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Geschichte der Chemie.
H. Sehottky. P aul Goerens und die Metallographie der Eisen-Kohlenstofflegierungen. 

Überblick über die Forschungsarbeiten von P a u l  GOERENS auf dom Gebiete der 
Metallographie der Fc-C-Legierungen u. Zusammenstellung seiner Veröffentlichungen 
anläßlich der Vollendung seines 60. Lebensjahres. (Techn. M itt. K rupp, Forschungs- 
bcr. 5. 187— 90. Mai 1942.) P a h l .

F. Kubach, P hilipp Lenard —  der deutsche Naturforscher. Z um  SO. Geburtstage 
von Geheimrat Prof. Dr. P hilipp Lenard am  7 [6 .1942. (Z . ges. N a tu rw is s .  8 . 98—100. 
Mai/Juni 1942. M ü n c h e n .)  SKALIKS.

J. Stark, P hilipp Lenard als Vorbild. (Z. ges. N aturw iss. 8. 100—01. M ai/Juni 
1942. Traunstein, Oberbayern.) SKALIKS.

Ludwig Wesch, Lenards W erk—  Vorbild zukünftiger Forschung. In h a lt:  A. P hysi
ka!. Denken. B. Techn. Schaffen. C. Theoret. W issen. (Z. ges. Naturwiss. 8 . 101— 14. 
Mai/Juni 1942. Heidelberg.) SKALIKS.

Hugo Dingler, P hilipp Lenard und die Prinzipien der Wissenschaft. (Z. ges. 
Katurwisb. 8 . 115—17. M ai/Jun i 1942. München.) S k a l i k s .

ß. Tomaschek, Lenards Äthervorstellung. (Z. ges. N aturw iss. 8. 117—36. M ai/Juni 
1942. München.) S k a l i k s . .

Horst Teichmann, P hilipp  Lenard und die theoretische P hysik. (Z. ges. N a tu r
wiss. 8. 137—39. M ai/Juni 1942. Berlin/Heidelberg.) S k a l i k s .

A. Becker, Das P hilipp  Lenard-Institut zum  80. Geburtstag seines Meisters. (Z. ges. 
Naturwiss. 8 . 139— 43. M ai/Jun i 1942. Heidelberg.) S k a l i k s .

A. Becker, P hilipp Lenard und seine Schule. Zusammenstellung der Veröffent
lichungen: 1 . L e n a r d s  wissenschaftliche A rbeiten; 2. A rbeiten aus dem  K ieler In s titu t:
3. Arbeiten aus dem Heidelberger In s titu t 1907— 1931; 4. A rbeiten aus dem P h i l i p p - 
LENARD-Institut 1932—1942. (Z. ges. Naturw iss. 8 . 143—52. M ai/Juni 1942. Heidel- 
rcrg.) S k a l i k s .

N. Lauffs, M atthias Pier, zum  60. Geburtstag. K urzer Lebenslauf u . Verdienste 
um die Ausgestaltung der ka ta ly t. H ydrierung. (Oel u. Kohle 38. 779—82. 15/7. 
*942.) ■ v P o e t s c h .

Friedrich Müller, D ie angewandte Elektrochemie in  Deutschland. G. Pistor zum  
j0. Geburtstag. W ürdigung der Bedeutung von PlSTOR für die E ntw . der teehn. E lek tro 
chemie in Deutschland. (Chem. Techn. 15. 165—67. 25/7. 1942. Dresden.) SKALIKS.

—, Sir Robert Abbott Hadfield. N achruf auf den am 30/9. 1940 verstorbenen engl. 
Metallurgen. ( J .  In s tn . Civil Engr. 1 9 4 0 /4 1 . 145. Nov.) Sk a l i k s .

J. Böeseken, I n  memoriam Prof. Dr. Ir . H. Ter Meulen. K urzer N achruf auf den 
am, 24. Juni verstorbenen A nalytiker. (Chem. W eekbl. 3 9 . -.442. 15/8. 1942.
M f t-) _ G r o s z f e l d .

E. Justi, Walther Nernst. N achruf auf den am 18/11. 1941 verstorbenen Forscher. 
(A Ver. dtseh. Ing. 8 6 . 372. 13/6. 1942.) .Sk a l i k s .

C. Heymans, I n  Memoriam Prof. Dr. A . K . M . Noyons. N achruf. "(Areh. in t. 
m rm acodynam . Therap. 6 6 . 243—44. 30/9. 1941.) G e h rk e .

Carl Benedicks, Jean  Perrin. N achruf auf den im April 1942 verstorbenen 
hanzös. Physiker. (Tekn. T idskr. 7 2 . 230—31. 9/5. 1942.) R . K . M ü l l e r ,
j. ”  ■ Meissner, Carl von Linde, der Wegbereiter der Kältetechnik. Z ur 100. Wieder- 
«Ar seines Geburtstages am  11. J u n i 1942. K urze geschichtliche Ü bersieht über die 
tftW; der Tieftemp.-Technik. (Forsch. Gebiete Ingenieurwes., Ausg. A 1 3 . 97—98. 
Mai/Juni 1942. M ünchen.) HENTSCHEL. _

L. Ebert, J. Robert M ayer und die Chemie. Ausführungen über die Rolle, die die 
‘ra R- für das W erk R . M a y e r s  gespielt h a t .^ ö s te r r .  Cbemiker-Ztg.

R>- 121—22. 22/6. 1942. W ien, U niv., I. Chem. Labor.) S t r ÜBING.
,, K V. Schweidler. J . R . M ayers , ,Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten 

und die Physik seiner Zeit. Vf. schildert das V erhältnis der Entdeckung 
im ERs zu ^ em physikal. W issensstand seiner Zeit. (Osterr. Chemiker-Ztg. 45. 

22/6. 1942. W ien. U niv.. I. Phvsikal. In st.) S t r ü b i n g .
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K. Höfler, J . Robert M ayers Energiegesetz in  seiner Bedeutung fü r  die Physiologie. 
W ürdigung R . M a y e r s  als U rheber der energet. Betrachtungsweise in  der Physiologie, 
(österr. Chemiker-Ztg. 45- 125—30. 22/6. 1942. W ien, U niv., Pflanzenpliysiol. 
In s t.)  St r ü b in g .

Luigi RollR, Italienische Vorgänger von Robert M ayer. E s w ird über die italien. 
Vorgänger von R o b e r t  M a y e r  aus Anlaß der 100-jälnigen W iederkehr der Ver
öffentlichung „Ü ber die K ra ft in der unbelebten N a tu r“  berichtet. Allein durch die 
A usführung von Verss. haben das Prinzip von der E rhaltung  der mechan. Energie be
reits früher nachgewiesen oder m indestens un tersuch t u. a .: E v a n g e l i s t a T o r r ic e ll i, 
L e o n a r d o  d a  V i n c i  u . G ir o l a m o  Ca r d a n o . Von allen am  wichtigsten ist aber 
der an  der Akadem ie der W issenschaften von G a l i l e o  G a l i l e i  wirkende Wissen
schaftler GlAMBATTISTA B a l i a n o , der die ersten  U nterss. ausführte, uin die Um
wandlung m echan. Energie in W ärm e nachzuweisen. E r  w ar n icht nu r ein Zeitgenosse, 
sondern auch ein Ereund von G a l i l e i  u. T oR R IC E L L I, w ar M athem atiker, Physiker, 
Ingenieur u. einer der interessantesten Personen dieser Zeit. Vf. bringt einen ausführ
lichen B ericht über Forschungen u. Veröffentlichungen dieses italien. Gelehrten. (Sei. 
e Teen. 6 . 379—86 . Ang. 1942. Genua, Königl. Univ.) E r n a  HOFFMANN.

C. A. Browne, Vorlesungs- und Laboratoriumsbücher dreier um  1800 in Irland 
geborener amerikanischer Chemiker: W illiam  J . Macheven, John  P . Emmet und Thomas 
Antiseil. Bibliograph. N otizen (m it Abb.). (J . chem. E ducnt. 1 8 .153—58. April 1941. 
W ashington, D . C., B ureau of A gricultural Chemistry and Engineering.) PANG.

W illiam  F. Ehret, D ie Gründung der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft. 
M itt. von weniger bekannten Einzelheiten. (J . chem. E ducat. 18. 170—71. April 1911. 
New Y ork City, U niv.) PANGRITZ.

Ernst Cohen und W. A. T. Cohen-de Meester, B is  repetita desiderantur. Wer 
hat zum  ersten Male Gas verflüssigt 1 Die V a n  M a r u m  u . P a e t s  VAN l ’ROOST- 
WI.IK zugeschriebene erste Verflüssigung eines Gases is t gem äß Nachprüfung der Vers.- 
Temp. u. des -Druckes, sowie nach dem  W .-Geh. des verwendeten NH 3 durch Ver
kennung der gebildeten konz., wss. N H 3-Lsg. irrtüm lich . Die Verflüssigung ist erst
malig M o n g e  u . C l o u e t  bei A rbeiten m it wasserfreiem  SO„ gelungen. (Recueil Trav. 
chim . Pays-Bas 59. 583— 92. Juli/A ug. 1940. U trech t, v a n ’t  Hoff-Labor.) Manz.

Walter Weiß, Untersuchungen über Paracelsus und das erzgebirgischc Arzneiwesen. 
Pharm aziegeschiehtlicher B eitrag. (D tsch. Heilpflanze 8 . 55. Mai 1942. Beuthen, 
Oberschles.) PANGRITZ.

R. Folch, Mandragora. F ortsetzung der C. 1942. I I .  1542 ref. Arbeit. Weitere 
geschichtliche Angaben. (Farm ac. nueva 7. 293— 98. M af 1942.) H otzel.

Heinrich D ietz, A tis einem Thesaurus Secretorum. Vf. berichtet über eine in
seinem  Besitz befindliche m ittelalterliche G eheimm ittelsam mlung, ein 668 Seiten starkes 
Buch m it obigem T itel, das 1709 gedruckt wurde, u. im Zusammenhang damit über 
einen am  eigenen Leibe gegen M alaria trop ica erzielten Behandlungserfolg mit Igel
fleisch. (Pharm az. Zentralhalle D eutschland 83. 301— 04. 25/6. 1942. Wuppertal- 
Elberfeld.) PANGRITZ.

Curt Schelenz, Der Igel in  der Arzneikunde. Zur vorst. referierten Arbeit von 
D i e t z  gibt Vf. w eitere geschichtliche U nterlagen über die arzneiliche Anwendung des 
Igels, Erinaceus europäus L . (Pharm az. Zentralhalle D eutschland 83. 397—99. 20/c. 
1942. Trebschen.) PANGRITZ.

Popp, Verdrängung des englischen Stahls durch Kruppsiahl. Geschichtlicher Rück
blick. (Techn. Zbl. p rak t. M etallbearb. 52 . 87— 88. A pril 1942.) Pahl-

W. Lambrecht, A u s der Geschichte der Farbenfabrikation. (Fortsetzung zu C. 1942- 
I . 2231.) Überblick über die Veröffentlichungen au f dem  Farberigebiet inl 19- Jahr
hundert. (Farben-Ztg. 47. 165— 66. 27/6. 1942. Ebenhausen.)

E. O. Breitinger, Mittelalterliche Malgründe der Tafelmalerei. 1. Teil. Vf. be
sprich t die M aterialien zur H erst. der M algründe —  Leim , Gips, Holz — unter A nführung 
der jeweiligen Stellen aus den uns überkom m enen m ittelalterlichen Rezeptbucher . 
(D tsch. Z. M altcchn. 58. 32—37. A pril/Jun i 1942. Göppingen.) M Ü LLER-SK JO LD .

Paul Koenig, Über eine bisher unbekannte Tabakurkunde, aus dem 16. dahrhun er . 
(Forsch, u. Fortschr. 18. 202. 1.— 10/7. 1942. Forchheim , Reichsanstalt für l a 
forschung.) '  PANGRITZ.

H. Bourde de la Rogerie, M itteilungen über die Papiermühlen der Umgebung t« 
M orlaix vom 15. Jahrhundert bis zum  Beginn des 19. Jahrhunderts. (Ind. papetiere • 
54. 39 Seiten bis 157. 20. 3— 5. 19—21. 35— 37. 51—53. A pril 1941.) FriEDEYAn.-

Hans Reuter, A u s  der Geschichte der Photographie. M ax Dauthendey 
über seinen Vater. Biograph. N otizen über K a r l  D a u t h e n d e y , einen der
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Daguerreotypisten in  D eutschland u. späteren russ. H ofphotographen. (Photogr. 
Chron. 49 . 100—02. 30/6. 1942.) K u r t  M e y e r .

Christy Bortb, Pioneers of plenty; the story of cheniurgy; new and enl. wartime ed. Indiana: 
Bohbs-Merrill. 1942. (410 S.) 8°. S 3.S0.

Paracelsus (Theophrastus Bombast von Hohenheim), Pour treatises of Theophrastus von
Hohenheim called Paracelsus; tr . from the German. Baltimore: Johns Hopkins Press. 
1942. (269 S.) 8°. $3.00.

A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
Richard W. Kingerley und Victor K. La Mer, Austausch- und Übertragung,t- 

gkichgeimchte. von Säuren, Basen und Salzen in  Deuterium-Proliumoxydmischunge.n. 
Das Ionenprodukt von Deuteriumoxyd. Die Lage des Gleichgewichtes %  H 20  -|- KOD 
(in D20) +  K B r (in H 20 ) =f= %  D 20  +  K OH  (in H 20 ) +  K B r (in D 2Ö) wird durch
Bromtitrationsmessungen der R k . 1/2 HgO (fest) -p Vs H g VM +  Vs H 20  - f  K B r
(in H;0) =  V2 H gB r, (fest) +  K OH  (in H 20 ) bzw. der entsprechenden R k. in D 20  
nach N e w t o n  u . B Ö l i n g e r  (C. 1 9 3 0 . I. 3538) bei verschied. Tempp. zwischen 20 
u. 35° erm ittelt. Das Gleichgewicht liegt gegenüber einer sta tist. Verteilung nach rechts 
verschoben, die G leichgewichtskonstante K  ergibt sich zu 1.53 ±  0,01 bei 20°, 1,54 
bei 25° u. 1,55 bei 30°. Die freie Energie des betrachteten  Vorganges se tz t sich aus 
Anteilen für den Austausch (z. B. von H  gegen D  im KOH) u. A nteilen für die Ü ber
tragung in das andere Lösungsm. (z. B. von K B r aus H 20  in D 20 ) zusam men. Zur 
Klarstellung von in  der L itera tu r anzutreffenden Mißverständnissen, z. B. hei der 
Best. des Ionenprod. von D „0, w ird auf die Bedeutung des U nterschiedes zwischen 
diesen beiden A nteilen der freien Energie hingewiesen. Die Löslichkeiten von T1C1 
u. Ca(OH), in H 20  u. D 20 ,  sowie der Austauschkoeff. K c des Ca(OH )2 in  einer 
H20-D,0-Mischung werden bei 25° gemessen; aus den Löslichkeiten 'von T1C1 läß t 
sich die freie Energie der Ü bertragung, aus K c die des Austausches u. aus den Löslich
keiten von Ca(OH )2 bzw. Ca(OD )2 die Summe beider Größen ableiten. E s werden 
gefunden : “ " ___________________________________

Ca(Ofl), 
bzw. CafOD),

Löslichkeit in H ,0  in M ol/Litern
» » DjO ,, ,,

Kc =  [HaOXCa(OD)j]/[D20][Ca(OH)j]

0,01617 
0,01213 

(extrapol. auf reines D 20)

0,0215
0,0112 

(cxtrapol.) 
0,83

Aus obigen W erten, sowie bei weiteren Verhb., deren Löslichkeiten in H 20  u. 
D.O der L iteratur entnom m en werden, ergibt sich, daß  sowohl die Übertragung, als 
auch der Austausch einen B eitrag zur freien Energie liefern, wobei letzterer in den 
meisten Fällen der größere is t. -— Das Ionenprod. von D 20  wird auf indirektem  Wege 
aus verschied. Austausch- u . Übertragungsgleichgewichten zu 1,54• 10 lJ berechnet, 
in guter Übereinstimmung m it dem  von A b e l ,  B r a t u  u . R e d l i c h  (C. 1 9 3 5 . II- 3474) 
angegebenen W ert. (J .  Amer. ehem. Soc. 63. 3256—62. Dez. 1941. New Y ork, Columbia 
Univ., Dep. of Chem.) , R e i t z .
* W. I. Atroschtschenko und  Je. G. Ssedaschewa, Die K inetik der Amm omak- 
oxydation mittels an Sauerstoff angereicherter Luft. Die Unterss. m it verschied. \  er- 
nältnissen von 0 „ : N H 3 zeigen einen erheblichen Rückgang der U m setzung an  P t-R h- 
Katalysator (93 P t, 7 Rh) bei U nterschreiten des Verhältnisses 0 2: N H 3 =  1,7; dieses 
Verhältnis wird zweckmäßig etw a gleich 2 gehalten. Die Umsetzung von N H 3 m it an 
0, angercicberter L u ft bei 900° nim m t bei E rhöhung der N H 3-Konz. von 11 au f 15%  
um etwa 1%  ab. Die U m setzungsdauer bleibt zwischen 11,5 u. 17%  N H 3 nahezu 
gleich; die K atalysatorleistung nim m t also fast proportional der N H 3-Konz. im Gemisch 
zu. Bei 800—900« is t eine N H ,-K onz. von 13,5—14%  bei einer 0 2-Konz. von 27—28 /„ 
zweckmäßig; dam it läß t sich m it 95—96%  Umsetzung eine K atalysatorleistling von 
W50 kg oxydiertem N IU  je Tag u. qm K atalysatoroberfläche erreichen, wobei le m p .-  
Schwankungen zwischen 850 u. 900° keine Rolle spielen. Ahseheidungen müssen aus 
nem Rk.-Raum en tfern t werden. Die Explosionsgefahr is t hei diesen Bedingungen 
nicht größer als hei NTD-Luftgemisch m it 1 1 -1 1 ,5 %  N H 3. (JKypiiu H pTOHOK 
Xra,'n [J. Chim. ap p l.l 1 4 . 500—06. 1941. Charkow, Chem.-technolog. In s t, 
S.M.Kirow.) R . K . M u l l e r .

*) Mechanismus u. K inetik  von R kk. organ. Verbb. s. S. 2010, 2011, 2012.
131*
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L. K. J. Tong und A. R. Olson, Der basenkalalysierte Zerfall von Nitramii in 
wässeriger Lösung. Die system at. Unteres. von B rö N S T E D  u .  P e d e r s e n  (C. 1924. I. 
2081) über die genannte R k . w erden auf stärker bas. Ionen als Katalysatoren aus
gedehnt, wobei bes. Augenmerk au f begleitende Spontanrkk. u. Basenkatalysen mit 
anderen K atalysatorbasen u. ihre analy t. oder graph. A usschaltung gerichtet wird. 
F ü r die sehr s ta rk en  Basen O H " u. P lienolation ergeben sieh Abweichungen von der 
in  den  übrigen Fällen geltenden geraden Linie log k  =  — 3,433 —  0,758 • log K  (k = 
K atalysenkonstante, K  =  D issoziationskonstante der der K atalysatorbase korre
spondierenden Säure). Diese Abweichungen von der BRONSTEDschen Beziehung 
k -K v —  konst., m it k o n s t a n t e m  v liegen im  Sinne der von B r g n s t e d  u. 
PEDERSEN geäußerten V erm utung, daß v fü r sehr schwache Säuren (starke Basen) 
n ich t m ehr konstan t sein könne, sondern gegen N ull gehen müsse, weil in diesem Ge
b ie t die V ariation von K  von einer V ariation der Dissoziationsgeschwindigkeit allein 
herrühren  u. die Assoziationsrk. Base -j- H + -V Säure die Grenze erreichen sollte, in 
welcher jeder Stoß w irksam  ist, so daß  sieh auch die obiger Assoziation analoge basen- 
katalysiorte R k . einem  G renzwert nähern  sollte. F ü r die Katalysenkonstanten k 
w erden (bei 25°?, ausgedrückt in L it./M ol- 1  sec- 1  ?) folgende W erte erhalten: OH" 
3 ± 0 , 3 -IO5 (K  =  1 ,8-10-16) ; Phenolation 3,5-103 (K  — 1,3• 10—10) ; 2,4-Dichlorphenolat 
226 (1,8-10~8) ; o-N itrophenolat 47 (6 ,8 -10“8); 2,4-D initrophenolat 0,344 (8,13- 10~s); 
Benzoat 0,623 (6,G1 -10~5) ; N itram id ion  0,96 (3 ,3-10-7); CN“  < 3  (7,2-10-10). Das 
N itram idion selbst u. das Cyanion zeigen im  V erhältnis zu ih rer Basenstärke viel zu 
geringe k a ta ly t. A k tiv itä ten , wobei für ¿CN“  nur eine obere Grenze angegeben werden 
kann , da die K atalyse durch CN- , wenn überhaup t vorhanden, innerhalb der Meß
genauigkeit lag. M it schw ächeren K atalysatorbasen  von BAUGHAN u. B e l l  (C. 1937.
I. 3277) erhaltene D aten  w erden in  einem  log k / log K -D iagram m  m it aufgeführt, — 
E ine colorim ctr. Messung der Dissoziationskonstanle des N itram ids in o-Nitrophcnol-
o-N itrophenolatlsg. fü h rt zu dem  W ert K u x  =  3 ,3 -10-7  bei 25°, während BrONSTED 
u. KlNG aus Leitfähigkeitsm essungen bei 15° einen W ert von 2,57-IO-7 erhielten 
(C. 1927. I. 2885). (J . A m er. ehem . Soc. 63. 3406—11. Dez. 1941. Berkeley, Cal., 
UniVy Chem. L abor.) R e itz .

F . Schultz-Grunow, Nichtslationäre eindimensionale Gasbewegung. Im Anschluß 
an  die Theorie von RlEMANN über die D ruckw ellenfortpflanzung in Gasen wird zur 
Zeichner. B ehandlung im  W eg-Zeitdiagrainm  ein Charakteristikenverf. entwickelt. 
Als p rak t. Anwendungsbeispiel w ird das A usström en aus einem plötzlich geöffneten, 
un ter Ü berdruck befindlichen R ohr, sowie aus einem  Druekkessel m it Ausflußrohr 
behandelt. (Forsch. Gebiete Ingenieurw es., Ausg. A 13. 125—34. Mai/Juni 1942. 
A achen.) H e n t s c h e E.

D. H. Bellamy, Experimental physics. New York: Chemical Pub. Co. 1941. (255 S.) 12*. 
S 3 75

Luis Blas, Agenda del Químico. Madrid: Edit. M. Aguilar. 1942. (1283 S.) S°.
Alexander Findlay, Practica! physical chemistry; 7 th  ed. rev. and enl. New York: Longmaas.

1941. (345 S.) 8°. S 3.00'
Frank Melcher, Chemical solutions. New York: Van Nostrand. 1942. (404 S.) 8°. S4 
Robert N. Pease, Equilibrium and kinetics of gas réactions; an introduction to the quant uni- 

Statistical treatm ent of Chemical processes. Princeton, N. J . : Princeton. (245 S.)
S 3.75.

José Andrea Tormo, Elementos de física v química. Tomos I  y II. Valencia: Edit. America.
1941. 8“.

Aj. A ufbau  der M aterie,
F. C. Champion, Elastische Streuung schneller Elektronen durch S tic k s to ff kernt- 

N ach SCHERRER u. M itarbeitern  is t die Streuung schneller Elektronen an Stickstot - 
kernen anom al; sie is t um  ein Vielfaches größer, als m an nach der MOTTschen Iheorie 
erw arten  sollte. Allerdings w ar zur D eutung ih rer Ergebnisse eine starke K orrek tion  
der W lLSON-Kammer-Verss. erforderlich. Die U nstim m igkeit, die z'P®V'enJ : lïCt 
W erten  u. den früheren Messungen des Vf. bestand , fü h rten  sie auf eine mögliche M  «- 
berücksichtigung derartiger K orrektionen durch den Vf. zurück. Unter Heranzie u 
der Ergebnisse anderer Forscher kom m t Vf. zu dem  Schluß, daß die Abweichung 
E lektronenstreum essungen an  N  von der Theorie wahrscheinlieh nicht so bedeo 
is t, wie es ursprünglich von SCHERRER u. M itarbeitern  angenommen wurde. (.Na 
[London] 148. 727. 13/12. 1941. London, K ings College.) iVridit

H —*, Ausnutzung der inneratomaren Energie. K urzer zusammenfassender ne 
über die bei A tom kernspaltprozessen freiw erdenden Energien, speziell bei j 
schießung von U ran  m it langsam en N eutronen, die den U rankern  in zwei oder me  ̂
B estandteile annähernd  gleicher M. spalten . D a bei diesem Prozeß wieder Neu
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frei werden, können diese N eutronen zur erneuten K ernspaltung von U ranatom en 
verwendet werden. (Riv. F isica, M at. Sei. n a tu r. [2] 16. 387— 88. 28/6.1942.) N i t k a .

F. A. Paneth, Die Radioaktivität und die, Vervollständigung des •periodischen Systems. 
Zusammenfassender B ericht über die neueren Arbeiten über natürliche u. künstliche 
Radioaktivität hauptsächlich an  den Stellen im period. Syst., wo sich noch Lücken 
befinden [Ordnungszahlen 43, 61, 85, 93 ( ?)]. Besprechung der möglichen Giünde 
für das fehlende A uftreten  dieser Elem ente. (Nature [London] 1 4 9 . 565— 68. 23/5. 
1942. Durham , U niv.) N i t k a .

