden Teiles 
der H u r t e r  u . DRlFFlELDschen Kurve für das latente Bild erster Art eine starke 
Abnahme der entwickelbaren Schwärzungen, für das latente Bild zweiter Art aber eine 
starke Zunahme beobachtet wird. Die Bldg. des latenten Bildes erster Art wird durch 
Desensibilisatoren also desensibilisiert, die Bldg. des latenten Bildes zweiter Art aber 
sensibilisiert. (Bull. Soc. roy. Sei. Liégo 11.200—03. März 1942. Lüttich, Univ.) K u .Mey .

LoU'S Falla, Der Einfluß des Herschel-Effektes auf die Empfindlichkeit photo
graphischer Platten gegenüber aktinischem Licht. (Vgl. C. i942. I. 573.) Vf. untersucht 
die Empfindlichkeit photograph. Platten gegen aktin. Licht, wenn ein durch aktin. 
Vorbeliehtung erhaltenes latentes Bild durch Einw. von rotem Licht teilweise, völlig 
oder mehrfach zerstört worden ist. Bei teilweiser Zerstörung eines durch Vorbelichtung 
erhaltenen latenten Bildes mit rotem Lieht ergibt sich eine höhere Schwellenempfind
lichkeit gegenüber der Ausgangsemulsion, jedoch eine Verflachung der Gradation^ 
Wenn das latente Bild völlig mit rotem Licht zerstört wird, erhält man bei flachem 
Gamma ebenfalls eine höhere Schwellenempfindlichkeit. Dasselbe ist der Fall bei 
wiederholter Vorbelichtung u. Bildzerstörung durch HERSCHEL-Effekt. (Bull. Soc. 
roy. Sei. Liège 11. 120— 26. Febr. 1942. Lüttich, Univ.) K u r t  Me y e r .

R. Debot, Der Herschd-Effekt bei einem teilweise durch Chromsäure zerstörten latenten 
Bild. II. Die spektrale Empfindlichkeitsverteilung fü r  Bot und Infrarot von „H" -Filmen, 
die mit Kaliumferrooxalat entwickelt werden. (I. vgl. C. 1942. I. 2226.) Als ,,H“-Filme 
bezeichnet Vf. stark vorbelichtete u. anschließend 2*/2 Min. mit 2%„ig. Cr03 behandelte 
Filme. Diese sind mit Ferrooxylat nicht mehr entwickelbar u. zeigen gegenüber un
behandelten Filmen eine gegenüber weißem Licht stark herabgesetzte, gegenüber rotem 
Licht aber eine wesentlich höhere Empfindlichkeit. Die spektrale Empfindlichkeits
verteilung solcher ,,H “ -Filme wird untersucht. Sie zeigen ein von der Belichtungs
dauer abhängiges Maximum bei 672—726 m/z. Zurückzuführen ist diese Abhängigkeit 
auf eine Gammasteigerung bei Belichtung mit zunehmender Wellenlänge. (Bull. Soc. 
roy. Sei. Liege 11. 126—31. Febr. 1942. Lüttich, Univ.) K u r t  MEYER.

P. Meikljar, Ein Analogon des photographischen Schwarzschild-Effektes in reinem 
Chlorsilberkrystall. Vf. untersucht die Größe der bei Lichteinw. sich aus AgCl ab- 
seheidenden koll. Ag-Teilchen durch Vgl. der auf spektralphotometr. Wege ermittelten
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Absorptionen mit den Werten, die sieh aus den Formeln von R a y l e i g h - M i e  errechnen 
lassen. Als Vers.-Objekte dienten zwischen Glasplatten vergossene u. dann freigelegte 
AgCl-Krystalle. Belichtet wurde unter Vermeidung von Temp.-Erhöhung mit einem 
25 Amp.-Lichtbogen. Die Messungen ergaben, daß die ausgeschiedenen Ag-Teilchen 
größer werden bei Abnahme der Beleuchtungsstärke u. annähernd nach- einem Ex- 
ponentialgesetz bei Vergrößerung der Belichtungsdauer. Diese Erscheinungen können 
als ein Analogon des SCHWARZSCHILD-Effektes betrachtet werden. (C. R. [Doklady] 
Acad. Sei. ÜRSS 31 (N . S. 9). 226—29. 30/4.1941.) K u r t . M e y e r .

Walter Seile, 30 Jahre plastischer Farbcntonfilm. Vf. bespricht die Alabastra- 
Filme als Vorläufer der heute gezeigten Stereo-Farbenfilme. Das Alabastraverf. ist von 
ENGELSMANN angegeben u. beruht auf dem Prinzip der PEPPERschon Geistererschei- 
nungen. (Photographische Ind. 40. 71—72. 3/3. 1942. Berlin.) K u r t  M e y e r .