L. Jänossy, Schauer von durchdringenden kosmischen Höhenstrahlen. N ach Verss. 
von ÄUßER u. M itarbeitern sollen in den durchdringenden Strahlschauern der kosm. 
Höhenstrahlung geringe Mengen von Mesotronen vorhanden sein. Unterss. m it der 
WlLSONschen N ebelkam m er konnten diese A nsicht noch n ich t genügend erhärten ; 
nach Messungen m it GEIGER-MÜLLER-Zählrohren sind dagegen stärkere Hinweise 
auf die Anwesenheit von Mesotronen vorhanden. Vf. beschreibt eine Vers.-Anord- 
nung zur Unters, der Frage m it H ilfe von Mehrfachkoinzidenzen h in ter einer Schicht 
von 50 cm Blei. Die ausführliche Diskussion der Ergebnisse zeigt, daß die durch
dringenden Schauer der kosm. H öhenstrahlung aller W ahrscheinlichkeit nach m it 
der Erzeugung von Mesotronen verbunden sind. Zwei Annahm en werden bei der D is
kussion zugrunde geleg t: die M esotronen werden entweder durch Photonen oder durch 
Protonen u. möglicherweise durch N eutronen erzeugt. In  einem besonderen A bschnitt 
werden die Eigg. der durchdringenden H öhenstrahlschauer (Absorptionseffekte, Aus
dehnung der Schauer, Beziehung zu den in L uft ausgelösten S trahlschauern, Ubergangs- 
effekte) besprochen. (Proc. Roy. Soc. [London], Serie A 179. 361—76. 23/1. 1942. 
Manchester, Univ., P liysikal. Labor.) N i t k a .

G. Bernardini, B. N. Cacciapuoti, E. Panciniund 0 . Piccioni, Über die mittlere 
Lebensdauer des Mesotrons. Aus zahlreichen Meßreihen über die Absorption der Meso
tronen in der A tm osphäre in  Meereshöhe (Rom), in Cervinia (2060 m) u. auf dem 
Pl&teau Rosa (3480 m) kann  das V erhältnis der m ittleren Lebensdauer des Mesotrons 
zu seiner Ruheenergie t//j.c2 erm itte lt werden. Vff. geben nach einer sehr eingehenden 
Beschreibung ihrer eigenen Messungen u. der Ergebnisse anderer Forscher q,ls den 
wahrscheinlichsten W ert fü r dieses V erhältnis an : v /p c 2 =  2,5-10- 8  sec/MeV m it 
einer Ungenauigkeit von etw a 25% . Dieser W ert is t rein experim entell bestim m t u. 
nur von der Annahm e abhängig, daß  die durchdringende K om ponente der kosm. H öhen
strahlung aus einer Teilchenstrahlung besteht. Setzt m an für das Prod. /.<c2 (p  M., 
c Lichtgeschwindigkeit) eine Energie von 50 MeV ein, so e rh ä lt m an in  Ü bereinstim 
mung mit Angaben von  R a s e t t i  für die m ittlere Lebensdauer den W ert r  =  1,2 ■ 
KL'3 Sekunden. (Nuovo Cim ento [N. S.] 1 9 . 69— 99. Mürz 1942. R om , N at. In st, 
für Geophysik.) N it k a .

B. N. Cacciapuoti, Die Wirkung meteorologischer Veränderungen a u f die Intensität 
der Mesotronenstrahlung. E ine Verringerung der In ten sitä t der M esotronenkomponente 
der kosm. H öhenstrahlung kann  durch Zerspaltung der Mesotronen au f ihrem Weg 
zwischen ihrem E ntstehungsort u. dem  Beobachtungsort u. durch A bsorption infolge 
von Bremsung beim D urchgang durch M aterie eintreten. Vf. d isku tiert den EinfL 
von Druck- u. Temp.-Änderungen auf diese die Mesotronen beeinflussenden Faktoren  
u. auf den W ert fü r die aus Absorptionsmcssungen folgende Berechnung der m ittleren 
Lebensdauer des Mesotrons. Als m ittlere Lebensdauer des Mesotrons g ib t Vf. an : 
v =  1,07 ±  0,61 M ikrosekunden. (Nuovo Cimento [N. S.] 19. 100—05. März 1942. 
Rom, Nat. In s t, fü r Geophysik.) N i t k a .

Kurt Bullrich, Messungen der Leuchtdichte des Himmels und Himmelsfarbe. E s 
turd eine Meth. zur objektiven Messung der H imm elsleuchtdichte beschrieben. Die 
Leuchtdichtemessungen wurden m it einem opt. Photom eter m it Vgl.-Lichtquelle a n 
gestellt, das sieh zur B est, der Leuchtdichte u. der Globalbeleuchtungsstärke eignet. 
Emo Reihe von noch n ich t endgültigen Meßergebnissen wird angegeben. Einige Meß
ergebnisse der H im m elsfarbe werden m itgeteilt. (Meteorol. Z. 59. 256— 62. Ang. 1942. 
Frankfurt a. M.) R lT SC H L .

Kurt Wegener, Das Strahlungsgesetz der Stratosphäre. Die Temp. des Neumondes, 
die gleich der Temp. des P lanetenraum es ist, is t —120°; die A usstrahlungstem p. der 
Erdoberfläche ohne Sonnenbestrahlung ist — 70°; die Temp. der Stratosphäre liegt m it 
—80° dazwischen. E s w ird die Rolle der Gase, aus denen die Stratosphäre zusam m en
gesetzt ist, für die Energiebilanz ihrer E in- u . A usstrahlung erörtert. An den Polen,

? ie von der Sonne komm enden E lektronenstrahlen zusam m engedrängt werden, 
i f k l  diese S trahlung eine etw a ebenso große Tem p.-Erhöhung wie die Sonnen

strahlung, Die von m anchen A utoren berechneten hohen Tempp. der Ionosphäre sind 
Physikal. nicht reell. (Meteorol. Z. 59. 268—70. Aug. 1942. Graz.) R i t s c h l .
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J. H. Jeans, Über den Ursprung des Sonnensystems. Auf G rund theorct. Über
legungen kom m t der Vf. zu folgenden Schlüssen über die E ntstehung  der Planeten:
1. Die jne isten  Planetensystem e entstehen, wenn ihre Sonnen noch in  halb-nebclförmigem 
Zustand sind. 2. Diese A nnahm e fü h rt bei unserem  Sonnensyst. zu einer Vermeidung 
fas t aller dynam . Schwierigkeiten der Gezeitentheorie der Planetenentstehung. 3. Eine 
viel größere Zahl von S ternen, als bisher angenomm en wurde, muß Planetensysteme 
besitzen, so daß auch das Leben im W eltall verbreite t sein kann. (N ature [London] 149. 
695. 20/6. 1942. W anstrow , Somerset.) ItlTSCHL.

Junior Gauzit, D ie hellen Coronalinien und der Starkeffekt der Heliumlinien. 
V f. gib t im  Gegensatz zu der D eutung von G r o ï ’RIAN u . E d ü EN eine Hypothese, 
nach der die Coronalinien der Sonne von H elium atom en em ittie rt werden. Die beob
ach te ten  W ellenlängen en tstehen durch einen S T A B K -E ffek t infolge elektr. Felder 
von etw a 107 V /cm . D a ein solches Feld in  der Corona n ich t angenommen werden 
kann, w ird eine angebliche T rägheit des S T A R K -E ffek ts  zur E rklärung herangezogen. 
(C. R . hebd. Séances Acad. Soi. 213. 770—72. Dez. 1941.) R it sc h l .

L. Gero und R. Schmid, Über eine angebliche Konvergenzgrenze im  C2-Speklrum. 
Vff. konnten bei der U nters, der Störungen im  XTI — U7-Syst. des C„-Spektr. Spektral
aufnahm en erhalten , bei denen die B anden bis zu rech t hohen Rotationsquantenzahlen 
entw ickelt sind, so daß die R otationsterm folgen des oberen Zustandes die Höhe der 
von H e u z b e r g  u . S ü TTON angegebenen Konvergenzgrenze w eit übertreffen. Neben 
einer A nzahl von Störungen, die in  den R otationsfolgen der IH-Terme an gewissen 
Stellen au ftre ten  u. zum eist auf einen einzigen R otationsterm  beschränkt sind, 
konnte festgestellt werden, daß  bes. die höheren Schwingungszustände des oberen 
177-Zustandes starken , w eit ausgedehnten Störungen unterliegen. Die Schlüsse von 
H ERZBER G  u . S u t t o n  w erden durch diese U nterss. hinfällig. (Naturwiss. 30. 420. 
3/7. 1942. B udapest, U niv., Phys. In s t.)  L in k e .
*  H. Gerding, H. v. Brederode und H. C. J. de Decker, Das Kaman-Spektnim 
und die Molekülstruktur von Phosphoririoxyd. Das RAMAN-Spektr. von sorgfältig 
gereinigtem Phosphoririoxyd wurde aufgenom men u. der Polarisationszustand der 
Linien gemessen. Die stä rk ste  L inie 613 cm - 1  (20) is t vollständig polarisiert, ein 
Beweis für die kub. S tru k tu r des streuenden Moleküls. Die übrigen Linien 302(3), 
370 (0), 407 (5), 465 (1), 643 (IS), 919 (2), 1029 (3) sind wahrscheinlich alle depolarisiert. 
E s hande lt sich um  das Mol. P 4O0 m it den O-Atomen in  den Ecken eines Oktaeders 
u. den P-A tom en in den E cken eines T etraeders. Die Schwingungen eines solchen 
Mol. werden abgeleitet u. den gefundenen Frequenzen die ram anaktiven  Schwingungen 
zugeordnet.- D as ebenfalls aufgenom mene, allerdings unvollständige Spektr. des festen 
P 40 6 sp rich t fü r dieselbe M ol.-S truktur im  festen Z ustand. (Recueil Trav. chim. Pays- 
Bas 61. 549—60. Juli/A ug. 1942. A m sterdam , U niv., Labor, f. allg. u. anorgan. 
Chem.) GoUBEAtJ.

Marie. Théodoresco, Untersuchung von Komplexen der Molybdän- und Äpfelsäure 
mittels des K am m -Effektes. (Vgl. C. 1942. I I .  374.) E s werden die Frequenzen der 
RAMAN-Linien der K om plexe M oO.^2 Ci Tfi0 5{N H i )2-n  H.,0 (in Lsg. u. kryst.) u. 
MoOx-2 C J I r ß ^ N H ^ -n ' H 20  m itgeteilt. F ü r M o03 w ird eine zusätzliche Linie bei 
~ 8 5 0  cm - 1  gefunden, die einer B augruppe von 4 M o03 zugeschrieben wird. Außer
dem  w ird noch eine Mesomerie der Carbonylgruppe besprochen, die sicli in der ver
schied. H öhe der C =0-D oppelbiridungslinie 1570—1720 cm - 1  auswirkt. (C. R. hebd. 
Séances Acad. Sei. 214. 312— 15. 16/2. 1942.) G o u b e a u .

Yngve Björnstähl, Thermische Effekte bei Strömungsdoppelbrechung. Über die 
obere Grenze der m axim al meßbaren Strömungsdoppelbrechung. (Vgl. C. 1942. 1- 14'f-j 
Boi der Ström ungsdoppelbrechung ste ig t der E ffek t m it dem  Strömungsgefälle, wird 
jedoch begrenzt durch das Turbulenzphänom en. D arüber hinaus ist aber —- wie J *• 
festste llt —  fü r die Begrenzung der W ahrnehm barkeit die Erwärmung der Fl. infolge 
der R eibung von wesentlicher B edeutung. D urch die E rw ärm ung werden die op . 
Eigg. der Eli. geändert; es tre te n  G radienten  des Brechungsindex u. damit anomae 
Strahlemvege auf. Diese V eränderungen können schon w eit unterhalb der Turbulenz
grenze m erkbar sein. Vf. berechnet die Tem p.-V erteilung in  der Fl-, den Gradiente 
des Brechungsindex sowie den S trahlengang u. die d am it verbundene Reflexion an e 
W änden des U nters.-Gefäßes. Schließlich w ird  der unreflektierte Anteil des durch 
Unters.-Zelle durchgehenden Lichtes —  der fü r Messungen allein zu berücksichtig 
is t —  für die E li. O ctylalkohol, H eptylalkokol, Anilin u . Bzl. erm ittelt. (Z. Physik 1 
245—64. 9/7. 1942. U psala, U niv ., Physikal.-chem . Labor.) R ud o lph .

*) R am anspektrum  organ. Verbb. s . S. 2013.
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A. K uhn , Fluorescenz fester Stoffe im  kompakten und dispergierten Zustand. Bei 
der Fluorescenz von Stoffen in festem u. fl. Z ustand sind 3 Fälle zu unterscheiden:
1, Fluorescenz in festem  u. fl. Zustand, a) m it gleicher,' b) in verschied. Farbe.
2. Fluorescenz des Stoffes nur in Lösung. 3. Fluorescenz nur in  festem  Z ustand. Vf. 
untersucht, wie die Stoffe der 3 Gruppen sich in bezug au f die Fluorescenz verhalten , 
wenn sie in Form  des dispergierten, festen Zustandes vorliegen (A dsorption oder Ver
reibung mit festem D ispersionsm ittel wie z. B. Milchzucker). Stoffe der Gruppe 1 a 
u. 3 (Uranylacetat, Kalomel) zeigen m it zunehmender V erteilung bei Verreibung 
Fluorescenzabnahme bzw. völlige Vernichtung. Die Stoffe bleiben bei der Verreibung 
als diskrete Teilchen bestehen. Die zur Gruppe 1 b gehörenden Stoffe (Chlorophyll, 
Fluorescein, Fluorescin, Eosin, Jodeosin) können ste ts duroli m eehan. Verreibung in 
einen dispersen Z ustand gebracht werden, in dem  sie m it der Fluoroscenzfarbe der mol. 
Lsg. leuchten. D araus folgt, in  bezug auf den Verteilungszustand bei der Verreibung, 
daß dio Stoffe bis zur monomol. Verteilung verrieben werden können. Wie Messungen 
der Intensität u. spek tralen  Lage der Fluorescenz in Abhängigkeit von Verreibungs
dauer t u. Konz, c zeigen, verschieben sich die Fluoreseenzbanden im  allg. m it 
steigendem t u. abnehm endem  c nach kurzen Wellen, w ährend die In tensitä ten  m it t 
u. abnehmendem c wachsen, bis die In ten sitä t des gelösten Zustandes erreicht ist. 
Die Stoffe der Gruppe 2 (U ranin, T rypaflavin,Thiazoigelb, Acridinorange) zeigen ganz 
ähnlich im feindispersen Z ustand die Fluorescenz der entsprechenden Lösungen. An 
Hand dieser Unters.-Ergebnisse e rk lä rt Vf. die Verss. von STRUGGER über die V ita l
färbung m it Acridinorange dam it, daß bei Adsorption am  lebenden Gewebe die Farbstoffe 
in mol. Verteilung, am  to te n  Gewebe in  grober Verteilung vorliegen. (Kolloid-Z. 100.
126—35. Juli 1942. R adebeul, Ea. Dr. Madaus u. Co., Chem. L abor.) R u d o l p h .

H. Hendus, Die Struktur des explosiblen Antimons und des glasigen Selens. I . E n t
gegen früheren E rfahrungen  anderer A utoren werden an explosiblem Sb sehr d eu t
liche Röntgeninterferenzen m it Gu K a- u . Mo K a-Strahlung erhalten . Dies neue E r 
gebnis wird im w esentlichen erreicht 1. durch ein flächenhaftes Sb-Präp. (auf Cu elek- 
trolyt. abgeschieden), 2. durch streng monochromat. S trahlung u. andere Vorkehrungen 
zur Verminderung des U ntergrundes der Aufnahmen. Dio beobachteten ersten 4 In te r 
ferenzen entsprechen N etzebenenabständen d =  3,01, 1.92, 1,43 u. 1,27 A in guter 
Übereinstimmung m it W erten, die durch Elektronenbeugung von R ic h t e r  (un
veröffentlichte Verss. ini gleichen Inst.) an  elektrolyt. gewonnenem explosiblem Sb, 
sowie von P r i n s  (C. 1933. I I .  3239) an dünnen, aufgedam pften Sb-Schichtcn erhalten  
wurden. Aus der R öntgenintensitätskurve wird m ittels Foürieranalyse die radiale 
D.-Verteilung u. die wahrscheinliche Atomverteilung erm itte lt. D anach liegt im ex 
plosiblen Sb eine flüssigkeitsähnliche Verteilung m it folgenden, den im  kryst. Sb ähn 
lichen Nachbarschaftsverhältnissen für ein Sb-Atom vor: 4 Atome in 2,87 (im kryst. 
Sb 3 Atome in 2,87), 2 A tom e in 3,51 (kryst. Sb 3 Atome in 3,37), 12 A tom e in 4,18 
(kryst. Sb 6 Atome 4,27, 6 A tome 4,50) u. 30 Atome in 6,26 A A bstand. —  Aufnahm en 
mit einer nur durch F ilte r, s ta t t  durch M onochrom atorkrystall gesäuberten S trahlung 
ergeben bei der Auswertung nur geringe Abweichungen von der genannten A tom 
verteilung. Es besteht also, abgesehen von Feinheiten, Übereinstimmung der E rgeb
nisse beider A ufnahm earten; doch is t die M onochromatormeth. vorzuziehen. —  I I .  In  
gleicher Weise w ird die S tru k tu r des glasigen So bestim m t. E s werden in Bestätigung 
früherer Ergebnisse von L a r k  HOROVITZ u . M i l l e r  (C. 1938- I .  1735) 3 Interferenzen 
entsprechend N etzebenenabständen, d — 3,32, 1,79 u. 1,13 beobachtet u. hieraus 
2 bes. ausgeprägte M axim a der A tom verteilung m it den R adialabständen 2,37 (2 Atome) 
n- 3,67 (8 Atome) berechnet. Im  einzelnen ze ig t der Vgl. der für glasiges u. k ryst. Se 
gefundenen N achbarschaftsverhältnisse wieder große Ähnlichkeit; so beträg t bes. die 
Koordinationszahl in  ers ter Sphäre in  beiden FäUen 2. —  Vf. weist am  Beispiel des 
Se darauf hin, daß es unzulässig ist u . zu groben Irrtüm ern  führen kann, wenn ledig
lich aus den Q uotienten der ¿-W erte Rückschlüsse auf die Packungsdichte des u n te r
suchten Stoffes gezogen werden. (Z. Physik 119. 265—86. Ju li 1942. S tu ttg a rt, K ais.- 
uilh.-Inst. für M etallforsch., In s t, für M etallphysik.) B r a u e r .

H. I. van Eyk, Atomistiek zonder atoommodei. Amsterdam: D. B. Centen. (XII, 222 S.)
8°. fl. 5.90.

Jack De Ment, Fluorescent Chemicals and their applications. New lo r k :  Chemical Pub. Co.
(253 S.) 8». $4.25.

Aj. E lektrizität. M agnetism us. E lektrochem ie.
W. Weizel, R. Rompe und P. Schulz. Zur Theorie der nichtstationären E n t

ladungen. II . Die Lichtemission eines modulierten Hochdruckbogens. (I. vgl. C. 1941. 
H. 1715.) Die theoret. Behandlung der L ichtausstrahlung einer m it W echselstrom



2 0 0 4 A j. E l e k t r i z i t ä t .  M a g n e t i s m u s .  E l e k t r o c h e m i e .  1942, II .

.m odulierten Glcichstrom bogenentladung ergibt, daß  bei kleinem Strommodnlations- 
g rad  M j  u . niedriger Frequenz der L ichtm odulationsgrad M l  größer als M j  ist. Mit 
wachsender F requenz n im m t M l  langsam , später schneller un ter gleichzeitiger Aus- 
bldg. einer Phasondifferenz zwischen L ich t u . S trom  ab. Bei hoher Frequenz ist Ml 
der L euchtdichte etw a proportional. I s t  die S trom m odulation hoch, so ist bei kleiner 
Frequenz M l  nu r wenig kleiner als M j;  M l  ste ig t m it M j  etw as weniger als proportional 
an . Verzerrungen der sinusförmigen L ichtkurven tre te n  dabei n icht auf. Bei der 
Temp.-M odulation, die viel kleiner als M j  is t, t r i t t  aber eine Verzerrung (flache Temp.- 
M axim a, spitze Minima) auf. Bei hohen Frequenzen schließlich bleibt M l  hinter Mj 
zurück, u . es tre ten  Phasenverschiebung u. Verzerrungen m it spitzen Lichtmaxima 
u. flachen M inim a auf. (Z. Physik  119. 237—44. 9/7. 1942. Bonn, Univ., Inst, für 
theoret. Physik , u . Berlin, Studienges. fü r elek tr. Beleuchtung.) RUDOLPH.

R. M. Chaudhri, Energieverteilung unter den Kathodenstrahlen einer Glimmentladung. 
Zur Messung der Energieverteilung von E lektronen in einer Glimmentladung werden 
zwei verschiedene M ethoden angew endet: Anlegung eines Verzögerungspotentials an 
E lek tronen , die durch ein Loch in der Anode in einen R aum  wesentlich niedrigeren 
Gasdruckes gelangen oder eine elek trosta t. Sammel- u. Ablenkungsmeth. der Elek
tronen. Vf. kom m t auf G rund seiner Messungen zu folgenden Ergebnissen: Bei nied
rigen D rucken u. hohen E lektronengeschw indigkeiten (hohes Potential) ist die Energie 
der E lektronen weitgehend homogen. D ie Energie der E lektronen entspricht dem 
E ntladungspotential. Diese E ntladungsfoim  avird angew endet als Elektronenquelle 
in  K athodenstrah lröhren  u. E lektronenbeugungskam m ern. Bei niedrigen Spannungen 
u. höherem  G asdruck w ird die Energieverteilung der E lektronen stark inhomogen. 
Diese Verteilung is t p ra k t. unabhängig von der S trom stärke u. der Spannung. Die 
m axim ale E lektronenenergie stim m t- m it dem  E ntladungspotential überein. Je höher 
der S trom , desto größer is t der B ruchteil der E lek tronen , die die dem Entladungs
po ten tia l entsprechende Geschwindigkeit haben. Bei steigendem Druck nehmen die 
E lek tronen  m it niedriger Energie zu. A ußer bei sehr hohen Drucken kann die allg. 
übliche A nnahm e einer gleichmäßigen Ionisation im  Kathodendunkelraum als nicht 
berechtigt angesprochen w erden. (N ature [London] 148. 727—28.13/12. 1941. Aligarh, 
M uslim-Univ.) N itka .

Arnulf Hoffmann, D ie Bestimmung der Lebensdauer metastabiler Anregungs
zustände des Neons a m  Reststrommessungen in  Glimmentladungen. Vf. untersucht die 
nach Erlöschen von G lim m entladungen in Edelgasen auftretenden  Restströme. Am 
Beispiel des Ne w ird zunächst der Naclnv. erb rach t, daß  die Ursache für diese ex
ponentiell abklingenden R estström e m etastabile Anregungszustände des Nc sind. 
Zu diesem Zweck w ird das zeitliche Abklingen der N achström e für reines Ne u. Ne mit
1,2-IO-3  u . 0,14°/0 A r bei verschied. D rucken gemessen u. daraus die mittlere Lebens
dauer der A nregungszustände e rm itte lt. Die Zusätze von Ar haben ein Anwachsen 
des N achstrom s um  eine G rößenordnung zur Folge. Die Meßergebnisse sind nur mit 
der A nnahm e m etastabiler Zustände als U rsache fü r die Rcstström e zu vereinbaren. 
Als L adungsträger erzeugender Prozeß kom m en n u r Stöße zweier metastabiler Atome 
gegeneinander (quadrat. E ffek t) in Frage. F ü r die Begrenzung der Lebensdauer der 
m etastabilen Z ustände sind —  wie aus der D ruckabhängigkeit folgt — im wesentlichen 
Diffusionen zu den W änden u. E lek troden  verantw ortlich . Der bei der Diffusion wirk
sam e Q uerschnitt des m etastabilen  Ne-Atoms ergib t sich zu 0,74-IO-8 cm gegenüber 
1,17-10-» cm fü r das n . Ne'-Atom. (Z. Physik  119. 223—36. 9/7. 1942. Berlin-Siemem- 
s tad t.)  R u d o l p h .

J. C. Hupse, D ie magnetischen Susceptibilitäten von K a l i u m k u p f e r s u l f a t h e x a h y d r a t .  

E s werden an  E inkrystaU en die m agnetischen Susceptibilitäten in den drei Haupt
achsen bei Tem pp. zwischen 290 u. 1,5° absol. gemessen. M an fand für die für den 
D iam agnetism us korrig ierten  M olsusceptibilitäten: a-R ichtung (bildet mit der n-aC“»» 
des monoklinen K rystalls einen W inkel von 10— 19°): 106-(^o — 0,27)-T  =  1116 3: 
)J-Richtung ( =  6-Achse): 10» ( / b —  0,07)-7’ =  1059 ±  7; y-R ichtung ( 1  zu den beiden 
anderen Achsen): 106 {y_7 —  0,22) - T  =  908 ±  2. F ü r  das Pulver wurde gefunden. 
106 { /  —  0,10) • T  =  1031 ±  5. Dieser W ert stim m t m it dem  M ittel der Einzelsuscep 1- 
b ilitä ten  überein. D er Satz folgt dem  C usiE schen  Gesetz zwischen Zimmertenip. u. 
1,5° abs. w eitgehend, aber m it verschied. CüRIE-K onstanten. Das Moment ist etwas 
größer als es dem  Spinm om ent entspricht, weil die Spin-Bahn-Koppclung eine gewi- 
Rolle spielt. N äheres findet sich in dem  folgenden R eferat. (Physica 9 . 63o 
Ju li 1942. L eiden, K am erlingh Onnes L abor.) K leM  ,

D. Polder, Uber die Theorie der paramagnetischen Anisotropie einiger hydratmer 
Kupfersalze. N ach K r ish n a n  u . M o o k h e r j i  (C. 1939. I. 2142) läßt sich aus 
Susceptibilitäten u. der K ry sta lls tru k tu r von C uS 04-5 H 20  ableiten, daß das tu-
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in dem tetragonalen Feld  der 4 ILO -G ruppen u. der 2 0 2_-lonen folgende Suscepti- 
bilitätswerte besitz t: %n — 0,572¡{T  +  4,5) u . / L — 0,399¡(T  — 2,0). Die Messungen 
vonHüPSE (vgl. vorst. Ref.) können m it einer, dem  (NH 4)2M g(S04)2-6 H 20  ähnlichen 
Struktur gedeutet w erden m it CuRiE-Konstanten C,, =  0,548 u ."C x =  0,393, was 
auffällig gut m it den KRlSHNANschen W erten übereinstimm en würde. Berechnet m an 
die Aufspaltungen, die der 2D -Zustand des Cu2+-Ions im  tetragonalen Felde von 6 H 20 - 
Dipoleu (einschließlich der induzierten Momente) erleiden würde, so kom m t m an zu 
Aufspaltungen von der Größenordnung 20 000 c m -1. D am it lassen sich die gefundenen 
CURIE-Konstanten verstehen. Nennenswerte ©-Werte dürften  dann allerdings n icht 
auftreten. W enn solche bei C uS04-5 ILO  gefunden wurden, müssen sie au f andere- 
Ursaehen zurückgehen, z. B . irgendwelche A ustauschkräfte. (Physiea 9. 709— 18. 
Juli 1942. Leiden, K am erlingh Onnes Labor.) ' K l e m m .