Zeiss Ikon Akt.-Ges., Dresden, Auslöschbare Lichtbilder. (It. P. 346 233 vom 
31/10. 1936. D. Prior. 31/12. 1935. C. 1937. II. 1726 [F. P. 813107].) K a l i x .

Zeiss Ikon Akt.-Ges., Dresden, Auslöschbare Lichtbilder. An Stelle der früher 
als phototrope Stoffe verwendeten Fulgide werden erfindungsgemäß solche benutzt, 

,, die nur eine ganz schwache Ausgangsfärbung besitzen u. eine
| 1 — R> sehr dunklo, braunrote „Anlauffaxbe“ . Sie haben die allg.

Cok^^JcO nebenst. Formel, worin R, u. R2 gleiche oder verschied, aromat.
0 Reste bedeuten, die auch substituiert sein können, u. R3 eine

Alkanyl- oder Alkenylgruppe mit gerader oder verzweigter Kette darstellt. Als Bei
spiele werden genannt: a,a.-Diphenyl-ö-methylfvlgid, a.,a.-Diphenyl-ö-undecylfulgid,
u,z-Diphenyl-d-aliylfulgid, a.,a-Diphenyl-ß-chlorpropenylfulgid, a,<x-Diphenyl-ö-2,6-di- 
mdhylheptenyl-l-fulgid. (It. P. 385 217 vom 4/6. 1940. D. Prior. 16/6. 1939. Zus. zu 
It. P. 346233; siehe vorst. Referat.) K a l i x .

Zeiss-Ikon, Akt.-Ges., Berlin, Lichtempfindliche Halogensilberpräparate. Um die 
schwierige Zerkleinerung der nach dem Verf. des Hauptpatents 378743 erhaltenen 
erstarrten Schmelzen zu vermeiden, werden diese noch in fl. Zustande unmittelbar 
vor oder nach ihrem A ustritt aus dem Schmolzgefäß mit einem Gas gemischt, dadurch 
zerstäubt u. in diesem Zustande abgekühlt. (It. P. 384 313 vom 27/5. 1940. D. Prior. 
16/6.1939. Zus. zu It. P. 378 743; C. 1942. 1. 2740.) K a l i x .

Zeiss-Ikon Akt.-Ges., Berlin, Lichtempfindliche Halogensilberpräparalc. Um das 
nach dem Verf. des Hauptpatents 378743 hergestellte Halogensilber (im unbelichteten 
Zustande) besser entwicklerfest zu machen, wird es während seiner Herst. mit einem 
Oxydationsmittel, am besten mit einem Gas behandelt. Zweckmäßig erfolgt diese 
Behandlung mit erwärmtem Sauerstoff u. nach dem Verf. des I t. P. 384313 (s. vorst. 
Ref.). (It. P. 384314 vom 27/5. 1940. D. Prior. 16/6. 1939. Zus. zu It. P. 378743; 
C. 1942. I. 2740.) K a l i x .

Zeiss-Ikon Akt.-Ges., Berlin, Lichtempfindliche Halogensilberpräparate. Die 
sensitometr. Eigg. der nach dem Hauptpatent 378743 hergestellten, hauptsächlich 
aus Bromsilber u. Chlorsilber bestehenden Schmelzen können durch Zugabe von Jod- 
silber stark variiert werden. Dasselbe wird in feiner Verteilung der noch fl. Schmelze 
in einem beliebigen Zustande ihrer Herst. zugesetzt u. nach ihrem Erstarren wird die
selbe nochmals einige Zeit auf 150° erhitzt. Die Behandlung nach dem Verf. des It. P. 
384314 (s. vorst. Ref.) kann zusätzlich angewandt werden. (It. P. 384315 vom 27/5.
1940. D. Prior. 16/6. 1939. Zus. zu It. P. 378743; C. 1942. I. 2740.) K a l i x .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lichthof schütz. Als licht- 
absorbierendo Mittel verwendet man Triphenylmethanfarbstoffe, die sich vom Diphenvl-



620 E x n v  P h o t o g r a p h ie . 1942. II.
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NO,
amin äbleiten, u. gegebenenfalls NO»-, S 0 3H- u. COOH-Gruppen enthalten, u. das 
Licht hauptsächlich zwischen 660 u. 700 m/t absorbieren. Es kommen hierfür z. B. 
Earbstoffe der Konst. I— V in Frage. (It. P. 381 108 vom 12/3. 1940. D. Prior. 
28/3. 1939.) K a l i x .