H. van Dijk, Die Anfangssusceplibilitäl von GdfSOfj.,-S H.,0 zwischen 20,5 und  
IM11 absolut. Durch Messungen der Selbstinduktion wurde die Suseeptibilität von 
Gd?(S04)3-8 H 20  zwischen 1  u . 20° absol. gemessen. Wie zu erw arten, zeigen sieh 
kleine Abweichungen vom  CüBIEschen Gesetz, die im wesentlichen von der m agnet. 
Wechsehvrkg. der Gd3+-Ionen aufeinander herrühren dürften. Diese werden durch 
(las LoRENTZ-Feld n ich t richtig  wiedergegeben; wesentlich besser sind die Form eln 
von Ox s a g e k  (C. 1937. I . 26) u. v a n  V l e c k  (C. 1937- I -  737). Zwischen diesen 
beiden Ansätzen is t im einzelnen n ich t zu unterscheiden, da  noch gewisse Unsicherheiten 
in der Temp.-Skala bestehen. (Physiea 9. 729—36. Ju li 1942. Leiden, K am erling 
Onnes Labor.) K l e m m .

L. J. Dijkstra, C. J. Gorter und O. van Paemel, Weitere Untersuchungen über 
paramagnetische Absorption in  Kaliumchromalaun. E s werden neue Messungen der 
paramagnet. Absorption von K alium -Chrom alaun bei 77 u. 90° absol. sowohl m it 
parallelem wie m it senkrechtem  Magnetfelde m itgeteilt; dabei werden einige Fehler
quellen der früheren Messungen verm ieden. Die Ergebnisse m it parallelem  Feld H c.

■ lasspsich zw-ar durch die Form eln A  =  ■/" v — '/0F  g1-v -/(l +  p12 v2) -j- yM (1  — F) o2v" 
»■ F =  G Hc2l(b +  C H c~) befriedigend darstellen; jedoch liegt dam it, wie im einzelnen 
gezeigt wird, noch keine voll befriedigende In terpretation  der Messungen vor. F ü r die 
— geringe — Absorption in einem  Transversalfeld liegt noch keine ausführliche Theorie 
vor. (Physiea 9. 673—85. Ju li 1942. A m sterdam , U niv., Zeeman-Labor.) K l e m m .
* A. Ja. Schatalow, Irreversible Elektrodenpotentiale des Z inns. E s wurde die Ab- 
hängigkeit der E lektrodenpotentiale von Zinn von der Zeit in Lsgg. von KCl, NaCl, 
H & A  HCl, BaCl2, K B r, K J , K N 0 3, N a2S 0 4 u. N aO H  bei verschied. Konzz. un ter
sucht. Das erhaltene Vers.-M aterial bestätig t die früher ausgesprochene V erm utung 
von H o a r  (O. 1939. I . 5040), daß  das Verh. der Zinnpotentiale 1. durch die Polari
sationsgröße der Anodenzone, 2. durch die spezif. Wrkg. der Anionen auf den Oxyd- 
fihu, 3. durch Bldg. von Kom plexionen bestim m t wird. 'I n  KNO, u. NaOH  nim m t 
Zinn die Funktion einer M etall-M etalloxydelektrode ein. (IKypna.r Im u u 'ic c K o ii  X u m jiu  
[J. physik. Chem.] 15. 401-—08. 1941. Woronesch, S taatl. Univ., Lehrstuhl für phy- 
sikai. Chem.) T r o f i m o w . “

G. T. Bachwalow, Das anodische Verhalten des Zinnes in  Stannatelektrolyten. Bei 
der Unters, von Sn in (durch E intauchen in die Lsg. un ter Strom) passiviertem  u. n ich t
passiviertem Zustand als Anode in alkal. S tannatlsg. m it verschied. Geh. an  freiem 
Alkali zeigt sieh, daß passiviertes Sn positiver ist u. sich unter Bldg. von S n " ”  auflöst, 
und zwar nim m t m it steigendem Geh. des E lektrolyten an  NaOH die Grenz
stromdichte zu, bei der dies geschieht. Die kathod. Sn-Ausbeute n im m t m it zu
nehmender Strom stärke u. NaOH-Konz. ab. Die Passivität scheint auf der Bldg. einer 
Oxyd- oder H ydroxydhaut zu beruhen; wenn deren W achstumsgeschwindigkeit gleich 
der Lsg.-Geschwindigkeit w ird, w ird die K onstanz des Passivierungsgrades m it der 
™ömstärke erreicht. D urch Verwendung passivierter Anoden läß t sich in kontinuierlich 
arbeitender alkal. S tannatlsg . eine lohnende Sn-Abscheidung erzielen, am  besten in 
einem Bad m it 16,1 g Sn u. 26,4 g NaOH im  L iter bei einer Passivierungsstrom stärke 
von 0,75—1,0 Amp./qdm ; hierbei wird hei 70° ohne R ühren eine Strom ausbeute an  Sn 

87°/0 erreicht. pKypna.1 IIpiiK.rajnoir Ximhh [J. Chim. appl.] 14. 469—74.
Moskau, Inst. f. N ichteisenm etalle u . Gold, Labor, f. E lektrochem . u. Kor- 

i0s,<®-) _ R . K . M ü l l e r .
P F. M ichalew, Über den Mechanismus der Wirkung von Kolloiden (Dextrin) 

k t i l.e,,Ele1dlroabs^ i d u n g  von Z in k  und Cadmium. E s w ird gezeigt, daß eine elektro- 
¿M&unng von Zink u. Cadmium aus Schwefelsäuren Bädern in Ggw. von D extrin  in 

""gen von 0,3 g/1 bei negativerem  Potential verläuft, als in  Abwesenheit von D ex

*) Elektrochem. U nterss. an organ. Verbb. s. S. 2013.
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tr in . D er gebildete Nd. besitz t eine feinkrystalline S truk tu r. E ine Zugabe von 3 g 
D extrin  je L iter Badfl. bei der E lektrolyse von Zn- u. C dS04-Lsgg. bewirkt im Moment 
der S trom unterbrechung eine Vergrößerung der Polarisation. D urch Temp.-Erhöhung 
wird die Polarisation bei der S trom unterbrechung verringert. Der Dextringeh. in 
den erhaltenen N dd. von Zn u. Cd w ird durch  Tem p.-Erhöhung verringert (Bad- 
tem p. 80°). (/Kypnax 'bimimecKoir X h m u ii  [J. physik. Chem .] 1 5 . 793—9G. 1941.) Trofi.

Ja. Kolotyrkin und A. Frumkin, Wasserstoff Überspannung und die Auflösung 
von Metallen. I. Die Auflösung von Blei in  Säuren. Die kurvenmäßige Darst. der 
W asserstoffüberspannung auf der Bleischwam melektrode erfolgte durch Best. der 
Abscheidungsgeschwindigkeit durch Messen des Gasvolumens. M it diesem Verf. wurde 
eine Ü berspannungskurve in  einem Bereich der Strom dichte von 2,G * 10—6 Amp./qcm 
bis 5,80-10-10 A m p./qcm  bezogen auf die wirkliche Elektrodenoberfläcbe, erhalten. Der 
geradlinige V erlauf der erhaltenen K urve m it der Neigung zwischen 0,10—0,12 weist 
au f die Abwesenheit eines k a ta ly t. E infl. von Bleisulfat au f die Entladung der Wasser
stoffionen hin. D er schnelle Abfall, der auf üblichem  Wege (nach dem Strom) dar
gestellten Ü berspannungskurven bei kleinen S trom dichten, der bes. auf glatten Elek
troden bem erkbar ist, is t durch  die D epolarisation bedingt. Der Logarithmus der 
Strom dichte, die der W asserstoffabscheidungsgeschwindigkeit bei Abwesenheit einer 
äußeren Polarisation en tsprich t, s tim m t m it der bis zum  stationären Potential extra
polierten Überspannungskurve völlig überein. Dieses Po ten tia l ist für Blei in 8-n. 
H 2S 0 4 nahe dem  G leichgewichtspotential von Pb, 8-n. H 2S 0 4, gesätt. PbS04. Somit 
wird die Geschwindigkeit der Selbstauflsg. von Blei, die der Geschwindigkeit der 
W asserstoffabscheidung äquivalent ist, durch die Wasserstoffübersparmung auf Blei 
u . durch die Größe des Gleichgowiehtspotentials bestim m t. Diese Ergebnisse bestätigen 
die D ichtigkeit der in den A rbeiten von E r u j i k i n  (C. 1 9 3 2 - II . 1895) u. Wagxer 
u. T r a u d  (C. 1 9 3 9 . I . 1325) entw ickelten theore t. Vorstellungen. (/Kypnar $mt- 
uecKoir XriMnn [J . physik. Chem .] 1 5 - 346—58. 1941. Moskau, Karpow-Inst., Elektro- 
chem . L abor.) T rofimow.

Norman E. Gilbert, Electricity and magnotism; rev. New York: Macmillan. 1941. (602 S.)
8°. 8 4.50.

A3. T herm od yn am ik . T herm ochem ie.
+  J. Meixner, Reversible Bewegungen von Flüssigkeiten und Gasen. Vf. geht von 
den beiden K riterien  A u. B aus, die E c k a k t  (C. 1 9 4 1 . I. 872) für ein Syst. imthermo- 
dynam . Gleichgewicht aufgestellt h a t u . weist darau f h in , daß es eine Reihe von trivialen 
Lsgg. der Bewegungsgleichungen einer El. oder eines Gases gibt, für welche die Entropie
erzeugung ident, verschwindet. Bei diesen Bewegungen sind aber nach Vf. die Kriterien 
von E c k a r t , von einem  Sonderfall abgesehen, n ich t vollständig erfüllt. Es gibt, wie 
Vf. beweist, wirkliche reversible Prozesse, die m it endlicher Geschwindigkeit (nicht 
m it unendlich kleiner Geschwindigkeit, wie in  der klass. Thermodynamik angenommen 
wird) ablaufen u. bei denen innere V eränderungen des Syst. erfolgen. Die Existenz 
solcher reversiblen Änderungen h a t nach  Vf. ihren  G rund darin , daß von den beiden 
Koeff. der lam inaren  R eibung u . der Vol.-Viseosität letzterer in den phänomenolog. 
A nsätzen gewöhnlich gleich N ull gesetzt w ird u. zw ar ohne ausreichende Begründung- 
Falls die Vol.-Viseosität n ich t ex ak t gleich N ull is t, verschwindet die Entiopie- 
erzeugung nu r bei den vom  Vf. näher gek. gewöhnlichen u. verkappten thermodynam. 
Gleichgewichten. — Vf. gibt ferner die Bewegungsgleichungen für eine Mischung 
zweier idealer Gase u. die Lsgg. m it verschwindender Entropieerzeugung an. Die 
Ergebnisse werden dann  fü r beliebige EU. u . Gase verallgem einert. — In  einem Anhang 
w ird  darau f hingewiesen, daß  die beiden K riterien  von ECKART in vorhegender Arber 
zw ar ebenso w ie von jenem  A utor form uliert w erden , aber hier einen anderen In > 
besitzen. E c k a r t s  Form ulierung des K riterium s A wird als inkonsequent bezeichne. 
(Ami. Physik  [5] 4 1 . 409—25. 8/7. 1942. B erlin , U niv., I. Inst. f. theoret. In j8» “-
I . Phys. In s t.)  _ Zei3E.

G. C. Wiek, Eigenartige Eigenschaften des flüssigen Heliums. _ Trotzig™, 
experim entellen Aufwandes konnte bisher fü r das H elium  noch kein Tripelpunkt; 
gewiesen werden. Zwischen der festen u . der fl. Phase besteht kein m e rk b a re r  U -  
schied der E ntropie, was die Frage nach dem  U nterschied zwischen diesen 
Phasen in  mol. H insich t erschw ert. Ferner besitz t das fl. Helium bei einem besti ^ 
T em p.-Punkt, dem  sogenannten /.-Punkt, A nom alien einiger physikal. Ligg-, ■_ 
der D ., der D E E ., der spezif. W ärm e. W ährend bei einer n . P h a s e n ä n d e r u n g ,  vn

*) Thermochem. Unterss. an organ. Verbb. s. S. 2013.
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am F., sich das Volumen plötzlich ändert, ändert sich am  /.-Punkt das Volumen ste tig ; 
der therm. Ausdehnungskoeff. besitz t dagegen eine Anomalie. Beiderseits des /.-Punktes 
werden die Phasen des fl. H e m it H e I  u. H e I I  bezeichnet. Die W ärm eleitfähigkeit 
des fl. He I I  ist wesentlich höher als die des H e I , sie is t etw a 2000 m al größer als die 
von Cu bei Z im m ertem peratur. Außerdem zeichnet sich das Ho I I  durch eine außer
ordentlich niedrige V iscosität aus. Man m uß aus den Ergebnissen hierüber auf bes., 
von den allg. Verhältnissen gänzlich abweichende Ström ungsverteilungen bei der 
Strömung von He I I  in  Capillaren schließen. Zum Schlüsse werden noch einige weitere 
Erscheinungen, u. a. der therm o-hydrodynam . E ffek t an  He, erw ähnt. (Saggiatore 3. 
1-8.1942.) _ . . . N i t k a .

Ja. A. Abdulajew, Untersuchung der Löslichkeit eines Stickstoff-Wasserstoff- 
gemisches in flüssiger Kohlensäure. (Vgl. C. 1942. I. 319.) Die U nters, erstreckte sich 
auf Tempp. von 0, 10, 20° u. auf D rucke bis 203 a t. Bei gleichem D ruck nim m t die 
Löslichkeit von N2-H2-Gemischen in fl. C 0 2 m it der Temp., bei gleichbleibender Temp. 
mit steigendem D ruck zu. D aher müssen bei der H erst. reinster fl. C 0 2 niedrige Tempp. 
u, niedrige Drucke eingehalten werden. (JKypnax ITpitK/iaxHoii XiiMini f j .  Chim. app l.l
14. 302—04. 1941.) G e r a s s i m o f f .

Sch. D. Saalischwili, Über die Löslichkeit von Kohlensäure in  Wasser unter Druck 
o!« Gemischen m it Wasserstoff und Stickstoff. Es wurden die gemeinsame Löslichkeit 
von C02, H2 u . N„ in W. bei verschied. D rucken bis 50 a t u. Tempp. von 20, 35 u. 50° 
bei verschied. Zus. des Gasgemisches bestim m t u. nach der Zustandsglcichung von 
Beattie-Br id g e m a n  die F lüchtigkeiten der drei Gase aus ihren Gemischen un ter 
den genannten Bedingungen berechnet. E s zeigte sich, daß  bei gleichen F lüchtigkeits
werten des CO.-Gases auch eine gleiche Löslichkeit erhalten wird, unabhängig davon, 
ob das C02-Gas in reiner Form  oder in seinen Gemischen m it H 2 u. N 2 verwendet wird. 
Demnach ist die Löslichkeit der CO., proportional seiner F lüchtigkeit. (IKypnaji 4>hbu- 
usckoh Xbmuh [J. physik. Chem.] 14. 413—17. 1940. Moskau, Chem. Technolog. 
Mendelejew-Inst.) K l e v e r .

N. M. Z inn, Die Löslichkeil von Äthylen und Propylen in  flüssigem  Stickstoff und  
flüssigem Sauerstoff. E s wurden die Systeme festes C2H 4-fl. 0 2 bzw. fl. N 2 im  Temp.- 
Gebiet von 67—101° K  u. festes Propylen-fl. 0 2 bzw. fl. N2 im  Temp.-Gebiet von 67 
bis 80,5° K untersucht. E s zeigte sieh, daß die untersuchten System e weder den Ge
setzen der idealen Lsgg. noch den der regulären Lsgg. gehorchen. (IKypuaJi dOirauuecKoir 
abmhh [J. physik. Chem .] 14. 418—21. 1940. Charkow, V ers.-Station fü r T ief
kühlung.) K l e v e r .

W. H. George, Ram ans Theorie der spezifischen Wärme von Krystallen. E s w ird 
über R amans Theorie der spezif. W ärm e von K rystallen (vgl. Proc. Ind ian . Acad. 
™. Sect. A 14, Nov. 1941) berichtet, bei der unterschieden wird zwischen elast. K rv- 
stallschwingungen, abhängig von der R rystallgröße, die zu einem kontinuierlichen 
‘.pektr. führen, u. Atomschwingungen, abhängig in erster Linie von den Dimensionen 
üer Elementarzelle, die zu einem L inienspektr. führen. Als H auptträger der therm . 
Energie werden die letzteren  angenommen. E s folgt R a m a n s  K ritik  an den Theorien 
™n Bebye u. B o r n . Als B estätigung der RAMANschen Theorie werden die Spektren 
verschied. Substanzen angeführt, die alle ein Linienspektr. im kryst. Zustand auf- 
wisen. (Kature [London] 149.540—42.16/5. 1942. London, Cbelsea Polytechn.) GoUB.

A 4. Grenzschlchtforschung. K ollo id ch em le .
I- W. Petrjanow, M. W. Tichomirow und  N. N. Tunitzki, über den E in fluß  

ton oberflächenaktiven Substanzen a u f die Bildung und Koagulation von Aerosolen. Aus 
" koagulationskurven is t zu ersehen, daß eine Zugabe von Phenol keinen E infl.
. *e Anfangszahl der Teilchen u. die Koagulationsgeschwindigkeit des Fe20 3-Aerosols 

ausubt. Somit stim m en die Verss. m it den Ergebnissen von R a d u s c h x e w it s c h  
a- tSCHUGUNOWA (C. 1940. I I .  992) überein. (>Kypua.r 'kiiMuecKoft Xhmhii [J. physik. 

e5 p  15- 811. 1941. Moskau, K arpow  Inst.) T r o f im o w .
. Lepin und A. Bromberg, Koagulation von hydrophoben Solen durch Elektrolyt- 

iin i,  ' V. Koagulation des negativen AgJ- Soles durch Ionen, die m it der Micelle 
W  ) reagieren. (IV. vgl. C. 1940. I I .  2439.) Die K oagulation des negativen AgJ- 
i 05 wunle niit Gemischen von H g(N 0 3)2 +  H N 0 3(K 2S 0 4) untersucht, wobei weder 

■ antagonist. E ffek t, der charakterist. is t fü r Mischungen, die indifferent sind 
näh MgTiZU ^en hlicellen der Ionen, noch eine additive W rkg. gefunden wurde. Eine 
i . cr®. Laiters. der Wechselwrkg. zwischen H g“ -Ionen u. AgJ-Solen zeigte, daß  die 

°ns*i0nz' von H g ” -Ionen abhängig ist von dem  V erhältnis zwischen dem  
OhJfl0- u  ^er P°bentialbestim m enden Ionen in der Lsg. u. der Größe der sum m aren 

mache der dispersen Phase. Durch spektrophotom etr. Messung wurde festgestellt,
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daß  die in das Sol eingeführten H g"-Ionen  m it Jodionen unter Bldg. des Komples- 
anions H g J4"  reagieren u. an  der Oberfläche der Teilchen eine Schicht von Ag2HgJ4 
geben, ohne daß  die B eständigkeit des Soles erniedrigt w ird. E s wird vermutet, daß 
die Umwandlung von A gJ in Ag2H g J4 wegen der Ähnlichkeit der Baumgitter beider 
Verbb. u. der lonenleitfähigkeit, bei günstigeren Bedingungen auch in den tiefer- 
liegenden Schichten der A gJ-K rystalle sta ttfinden  kann. E s w ird ein Schema über 
den Koagulationsm echanism us von A gJ-Sol bei verschied. Verhältnissen zwischen 
der sum m aren Oberfläche der dispersen Phase u. dem  Uberschuß von J'-Ionen gegeben. 
Die K oagulation t r i t t  n icht früher ein als bis das im  Uberschuß vorhandene Jod von 
H g J 2 gebunden w ird (unter Ausnahm e der Mengen, die zur Bldg. von Ag2HgJ4 in 
tiefer liegenden Schichten nötig sind). (>Kypna.,i dhramecKoir N iimuii [J. physik. Ckem.]
1 5 . 673—86. 1941.) T rofim ow .

Augustin Boutaric und Suzanne Anglade-ThGvenet, Bildung und Alterung von 
Suspensionen einiger Harze in  Gegenwart verschiedener Salze. Im  Anschluß an Unteres, 
von L o i s e l e U R  u . S c h m i t z  (C. 1940. II . 3595) w ird die Veränderung der Teilcbengröße 
— gemessen durch die opt. D. —  an  wss.-alkoh. Suspensionen einiger Harze unter dem 
E infl. verschied, oberflächenakt. Stoffe verfolgt. W ährend bei Zusatz von Nichtelektro
ly ten , wie Amylalkohol, Thym ol, Menthol, Terpineol u . Ä. zu einer alkoh. Lsg. von 
Gummigutt, das durch E intropfen  in  W . erhaltene Sol eine größere opt. D. als ohne 
diese cap illarak t. Zusätze aufweist, zeigt sich bei Zugabe von Na-Salzen der Gallensäure 
entsprechend der K onz, derselben eine A bnahm e der opt. D. neben einem deutlichen 
A ltcrungseffekt, der m it steigender Zunahm e der opt. D. verbunden ist. Werden die 
gallensauren Salze dagegen in  dem  zur D arst. der Suspension dienendem W. gelöst 
oder nachträglich der Suspension hinzugefügt, so bleibt ihre W rkg. auf die Teilchen
größe aus. Auch das n ich t oberflächenakt. N aO H  gib t m it steigender Konz, abnehmende 
u. durch A ltern  ansteigende W erte der opt. D ., unabhängig von der A rt des Zufügens. 
Die verschied. A nionen setzen die opt. D ichte in  der Reihenfolge Phosphat >  0H> 
O leat >  C itra t -herab. Ähnliche aber weniger ausgeprägte Veränderungen werden an 
Suspensionen von M astix  beobachtet, w ährend bei Kolophonium  wegen der raschen 
A lterung entsprechende Messungen erschw ert sind. • Infolge ihrer großen Stabilität sind 
bei zusatzfreien Suspensionen von Benzoeharz verschied. Konz, keine Alterungseffekte 
festzustellen. (Bull. Soc. chim . F rance, Mem. [5] 9. 154—65. Jan./Febr. 1942. 
D ijon.) H e n ts c h e l .

D. 0 .  Jordan, E in fluß  einiger organischer Farbstoffionen au f das elektrokinetisch 
Potential an der Grenzfläche Glas-Wasser. E s w erden die ¿(-Potentiale bzw. die elektr. 
M omente d-e  nach B u l l  u . G o r t n e r  von verd. wss. Farbstofflsgg. auf Grund der 
S tröm ungsström e, die beim H indurchfließen durch eine Glassinterplatte auftreten, ge
messen; eine dafü r geeignete App., die gleichzeitig die Messung der Leitfähigkeit ge
s ta tte t, w ird  beschrieben. A n Farbstoffen  w erden geprü ft: Neufuchsin (I), Bwzo- 
purpurin 4 B  (II), Chlorazol-HimmelblauFF  (III), Kongorot (IV) u. Orange I I  («)• 
Die K urven  fü r die zeitliche V eränderung von d-e bei verschied. Konzz. lassen er
kennen, daß  bei niederen K onzz. von I der ursprünglich negative W ert von d-e langsam 
gegen 0 u. bei noch höheren K onzz. u n te r Ladungsum kehr zu einem maximalen posi
tiven  W ert ansteig t. In  Lsgg. von  I I  tre ten  ähnliche K urven auf, doch erfolgt hier 
keine U m ladung, auch n ich t bei Zugabe verd. NaCl-Lsg. u. ähnliches Vcrli. zeigen 
auch die übrigen Farbstoffe m it A usnahm e von I I I ,  wo ein ausgesprochenes Minimum 
a u f tr it t .  D ie Lsgg. von I, II u. IV, also der Farbstoffe, die als Koll.-Micellen vorhegen, 
ergeben bei den Strömungsverss. einen deutlichen A bfall der FließgeschwindigKOi 
infolge Verstopfung der G lasm em bran durch K oagulation des Farbstoffes an der Grenz
fläche. (Trans. F a rad ay  Soc. 37. 441—50. Sept. 1941. N ottingham , Univ.) Hentsch.

G. N. Copley, Der Parachor von Diboran. E s  w ird zunächst eine Reihe ™n 
j j  j j  E lek tronenstruk turform eln  verschied. Autoren dargelegt. Die
• .  . • rechtigung der einzelnen D arstellungen w ird diskutiert. Zu dies

H : B  ; B ; H  Zwecke werden die isoster. Parachorw erto (Pw.) untersucht. Aus ^
LJ. „  gu ten  Ü bereinstim m ung zwischen dem  beobachteten Pw. von 1- ■

u . dem  W ert 125,1 w ird nebenst. Form ulierung der Vorzug gege 
(Chem. an d  In d . 60. 537— 39. 19/7. 1941.) ü % , (r

Shuchowitzki, Sabeshinski und  W enitschkina, Berichtigung zur Arbeit: „ 
die Geschwindigkeit der molekularen Sorption an aktiver Kohle"'. Io  der m G. .1 ■
I I .  2304 referierten  A rbeit m uß s ta t t  v — 0,5 L /qcm -M in. heißen v =  0,3 L/qc® 
(SCypHaji 'hnaimecKoii X umhh [J. physik. Chem .] 15. 812. 1941.) T r OFI.i

E i m e r  O . K r a e m e r ,  Advanees in colloid science; v. I .  New York: I n te r s e i e n e e .  1942. (440 ')  
8°. $ 5.50.
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B. Anorganische Chemie.
LuigiRolla, Die seltenen Erden. Zusammenfassender B ericht über die E ntdeckung, 

die Darst., die U nters, u. die Eigg. der seltenen E rden. Die Metalle der seltenen E rden  
haben die Neigung, in tcrm etall. Verbb. zu bilden. Anwendungsgebiete, hauptsächlich 
der Oxyde der seltenen E rden , für Strahlungskörper. Geochem. u. astrophysikal. 
Bemerkungen. (Saggiatorc 3. 16—22. 1942.) NlTKA.

S. S. Makarow, P. M. Perelmann und T. K. Legkowa, Löslichkeitsisothemie und  
Jede Phasen des Systems KGl- ItbCl-MgGL,-H,,0 bei 100°. Die beschriebene 100°-Jso- 
therme des quaternären Syst. KCl-RbCl-MgCl2-H 20  wird durch das Vorhandensein 
zweier stark entw ickelter Felder der festen Lsgg. vom Sylvin- (IC, Rb)Cl u. C arnallit- 
(K,Rb)Cl-MgCl2-6 H 20-T yp, m it s ta rk  ausgeprägter Inkongruenz im Gebiet von 
Kaliumcarnallit charakterisiert. ICaliumcarnallit w ird durch W. bei 100° vollständig 
zers., im Gegensatz zu R ubidium carnallit, welches stab il ist. Diese Eigg. erklären 
die charakterist. E igentüm lichkeiten der K rystallisationsweisen von festen Sylvin- u. 
■CarnalHtlsgg. u. die Ggw. einer Verb.-Linie zwischen der Zus. von R ubidium carnallit 
u. dem Punkt N  auf der E utektikum linie, die die Grenze der Felder von zwei festen 
Lsgg. darstellt. ( I i3necniii AiajCMmr Ifayi; CCCP. OxACJicinie XuMiiuecKirx IlayK [Bull. 
Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chirn.] 1941. 227—48. A kad. d. Wlssensch., In s t, für allg. 
u. anorgan. Chemie.) _ T r o f im o w .

Reino N äsänen, Die potentiometrische Bestimmung des Löslichkeitsproduktes von 
Xanganhydroxyd. Vf. bestim m t durch potentiom etr. T itra tion  das Konz.-Löslichkeits- 
prod. des M anganhydrox^ds bei versoliied. NaCl- u. ICCl-Gehh. aus dem  M inimum 
der Pufferkapazität. Aus den M eßwerten wird nach D e b y e -HÜCKEL das therm o- 
dynam. Löslichkeitsprod. zu 1,9-10-13  bei 25° berechnet. -— Die T itrationskurve en t
spricht bei einem Uberschuß an  MnCl, wegen der M itfällung bas. Chloride n ich t dem 
theoret. Verlauf. W ird aber A lkali m it MnCI, titr ie r t, so e rhä lt m an eine reproduzierbare 
Titrationskurve. — Die Einw. von C arbonat wird un ter H eranziehung der Ionen H C O / 
u. MnHC03+ erklärt. F ü r die D issoziationskonstante des Ions M nH C03+ w ird der 
Wert 3-10- 1 (/: =  0,29) gefunden. (Z. physik. Chem., A bt. A 191. 54— 64. Ju li 1942. 
Helsinki, Univ., Chem. L abor.) ENDRASS.

N. A. Beloserski und B. A. Freidlina, Physikalisch-chemische Eigenschaften der 
seltenen Metalle. I I I .  Die elektrische Leitfähigkeit der Systeme ZrCl^-NaCl und NbCl-- 
haCl. (II. vgl. C. 1942. I. 1861.) Die elek tr. L eitfähigkeit der bin. Gemische von 
ZrClj u. NaCl u. von NbCl5 u. NaCl w ird in  Salzschmelze bei 450—850° bzw. 800 u. 850° 
untersucht. In beiden Fällen n im m t die spezif. Leitfähigkeit m it steigender K onz, des 
seltenen Metalls stark  ab. Vff. nehm en an, daß  in  der Schmelze schlechtleitende K om 
plexe aus NaCl u. ZrCl4 bzw. NhCls vorliegen. (>Kypiiix npnim ajiioä X umihi (J . Cliim. 
appl-] 14. 466—68. 1941.) R . K . M ü l l e r .

0. A. Mejersson und Ja. M. Lipkess, Untersuchung der Carburierungsbedingungen 
■he Titans. II . (I. vgl. C. 1940. I I . 1407.) Carburierungsverss. an T i0 2 wurden m it 
Kuß ¡n H , bzw. CO-Atmosphäre bei 1700 u. 1900° durchgeführt. E s wurde gefunden, 
haß beste Resultate durch  kurze Tcmp.-Steigerung innerhalb von 20 Min. au f 1900°, 
chne längeres Verbleiben beim Temp.-M axim um, erreicht werden: unabhängig vom 
6as wurden Titanearbide m it 19—19,5%  gebundenen C erhalten . —  Längeres Ver
harren hei hoher Temp. fü h rt zu Decarburierung. Von dieser T atsache ausgehend 
werden theoret. Überlegungen au f therm odynam . Grundlage angestellt, die die ex
perimentellen Befunde gu t wiedergeben. — D anach erk lärt sich die D ecarburierung 
urch den abnehmenden D ispersitätsgrad (Graphitierung) des Kohlenstoffs. F ü r die 

technik ergibt sich die Forderung eines schnellen u. gleichmäßigen E rhitzens der 
Nj™rierungsschicht. (äCypuaji IIpuK-rajnon: X umiiu [J. Chim. appl.] 14. 291— 301. 
L41. Moskau, Inst. f. chem. Feintechnologie.) G e r a s s i m o f f .

D. Organische Chemie.
Di. A llgem eine un d  theoretische organische Chem ie.

PR. Houwink, Makromolekulare Stoffe in  N atur und Technik. (Kunststoff-Techn.
, ," nststoff-Anwend. 12. 33—38. Eebr./M ärz 1942. W assenaar. —  C. 1942.

' P a n g r i t z .
tuh r p  ^lory> Verteilung der Molekülgrößen bei dreidimensionalen Makromole- 
Hak1 l ^]^unO. V i. g ib t ein Schema an, um  die S truk tu r eines dreidimensionalen 
die S T  ^  ‘ Statist. Analyse behandeln zu können. Die allg. Bedingung fü r
■Zahl f' 011 ■^■kromoll. lä ß t sich hiernach durch a  >  l f ( f — 1 ) ausdrückcn, w o /  die 

er funktionellen G ruppen der K etteneinheit u. a  die W ahrscheinlichkeit dafür
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bezeichnet, daß  sich die K ette  verzweigt u . keine freie funktionelle Gruppe übrig 
bleibt. F ü r  die Berechnung von a  aus der Zahl der Verzweigungen, dem Verhältnis 
der beiden A rten  funktioneller G ruppen (z. B. OH u. COOH) u. dem Kk.-Umsatz 
w erden Verff. angegeben. D ie w ahrscbeinlichkeitstbeoret. Behandlung ergibt, daß 
das durchschnittliche Mol.-Gewicht n icht sehr groß zu sein b raucht, falls die statist. 
Bedingungen für die Ausbldg. eines unbegrenzten dreidim ensionalen Netzes gegeben 
sind ; dabei können viele kleinere Moll, in  das große N etz eingeflochten sein. Experi
mentell aus der Verestcrungsgesehwindlgkeit für den Beginn der Gelhldg. — worunter 
Vf. die Bldg. unlösl. Makromoll, versteh t —  festgelegte Punkte werden mit den nach 
dieser Theorie zu erw artenden W erten  verglichen. Die Abweichungen sind nicht 
größer als m an  der Bldg. intram ol. B indungen, die diese Theorie unberücksichtigt 
läß t, zuschreiben kann . Die Ergebnisse liefern eine weitere Bestätigung für die An
nahm e, daß die Gelbidg. auf die E ntstehung von Makromoll, zurückzuführen ist. 
(J . Amer. ehem. Soc. 63. 3083— 90. Nov. 1941. E lizabeth , N- J .) H entschel.

Paul J. Flory, Verteilung der Molekülgrößen bei dreidimensionalen Makromole
külen. I I .  Trifunktionelle Verzweigungen. (I. vgl. vorst. Bef.) Die Verteilung der Mob- 
A rten verschied. Komplexgrades bei dreidim ensionalen M akromoll, m it trifunktionelier 
Kettenverzweigung w ird nach s ta tis t. M eth. untersucht. Hierbei wird angenommen, 
daß  die Bldg. des Makromol. durch zufällige V erkettung der drcifackfunktionellen 
E inheiten  erfolgt. Infolge der w eiteren A nnahm e, daß keine intermol. Kkk. zwischen 
Polym eren au ftre ten  sollen, sind die Ergebnisse nu r als Annäherung zu betrachten. 
Bei der Polym eriation einer großen Z ahl von Moll, m it bifunktionellen Eigg. mit einer 
kleineren Zahl von. Moll, m it trifunktionellen  Eigg. is t die Zahl der Kettenverzweigungen 
festgelegt, aber die Zahl der n ich t an  der R k . beteiligten funktioneilen Gruppen ver
ringert sich, wenn die interm ol. K ondensation der funktioneilen Gruppen zunimmt. 
D ie durehsohnittliche K ettenlänge n im m t m it fortschreitender R k. zu, wobei unter 
K ette  der lineare Teil des Mol. verstanden w ird, der zwischen Verzweigungsstelle oder 
freien funktionellen G ruppen liegt. Die s ta tis t. Analyse ergibt, daß trotz steigender 
Zahl komplexer Makromoll, einfache einzelne unverzweigte Gruppen stets im Über
schuß vorhanden sind. Selbst bei der Gelhldg. als dem kritischen Punkt für die Bldg. 
eines Netzwerkes aus M akromoll, bestellt noch ein V iertel des Polymeren aus Einzel
kettengliedern . Bei der Gelhldg. is t das durchschnittliche Molgewicht M n nur 3/, von 
dem  W ert, den es hä tte , wenn sich trifunktionelle Glieder stöcliiometr. mit bifunk
tionellen verbunden hä tten . Andererseits is t die G rößenverteilung der einzelnen Moll.- 
A rten deutlich durch die Ggw. der Verzweigungsstellen erweitert._Dieser Einfl. auf 
die V erteilung g ib t sich durch den rascheren Anstieg im  Mol.-Gew. M w bei Annäherung 
an  die Gelhldg. zu erkennen. Im  Gegensatz zu M n erreich t M w asymptot. am knt. 
P u n k t den W ert a  =  J/2, obgleich ein N etz von Makromolh erst erreicht wird, wenn 
ol >  %  ist. D a die V iscosität der Makromoll, von ihrem  M v. abhängt, wird eine Er
klärung für den beobachteten V iscositätsanstieg beim  Erreichen des Gelpunktes ge
geben. Die gleichzeitige A nwesenheit von Sol ( =  lösl. Polymeren) u. Gel (=  unlösl. 
Polym eren) nach der Gelbidg. w ird  m it der s ta tis t. M eth. als direkte Folge der beliebigen 
V erteilung der Verzweigungsstelien im  Makromol. nachgewiesen. In  Übereinstimmung 
m it den Ergebnissen der vorangehenden A rbeit t r i t t  die Gelbidg. plötzlich auf, sobald 
a  >  Jf2 ist. F ü r größere W erte von a  b e träg t der Gewichtsanteil des Sold (1 — a_V*' 
W eitgehend verzweigte M ol.-Arten w erden vorzugsweise in den Gelzustand über
geführt, wenn die R k . über den Beginn der Gelbidg. hinaus abläuft, wodurch der durch
schnittliche Polym erisationsgrad im  Solanteil herabgeht. Auf Analogien mit der 
K ettenbldg. bei G asrkk. w ird hingewiesen. (J . Amer. ehem. Soc. 63. 3091—96. hov-
1941. E lizabeth , N. J .)  B ENTSĈ . ' .

Paul J. Flory, Die Verteilung der Molekülgrößen bei dreidimensionalen elarw- 
molekülen. I I I .  Tetra funktionelle Verzweigungen. (II. vgf. vorst. Ref.) E s .  wird ® 
Verteilung der Mol.-Arten bei dreidim ensionalen Makromoll., die aus beliebig ver
n e tz ten  K e tten  gleicher Länge bestehen, e rö rte rt, wobei entsprechende Ergebnis 
wie in  der vorangehenden M itt. fü r trifunktionell verzweigte Polymere erhalten wer« • 
Gelhldg. erfolgt dann , w enn der V ernetzungsfaktor y  (gleich der Zahl der StruK 
einheiten, die proJK ette untereinander in Querverb, stehen) =  1 is t u. das durense m - 
liehe Mol.-Gew. M n den doppelten B etrag  der K e tten  besitzt. Auch der Ernl. 
U ngleichm äßigkeit der K e tten  w ird behandelt. W enn die K etten  in ijirc-r Lang6 
liebig v erte ilt sind, h a t y  beim  Beginn der Gelhldg. den W ert 1/2. (J- Amer. °hc®- u 
63. 3096— 3100. Nov. 1941. E lizabeth , N. J .)  HekTSCS w .

J. W. Breitenbach und  H. L. Breitenbach, Der Chemismus der W äm gn f *  
sation des Styrols. Die Polymerisationsbeeinflussung durch methylierte 
und Chloranil. (V gl. BREITENBA CH u. H o r e i s c h y , C . 1 9 4 2 .1. 24; vgl. auch 0.
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II. 1219.) Die W ärm epolym erisation des Styrols w ird durch Chinone in charak terist. 
Weise beeinflußt. D er Chinoneffekt besteht in einer H erabsetzung der Polym eri
sationsgeschwindigkeit u. der m ittleren K ettenlänge der Polym erisate. Das Chinon 
wird dabei in die H ydrochinonstufc übergeführt; zum Teil w ird es als H ydrochinon 
gefunden. Die von Vff. m it p-Benzochinon, Chloranil, Methyl-, D im ethyl-, T rim etliyl- 
u. Tctramethylchinon durchgeführten Yerss. zeigen, daß m it sinkendem Oxydations
potential des Chinons die Polym erisation ansteigt, wie auch die G rundviscosität der 
Polymerisate. Vff. nehm en an , daß  zwischen dem Chinon u. der wachsenden Poly
styrolkette eine ehem. R k . sta ttfin d e t, bei welcher die letztere ihre W achstum sfähig
keit verliert. Als Polym erisationschem ism us wird die Lockerung eines H-Atoms des 
Monostyrols zur Diskussion gestellt. (Z. physik. Chem., Abt. A. 190. 361— 74. Ju n i 
1942. Wien, Univ.) ' U l m a n n .

Wilhelm Treibs, Zur Autoxydalion sauerstoffaktiver Säuren. I I I .  M itt. Über 
des Autoxydations- und Filmbildungsvermögen natürlicher Triglyceride. (II. vgl. C. 1942. 
H. 875.) Vff. unternim m t den Vors., Pflanzenöle in Anteile nahe verw andter Glyeeride 
zu trennen u. deren eharak tcrist. A utoxydations- u. Trocknungsvermögen zu unter-' 
suchen. Die Trennung w ird dadurch ermöglicht, daß die Doppelbindungen leicht 
durch Br2 abgesättigt werden u. die erhaltenen Brom addukte m it zunehmendem Brom 
geh. in ihrer Löslichkeit in PAe. abnehm en; aus ihnen können die Glycorinestor m it 
Zn leicht wieder regeneriert werden, wobei ster. Verschiedenheiten keine B eachtung 
finden konnten. Die möglichen 2—9-fach ungesätt. G lycerinester m it sauerstoffakt. 
Scitcnketten wurden durch Mischen von E stern  m it Linolensäure-, Linolsäure-, ölsäure- 
u. Stearinsäureketten zusam m engestellt u. Jodzahl, Rhodanzahl u. Bromgeh. des 
Adduktes angegeben.. D ie zur U nters, gelangenden Pflanzenöle, Lein- (I), Mohn- (II) 
u. Sojaöl (III) wurden in 4 F rak tionen  gespalten, die sich durch die Löslichkeit ihrer 
lir-Adduktc in PAe. u. Ä. unterscheiden. —  100 g II  (dls =  0,926, n p 15 =  1,478, 
JZ. 132) verbrauchen 83 g Brom u. liefern dann 4 Fraktionen, von denen der Dilinol- 
säureglyceridanteil das charakterist. Autoxydationsverh. des II  bedingt (vgl. I .  M itt., 
I- c.); er nimmt 5,9 Atome Sauerstoff au f (theoret. 6). Bemerkenswert ist, daß  alle 
Fraktionen unter der Eimv. von 0 2 trockne feste Film e liefern. Die Ölsäurekette 
der Glyeeride wird im A utoxydationsvorgang n ich t merklich verändert. — 100 g I I I ,  
d|s = 0,926, n D25 =  1,4782, JZ . 140,6 verbrauchen 89 g B it u. liefern 4 F raktionen, 
diedenen aus II gewonnenen außerordentlich ähnlich sind. U nter gleichen Trocknungs- 
kdingungen stimmen auch die aufgenommenen K urven m it denen des I I  überein. —  
IMg I (vgl. K a u f m a n n , C. 1930. I . 3260), d15 =  0,9315, n D*5 =  1,4855, JZ . 175, 
verbrauchen 105 g Br2. Die in den 4 F raktionen weitgehend erfolgte Aufteilung des I  
zeigt, daß der A utoxydationsverlauf vom Verh. der Linolensäure beherrscht ist. Wie 
\f.feststellen kann, haben n u r 57,5%  dieses I  filmbildende Eigenschaften. Die erhaltene 
Fraktion 1 , d15 =  0,943, n b 15 =  1,4908, JZ . 223, R hodanzahl 139, besteht aus 
Dilinolenlinolsäureglycerid m it etwas Dilinollinolensäureglycerid verunreinigt, m it 
dem charakterist. A utoxydationsverlauf der E ster von Linolen-, Linol- u. L ebertran - 
hexaensäuro (vgl. I .  M itt., I .e .) . F rak tion  2 zeigt einen ähnlichen K urvenverlauf; 
sie enthält 20% Ölsäure. F rak tion  3 en thä lt 43%  nich tak t. Säuren m zeigt im Gegen
satz zu den entsprechenden F rak tionen  von II  u. I I I  kaum noch Filmbldg.-Vermögen; 
«aktion 4 enthält 50%  ak t. Säuren. Dieser Gegensatz kann durch eine verschieden
artige Anordnung d e r '3 Säurereste im Glycerinmol. erk lärt werden. — Die Ergebnisse 
"nden eingehend diskutiert.

» e r s u c h e .  Zur Bromierung w ird das Öl in niedrigsd. PAe. unterhalb + 5 °  
Bit Brom versetzt. Die unlösl. entstehenden Prodd. wurden m it Ä. durchgeknotet 
l aktion 1) u. die abgetrennte äther. Lsg. abgedam pft (Fraktion 2). Der R ückstand 
~r FAe.-Lsg. wurde in  Ä. gelöst u. m it M ethanol bis zur bleibenden Trübung verse tz t 
(«aktion 3); bei weiterem M ethanolzusatz en ts tand  F raktion 4. — Zur Entbrom ung 
TOdein A. oder Aceton gelöst u. m it Zn-Staub gekocht; leicht erfolgt sie in M ethanol 
p1̂ geraspeltem Zn bei vorsichtiger Zugabe von methanol. HCl. (Bei*, dtsch. ehem.

75. 632—44. 3/6. 1942. F reiburg  i. Br.) Go l d .
fl i j  D- Brewer und Robert M. Herbst, Die Umaminierungsreaktion. Der Eni- 
RM tt ^ s êr’ß zlerung der Reaklionsteilnehmer a u f den Mechanismus der Reaktion. 
W  ff e rb s t, C. 1937. I I .  252 u. früher.) a-Aminophenylessigsäureäthylester (I) u. 
"««imbensäureäthylester (II) liefern beim  Mischen oder beim K ochen in absol. A. 
r r  starker Wärmetönung u. W .-A bspaltung die entsprechende SCHIFFsche Base V 
Ppf auch Knoop u . M a r t iu s ,  C. 1940- I . 1694). Die Analyse liefert beträchtliche 
xrn v*1 v°,n nzoylumeisensäureäthylester (III) neben Alaninäthylester (IV); in Ggw. 
iv i 'A th y la t als K atalysator (vgl. I n g o l d  u . M itarbeiter, C. 1 9 3 6 .1- 4415) is t die 

“»gerung in 24 Stdn. beendet, w ährend die unkatalysierte Umsetzung eine H alb-
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w ertszeit von 4 Tagen aufweist. M ineralsäure verlangsam t die R eaktion. EineMiscliung 
von III u. IV liefert I u. II n ich t zurück, obgleich sie das Methylenazomethinsyst, zu 
bilden scheinen. — Eine Mischung äquim ol. Mengen III u. A lanin  liefert beim Erwärmen 
dagegen un ter U m am inierung I, Acetaldehyd u. GO„; diese R k . s te llt die mit den Estern 
n ich t sta ttfindende R ückum lagerung III +  IV ->-"l Ar II dar. III u. a-Aminophenyl- 
essigsäure (VI) liefern analog IV, Benzaldehyd u. C 02; auch hier muß als Zwischen-, 
stufe  eine Verb. vom  T yp der SCHIFFschen Base angenomm en werden. Die Beweglich
keit des Protons des M ethylenazom ethinsyst. w ird daher durch die benachbart stehende 
veresterte Carboxylgruppe wesentlich erhöht. Die U m am inierung in Systemen aus 
E ster u. Säure verschiebt die N H 2-Gruppe ste ts  zur Seite der veresterten COOH-Gruppe. 
Die N atu r des Substituenten  in  a-Stellung h a t au f die U m am inierung nur einen geringen 
E influß. —  Das 2,4-Dinitrophenylhydfazp7i des III w ird beschrieben; es liegt in ineinander 
um w andelbaren dim orphen Form en vor.

I  C0H 5.CH(NH s)COOC,H5 +  I I I  CaH5.CO-COOC3H5 +
I I  CH3CO-COOCaH6 IV  CH3CH(NH j)COOCsH5

— H iO  J X+  HjO (H Cl) — H -0  n| S +  Hj O(HCI)

C6H5 • CH • COOCjH j C6H 5 • C • COOCaHs

n  — ...... -  ■ ^  ür
CH3 • Ö . COOCjHs T  C H ,. ¿ H  • COOCsH5

V e r s u c h e .  Benzoylameisensäure durch O xydation  von Mandelsäurc nach 
F ü R D  u . M e N a m e e  (C. 1936. I I . 2702). II durch  V erestern von Brenztraubensäure 
nach SlM ON (Bull. Soc. Chim. biol. (3) 13 [1895]. 474). IV aus Alaninhydrochlorid 
m it A., nach dem  A bdam pfen, Ivrystalle aus absol. A., als Hydrochlorid; hieraus der 
freie IV nach F i s c h e r  (Ber. dtsch . ehem . Ges. 34 [1901]. 433). I-Hydrochloridanalog 
aus VI. —  Die K etosäureester w urden als 2,4-Dinitrophenylhydrazone bestimmt;
2,4-Di7iitrophenyIhydrazon vo7i III aus A. oder Bzl. beim  Zusatz von PAe. orange 
gefärbte N adeln (vgl. auch A l l e n  u . RlCHM OND, C. 1938. I. 1345), F. 156°; beim 
langsam en E rh itzen  U m w andlung in eine gelbe Form  bei 140°, vom F. 162—163,5', 
die beim U m krystallisieren die orange gefärbte Form  zurückliefert. Bei 'Mischungen 
•der H ydrazone von II u. III w urde die Zus. aus dem  N a-W ert berechnet. — Die Um
am inierung w urde im  allg. in  absol. A. ausgeführt; für 0,1-mol. Lsgg. wurden 0,005 Moll. 
N a-Ä thylat zugesetzt. Die Lsgg. w urden dann am  R ückfluß gekocht u. jeweils Proben 
von  25 ccm m it 5 ccm konz. HCl, 25 ccm A. u . 0,5 g 2 ,4-Dinitrophenylhydrazon ver
se tz t u . bis zur klaren Lsg. gekocht; das beim  Abkühlen ausfallende Hydrazongemisch 
w urde in  der beschriebenen Weise bestim m t u. analysiert. —  Die Isolierung des II 
erfolgte nach  Abscheidung der K etoester. E ine Mischung von II u. I wurde nach dem 
E ntfernen des W . durch Dest. m it Bzl. m it N a-Ä thylat versetzt, 36 Stdn. gekocht, 
neutralisiert, die erhaltene Lsg. au f ein geringeres Vol. eingeengt u. bei Zinunertcmp. 
u . 80 a t H 2(PdO ,) hydriert. Bei der nachfolgenden D est. geht die Hauptmenge des II 
Lei 100°/1Ö m m  über, der als C hlorhydrat bestim m t w ird. — 3 Tabellen u. '[Mtere 
E inzelheiten über Umaminierungsverss. vgl. Original. (J . org. Chemistry 6 . 867—in 
Nov. 1941. New Y ork, U niv.) Gold.