Kodak-Pathd, Frankreich, Tonspuren auf Farbfilmen. Auf Mehrschichtfilmen 
wird durch chromogene Entw. zuerst sowohl im Bild- als auch im Tonberoich eine aus 
Silber u. Farbstoff bestehende Aufzeichnung horgestellt, dann das Silber in ein leicht 
reduzierbarcs Silbersalz (Halogensilber oder Ferrocyansilber) umgewandelt u. schließ
lich nur im Bereiche der Tonspur zu Silber red. oder in eine undurchsichtige, im Fixier
bad unlösl. Silberverb., z. B. Schwefelsilber, überführt. Dann wird noch das Silber
salz im Bildbereich ausfixiert. (F. P. 869 783 vom 5/2. 1942, ausg. 16/2.1942.
E. Prior. 5/2. 1940.) K a l ix .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Farbige Tonspuren. Zur 
Unterdrückung des Donnergeräusches bei der Wiedergabe von Farbstofftonspuren 
müssen in den Strahlengang Lichtfilter eingeschaltet werden u. zwar zur Beseitigung 
des „positiven Donners“ solche, die das kurzwellige Licht (in bezug auf die Photozelle), 
u. zur Beseitigung des „negativen Donners“ solche, die das langwellige Licht absor
bieren. Boi Verwendung von Caesiumzellen sind hierfür z. B. die SCHOTT-Filtcr RG 7, 
RG 5 u. B G 17 geeignet. (It. P. 383 025 vom 3/5. 1940. D. Prior. 3/5. 1939.) K a l ix .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wiedergabe farbiger Ton
spuren. Zur Vermeidung der durch Farbschloier in den hellen Teilen der Tonaufzeich
nung verursachten Donnerwrkg, wird dio spektrale Empfindlichkeit der verwendeten 
Photozelle auf den Farbton der Schallaufzeichnung abgestimmt, was bes. durch Wahl 
einer geeigneten Zelle u. Variation der Lamponspannung erfolgen kann. (It. P. 382 632 
vom 3/5. 1940. D. Prior. 3/5. 1939.) K a l i x .

Fernseh G . m . b . H . ,  Berlin-Zehlendorf (Erfinder: Georg Schubert, Berlin- 
Zehlendorf, und Rolf Möller, Kleinmachnow), Zwischenfilmverfahren zur Femüber- 
Iragung von Bild (und Ton). Die lichtempfindliche Schicht wird nach der Belichtung 
u. vor der Abtastung dem reinen photograph. Entw.-Vorgang so kurzzeitig u. nur 
insoweit unterworfen, daß dio hierbei gewonnenen geringen Schwärzungsunterschiede 
den Film für die unmittelbare Vorführung ungeeignet machen, daß der Film aber durch 
eine nachfolgende elektr. Verstärkung für die Abtastung geeignet gemacht wird. Er 
kann hierzu nur entwickelt, aber auch vorfixiert (u. kurz getrocknet) werden. Gleich
zeitig wird eine Härtung des Films durch ein Härtungsmittel vorgenommen, das auch 
Entwicklereigg. besitzen kann. Eine Weiterentw. nach dem Härten kann durch Ein
legen des Films in W. bewirkt oder durch mechan. Abstreifen der Härtungsfl. verhindert 
werden. (D. R. PP. 678 247 Kl. 22a1 vom 6/11. 1931, ausg. 20/7. 1939’u. 719 745 
K l. 21a1 vom 16/8. 1932, ausg. 12/5. 1942 [Zusatzpatent]; Oe. P. 142 477 vom 4/11. 
1932, ausg. 25/7. 1935; F. P. 744 606 vom 27/10. 1932, ausg. 24/4. 1933; E. P. 409 400 
vom 3/11. 1932, ausg. 24/5. 1934; A. P. 2 075 360 vom 3/11. 1932, ausg. 30/3.1937. 
Sämtlich D. Prior. 5/11. 1031.) STREUBER.

Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin 
(J. H. Oram), Blitzlichtlampe. Man verwendet als Blitzlicht eine Leichtmetallmasse, 
wobei die in der Näho des Zündsatzes angeordneten Drähte, die etwa 15—40% der 
Gesamtmasse betragen, höchstens eine Stärke von 20 p  aufweisen sollen, während der 
Rest eine Drahtstärke von etwa 35 p  besitzt. Damit beim Transport die Drähte nicht 
durcheinander geschüttelt werden, überzieht man die Lampe innen mit einem durch
sichtigen Lack u. füllt die Drähte ein, solange der Lack noch feucht ist, so daß sie am 
Glas etwas festkleben. Als Drähte werden Al-Drähte verwendet, wobei man die dünneren 
Drähte aus stärkerem, mit Cu überzogenem D raht durch Ziehen gewinnt, worauf dann 
das Cu mit Säure heruntergelöst wird. (Schwed.'P. 103 013 vom 19/6. 1940, ausg. 
11/11.1941. A. Prior. 22/7.1939.) J. S c h m id t .

Arthur Stuart Clark Lawrence, The scientific photographer. New York: Maemillan. 1941.
(190  S .)  8°. 8  3 .75 .
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