S. Ja. Pscheshetzki und A. T. Gladyschew, K inetik  der katalytischen Di- 
emerisation vo7i Ätlnjlen. (Vgl. C. 1941. I I . 2378.) D ie Dimerisationsgeschwindigkeit 
i s t  proportional dem  D ruck von Ä thylen in  der Gasphase. Die scheinbare Aktivierungä- 
•energie der R k . b e träg t ca. 10500 cal. Aus den gefundenen Zahlen ergibt sich, dali 
Lei der D im erisation von Ä thylen au f N i-K atalysato r bei 300—350° eine gleichzeitige 

.  Bldg. von a- u. ^-Isom eren s ta ttf in d e t, wobei das p rim . Prod. a-Butylen ist, das weiter 
•zu /1-Butylen isom erisiert. E ine Bldg. von B u tad ien  wurde nicht fcstgestellt, Wie 
-erhaltenen R esultate w urden durch Gesetzm äßigkeiten interpretiert, die charaktere- 
sind fü r die K inetik  von auf heterogenen Oberflächen verlaufenden Reaktionen, bic 
Feststellung der A rten  von n-B utylen  erfolgte durch Aufnahme des RAMAN-Spektrums- 
(>Kypnaj $u3uuecKofi X iim uu [J . physik. C hem .] 15. 333—44. 1941. Moskau, Physika 

■ehem. In s t., L abor, fü r heterogene K atalyse.) T rofimovl

W ilkins Reeve und  Homer Adkins, Die katalytische Dehydrierung von 
in  der flüssigen Phase unter Verwendung V07i Ä thylen  als W a s s e r s t o f f acceptor- ^
hydrierung von Alkoholen (prim . u . sek.) m it 4 u . m ehr C-Atomen läßt sieh in »o ■ 
von C2H j an geeigneten K atalysato ren  auch in  fl. Phase m it guten Ausbeuten ur 
führen. Als günstigste R k.-Bedingungen gelten: 40 g Alkohol auf 0,5—2,5 g La ) 
sa to r, 70— 130 a t  C2H 4, 280», R k.-D auer l/s S tunde. Als K atalysator ist am 'MW 
geeignet ein gemischter Cu-, Zn-', Ni-, B a-C hrom itkatalysätor. (Darst. dcsKataiy
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u. Einfl. der Bestandteile au f die Wrkg.-Weiso s. Original.) (J . Amer. ehem. Soe. 62. 
2874—76. Okt. 1940. Madison, W is., U niv., Labor, o f organ. Chem.) M. Sc h e n k .

H. Gerding und P . G. Meerman, Das Jlaman-Speklrum von 1,2-Dichlor- und
1,2-Dibromäthan bei verschiedenen Temperaturen. E s wurde das In tensitä tsverhältn is 
der Schwingungen co„ des cis- u. u>,' des trans-l,2-Dibromäthans bzw. 1,2-Dwhloräthans 
in den Fll. bei Teinpp. zwischen 15 u. 120° gemessen. U nter Annahme eines idealen 
thcrmodynam. Verh. der unverd. Fl. wurde aus den In tensitätsverhältn issen  die 
Energiedifferenz zwischen der cis- u. trans-Form  berechnet. Aus dem  geschätzten 
integralen Phasenverhältnis im G aszustand u. Polarisationsmessungen wurde weiterhin 
für beide Substanzen das Dipolm oment der cis-Form berechnet. (Reeueil T rav. chim. 
Pays-Bas 61. 523—30. Ju n i 1942. A m sterdam , Univ., Labor, fü r allg. u . anorgan. 
Chem.) G o u b e a u .

H. Gerding und R. Westrik, Das Raman-Spektrum des flüssigen Dimethyl- 
dmlfuls. (Vgl. C. 1 9 4 2 .1. 1344.) Das R a m a n -Spcktr. des fl. Dimethyldisulfids wurde 
neu aufgenommen u. der Polarisationszustand der w ichtigsten Linien bestim m t. Aus 
dem Vgl. m it den Spektren von Thionylchlorid, Schwefelchlorür u. D im ethylsulfid 
"4rd der Schluß gezogen, daß D im ethyldisulfid die S truk tu r CH3— S— S—CH, be
sitzt u. in cis-Form vorliegt. Die R otation  um  die S—S-Bindung erscheint s ta rk  ge
hemmt. Ein A nhaltspunkt für das Vorhandensein der trans-Form  wird auch bei höherer 
Temp. nicht gefunden. (Reeueil T rav. chim . Pays-Bas 61. 412—18. Mai 1942. A m ster
dam, Univ., Labor, fü r allg. u. phys. Chem.) G o u b e a u .

H. Gerding, E. Smit und R. Westrik, Die Struktur des Cyclohcxans. E s werden 
die Polarisationszustände der R A M A N -Linien  des Cydohexans m itgeteilt. Die Ergebnisse 
sind in guter Ü bereinstim mung m it den Messungen von K o h l r a u s c h  u . W i t t e k  
(C. 1941. II . 1264), in  weniger guter Übereinstimmung m it den Ergebnissen von 
Langseth  u . B a k  (C. 1 9 4 1 .1. 30). D am it werden auch deren Schlußfolgerungen h in 
fällig, daß die Symmetrie des Cyclohexanmol. Dl)h sei. Die A utoren sind wie K o h l - 
RAUSCH u. M itarbeiter der Ansicht, daß die Symmetrie des Cyclohexanmol. D :td ist. 
(Reeueil Trav. chim. Pays-Bas 61. 561— 63. Juli/Aug. 1942. A m sterdam , U niv., Labor, 
f. allg. u. phys. Chem.) G o u b e a u .

Thos. de Vries und R. w. Ivett, Polarographische Untersuchung aliphatischer 
Nitroverbindungen. Folgende 6 N itroverbb. wurden im Konz.-Bereich von 0,0005 bis 
0,017-mol. auf ih r Verh. a n  der H g-Tropfelektrodc eines m anuell gesteuerten Polaro-, 
graphen untersucht u. dabei innerhalb einiger Prozent Fehlergrenzen P roportionalität 
zwischen Konz. u . G alvanometerausschlägen gefunden: Nitromethan, Nilroäthan,
1-hilropropan, 2-Nilropropan, 1-Nitrobulan u. 2-Nitrobutan. Als indifferenter E lek 
trolyt wird eine 0,05-mol. H 2SO., benutzt, während in  0,05-mol. N a2S 0 4-Lsg. A b
weichungen vom linearen Verh., wahrscheinlich infolge teilweiser Umwandlung in  die 
aci-Fonn beobachtet w urden. Auch die H albwellenpotentiale wurden gemessen, doch 
teen sich die Verbb. im  Gemisch m iteinander n icht einzeln bestimmen. (Ind. Engng. 
ehem., analyt. E dit. 13. 339— 40. Mai 1941. L afayette, Purdue Univ.) H e n t s c h e l .

W. A. Kirejew und I. P . Ssitnikow, Bestimgnung des Sättigungsdampfdrucks von 
momjorm. Die zwischen 20 u. 100° durchgeführte Best., deren Ergebnisse tabellar. 
roitgeteilt werden, fü h rt zu W erten, die m it den von KAHLBAUM („Siedetem p. u. 
Bruck1* [1885]) angegebenen besser übereinstimm en als m it denjenigen von S c h u l z e  
¿•Physik. Chem. 97 [1921], 388). (>Kypna.i IIpiiKJiaAuoü X umuu [J. Chim. appl.] 14.

iw ’̂ ^ oskau, C hem .-pharm azeut. In st. S. Ordshonikidse.) R . K . MÜLLER.
H *US ®adoche, Verbrennungswärmen nitrierter Phenolderivate. (Vgl. C. 1941.

A, 1940. II . 1683.) D ie isotherm en Verbrennungswärmen bei konstantem  Vol.

. ^ '-'^ß'Phcnetol 3677. Aus diesen u. den früheren Messungen w ird geschlossen, 
u \Tn r.therm. E ffekt der gleichzeitigen Anwesenheit der beiden Substituenten OH 
• W . im; gleichen Mol. weniger beton t ist als der E ffek t einer einzelnen Gruppe 

in"*1 ’m Bzl.-Mol. Andererseits ergibt aber von den beiden Stereoisomeren das- 
1 ige, bei dem die Substituenten alle benachbart sind, die größte Verbrennungswärme, 
„ ° die kleinere Bldg.-W ärme. Diese Beobachtung wird m it dem  Begriff der ster. 

roT® ’n Zusammenhang gebracht. (Bull. Soe. chim. France, Mein. [5] 9. 86—95. 
E U  a * ^ a r ' s > Coll. de F rance, Labor, de Chim. organ.) Z e i s e .

über f  P Brideaux, Die Beweglichkeit der Chininionen m it einigen Bemerkungen 
bei tl J erma;bilHät von Cellophan. Vf. untersucht die Eigg. von Cellophanschichtcn 
Prod ti bwendiffusion u. vergleicht sie m it denen von Kollodium u. ähnlichen tie r. 

en. AVährend Kollodium bes. Anionen beim D urch tritt h indert, zeigt Cellophan 
XXIV. 2. 132
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keine bevorzugte D urchlässigkeit; dies g ilt n ich t nur fü r s tarke  Elcktrolyte, sondern 
auch für Alkaloidsalze. — Die M em branpotentiale für HCl u. KCl sind prakt. gleich 
den D iffusionspotentialen. F ü r Chininhydrochlorid w ird fü r ein Ivonz.-Gefälle von 
5 0 :1  ein D iffusionspotential von 46— 48, von 1 0 :1  von 30—31 u. von 20:1 von 
38 mV gefunden. Die höchste Konz, w ar dabei eine 0,1-mol. Lsg. an  Chininhydro
chlorid. —  Bei der Berechnung der Ü berführungszahl des Anions wurde aus der Ab
leitung sowohl von dem  log des A ktivitätsverhältnisscs wie auch von dem log des Leit
fähigkeitsverhältnisses der M ittelw ert 0,76 gefunden. Die m ittlere Beweglichkeit des 
Chininkations (Gemisch von 1- u. 2-wertigen K ationen) ergibt sieh zu 21,5. Bei den 
angegebenen Konzz. scheint sich das 2-wertige K ation  nioht doppelt so schnell zu 
bewegen wie das 1-wertige. Aus Leitfähigkeitsm essungen w ird fü r das 1-wertige eine 
Beweglichkeit von 19 bei 25° fü r unendliche Verdünnung gefunden. (Trans. Faraday 
Soe. 3 8 . 121—-28. A pril 1942. N ottingham , Univ. Kolleg.) E n d r a s s .

D a. P räparative organische C hem ie. N aturstoffe.
Karin Lindblad und Einar Stenhagen. 2-Melhyltetradecanol-l. Melhyl-n-dodecyl- 

essigsäure w urde in  den Äthylester vom  K p .fl 166°, n D20 =  1,4369, übergeführt u. dieser 
in  PAo.-Lsg. m it N a u. Butylalkoliol reduziert, 2-Methyllelradecanol-l, CleH 320, vom 
ICp.j 134° u. F . 32,0—32,2° fiel in einer R ohausbeutc von 40°/o an. (J . Amer. ehem. Soc. 
6 3 . 3539— 40. Dez. 1941. U ppsala, Schweden U niv.) H e im h o l d .

Geoffrey M. Gibson, John Harley-Mason, Alan Litherland und Frederick
G. Mann, Die Aminoderivate des Pentaerythrits. I I .  Thermische Zersetzung der Tetra
hydrochloride von Tetrakisniethylaminomcthylmethan und von Tclrakisdimethylamino- 
methylmethan. ( I .  vgl. L it h e r l a n d  u . Ma n n , C. 1 9 3 9 . I .  631.) Die Umsetzung des 
O ctam ethylderiv. von Tetrakisaminomethylmethan, C[CH2■ N(CH3)2]4, mit CH3J  ver
läu ft abnorm , da  nu r ein Dimethyljodid, C[CH2-N(CH 3)2-(CH2-N(CH3)3J ]2 entsteht. 
Letzteres e rlitt therm . Zers, u n te r Bldg. von C[CH2- N(CH3)3J ] 4. Diese Rk. ist ebenfalls 
so abnorm , daß  Vff. eine U nters, der therm . Zers, m ehrerer anderer quaternärer Alkyl- 
haloiddcrivv. der Octamethylbaso unternahm en (vgl. nächst. Ref.) Beim Erhitzen 
des Tetrahydrochlorids von Tetrakismethylaminomethylmelhan, C(CH2-NHCH3-HC1)< 
[nach va n  A l p iie n  (C. 1 9 3 8 . I .  3460) dargestellt] über seinen F. tra t Zers, unter 
Bldg. des D ihydrochlorids von a,y-B ism ethylam inopropan (I) ein. Diese Rk., die nur 
bei dem Salz s ta ttfinde t, beruh t auf einer bloßen A bspaltung von 2 Seitenketten des 
ursprünglichen Moleküls. W urde das T etrahydröchloridhydrat der ÖctameJKylbase 
C[CH2-N (C H ||-H C l]4-3 H 20 ,  au f 232—233° erh itz t, so t r a t  eine schnelle Formaldehyd- 
entw. ein  u . der rückständige S irup en th ie lt die H ydrochloride von Mono-, Di- u. 
Trimethylam in  u. von einem Amin der Form el C8H 18N 2. D ie Zers, des Tetrahydro
chlorids der O ctam ethylbase is t also völlig verschied, von der der entsprechenden 
Tetram ethylbase. D as Amin C8H 18N 2, eine „P yro“base, b a t eine beachtliche Beständig
keit, es kann  bei A tm osphärendruck unverändert dest. werden u. das Dihydrochlorid 
sublim iert ohne Zersetzung. E s is t ein d ite rt. Amin u. b ildet leicht ein Dimethyljodid usw. 
Die k a ta ly t. R ed. des D ihydrochlorids des Am ins in wss. oder alkoh. Lsg. bei Zinmicr- 
tem p. verlief leicht un ter Aufnahme von 3 Mol. H 2 u. Bldg. von Isobutan u .Dimethyl
amin. D as D im ethyljodid ergab Isobutan  u. Trimethylam in. Die „Pyro“base mul» 
also S truk tu r II, III oder IV haben. Bei dem U nterbrechen der Hydrierung bei nur 
1 oder 2 Mol. wurden unverändertes M aterial u . d ie  obigen Prodd. erhalten. Die 
,,P y ro“ base ließ sich n ich t hydrieren u. w urde auch von anderen Red.-Mitteln, '™ 
N a u . A. n ich t angegriffen. Sie kann aus folgenden G ründen nicht Struktur II ent
sprechen; die ,,P y ro “ base u. ihre Salze sind  sehr beständige Verbb. u. haben nicht nie 
Eigg. von ungesätt. Verbb., so vverden die quaternären Salze der Base durch Br u. -J 
in  wss. oder alkoh. Lsg. n ich t angegriffen u . geben m it Br-t)berscliuß nur ein orange
farbenes Perbrom id. D ie freie Base is t reaktionsfähiger als ihre Derivv. u. reagiere 
in Chlf.-Lsg. m it B r u n te r Bldg. des D ihydrobrom ids der unveränderten Base. Das 
D im ethylchlorid w ird in  wss. oder essigsaurer Lsg. n ich t ozonisiert. Bei katalyt. K 
m üßte die Doppelbindung abgesätt. worden un ter Bldg. von a,y-Bisdimethijlamnw- 
ß-methylpropan, CH3-CH[CH 2-N(CH3)2]2. Diese Verb. w urde synthetisiert duren 
Einw . von D im ethylam in au f  <x,y-Dibrom-ß-methylpropan. Ih r Dimethyljodid kon 
Unter obigen Bedingungen n ich t k a ta ly t. red. werden. Dieses Dimethyljodid -a 
also kein Interm ediäres in  der ka ta ly t. R ed. des D im ethyljodids der „Pyro base sc - 
R ed. von III würde zuerst die untere N(CH3)2-G ruppe entfernen u. dann dm o 
N(CH3)2-G ruppe vor der R ed. zu Isobutan . Falls die Verb. II anßngheh ge 1 
w ird, w ürde sie bei der hohen R k.-Tem p. wahrscheinlich schnell in III überge^ 
O xydation der quaternären Salze der ,,P y ro “ base m it alkal. KM n04 ergab ' 
aldehyd u. Oxalsäure. D er Form aldehyd w urde zweifellos aus den N(CH3)2-orupi
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erhalten. Oxalsäurebldg. kann n ich t zwischen II u. I I I  entscheiden. I I  m üßte bei 
oxydativer Spaltung der Doppelbindung Mesoxalsäurc u. schließlich Oxalsäure er
geben. III würde B renztraubensäure liefern, die bei O xydation m it H N 0 3 Oxalsäure 
ergibt. Die Möglichkeit, daß  die ,,P yro“ base 2,3-Bisdim cthylamino-l-m ethylcyclo- 
propan (IV) ist, is t n ich t wahrscheinlich. Es wurde daher dio Synth . einer Verb. von 
Formel III versucht. symm.-Dichloraccton wurde durch M cthylm agnesium brom id in 
ot,/-Dichlor-ß-methylisopropylalkohol (VI) umgewandelt, der m it D im ethylam in erh itz t 
x-y-Bisdiindhylamim-ß-iiiethylisopropylalkohol (V II) ergab, aber alle Verss., V II zu 
entwässern u. I I I  zu erhalten , schlugen fehl. Das, Amin V II wur de deshalb durch 
Thionylclilorid in ß-Chlor-a.,y-bisdimethylami7io-ß-methylpropan (V III) übergeführt, aus, 
dem jedoch HCl n ich t entfern t werden konnte, Behandlung m it alkoli. K 2C 03 lieferte 
die ß-Äthoxyvcrb. IX. D ie CI-Verb. V III wurde daher in das D im ethyljodid X  über- 
geffthit, das m it 1 Ä quivalent KOH behandelt, leicht a.,y-Bislrime,thylammonium- 
ß-mthylpropenylcndijodid (XI) lieferte, das in  das D im ethyljodid von I I I  umgewandelt 
wurde. Das synthet. M ethyljodid (XI) h a tte  F . 203—204°, ,,P yro“basemethyljodid: 
F. 216—217° (Misch-F. 206—210°), Dimethylpikrut von X I: F . 245—246°, das der 
„Pyro“base: F . 257—257,5° (Misch-F. 250—253°). Dio beiden Verbb. sind n ich t ident., 
aber nur storcochem. verschieden. Sie sind geometr. Isomere. D ies zoigen folgende 
Reaktionen: Das synthet. D im ethyljodid XI wurde bei Zimmerteffip. ka ta ly t. red. 
unter Absorption von 3 Moll. H 2. E s lieferte Isobutan u. 2 Moll. Trim ethylam m onium - 
jodid. Oxydation m it alkal. K M n04 ergab Oxalsäure. Beide D im ethyljodide zers. 
sieh beim Kochen m it alkoh. K 2C 03 un ter Abgabe allen Stickstoffs als T rim ethy l
amin. Beim Kochen in  wss. Lsg. m it c :nem Überschuß von Äg20  w urde n u r 1 Mol 
Trimethylamin frei u. die Lsg. enthielt das Ion [C,4H 30N 2O]++ (XIV). Dieses w urde 
isoliert als D ipikrat, D ichloroaurat u. Chloroplatinat. Das gleiche D ipikrat wurde aus 
beiden Dimcthyljodiden erhalten. Der Bk.-Mechanismus is t noch n ich t bekannt. 
Das erste Prod. nach Einw. des Ag20  des D iliydroxyds (X II) kann nich t an jedem Pol 
n., quaternäre NH 4OH-Zers. erleiden. E s entstellt n ich t Alkohol X III, sondern der 
entsprechende .Äther XIV. Von W ichtigkeit is t die Bldg. dieses Ions aus beiden D i
mcthyljodiden. Das stabilste Isomere von XIV wird durch langes Kochen m it Ag20  
erhalten. Bei Zimmertcmp. finde t eine langsame innere Umwandlung der quaternären 
Salze der ,,Pyro“ base s ta tt .  E ine Probe von k ryst. „Pyro“ba$edimethylcMorid 2 Jah re  
im Einschlußrohr aufbew ahrt, verflüssigte sich. Nach kurzem Kochen m it wss. Ag20 - 
Lsg. Dipikrat des synthet. Salzes gefällt. Dio Verflüssigung w ar augenscheinlich ver
ursacht durch die Bldg. einer Mischung der 2-Dimethylchloride, von denen die „P y ro “ - 
komponentc zuerst von dem Ag„0 entfernt wurde. D a n ich t bekannt is t, welches der 
pimcthyljodide eis- u. welches tran s-S truk tu r hat, w ird vorgeschlagen, die „P y ro “ - 
basc u. ihre Derivv. als a-Serie zu bezeichnen u. das syn thet. P rod. als ß-Serie. Ver- 

(HC1, NHCH3 .C H 2)2 j C(CH2.N H C H 3, HC1)2 — ’ I  CH2(CH2-N HCH a, HC1)2

n  c a ; . o < § j p j g j g ;  m

IV  V I C (C H ,X O H )(C H ,.cii ------>

VII C(CH3)(OH){CH2• N(CH3)j}2 -  V I I I  C(CH3)CljCH ,.N(CH 3)sj2   y-

y
L \ C(CH3)(OCsH8)[CH2.N (C H 3)äj2 X  C(CH3).C11CH3-N(CH3)3J}2  y-

VI CH,.C<?i*"'^''^^'VI3)3J  x t t  P R  p^C H -N (C H 3)3-OH p p  .p^C H .N (C H 3),.OH 
s ^ C H 2.N(CH3)3)J AAf  ^ » '^ C H j-N C O H ü ä -O H  u< -CH 2.OH X U I

XIV [N(CH3)3 • CH : C(CHS)• CHa • O • CH2• C(CH3) : CH-N(CH3)3]
CHS

N(CH3)3-HC1 +  HCl, CH3N < ^ > C | C H 2.N(CIL )S, HCl}»

w  '  'C B , X T I
CjCHj-NtCHj),, H C lj,, 3 H 20  -

NH(CH3)2,HC1 +  Cl(CHa)äN <  ,,- -> c jC H 2.N(CHd„ HCl},
^ c h 2 j  x v n  

« l c  C ^ . C ^ J ^ C ^  H C^ I I A  CHS: C |C H j.N (C H 3)3, HC1J2

132*
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schied. M onoalkyljodide der Q ctam ethylbase liefern leicht un ter Ringschluß Deriw. 
von ß,ß-Bisdimethylanrinomethyl-N-melhyllrimethylenimin  (XVI). Benzyljodid ver
ursach t un ter gewissen Bedingungen völlige Spaltung in  ,,P y ro“ basederiw. (vgl. 
nächst. Ref.). Diese R kk. zeigen, daß  höchstwahrscheinlich die 1. Stufe der Zers, des 
entw ässerten Tctrahydroclilorids XV aus 2 gleichzeitigen R kk . besteht: a) Bldg. der 
Hydrochloride von Trimethylam in  u. von XVI u. b) Bldg. von Dimethylamiiihyiro- 
chlorid u . Methylchlorid (XVII) entsprechend XVI. D er R ing in  XVI erleidet dann 
Spaltung in  Ggw. von W . zu Fonnaldeltyd, Monomethylaminhydrochlorid u. das un
beständige Methylenbasedihydrochlorid (H A ), das dann  in das sehr beständige 
„P y ro “ bascdihydrochlorid übergeht (IIIC). D er R ing in  XVII gibt in ähnlicher 
Spaltung die gleichen P rodd ., nu r daß D i- an  Stelle von Monomethylamin gebildet 
w ird. D ie hohe A usbeute an  D im ethylam in u. die geringe an  Mono- u. Trimethyl
am in zeigen, daß  R k. b vorherrscht. E s besteh t große strukturelle Analogie zwischen 
der ,,P y ro“ basc III u. ß-Methylglulaconsäure. Alle Verss., ein Amin der Struktur 
IV zu synthetisieren , schlugen fehl.

V e r s u c h e .  Tetrahisaminomethylmethan, C(CH2—N H 2)4, D isulfat des Tetrnmins 
(vgl. I. M itt.) m it viel gepulvertem  K OH  gemischt, m ehrm als m it sd. Bzl. extrahiert 
u. die vereinigten filtrierten  E x trak to  frak tion iert dest., ICp. 282—284°, nach Abkiiblen 
wachsähnliche M., aus Bzl. k ryst. das T e trah y d ra t des Amins C5H 10N4-4 H 20  in feinen 
Nadeln, E. 100—110,5°, nach  Stehen über P 20 5 im Vakuum Monohydrat, CCH16N4-H,0, 
gebildet. —  Tetrakismethylaminomethylmethan, C(CH2-NHCH 3)4 nach VAN Alfiiexs 
Meth. (1. c.). 40 g einer Mischung von C(CH2B r)4 u . 240 ccm einer 27°/0ig. alkoh. Methyl- 
aminlsg. 9 S tdn . au f 170° erh itz t. Tetramethylbascdihydrat, C9H 24N4-2 H 20, erhalten, 
K p. 245—248°. —  Tetrahydrochloridmonohydrat, C9H 24N4-4 HC1-H20 , aus alkoh. HCl 
Ivrystallc, E. 264° (Zers.) u. Tetrahydrobromidmonohydrat, C9H 24N4, 4'HBr, H,0. 
Tetrakisbenzolsulfomethylaminomethylmethan, ,C(CH2-NCH3- SO2C0H5)4, aus Essigsäure 
K rystalle, F . 239°. — a.,y-Bismethylaminopropan v . seine Derivate■ Mischung von 
30 g Trim ethylendibrom id u. 160 ccm 21% ig. wss.-alkoh. Methylaminlsg. 8 Stdn. auf 
120—130° erh itz t, fl. Monohydrat erhalten , C5H 14N 2-H 20 , K p. 141—144°, Dihydro- 
chlorid, C5H 14N2-2 HCl, aus M ethanol N adeln, F . 262—263°, Dipikrat, C5H14N.’
2 C0H 3O7N3 aus "heißem W . hellgelbe N adeln, beim Stehen braun werdend. F. 193 
bis 194°. —• Therm. Zers, von Telramethylbasetelrahydrochlorid, C{CH2-NH'CH3-HG'l)j, 
39 g gepulverte Substanz 45 Min. au f  275° erh itz t, bis Schäumen aufhört. Prod. nach 
Behandeln m it K O H , E x trak tion  m it Ä. u l Trocknen frak tion iert dest., Fraktionen 1 
u. 2 ergaben das obige a.y-Bismethylanunopro'pandihydrochlorid, F. 257°; Dipikrat, 
F . u. Müsch-F. m it obigem 193—194°, F rak tion  3 u. 4 enthielten hauptsächlich un
veränderte Tetram ethylbase. N ebenher h a tte  noch weitere Zers, stattgefunden. — 
Tetrakisdimethylaminoniethylmethan, eine M ischung von 90 g T etrak isb rom m ethy l- 
m ethan, 85 g wasserfreiem D im ethylam in u. 300 ccm A. in rotierendem Autoklaven 
9 S tdn. au f 170° erh itz t, erkaltetes Prod. m it W. verd ., D im ethylam in bei 100°abdest., 
Lsg. s ta rk  alkal. gem acht u. m it W .-D am pf dest. ergab aus A. k ryst. Tetrahy'drochlonu. 
Freie Telrakisdimethylaminobase, C43H 32N4, Ivp .43 157° bzw. K p .709 248—249°. —
Zers.von OcUimethylbasctctrahydrochlorid, C{CH2-N(CH3)2, HC1}4-3 H 20 , 120 g Tetra
hydrochlorid in  5 Portionen au f 232—233° (Ölbad) erh itz t, bis Schäumen nachheu. 
D as freigewordene Gas erwies sich als Form aldehyd, identifiziert als 2,4-Dinitrophew* 
hydrazon, F . u. Misch-F. 166—167°. R ückstand  aus A. um kryst. erwies sich .als Dwyin- 
chlorid der „P y ro “ base, C8H J8N 2-2 HCl, F . 260° (Zers. u . Sublimierung). Mutterlauge 
zu S irup verdam pft u. m it Benzolsulfochlorid u. N aO H  geschüttelt, lieferte Bvm - 
sulfodimethylamid, F . 45—47°, u. nach CH3J-B ehandlung Tetramcthylamnwmum]oä 
C4H 12N J . S irup m it N aO H  u. p-Toluolsulfonylchlorid geschüttelt u. mit A. extrahiert er
gab p-Toluolsulfomethylamid, aus wss. A. F . 77°. So w ar die Bldg. von Methyl-, Th™" A 
u. Trim ethylam in w ährend der therm . Zers, bewiesen. Freie „Py>'o“base, jfsfhs1 j' 
durch Ä .-E xtrak tion  einer Mischung der D ihydroehloride, gepulvertem KOU • 
einer kleinen Menge W . erhalten , K p .12 150—154°, bildete folgende Salze: Piay 
bromid, CSH 1SN 2- 2 H B r, aus A. F . 243», Dihydrojodid, C8H ISN 2-2 H J , aus A- 
bis 205» (Erweichen), D ipikrat, C8H 18N 2-2 C0H 3O7N3, aus W. gelbe Nadeln Ü- IW  
bis 187,5°. D ihydrochlorid ergab beim E rh itzen  b is zum 1? S u b lim a t to 
verändertem  P rod ., F . 250° (Zers.), Pikrat, F . 184— 186°,
Dihydrochlorid durch 2I/ 2-std. Kochen m it verd. HCl (1 
handlung m it 2 Moll. d-ci-Bromcampher-ji-svlfonat liefei 
C8H 18N 2- 2 C10H 15O4BrS, F . 174—178°, [M]D13 =  536, nach 
aus n. H eptylalkohol. D ie „P y ro “ base m it CH3J  in  Met 
Dimethyljodid, C10H 24N 2J 2, aus*A. F . 216—217° (Zers.), ws a
u. m it HCl angesäuert, lieferte Dimethylchloridmonohydrat, C10B-21 - - • ’

:h-F. keine Depression, 
nicht angegriffen- » •
Dibromcamphersulfoiw,
igem  U m k r y stalhsicrcn 
,1 b eh an d e lt; ergab d«5
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A.-Aceton F. 184— 186° (Schäumen), dann wieder fest, F . 200°. Bei längerem E rhitzen 
auf 130° F. 224° (Zers.), wahrscheinlich wasserfreie Verb. entstanden, daraus Aural, 
C10H24N2C!sAu2, F . 237—238,5« (Zers.) u. Chloroplatinat, C10H 24N 2ClaP t-H 20 , F . 245° 
(Zers.). Dimethylpikrat, aus Jod id  gewonnen, C22H 280 I4N„, F . 257—257,5° (Zers.). 
DimthMd-camphersidfonat aus D im ethyljodid gewonnen, C30H 51O8N 2S2, aus Aceton 
u. wenig A. F . 261—263° (Erweichen), [a ]D1J =  +16,0« (W.), [AI Id1"2 =  +101", JJi- 
bcnzyljodid, C22H 32N 2J 2, aus A. F . 168—.169°, +  Methanol-f- N u-P ikrat -->- D ibenzyl- 
pikrat, C34H 360,.1N8, F . 199—201°. — Hydrierungen. 1. Dihydrochlorid der ,,P yro“basc. 
0,367 g in 30 ccm W. gelöst u. m it 0,019 g Adam s /^ O xyd-K ata ly sa to r gemischt, 
absorbierte 86 ccm H 2 (20,5° .757 mm) in U /2 Stunden. D er R ückstand  erwies sich 
als Isobutan (Meth. von T w ig g ). Die alkoh. M utterlauge en th ielt Dimethylaminhydro- 
chlorid, C2H,N-HC1, F . 171°, aus A.-Aceton um kryst., R ückstand aus dieser M utter
lauge mit Benzolsulfochlorid u . N aO H . behandelt lieferte Benzolsulfodimelhylamid, 
F. u. Misch-F. 48,5—49°. 2. Freie ,,P yro“base, 0,199 g in 15 ccm Cycloliexan, 0,02 g K a ta 
lysator enthaltend, verbrauchte in  3!/2 S tdn . nur 8,4 ccm H 2. Zufügen von 10 ccm 
Essigsäure bewirkte schnell H ydrierung, 78,2 ccm H 2-Verbraucli (18°, 758 mm). —  
l  Dimethyljodid der ,,Pyro''bam . Lsg. von 0,308 g D im ethyljodid in  20 ccm M ethanol 
mit 0,018 g K atalysator absorbierte 45,0 ccm H 2 (21°, 771 mm). Die Lsg. enthielt 
l'rimlhylaminhydrojodid, C3H 9N 'H J  als einziges R k.-P rod., P ik ra t F . 221—222°, 
Misch-F. mit au thent. P rod . 219—220°. — Oxydation. 1. M it K M nO A. 1,42 g D im cthyl- 
chlorid der „P yro“base u. 4 g N a2C 0 3 in 240 ccm W. bei 70° gelöst, dann 6,18 g KMnO., 
zugefügt. Das R k.-P rod. w ar Oxalsäure, F . 187°, Dihydrat, F . 101,5°, Bisphenyl- 
bydrazinozalal, C12H 10N 4-C2H 20 4, F . u. Misch-F. m it authent. P rod. 184°. Bei einem 
Vers. mit 0,35 g „P y ro “basc, 1,0 g  N a2C 0 3 u. 1,3 g K M n04 Oxalsäure u. Formcddehyd 
isoliert, letzterer als Formaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, C-H0N4O4, charakterisiert, 
F. u. Misch-F. 163°. 2. Durch Ozon. Lsg. des obigen Dimethylehlorids in W. oder Essig
säure durch 3-std. Ozonbehandlung n ich t angegriffen, wss. Lsg. des D ichlorids nach
o-std. Ozonisierung zers., kein H ydrazon oder Semicarbazon gebildet. — Einw . von 
Brom. 2,24 ccm Bromlsg. (2,5 ccm B r in 30 ccm Chlf.) tropfenweise zu einer ,,P yro“ - 
baselsg. in 10 ccm Chlf. zugegeben. Jeder Tropfen gab einen orangefarbigen N d ., der 
sich wieder löste, zum Schluß farblose K rystalio abgeschieden, aus A. F . 239—239,5°, 
keine Depression nach Mischen m it dem. Dihydrobromid der „P y ro “basc, CRH 18N 2 ■ 2 H Br. 
Addition von Brom zu einer Chlf.-Lsg. der Octamethylbase, C{CH2-N(CH3)2}4, ergibt 
sofort einen orangen N d ., wahrscheinlich Perbromid, bei wss. Lsg. des Dihydrochlorids 
der „Pyro“base en tsteh t zunächst eine gelbe Lsg., dann oranger Nd. von Perbromicl. 
ln Methanollsg. keine R k. m it Br. D as gleiche Verk. zeigte die Mischung einer warmen 
essigsauren Lsg. von Brom m it dem Dimethyljodid der ,,P y ro base. — a,y-Bisdinlethyl- 
rnnm-ß-inciliylpropati, CH3-CH{CH2-N(CH3)2}2, 33 g %,y-Dibrom-ß-melhylpropan u. 
h>0 ccm 30°/oig. alkoh. D im ethylam in 10 Stdn. au f 130° erhitzt, m it W. verd., neu trali
siert, mit A. extrahiert, konz., bas. gemacht, Base m it Ä. ex trah iert u. 2-mal d e s t.: 
W i Ä ,  Kp. 151— 152°, Dihydrochlorid, C8H 20N 2-2 HCl, F . 233—234°, Dimethyljodid , 
bijHjjNjJj, Dibcnzyljodid (Sirup), Dibenzylpikrat, C34H 380 14N8, F . 169— 171°. Das 
l'imctkyljodid läß t sich wie das der ,,Pyro base kata ly t. hydrieren. —  Synth. von 
Vi'-Bistrimethylammoniiiin-ß-melhylpropenylendijodid (XI). E ine GRIGNARD-Lsg. aus 
<üg Methylbromid u. 16,6 g Mg in 300 ccm A. langsam un ter R ühren u. K üh len  zu 
euier Suspension von 72 g sym m.-Dichloraceton in 200 ccm Ä. zugegeben. Am nächsten 
für ver<̂ ' PCI behandelt. Aus Ä .-E x trak t oc,y-Dichlor-ß-melhylisopropylalkohol (VI), 
biu,0CI2, erhalten, K p .18 71-—72°, übergeführt in ß-Oxy-ß-methyltrimethylen-a.y-bis- 
-■naphthylüther, C24H 2,Ö3, aus A. F . 151— 152°, Mischung von 32 g VI, 50 g D im ethyl
amin u. 100 g A. 8 S tdn . au f  115—125° erhitzt, ergab nach fraktionierter Dest. des 
i •‘“A ^k tes <x,y-Bisdimethylamino-ß-methylis°propylalkohol (V II), C9H 20ON2, K p .20 80 
oisSl»,ergab Dihydrochlorid, CSH„0ONV2 HCl, aus Aceton-A. (1: 1 ) F . 250°, Dipikral, 

CcH 30 7N3, aus W. gelbe K rystalle, F. 172—173°, u. Dimethyljodid, 
I0l*2opX,J2-H 20 , aus Aceton u. wenig A. als M onohydrat erhalten, F . 105— 110°, 

Entfernen des K rystallw assers F . 176— 177°. — Die Umwandlung von symm.-Di- 
toraceton in Bisdimethylaminoacelon, CO{CH2-N(CH3)2}2, u. durch Einw. von Methyl- 

®ajnesmmjodid in  das Amin V II gelang nicht. Eine Mischung von 25 g Dichlor- 
Jdtm, 50 g D imethylam in u. 100 g A. 7 S tdn. im Autoklaven au f 115—120° erhitzt, 
Tg*b nach Aufarbeiten a,y.Bisdivuthylaminoisopropylalkohol, C,H 18ON2, K p .I7 80— 82°, 
W i® ,risi<?rt a,s dim ethyljodid, C9H 24ON2J 2, aus A. Zers.-Punkt ohne Schmelzen 250°.
• min VII ließ sich wieder durch  70%ig. H 2S 04, gepulvertes KOH, noch ZnCl2 ent- 
■jasern. Das Dihydrochlorid w urde durch E rhitzen auf 260° (5 Min. lang) n ich t zer- 

ttiifi'i P f^ 'tzen  des D im ethyljodids au f 185— 190° (10 Min.) en tstand Tetra- 
mnylammoniumjodid, C4H 42N J , bei 350° noch nicht geschmolzen. — Zur D arst. der
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Cl-Base V III Lsg. von 16 ccm Thionylchlorid in 16 ccm Chlf. rasch  unter Rühren zu 
16 g Amin V II in  80 ccm Chlf. zugegeben, heftige R k ., Krystallabschoidung, 10 Min. 
unter Rückfluß gekocht, nach Aufarbeiten fraktionierte D est. des Ä.-Extraktes, ergab 
ß-CMor-<x,y-bisdim°lhylamino-ß-mcthylpropan (V III), CsH 13N2Cl, Ivp.16 81°, Dipikrat, 
CäH 13N2Cl-2 C0H 3O,N3, gelbe K rystallc , aus A. F . 155— 156° u. Dimethyljodid (X), 
C10H25N 2C1J2, aus A. u. wenig W. F . 195—196° (Zers.), wenig lösl. in  sd. absol. Äthyl
alkohol. Beim Kochen von V III m it alkoh. K 2C 03 fiel KCl aus u. das Rk.-Prod. war 
a,y-Bisdimelhylamino-ß-äthoxy-ß-methylpropan (IX), C10H 24ON2, K p .I5 91—92°, charak
terisiert als Dimethyljodid, C12I I30ON2J 2, F . 140— 150° (Schäumen u. Erweichen). HCl 
konnte aus der Cl-Base durch Kochen m it gepulverter K 2C 03 oder Chinolin nicht ent
fe rn t werden. B ehandlung von 6,2 g D im ethyljodid m it 1 g K OH  in 50 ccm Methanol 
ergab a.,y-Bistrimethylammonium-ß-methylpropcnylendijodid (XI), C10H 24N2J 2, aus A. 
F . 203—204° (Erweichen), Miseh-F. m it dem Dimethyljodid der ,,Pyro“ -base (F. 210 
b is 217°) 206—210° (Erweichen; X I ergab Dimethylpikrat, C,^H,80 14NR, gelbe Krystalle. 
aus W. F . 245—246° (Zers.), Misch-F. m it dem D im ethylpikrat der ,,Pyro“ -base (F.257 
bis 257,5°) 250—253° (Zers.). D im ethyljodid X der Cl-Basc m it 4 Moll. Mcthanol- 
K 2C 03 gekocht ergab Zers, un ter Bldg. von Trimethylammoniumjodid, F. 254—255°, 
langes Kochen fü h rte  zu TrimethylaminenUvicklung. D as F il tr a t ergab 2,4-Dinilro- 
phcnylliydrazon, F . 174— 177°. Das überschüssige Iv2C 03 verwandelte X wahrscheinlich 
zuerst in X I, dann  in X II u. schließlich in  einen unbeständigen Aldehyd. — Hydrierung 
des Dimethyljodids (XI). A. 0,519 g in 25 ccm W. gelöst, m it 0 ,1g  Pt-Katalysator 
gemischt, ergab eine Absorption von 62,0 ccm H , (17,5°, 760 mm). Die wss. Lsg. 
lieferte nu r rohes Trimethylammoniumjodid, F . 253—254°, Misch-F. mit authent. 
P rod. keine Depression, in  das P ikrat übergeführt, F . 217—220°. B. 0,268 g Dimethyl
jodid in  40 ccm Methanol m it 0,01 g K ata ly sa to r absorbierten 45,5 ccm H 2 (20°, 7G1 min). 
Die Lsg. lieferte Trimethylammoniumjodid. Oxydation von A . Dimethyljodid (XI). 
Lsg. von 1,4 g D im ethyljodid in 10 ccm W. u. 0,9 g Ag2SO., in  100 ccm W. gemischt, 
f iltrie r t u. F il tr a t bei 70° m it Lsg. von 3,1 g KMnO., u. 2 g wasserfreiem Na2C03 in 
100 ccm W. behandelt. Mischung 10 Min. geschüttelt, f iltr ie r t u . nach Einengen mit 
Phenylhydrazin in essigsaurer Lsg. behandelt, Phenylhydrazinoxalat abgeschieden, 
F . 182—183°, keine Depression bei Mischen m it au then t. P rodukt. — B. Brenztranben- 
säura. a) F risch  dest. Lsg. von 1,602 g B renztraubensäure, K p .18 70—72° u. 5 g Na»C0s 
m it 6,5 g  K M n04 bei 70° in  200 ccm W ., wie oben behandelt u. Phenylhydrazinoxalat 
isoliert; b) m it 1,532 g B renztraubensäure die gleiche O xydation durchgeführt, aber 
O xalsäure als Ca-O xalat gefällt u. volum inetr. bestim m t. Einw. von A g fi  auf: A. Dt- 
melhyljodid der „P yro“-base. Lsg. von 8 g D im ethyljodid in 30 ccm W. mit 14 g Ag,0 
gemischt u. 2 S tdn . gekocht, Trim ethylam ingas entw ickelt, als Pikrat, F. 216°, nach- 
gewiesen. Aus der Lsg. D ipikrat von XIV, C26H 310 15N8, gefällt, aus W. gelbe Nadeln. 
F . 173—-174°, m it HCl zers., P ikrinsäure m ittels Ä. en tfern t u. konz. Lsg. in 2 Teile 
g e teilt: a) Dichloroaurat von XIV, Cu H3()ON2G'lRAu2, gefällt. Gelbe Nadeln, aus verd. 
Aceton, F . 201—202°, wenig lösl. in  heißem W ., leicht in  heißem Aceton, b) Chloro- 
platinat von XIV, C,,,H30ON2Cl6P t, gefällt, rotorange K rystalle , aus heißem W. F.JIb 
b is 207° (Zers.). B. Synthet. Dimethyljodid  X I, 2 g in  10 ccm IV- m it 4 g Ag,0 wie m A 
behandelt, D ipikrat, F . 173—-174°, Misch-F. m it dem von A keine Depression.
C. Chlorodimethyljodid X : a) l g  D im ethyljodid in 10 ccm W. m it 2,0 g Ag,0 1 otae. 
gekocht, dann wie bei A behandelt. P ik ra t is t in  heißem W. viel weniger lösl. als as 
von XIV, F . 243—246° (Zers.), keine Depression m it synthet. Dimethylpikrat; b) \ers- 
m it 4 g Äg20  u. 3 S tdn. K ochen w iederholt, D ipikrat von XIV erhalten, F. 1 
K leine Mengen des Oxyds entfernen nur HCl aus X u. ergeben das Ion des synt e . 
Dimethyljodids X I, das dann  m it überschüssigem Oxyd den gewöhnlichen Abbau z 
X IV  erleidet. — D. Alle Probe von „Pyro“-basedimethylchlorid ergab bei entsprechen c 
B ehandlung das syn thet. Dimethylpikrat, aus W. F . 242—244° (Zers.), Misch-r. nu
au then t. P rod . keine Depression. Trim ethylam in  u. Tetramcthylammoniumhydrozy^ 
w urden durch 3-std. Kochen m it überschüssigem Ag20  in wss. Lsg. nicht angegriiien- 
Acetontrimethylammoniumpikrat, CH3-C 0-C H 2-N(CH3)3-0  C6H 2-(N 02)3, zum i g • 
dem P ik ra t von XIV dargestellt. 5 ccm 30°/oig. wss- Trimethylamin zu einer 
von 2 g Chloraceton in  40 ccm A. zugefügt, Pikrat, C12H 10OsN4, gelbe Nadeln, - -
b is 150°. —  Vers. zur Darst. von 2 ,3 -Bisdimethylamino-l-methylaminoctjclopr p -  
A m id, 2 ccm einer Mischung der Ä thvlester von eis- u .  Irans-l-Methykyclojiiop« 
dicarboxylsüure m it 30 ccm N H 4OH (D."0,88) 15 S tdn . geschüttelt u . bei /lnmicrteui- 
evaporiert, k ry s t. Salz, C4H 0(CO-NH2) (C 02-N H 4), F . 16 7 - 1 6 9 * p Ä m e n  ^  
weicliqn). D as gleiche P rod . m it alkoh. N H 3 erhalten . —  Hydrazid. B ei L 1 T?f Ljen: 
15 g H ydrazinhydra t zu einer Lsg. von 10 g E ste r in  50 ccm A. unter Rühren u. , fc. 
rohes Dihydrazid , C6H 120 2N 4, gefällt, F . 167— 170°, CuRTlUSscher Abbau d urche il*
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50 ccm Ä. zu einer Lsg. von 8,6  g D ihydrazid in  einer Mischung von 70 ccm W. u. 
9 ccm konz. HCl zugegeben, eisgekühlt u. Lsg. von 7 g N aN 0 2 in  15 ccm \V. w ährend 
30Min.zugefügt, nach Benzoylierung 2,3-Bisbenzamino-l-methylcyclopropan, Ci8H 180 2N2, 
erhalten, F. 197—200°. D as reine Azid konnte n icht erhalten werden. D ie Schwierigkeit 
lag in der Ggw. von cis-Dicarboxylsäure. D as Amin IV konnte n ich t synthetisiert 
werden. — Methylierung von Trimethylcnimin. a) Mischung von Im in, F . 65—70°, 
in Ä. gelöst, m it einem Überschuß von CH3J  bei 0° ergibt lcryst. Trimethyleniminhydro- 
jodid, CjHgNJ, F . 146,5°, 2. F . nach Festwerden 240—250“ (Zers.), b) Lsg. von 0,39 g 
in 5 ccm Methanol m it 2,6 ccm 15°/0ig. M ethanol-K 2C 03, dann m it 2 ccm M ethyljodid 
bei 0° behandelt. N-Methyltrimelhyleniminmethyljodid, C6H 12N J , erhalten, F . 225° 
(Zers.), lösl. in  W ., leicht löst, in G lykolm onomctkyläther, unlösl. in  sd . M ethanol u. A. 
Aceton, Chlf., A cetonitril u. Ä thylkohlensäureester, unverändert nach 5-std. Kochen 
mit überschüssigem M ethyljodid. (J . ehem. Soc. [London] 1 9 4 2 . 163—75. Febr. Cam
bridge, Univ.) ” Am e l u n g .

Geoffrey M. Gibson und Frederick G. Mann, Die Aminoderivate des Penta
erythrits. I I I .  Thermische Zersetzung einiger quaternärer Salze von Tetrakisdimelhyl- 
minomethylmeihan. (II. vgl. vorst. lief.) .Bei Behandlung der Oclamethylhase (I) in 
der Kälte m it Ä thyljodid en ts teh t das acetonlösl. Monoäiliyjodid (II) u. nach kurzem  
Kochen der Mischung das acetonunlösl. Diäthyljodid (III). II konnte n ich t isoliert 
werden, es wurde durch das beim  K ochen entstehende ß,ß-Bisdimethylaminomethyl- 
y-methyllrimethyleniminmonomethyljodid (IV) nachgewiesen. IV lieferte nach B e
handlung mit überschüssigem C H ,J das Dimethyljodid (V). W ahrscheinlich ver
hindern dieselben F ak to ren  die Bldg. des erw arteten Trimethyljodids wie in T e i l l  
die des Teträniethyljodids der O ctamethylbase. Beim E rhitzen von III entstand  das 
Dihydrojodid (VI) der Octam ethylbase unter Gasentw. (Äthylen), identifiziert durch 
das Entstehen des Diinethyljodids (VII) nach Behandlung m it K OH  u. CH3J .  Der 
Grund für. diesen bem erkenswerten U nterschied in der therm . Zers, von III u. der 
des Dimethyljodids is t naheliegend. E iner der H auptfak toren  in der Zers, der 
quaternären Ammoniumhydroxyde, die eine Äthylgruppe enthalten , ist das F re i
werden eines /3-Protons aus dieser Äthylgruppe durch das O H-Ion bei der Bldg. von 
Äthylen, W. u. einem te r t. Amin. E ine parallele B k. is t bei III möglich, doch nun 
wird das Elektroncnpaar an  den beiden te r t. N-Atomen des einen Mol. die Funktion  
des OH-Ions erfüllen u. die ^-Protonen aus den 2 Äthylgruppen des 2. Mol. heraus- 
nehmen. Das D im ethyljodid kann  solche R k. n icht geben, noch können die CH3- 
Gruppen als M ethylenradikale abgespalten werden u. Ä thylen liefern. Bei Behandlung 
der Octamethylbase I m it einem Überschuß von Allyljodid in der K älte  sind die 
einzigen Prodd. das acetonlösl. Monoallyljodid (VIII) u. das acetonunlösl. Monoallyl- 
jodiimonohydrojodid (IX), durch KOH in VIII umgewandelt. VIII ging beim E r 
hitzen in die cycl. Verb. IV über. Bei Behandlung m it überschüssigem CH3J  wurde 
nm Monoallyljodidmonomethyljodid (X) gebildet. IX gab beim Schmelzen das Dihydro- 
joiid (VI) der Octam ethylbase. Die Bldg. von IX war unerw artet u . entsprach n icht 
der therm. Zers, eines interm ediären Prod., da IX durch kalte  Lösungsm ittel isoliert 
werden konnte. Es is t jedoch möglich, daß ein sehr unbeständiges D iallyljodid gebildet 
wurde, das sich bei Z im m crtem p. zersetzte. Das so entstandene IX würde größere 
Beständigkeit besitzen u. E rh itzen  notwendig sein, ehe die Zers, unter Bldg. von D i
hydrojodid VI wiederholt würde. D as D iallyljodid ist das wenigst stabile dieser 
quaternären Salze. Boi der Einw. von Benzyljodid auf die Octamethylbase (Mischen 
unter Kühlen ohne Lösungsm.) en tstand  eine hellbraune glasige M., aus Aceton in A.

kryst. Dibenzyldimethylammoniumjodid (XI) u. Dibenzyljodid der ,,Pyro  -base (XII) 
(TeilII) getrennt. Die A nnahm e, daß das Jod id  XI ein Zers.-Prod. von XII sei, w ährend 
der Extraktion oder K rystallisation des letzteren entstanden, w ar n ich t zutreffend, 
denn XII konnte lange Zeit m it A. oder W. ohne Zers, e rh itz t werden u. daher nicht 
■während der Isolierung das Jod id  XI liefern. Die R k ., die das Benzyljodid der ,,Pyro - 
base liefert, verläuft bei auffallend niedriger Temp. im Gegensatz zu der Umwandlung 
des Hydrochlorids der O ctam ethylbase u. der ,,Pyro“ -base bei 232—233° (Teil II). 
Beider Herst. einer Mischung von Benzvljodid u. Octamethylbase I in gekühlter äther. 
Dg. wurde ein Gemisch von K rystallen  A u. einer dunkelgelben glasigen M. B lang
em abgeschieden. A konnte in  das Monobenzyljodid (XIII) u. das Dibenzyljodid (XIV) 
der Octamethylbase getrennt werden, B  in  das Dibenzyljodid (XIV) u. das Benzyl- 
ydtdhydrojodid (XV). XIII ergab beim E rhitzen ähnlich wie Monoäthyljodid u. Mono- 
aUyljodid das Trimelhyleniminderiv. (IV). Als 2. Rk.-Prod. wurde BenzyldimeÜiylamin 
identifiziert. Das M onobenzvljodid verband sich leicht m it Allyljodid zum Mono- 
f lz’jl}odidallyljodid ( X \ l )  d ir  O ctamethylbase. XIV lieferte beim E rhitzen leicht 
das Dihydrojodid (VI) der O etamethvlbase. XV is t daher zweifellos ein interm ediäres
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Prod. dieser R k., in  der nu r eine der beiden quaternären  Benzyljodidgruppen Zers, 
e rlitten  ha t. E s is t w ahrscheinlich, daß  der Mechanismus der Umwandlung des Di- 
benzyljodids (XIV) in  das Dihydrojodid ähnlich der D iäthyljodidzcrs. ist. Der Grund 
für die Bldg. von Dibenzyldimethylammoniumjodid (XI) u. von Dibenzyljodid (XII) 
der „PyTO“-base bei Behandlung der Octainethylbase I m it einem Uberschuß von 
Benzyljodid ohne Lösungsm. ist unklar. Vielleicht w ird zunächst Monobenzyljodid(XIlI) 
der O ctam ethylbase gebildet, das sich leicht in das Trim ethylenim in  (IV) u. in Benzyl
dimethylamin zersetzt. Das letztere verbindet sich m it Benzyljodid zu XI, während die 
Verb. IV unter dem  E infl. des überschüssigen Benzyljodids zuerst das Mono- oder 
Dibenzylderiv. ergibt, wie z. B . X V II, u. letzteres zers. sich un ter Ringspaltung in den 
unbeständigen Vorläufer des „PyTo“-basedibenzyljodids X II. E in  wichtiges Resultat 
dieser U nters, is t, daß  die Octam ethylbase I, un ter n. Bedingungen m it einem Über
schuß von Alkyljodid behandelt, sich augenscheinlich nie m it m ehr als 2 Moll, desselben 
verbindet. In  den obigen Verss. m it Ä thyl- u. Benzyljodid wurde das Monosalz immer 
in viel größerer Ausbeute erhalten  als das bisquaternäre Salz u. die Addition des 2. Vol. 
A lkyljodid verläuft also viel langsam er als die des ersten. W eiterhin gab nur das Di- 
m ethyljodid beim E rh itzen  das quadiiquaternäre Salz, die ändern Dialkyljodide das 
D ihydrojodid. In  Teil I  wurde angenomm en, daß  diese Schwierigkeit der Bldg. quadri- 
quaternärer Salze teilweise ster. N atu r is t, aber hauptsächlich darin besteht, daß für 
die suceessive A lkyljodidaddition größere Energie gebraucht w ird, da diese Rkk. von 
exotherm en in  endotherm e übergehen. W ahrscheinlich w ird durch die induktive M’rkg. 
des positiven Pols eines N-Atoms ein gewisser Zwang ausgeübt, der die Bldg. quadri- 
quaternärer Salze verhindert.

n  i(CH3)3N .C H 2!JC < C H : ;N(CH3): . (CsH 5J  erhitzen^

-A CH,
I  C{CH„-N(CH3),S4 - i v  { (ch 3)2n -c h ,s ,c < O n (c h 3),j

\  CH,
I I I  C {CH2 ■ N(CH3), J2 {CH 2 • N(CH3),C ,H 5 J  f. j  CH,i

CH,
erhitzen y  | c h ’> C O N(CS

C H , V I CjCH, • N(CH3) ,y  CH, • N(CHS),H J),
j r . o H  +  C M

CH, X V II  V II  C {C H , • N(CH3), J, j CH, ■ N(CH3)jJ},
V e r s u c h e. R k. m it Äthyljodid, a) Lsg. der Octam ethylbase I in 8 Moll. Äthyl- 

jod id  15 Min. rüekgekocht, dann  7 Tage im  D unkeln aufbew ahrt, Ivrystalle ronDiäthyl- 
jodid  ( I II) , C17H 42N 4J 2, gebildet, aus Aceton F . 128°. — b) B ei Nicliterhitzen wurde
homogene Lsg. erhalten , kleine Menge Dihydrojodid (VI) isoliert, F. 204—-207°, w»
M utterlauge ßß-Bisdimethylaminomelhyl-N-methyUrimelhyknimhwionometkyljodid (1\),
C „H „0N SJ ,  F . 206,5—207,5«. Bei 6 -std. K ochen von IV m it CH3J  (Rückfluß) entstand 
Dimethyljodiddihydral, C12H 28N 3J»-2 H 20 , aus A. F . 123—124« (Zers.). -  Thern. 
Zers, des Diäihyljodidß (I II), wasserfreies D iätkyljodid  im  Ölbad 20 Min. auf 135 HU 
erh itz t, ergab un ter Schäum en ro tbraunen  Sirup, in A. gelöst, Aceton zugefügt, Krysta « 
von Dihydrojodidmonohydfal (VI) der O ctam ethylbase, dffjB A N aJi'H w , aus A- *•" 
bis 209«, wss. Lsg. m it K OH  gesätt. u. m it Ä. ex trah ie rt, lieferte das Dhnethyljodta der 
O ctam ethylbase, F . 145—146«, Misch-F. m it au then t. Prod. keine Depression.
Rk. m it A llyljodid. 4 Moll. Allvljodid langsam  un ter R ühren u. Eiskühlung zur uo a- 
m ethylbase I zugefügt u. im  D unkeln aufbew ahrt, viscoscs Prod. mit .wenig ka i 
Aceton verrü h rt u. m it Ä thylacetat verd. ergab Monoallvljodid (VIII) der Odanie t 
base, C16H 37N 4J ,  F . 145-146« . M onohydro jod id (l\), C ^H ^N q J-H J aus u n E H »  
s tan d  isoliert, aus A. F . 157—158«. — 6 ccm 0,86«/oig. Methanol-KOH zu 0,j g 
Suspension des H ydrojodids (IX) in  M ethanol zugefügt, bei Zimmertemp. 
verdam pft u. m it ka ltem  Aceton ex trah ie rt. Der R ückstand  lieferte Monoattyjjodi 
aus alkoh. Ä thylacetat F . 207—208«. —  Therm. Zersetzung, a) Monoallyljodiit ( h 
Substanz einige Min. au f 160—165« e rh itz t, Geruch nach Amin, Rückstand mit 
gewaschen, ergab IV, F . 210—211,5«, Misch-F. m it obigem Prod. keine HePr«r£,; 
Mischung von V III u. CH3J  4 S tdn . rückgekocht, R ückstand lieferte Moncally 1 
monomelhyljodid (X), C17H 40N 4-J2, F . 114— 115« (Zers.). Bei Erhitzen einer wasser n  
Probe im  Ölbad (30 Min. au f 115— 120«) en ts tand  Tetramethyljodid der Octanie y > 
C17H 44N 4J.r, F . un ter 350». — R k. m it Benzyljodid. 1 .5  g Base I in Eiswasser geau
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u. langsam 10,5 ccm frisch liergcstelltcs Benzyljodid zugegeben. Mischung kräftig  
geschüttelt u. G Tage bei E iskühlung aufbew ahrt, ro tbraune glasige M., schmolz bei 
Erwärmen a) ein Teil dieser M. in  sd. W. gelöst ergab Dibenzyldimethylammonium- 
jÄ (X I ) ,  CleH 20N J, aus W . F . 191—192°. b )a lkoh .L sg . eines 2 . Teils lieferte Dibenzyl- 
jodid (XII) der ,,P yro“ -base, F . u. Misch-F. m it au then t. Prod. 168— 1G9°, in  das 
Dibenzylpikrat, C3iT1mO]4N,,, F . u. Misch-F. 199—201° um gewandelt, wss. Lsg. von
XII 2% Stdn. auf 100° erh itz t, blieb unverändert. X I konnte also n ich t durch Zers, 
von XII entstehen, c) Acetonlsg. der H auptm enge des Glas.es ergab X II, F . u. Misch - 
F. 191—192°. 2. Die obigen Mengen Base I u . Benzyljodid in je 20 ccm Ä. gelöst u. 
unter Eiskühlung gemischt, ergab nach 24 Stdn. Aufbewahren im D unkeln einen k ryst. 
Nd. A u. eine glasige M. B. A erwies sieh als Monohydrat des Dibenzyljodids (XIV), 
CflHiNiJodLO, aus A ceton-Ä thylacetat u. A. F . 128—129°, aus M utterlauge Mono- 
btnzyljodid (X III), C20H 30N 4J ,  F . 146— 147°, 2. F . 190—196°. XIV is t nu r wenig u.
XIII leicht lösl. in ka ltem  Aceton. B  bestand aus Bezizyljodidhydrojodid (XV) der 
Odametliylbase, C20H 42N 4J 2, F . 170°, aus alkoh. M utterlauge Dibenzyljodidhydral (XIV), 
F. 128—128,5° isoliert. ■— Therm. Zersetzung, a) Monobenzyljodid (X III), 5 Min. auf 
150—155° erh itz t ergab Mischung von FI. u. k ryst. M.,. m it A. u. Aceton gewaschen, 
Trimethylenimin (IV) erhalten , F . u. Misch-F. 209—210°, Ä .-E xtrak t lieferte m it OH,.J 
Benzyllrimethylammoniumjodid, CI0H I6N J, aus alkoh. Ä thylacetat F . 177— 178°. 
b) Dibenzyljodid (XIV), alkoh. Lsg. von XIV 6 S tdn . rückgekocht, als R k.-Prod. 
Dihydrojodid I) e rhalten , F . u. Misch-F. 212—213°. Konz. Aceton-L sg. des Mono
benzyljodids (X III) m it einem Überschuß von Allyljodid 3 Tage im D unkeln aufbew ahrt, 
ergab kryst. Monobenzyljodidallyljodid (KMI), C23H 44N 4J 2, F . 145— 146°. Ahe Verbb. 
über Nacht im V akuum  über P 20 5 getrocknet. Die F F . vieler Allylhaloide der Octa- 
methylbase I variieren beträchtlich m it der Geschwindigkeit des E rhitzern . (J . ehem. 
Soc. [London] 1 9 4 2 . 175—81. Febr. Cambridge, Univ.) A m e l u n G.

William Oroshnik und Paul E. Spoerri, Die elektrolytische Darstellung von 
Glyoxylsäureäthylester. G lyoxylsäurcäthylester kann m it guter Ausbeute (50—53%) 
durch clektrolyt. Red. von O xalsäurcäthylester in 95%ig. A. +  H 2S 0 4 an  einer B lei
amalgam- oder einer Quecksilberkathode (9— 13 V ; 7— 12,1 Amp./qcm) in Form  seines 
Halbacetals hergestellt werden. Dieses ergab bei der Spaltung m it P 20 6 98%  der Theorie 
des freien Glyoxylsäureäthylesters vom K p. 129—130°. Phenylhydrazon. F . 131°., 
Stmicarbazon, F . 218°. (J . Amor. ehem. Soc. 63. 3338—39. Dez. 1941. Brooklyn, N. Y., 
I’olytechn. Inst.) H e i m h o l d .

Arthur C. Cope, Corris M. Hofmann, Cornelia Wyckoff und Esther Harden- 
bergh, Kondensationsreaktionen. I I .  Alkylidencyanessigsäure- und -malonsäureester. 
(!■ vgl. 1938.1. 4443.) D urch Kondensation von Cyanessigester m it aliphat. u. arom at. 
Ketonen in Ggw. von A m m onacetat u . Essigsäure wurden Alkylidencyanessigester, 
aus Malonester u. a liphat. Aldehyden m it P iperidinacetat u. Essigsäure Alkyliden- 
malonester hergestellt. K a ta ly t. Red. der erhaltenen Alkylidenester ergab die en t
sprechenden Alkylester. D as Kondensationsprod. aus Benzylm ethylketon u. Cyan- 
cssigester erlitt beim E rh itzen  in Acetamid auf 220° Ringschluß zu 2-Cyan-3-methyl-
1-naphthol. Verss., andere geeignete K ondensationsprodd. zu cyclisieren, schlugen 
dagegen fehl. — Folgende Kondensationsm ethoden wurden angew andt: A . E rhitzen  
von 0,5 Mol. Cyanessigsäurcäthylester m it 0,55 Mol. K eton, 0,05 Mol. A m m onacetat, 
0,1 Mol. Eisessig u. 50 ccm Bzl. au f 130—160° (Badtem p.) un ter kontinuierlicher E n t
fernung des entstehenden W. bis zum Aufhören der W .-Abspaltung. B . Umsetzung 
von 0,25 Mol. Cyanessigester m it 0,25 Mol. K eton, 0,05 Mol. A m m onacetat, 0,2 Mol. 
Eisessig u. 50 ccm Bzl. wie A . C. U msetzung von 0,5 Mol. M alonsäurediäthylester m it 
0,o5 Mol. Aldehyd, 0,02 Mol. P iperidin, 0,1 Mol. Eisessig u. 50 ccm Bzl. wie A . D. 24-std. 
Kochen von 6,25 Moll. M alonester m it 12,5 Moll. Aldehyd u. 9,8 Moll. A cetanhydrid. — 

j^ylpropylidencyanessigsäureäthylester, C0H 13O„N, aus M ethyläthylketon nach A  
oder G(Ausbeute 65—85% ); K p.n  116—118°, nm 5 =  1,4650, D . % 5 1,0001. — 1-Methyl- 
"jdyhdencyanessigsäureäthylester, C,0H ,-0 ,N , aus M ethylpropylketön nach A , B  u . C 
(Ausbeute 77—85% ); K p .19 138—139"," m r 5 =  1,4650, D .% , 0,9835. — 1-Methyl- 
Wyhdencyanessigsäureisopropylester, C41H 170 ,N , aus Cyanessigsäureisopropylester u. 
1) n ftPr?PyIkoton n 5ch A  U-'C (Ausbeute 80—85% ); K p .25 143—146°, n D25 =  1,4590,

■ in 0,9583. — 1-Äthylpropylidenoyanessigsäureäthylester, C10H J5O»N, aus D iäthyl- 
aeton nach .4 u. O (Ausbeute 55—65%) oder B  (Ausbeute 75% ); K p .tJ 116— 118°, 

D r  1,4653, D.25,- 0,9855. —  l-Methylpenlylidencyanessigsäureäihylester, Cn H 170 2N,
Xlethylbutylketon nach C (Ausbeute 85% ); K p .19 149—150°, n „“  =  1,4652,

• 25 0,9709. — 1,3-Dijnethyllmtylidencyanessigsäureäthylester, Cn H 170 2N, aus Methyl- 
uobutylketon nach A  (Ausbeute 75% ); K p .«  130—133°, n D25 =  1,4658, D .2%  0,9684. — 
■rroP’jlmtylidenciyanessigsäureiUhylester, C12H lsO,N, aus D ipropvlketon nach A  (Aus-



2 0 2 2  D»- P r ä p a r a t iv e  o r g a n is c h e  C h e m i e . N a t d r s t o f f e . 1942, II,

beute 52%) oder B  (Ausbeute 80% ); K p .n  136— 137°, np25 =  1,4GG0, D .2525 0,9584.— 
Gyclohexylidencyanessigsäureäthylester, , Cn H I5OJST, aus Cyclohcxanon nach A (Aus
beute 83% ); Kp.„ 150—151°, n Dss =  1,4950. — 1-Methylhexylidencyanemgsäureäthyl- 
esler, C,2H 190 2N, aus M cthylam ylketon nach A  (Ausbeute 80% ); K p.u  143—145°, 
n D25 =  1,4662, D .25, 5 0,9597. —- l-Methylheptylidencyanessigsäuredthylester, CjjH^OA', 
aus M ethylhexylketon nach A  u. B  (Ausbeute 80% ); K p .2 124—125°, np25 =  1,4656, 
D .2525 0,9503. — l-Isobulyl-3-methyllmtylide7icyanessigsäureälhylester, C14H 230 2N, aus 
D iisobutylketon nach A  (Ausbeute < 5 % )  oder B  (Ausbeute 40% ); K p.3 110—118°, 
np25 =  1,4656, D .2%  0,9435. — l-Amylhcxylideiicyanessigsäureäthyüster, C16H2.02N, 
aus D iam ylkcton nach A  (Ausbeute 48% ) oder B  (Ausbeute 87% ); K pu 138—139°, 
nn25 =  1,4662, D .2525 0,9292. — 1-Phenyläthylidencyanessigsäureäthylester, C,,H130;N, 
aus A cetophenon nacli A  (Ausbeute 60% ) oder B  (Ausbeute 69% ); K p .2 136—137°, 
np25 =  1,5468, D .25oS 1,0925. — l-o-Tolyläthylideiicyanessigsäureäthylester, Cn H150„N, 
aus M ethyl-o-tolylketon nach B  (Ausbeute 47% ); K p .3 141— 143°, np25 =  1,5326, 
D .25, 5 1,0678. — 1-Phenylpropylideiicyanessigsäureäthylester, CI.1I I l;iO J'i, aus Propio- 
phenon nach B  (Ausbeute 73% ); K p .2 136—138°, np25 =  1,5360, D.-% 1,0674. -
1-PhenylbuUglidencyanessigsäureäthylester, Ci5H 170.,N, aus B utyrophenon nach B  (Aus
beute 78% ); Ivp.j 135—136°, n D“  =  1,5318, D .2%  1,0493. — 1-PhenyOßyliden- 
cyamssigsäureäthylester, C17H 210 2N, aus Caprophcnon nach B  (Ausbeute 75%); Kp., 146 
bis 148°, np 25 =  1,5231, 1).'-% 1,0201. —  l-Mcihyl-3-phenylpropylidencyanessigsäurt- 
äthylester, C15H 170 2N, aus 4-Phenylbutan-2-on nach B  (Ausbeute 64%); Kp.j 167 
bis 168°, nn25 =  1,5273, D .2525 1,0594. —  l-Methyl-2-phenylälhylidencyam8Sigsäun- 
äthylester, C14H ]50 2N , aus Benzylm etliylketon nach B  (Ausbeute 76% ); Kp.j 139—140°, 
nn25 =  1,5338, D -2525 1,0761. — 1-Phenylbenzylideneyanessigsäurcäthylester, c 18h 15o;n, 
aus Benzophenon nach B  (Ausbeute 66% ); K p .3 195—200°, P . 95— 96°. — Propyliden- 
malonsäurediäthylester, C10H 10O4, aus Propionaldehyd nach C (Ausbeute 25%) oder I) 
(Ausbeute 46% ); K p .I5 119—120°, np25 =  1,4402. —  Butylidenmalonsäurediäthykskr, 
CjiH 180 4, aus B utyraldchyd nach C (Ausbeute 59% ) oder D  (Ausbeute 60—70%); 
K p . 10 122—124°, np25 =  1,4425. —  Isobutyliäenmalonsäurediäthylester, CjjHjjO.,, aas 
Isobutyraldehyd  nach C (Ausbeute 90—92% ); K p .27 135—137°, np25 =  1,4398. — 
n-Pentylidenmalonsäurediäthylester, C1„H,0O4, aus n-Valeraldchyd nach G (Aus
beute 44% ); K p .23 146—147°, np25 = .  1,4414, D .% - 0,9829. —  Isopenlylidertmlon- 
säurediäthylester, C12H 200 4, aus Isovalcraldchyd nach C (Ausbeute 88—90%); Kp.2t 149 
bis 150°, np25 =  1,4420, D .25„- 0,9816. —  n-Hexylidenmalonsäurediülhyleskr, C13H220.i. 
aus n-H oxanal nach C (Ausbeute 40—46% ); K p .2T 162—164°, np26 =  1,4464,
D .% 5  0,9770. — 2-Äthylbutylidenmalonsäurediäthylestcr, C%H„„04, aus 2-Ätkylbutanal 
nach C (Ausbeute 43—45% ); K p .21 146— 148°, np 25 =  1,4450, D . % 5 0,9749. — Zur 
D arst. der gesätt. E ste r wurden die ungesätt. m it 1—2 Vol. A. verd. u. unter 1—2 atü 
H 2-Druck m it 1—2 g Pd-C ka ta ly t. reduziert. Auf diese Weise konnten erhalten werden: 
sek.-Butylcyanessigsäureäthylesler (Ausbeute 90% ); (l-Methylbulyl)-cyanessigsäure- 
äthylester (90—97% ); Cyclohexylcyanessigsäureälhylester (92% ); (l-Methyl-2-phenyl- 
älhyl)-cyanessigsäureäthylester (94% ) (C14H 170 2N , K p .2 140—142°, np22’ =
D .2625 1,0446); Äthylitialoiisäurediäthylester (90% ); Propylmalonsäurediäthylester (90 /0): 
Butylmalonsäurediäthylester (93—96% ); Isoamylmalonsäurediäthylesler (96—97%)- Do- 
propylmalonsäurediäthylester wurde durch k a ta ly t. B ed. m it einem Ni-Katalysator 
gewonnen (Ausbeute 96% ). — 2-Cyan-3-melhyl-l-naphthol, C12H,,ON, aus Benzyl- 
m ethylketon u. C yanessigsäureäthylester durch K ondensation in Ggw. von Ammon- 
aee ta t u. Eisessig in  Bzl. u. darauffolgendes E rh itzen  des R k.-Prod. nach Abdestilucren 
des Bzl. m it A cetam id au f 220° (Ausbeute 47% ); F . 200—201°. (J. Amer. ehem. 
Soc. 6 3 . 3452—56. Dez. 1941. New Y ork, N. Y., Columbia Univ.) H e im h o l d .

Arthur C. Cope und Corris M. Hofmann, Die Einführung von wbsltlmm  
Vinylgruppen. V III. Acetessigesterreihe. (V II. vgl. C. 1 9 4 2 . I. 32.) Vcrss. zur Über
führung von Alkylidenaeetessigcstern der Form el II in Alkylvinylalkylacetessigester (H l 
schlugen fehl. Statt- der letzteren  entstanden  bei der Alkylierung von Butyhdcn- i- 
Isopentylidenacetcssigsäureäthyle8te r m it C H ,J  u . NaOC„H5 in alkoh. Lsg. die p,y-u 
gesätt. M onocarbonester IV u. VI. In  derselben Weise wurden die entspreche» 
Alkylidenacetessigsäureisopropylester bei der M ethylierung in isopropylalkon. Lsg- ■ 
die /?,y-ungesätt. Isopropylester V u. VII übergeführt. Bei der Alkylierung mit hoic 
A lkyljodiden entstanden  s ta t t  der /?,y-ungesätt., um eine a,jj-ungesätt. Ester. So '™ynj 
z. B. aus Butylidenacetessigsäureäthyl- u. -isopropylester m it Butyljodid die Ester 1 
aus Isopcntyiidenacetessigsäureäthyi- u. -isopropylester m it P r o p y l jo d id  die L se ' 
gewonnen. D er andersgeartete R k.-V erlauf m it den höheren Alkyljodiden . 
den Vff. darau f zurückgeführt, daß  in diesen Fällen  die langsamer vor #  Ih . . 
U m setzung dem  prim , entstehenden N a-E nolat bzw. dem  Na-Alkoholat selbst ge»
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auf die sich zunächst bildenden /3,y-ungesätt. E ster im  Sinne einer Doppelbindungs- 
Terschicbung einzuwirken.
p r a r a - n / C 0C H « R C H = C H <  _ ,C O C II3 ■ R C H ==C H -C H (C H a)COOR' 

1 ° ^ c o o c 2h 6 R'> 0< cooc2H6 IV  R =  R' =  c an s
1 1  1 1 1  T R  =  C ,H , R ' =  iso-C3II7

V III n-C3H ,C H = C (C 4H 0)COOR V I R =  iso-C3H 7 I i ' =  C .II,
IX  iso-C4H ,C H = C (C 3H 7)COOR V II  R =  R '=  iso-C3H 7

V e r s u c h e .  Die Alkylidenacetessigcster wurden durch Um setzung von 0,5 Mol. 
Ester mit 0,55 Mol. Aldehyd, 0,5 g Piperidin u. 1 g A. bei 5—10° hergestellt. —  Buly- 
liiemcetessigsäureäthylester, C10H n O3, aus B utyraldehyd u. Aeetcssigsäureäthylester; 
Ausbeute 81%. K p .ls 118—120°, n D25 =  1,4510, D .2%  0,9780. — Butylidenaeelessig- 
mnisopropyUster, C11H Ia0 3, aus B utyraldehyd u. Acetessigsäureisopropylbster; Aus
beute 75%. K p .21 125— 128°, nn25 =  1,4407, D .2525 0,9548. —  Isopenlylidenacetessig- 
säumthylester, Cu H la0 3, aus Isovaleraldehyd u. A cetessigsäureäthylester; Aus
beute 83%- K p -15 120—121°, iid2“ — 1,4492, D .2523 0,961 5. —  Isopentylidenacetessig- 
mreisopropylester, C,oH„00 3, aus Isovaleraldehyd u. Acetessigsäureisopropylester; 
Ausbeute 89%. U p ., ;  135—136°, n D'-5 =  1,4448, D .“ 25 0,9423. —  2-Älhylbutyliden- 
cyanessigsäureäthylester, C12H 20O3, aus 2-Ä thylbutanal u. A cetessigsäureäthylester; 
Ausbeute 71%. K p .u  122— 123°, n D-s -  1,4539, D . % 5 0,9584. — 2-Äthylhex yliden- 
aatessigsäureäthylester, aus 2-Äthylhcxanal u . A cetessigsäureäthylester; Aus
beute 72%. K p .n 138— 14'1°; n D»  =  1,4559, D .% . 0,9423. — B utyraldehyd, Iso- 
valeraldehyd, 2-Ä thylbutanal u. 2 -Ä thylhexanal konnten m it Acetessigsäureäthylester 
auch durch ICoohen m it P iperidinacetat in Bzl. unter kontinuierlicher W .-Abspaltung 
gewonnen werden, doch lagen die Ausbeuten (52, 68, 63 u. 64%) dabei durchweg 
niedriger. Bei der U m setzung von Acetessigsäureäthylester m it B utyr- u . Isovaler
aldehyd in Ggw. von A cctam id en tstanden die Kondensationsprodd. in  A usbeuten 
von 54 u. 67%. Noch niedriger (28%) lag die Ausbeute an  Butylidenueetessigsäure- 
äthylester bei Verwendung von p-Toluolsulfonsäure als K ondensationsm ittel. — Zur 
Alkylierung wurden 0,5 Mol. Alkylidenacetessigester m it 0,5 Mol. N a, in dem  betreffenden 
Alkohol (500 ccm A. bzw. 600 ccm Isopropylalkohol) gelöst, u. 0,6 Mol. CH3.T um gesetzt.
— 2-Methyl-3-hexensäureälhylester (IV). C9H lcO,, aus B utylidenacetessigsäureäthyl- 
ester mit CH3J ;  Ausbeute 45% . ICp.13 65—66“, nn“  =  1,4231, D .% . 0,8919. — 
~Aklhyl-3-hexensäureisopropylester (V), C10H lsO,, aus dem  Butvlidenacetessigsäure- 
lsopropylester; Ausbeute 36% . K p .18 75—76°, n D*» =  1,4191, D A 3 0,8700. —  2,5-Di- 
™ethyl-3-hexensäureäthylester (VI), C10H laO2, aus Isopentylidenacetessigsäureäthylester; 
Ausbeute 69%. K p .15 73—74“, n D“  =  1,4234, D .2525 0,8747. — 2,S-Dimelhyl-3-hexen- 
toureisopropylester (VII); Cn H 200.,, aus dem  Isopentylidcnacetessigsäureisopropylester; 
Ausbeute 49%. l| | . 23 89—91°, "nn25 =  1,4192, D > 25 0,8595. — Zur K onst.-B est. 
wurden die ungesätt. E ste r hydriert. IV u. V ergaben bei der Verseifung 2-Methyl- 
o-hxensäure (K p .24 121— 122°, n D“  =  1,4382, D.2%  0,9461), die zu 2-M ethylhexan- 
säurc hydriert wurde. Die letztere konnte über das Chlorid in das A m id  vom F . 71—72° 
ubergeführt werden. In  analoger Weise ließ sich VII als 2,5-Dimethylhexamäureamid 
vom 1 . 100—1 0 1° identifizieren. IV u. V ergaben bei der Ozonisätion Propionaldehyd, 
i Uj Isobutyraldehyd. —  Die un ter analogen Bedingungen wie die Methylierungen 
uurchgeführten A lkylierungen von Butylidenacetessigestern m it B utyljodid u. von
bojx>ntylidcnacetessigestern 111 ib Propyljodid lieferten Gemische, aus denen die a.ß-un-
gesätt. Ester nur in  unreiner Form  abgetrennt werden konnten. Als Verunreinigungen 
traten Prodd. auf, die durch Addition von Alkohol an die Doppelbindung entstanden 
sind. (J. Amer. ehem. Soc. 63. 3456—59. Dez. 1941. New York, N. Y., Columbia 
UuiV.') H e im h o l d .
, R  I- D iuguid, Die Verwendung von amalgamiertem A lum inium  als Katalysator bei 
er Fwdel-Craftsschen Reaktion. A1C13 kann bei der Fp.lEDEL-CRAFTSscben Synth. 

von Alkylbcnzolen u. A lkylnaphtkalinen m it Vorteil durch am algam iertcs Al, das 
unmittelbar vor Gebrauch m it etwas Alkylehlorid ak tiv iert wird, ersetzt werden, 
srfc r C'1 R'°^ ^®b®nrkk. u . Harzbldg. verm eiden lassen. Ätliylbbnzol, Isopropylbenzol, 
«^•-Butylbenzol, tert.-B utylbenzol u. sek.-Butyl-a-naphthalin konnten so m it guter 
-usbeute hergestellt werden (s. unten). Die Umsetzung geschah in  üblicher Weise 
. i Augabe des Chlorid-KW-stoffgemisclies zum K atalysator u. Stehenlassen des
- nsatzes über N acht. A ufgearbeitet wurde durch Zers, m it verd. HCl. — Äthylbenzol, 
n so _  ylddorid u. B zl.; Ausbeute 76% . K p .,3„ 132—134,7°, F . — 93°, D.2»., 0,8667, 
v? i 1,4953. — n-Propylbenzol, aus n-Propydchlorid u. Bzl. neben viel Isopropyl- 
S  (Änshcute 52,2% ); Ausbeute 15,2% . K p .735 154— 157°, D.20, 0,80 18, n D2° =
; —• lsopropylbenzol, aus Isopropylchlorid u. Bzl.: Ausbeute S3,3%. K p .T40 150,5



2 0 2 4 D s. P r ä p a r a t iv e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 1942. II,

bis 151,5°, F . — 94°, D.2% 0,8614, n D2“ =  1,4919. — sek.-Butylbenzol, aus n-Butyl- 
chlorid u . Bzl. neben n-Butylbenzol (s. unten); Ausbeute 36,6% . K p .744 1 72,0—172,5°, 
P . — 80°, D.20., 0,8616, n D20 =  1,490"0. — p-Acetamino-s'ek.-butylbenzol, F. 124°. — 
n-Bulylbenzol, K p .744 179,3—180,8°, D .204 0,8614, np20 =  1,4909. — p-Acetamiho-n- 
butylbenzol, F . 103,6°. — tert.-Butylbenzol, aus Bzl. m it sck.-Butylchlorid (Ausbeute 
59,9%) oder tcrt.-B utylchlorid  (Ausbeute 74,5% ); K p .731 3 1 68*—169°, F .—60,2°, 
i ).2°4 0,8664, iid20 =  1,4934. — sek.-Butyl-a-naphthalin, aus sek. Butylclilorid u. Kaph- 
th a lin ; A usbeute 48% . K p .!0_30 180— 190°, no” =  1,5780. (J . Amer. ehem. Soc. 63. 
3527— 29. Dez. 1941. Pine Bluff, Arkansas, Agric. Mecli. a n d  Norm. Coll.) H eim h .

Henry Gilman und Clarence G. Stuckwisch, Metallierung von Triphenylarsin. 
Wie Triphenylam in w ird Triphenylarsin durch n-B utyllithium  in der m-Stellung 
m etalliert. —  Triphenylarsin  wurde m it der 2,5-fachen Menge n-Butyl-Li in äther. 
Lsg. 48 S tdn . gekocht u . das Rk.-Gemisch dann durch Gießen au f festes CO.. zersetzt. 
D a die entstandene Säure n ich t krystallisierte, wurde sie m it K M n04 in Aceton zum 
m-Carboxyphenyldiphenylarsinoxyd, C19H 10O3As, vom F. 215° (aus verd. A.) oxydiert. 
— m-Tolyldiphenylarsin, C19H 17As, aus D iphenylchlorarsin m it dem GRIGNARD- 
Reagens aus m-Brom toluol in Ä. ; Ausbeute 72% . K p .3 170—173°. HgCL-Deriv., 
aus Eisessig P la tten  vom  F . 201—202°. Bei der O xydation des m-Tolyldiphcnylnrsins 
m it wss. KM nOt-Lsg. en ts tand  m -Carboxyphenyldiphenylarsinoxyd. — Wenn das 
Metallierungsprod. aus n-B utyl-L i u. T riphenylarsin m it Dimetliylsulfat behandelt 
wurde, so konnten 2,7%  der Theorie an  m-Tolyldiphenylarsin  gewonnen werden. 
( J .  Amer. ehem. Soc. 6 3 . 3532—33. Dez. 1941. Arnes, Io ., S ta te  Coll.) H e im h o ld .

J. Feigenbaum und C. A. Neuberg, Vereinfachtes Verfahren zur Darstellung von 
aromatischen Sclruxfelsäureestern. Schwefelsäureester von Phenolen lassen sich äußerst 
einfach hersteilen, indem  m an das Phenol in D im ethylanilin  m it Chlorsulfonsäuie 
um setzt, das Rk.-Gemisch dann m it starker, wss. K OH  alkalisiert u. aus dem abgeschie
denen u. durch Absaugen abgetrennten  Salzgemisch das K -Salz des Phenolsclnvefel- 
säurcesters durch h., 95%ig. A. ex trah ie rt. W ährend D im ethylanilin bei a- u. /l-h’aph- 
tliolen ausgezeichnete Ausbeuten bringt, w ird es beim  Phenol selbst, bei Kresolen u. 
Polyalkylphenolen besser durch  Pyrid in  ersetzt. (J . Amer. ehem. Soc. 63. 3529—30. 
Dez. 1941. Nerv Y ork, N . Y., u . Jerusalem , U nivv.) IlEIMHOLD.

Léonce Bert, Eine neue allgemeine Methode der Synthese von Allyl- und Propemß- 
verbindungen. Vf. beschreibt die Verwendung von ru - Chlorallylphenoläihtrn 
RO—C6H 4—CH2—C H = CHC1 zur Synth. der entsprechenden Allyl- u. Propenyl- 
derivate. So w ird durch N a (m it u . ohne Lösungsm .) das Cl-Atom durch H zu 
RO—C6H 4—CH„—C H —CH„ erse tz t, w ährend nebenbei Cl-Abspaltung u. Dehydrierung 
zu RO—CSH ,—CH2— C = C &  erfolgt. E s w urden so von Vf. ausgehend von Anisol 
sowie dem  Methylenäther von Brenzcatechin, Veratrol u . Trimelhylpyrogallol Estmgol. 
Sofrol, Methyleugenol u . E lim icin  synthetisiert. E rh itz t m an  die ru-Chiorallylphenol- 
ä th e r m it K O H  u. einem  Alkohol im  M $l,-V erhältnis 1 : 3 : 5, so werden durch IVande- 
rung  der D oppelbindung u. E rsa tz  des Cl-Atoms durch OR' die Cinnamyläther 
RO—C„H4—C H = CH—CH2—O R ' neben den Propenyl-u . Propylphenolätliem erhalten. 
H iernach w urden von Vf. aus Anisol, Methylenbrenzcatechin, Veratrol, 1,2,3- u. •/,»,*- 
Trimethoxybenzol Anethol, Isosafrol, Methylisoeugenol, Isoelemicin u. Asaron erhalten, 
(C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 2 1 3 . 873— 74. Dez. 1941.) KOCH.

A. Raul Poggi, Über ein neues Benzylderivat des p-Methylcyclohexanons. hn Zu
sam m enhang m it Unterss. des Vf. über die ster. H inderung an Cyclanonen (vgl. C. 194*-
I I .  1777) wurde das bisher noch n ich t bekannte  2-Benzyl-4-methylcyclohcxanon-(l) 
aus p-M cthylcyclohexanon u. Benzylchlorid in Ggw. von N aN H 2 hergestellt. "
4-methyleyclohexanon-(l), C14H 18Ö, aus p-M ethvlcyclohexanon u. Benzylchlonu 
Ggw. von N aN H 2 in  B zl.; K p .17 169,5— 170°. O xim , CI4H J9ON, aus A. Krystallc vorn 
F. 129° (Erweichen ab 125“). Semicarbazon, C]äH 2,ON3, 2 Formen mit den F t - l  
(S intern ab 160°) u. 174° (S intern  ab  169°). 2 ,4 -Diiiitrophenylhydrazon, Cion 2JJt-v 
aus A. orangegelbe, feine N adeln vom  F . 146° (Erweichen ab 141°). (Gnzz.cn 
ita l. 7 2 . 16— 18. Ja n . 1942. Florenz, U niv.) H e IM HOLD.

Richard D. Kleene, a-Naphthylisopropylkalium. x-Naphthyldimethylcaro 
methyläther, C14H leO, aus dem  Carbinol durch K ochen m it NaNH 2 u. CH3J  in W - >
K p ., 100— 101°, D .20, 1,0422, n D20 =  1,5867. —  a-Naphthylisopropylkahum, aus ue

i r . _ L  L . - i  _-,iT—  . t.— XT. T _iü i ,™ , tW a  V p rh .  w u rd e  duren
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Tolwidinblaus. Vff. konnten  fü r Toluidinblau, einen sauren A n t h r a c h i n w i f n r b s to i f
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der Zus. C28H 20O10N2S2N a2, die Form el I, fü r das isomere Toluidingriin die Form el I I  
beweisen. I ergab bei der Zn-Staubdest. eine kleine Menge A ntkraccn, w ährend sieh 
aus dem D ost.-Rückstand eine Verb. C28H 220 4N 2 herausholcn ließ, die bei der oxy
dativen Hydrolyse m it H N 0 3, H 20 2, rauchender l l 2SO., oder FeCl., in  Ggw. von Säure 
in das Tetraoxyanthrachinon C ,,H 80 6 überging. D as letztere erwies sich als ident, 
mit 1,4,5,8-Tctraoxyanthrachinon, das aus 3,6-Dimcthoxy-, 3,6-Dichloï- u . 3,G-Dibrom- 
phthalsäurcanhydrid synthetisiert werden konnte. D ahei wurde folgendes festgestcllt :
a) die in der L ite ra tu r (vgl. F r e y , Ber. dtsch. ehem. Ges. 4 5  [1912]. 1361; Z lEG LER  
u. F is c h e r , J . p rak t. Chem. 8 6  [1912]. 300) fü r das 1,4,5,8-Tetraoxyanthraehinon 
angegebenen Eigg. entsprechen n ich t denen eines reinen P räp . ; b) das als 4,5-Dibrom- 
phthalsäureanhydrid beschriebene (vgl. u. a. B l Üm i .E IN , Ber. dtsch . chem. Ges. 1 7  
[1884]. 2485; B r u c k , Ber. dtsch. chem. Ges. 3 4  [1901]. 2741) P rod. besitz t n ich t die 
angegebene K onstitution. I I  wurde aus 5,8-Dichlorchinizarin durch Umsetzung m it 
p-Toluidin u. anschließende Sulfonierung aufgebaut. 4,8-DichloranthraTufin, das aus 
Anthrarufin durch Einw . von S 0 2C12 in N itrobenzol hergestellt werden konnte, ergab 
bei der Schmelze m it p-Toluidin dieselbe Substanz, dio durch  die Zn-Staubdest. 
von I erhalten worden w ar, u. dio som it das 4,8-D i-p-toluidino-l,5-dioxyantliraehinon 
darstellt. Bei der Sulfonierung der letzteren Verb. en tstand I. Auch aus reinem 4,8-Di- 
nitroanthrarufin konnte I  bereitet werden. Die Stellung der Sulfogruppcn in  I  wurde 
durch reduktive H ydrolyse m it Sn u. HCl bewiesen. H ierbei bildeten sich Leuko-
1,4,5,8-tetraoxyanthrachinon u. 4-Aminotoluol-3-sulfonsäure. D ie letztere konnte als 
Sulfonamid identifiziert werden. Auch die reduktive H ydrolyse von II  ergab 4-Amino- 
toluol-3-sulfonsäure. Die bes. Eigg. der A bsorptionsspektra von I u. I I  (vgl. Original) 
lassen Formulierungen wie I I I  u. IV möglich erscheinen. Dio angewandten A bbaurkk., 
oxydative u. reduktive H ydrolyse, dürften  auch bei anderen A nthrachinonfarbstoffen 
von ähnlichem Typus geeignet sein. — Bei der Bromierung von Phthalsäureanhydrid  
entstanden nebeneinander 3,6-, 3,4- u . etwas 4,5-D ibrom pkthalsäureanhydrid.

. V e r s u c h e .  1,4,5,8-Tctraoxyanllirachinon, CJ4H 8Oc. aus 3,6-Dim ethoxyphthal- 
^ureanhydrid u. H ydrochinon durch Verschmelzen m it A1C)3 u . NaCl bei 200—220°, 
jUs ö,8-I)ibromchin¡zarin durch E rhitzen m it einer Ca(OH)2-Lsg. au f 240—260° im 
Autoklaven oder aus gereinigtem Toluidinblau durch Erhitzen m it verd. H N 0 3 (Aus- 
euto 78%); bei der Sublim ation bildeten sich sehr feine rote S täbe m it grünlichem, 

Metall. Glanz ohne definierten F . bis 350°. Tetraacetat, C22H 16O10, aus der Tetraoxy- 
TJ 0Q1 m'k vVedanhydrid u. N a-A cetat; aus Essigsäure leuchtend gelbe Nadeln vom 
4 Vn-—“^ °  (^ers-)> wenn dio Substanz in  ein au f 275° erhitztes B ad gebracht wird. — 

tJichloranthrarufin, aus A nthrarufin  m it S 0 2Cl2 in  Nitrobenzol auf dem sd. W .-B ad; 
s . robenzol, Trichlorbenzol oder Anisol K rystalle vom F . 336—337° (geringe Subli- 
in - — 4’8'Dûûtroanthrarufin, aus A nthrarufin  m it konz. H 2S 0 4, B(OH )3 u . K N 0 3 

Ausbeuto 26% , gelbe P la tten . — 4,8-Di-p-loluidinoanthrarufin, C28H 220 4N 2, 
m f inhlau durch Schmelzen m it Zn-Staub bei 260° oder aus 4,8-Dichloranthra- 
\  u ' P-Toluidin bei 160— 175° (Ausbeute 75%) ; ausN itrobenzol m it A. purpurfarbene 
* “ein mit Bronzeglanz, die sich oberhalb 300° zersetzen. — 4,8-Di-m-toluidiiioanthra- 
o H  ®j'.tstan(b vvie die vorige Verb. aus 4 ,8-D ichloranthrarufin m it m-Toluidin. 4,8-Di- 
ù / Î r , moanthra™fin bildete sich dagegen aus 4 ,8-D ichloranthrarufin u . o-Toluidin erst
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N eutralisieren m it NaOFI; der F arb sto ff lä ß t sich in  der üblichen Weise mit NaCl aus- 
salzen. —  5,S-Dibromchinizarin, C14H 0O4B r2, aus 3,G-Dibromphtkalsäureanhydrid (s. 
unten) m it H ydrochinon in  einer Schmelze aus A1C13 u. NaCl hei 200—220°; Aus
beute 84°/0. Koto N adeln vom F . 245° aus Essigsäure. —  5,8-Di-p-loluidiiwchinizam, 
C28H 220 4N 2, aus der vorigen Verb. m it p-Toluidin u. B(OH )3 durch E rh itzen  auf 130—110°; 
A usbeute 95% . Aus Anilin oder Chlorbenzol K rystalle  vom F . 311°. Analoge Farbbasen 
wurden m it m- u. o-Toluidin erhalten. —  Toluidingrün, aus der Farbbase mit feonz. 
H 2S 0 4 u . 60°/oig. Oleum bei Z im m ertem peratur. —  5,8-Di-[ß-oxyä-thylamino)-chinizarin, 
ClaH 18O0N 2, aus 5,8-Dibromchinizarin u . Ä thanolam in in  sd. Pyrid in ; dunkelblaue, 
glänzende Nadeln vom F . 215— 220° aus A nilin. Beim Abbau der Base mit einem 
Gemisch aus H N 0 3 u . 50% ig. Essigsäure en ts tand  1,4,5,8-Tetraoxyanthracbinon. 
Die Sulfonierung der Farbbase m it konz. H 2S 0 4 bei 50—00° ergab einen Farbstoff, 
der als N a-Salz in einer Ausbeute von 52,3%  isoliert wurde. —  3,6-Dibromphthalsäm- 
anhydrid, C8H 20 3Br2, aus Phthalsäureanhydrid  m it Br„ u . etw as Jo d  in 60°/oig. Oleum 
bei 60°; K rystalle  vom F . 212— 214° aus Essigsäure. — 3,4-Dibromphtlialsäm, 
CsH 40 4B r2, aus der essigsauren ¡Mutterlauge des 3,6-Dibromanliydrids durch Ver
dam pfen u. Aufnehmen m it W .; aus W . K rystalle  vom F . 197° (Zers.). DimelhyksUr, 
C10H 80 4Br2, aus M ethanol kurze Stäbe vom F . 79°. —  5,6-Dibromchinizarin, C14HcÖ,Br,. 
aus 3,4-D ibrom phthalsäurc u. H ydrochinon durch  Verschmelzen m it A1C13 u. NaCl; 
aus Chlorbenzol rö tlichbraune N adeln vom F. 227°. —  4,5-Dibromphtltalsäurmnhijdrid, 
aus der essigsauren M utterlauge des 3,6-D ibrom pkthalsäureanhydrids durch Ver
dam pfen u. Aufnehmen m it A cetanhydrid ; aus Essigsäure K rystalle  vom F. 212—214°. 
—  6,7-Dibromehinizarin, C14H 60 4B r2, aus der vorigen Verb. m it Hydrochinon in der 
AlClj-NaCl-Schmelze; aus Xylol ro te  N adeln vom F . 296—298°. — Der saure Methyl
ester der 4,5-D ibrom phtlialsäure konnte n ich t frei vom 3,4-Isomercn erhalten weiden. 
(J . org. Chem istry 6 . 732—49. Sept. 1941. Rockester, N . Y ., K odak Res. Laborr.) HEIMH.

¡Richard D. Kleene, Oxim des Furfuralacetons. Furfuralacetonoxim, CVHsOA. 
D arst. analog der des Benzalacetonoxim s (v g l. H a r e i e s  u . DE OSA, Ber. dtsch. ehem. 
Ges. 36 [1903]. 2998); A usbeute 5% . Aus verd. A. kleine, rötliche Blättchen vom 
F . 88—90°. (J . Amer. ehem. Soc. 63. 3538. Dez. 1941. Riverside, 111.) H e im h o ld .

Charles E. Braun und  Jack L. Towle, Fil-Silber der ivale des Sulfanilamids und 
einiger verwandter Verbindungen. F ü r  syn thet. Zwecke haben Vff. die N'-Silberderiw. 
von Sulfanilam id, N 4-A cetylsulfanilam id u. Sulfapyridin hergestellt. — 1 N l-Silber- 
sulfanilamid, C0H-O 2N 2SAg, aus N ^N a-Sulfanilam id ü. A gN 03 in H.,0. — N'-Silber- 
N'-acelylsulfanilamiil, C8H 90 3N„SAg, aus dem  N '-N a-D eriv. des N >-Acetylsulfanilamids, 
das durch Fällen seiner wss. Lsg. m it A. gewonnen w urde, wie die vorige Verbindung.— 
N 1-Silbersulfapyridin, C11Bq()Oi.N;jSAg, aus N 1-N a-Sulfapyridin mit wss. AgN03- 
Lösung. (J . Amer. ehem . Soc. 63. 3523. Dez. 1941. B urlington, Vt., Univ.) HEDiHop.

H. R. Snyder und John C. Robinson, jr., Reaktionen von Anilen. V. Die Um
kehrbarkeit der Reaktion m it Säureanhydriden. (IV. vgl. C. 1 9 4 0 . X- 2150.) Anne 
reagieren m it M aleinsäureanhydrid in Ggw. von H ,0  un ter Bldg. von Aldehyden u. 
M aleanilsäure. W ie Vff. zeigen konnten, is t diese R k . um kehrbar, denn aus Malearn - 
säure en tstand  m it 2-Äthyl-2-hexenal die bicycl. Aminosäure II I , deren Bldg. nur 
durch Addition von M aleinsäureanhydrid an  das A nil I  bzw. dessen Enaminform i 
e rk lä rt werden kann  u. die prim , auch auf diesem Wege gewonnen wurde. Aus 2-Metny - 

1 c , h 5c h jC E = c — c h = k c . h 5 11 c !e sc h = c h c = c h n h c « h >
G H * C TTg

r. .1 2-pentenal wurde m it Maleanilsäure die III e n t s p r e c h e n d e

1'  5 D im etliylverb. e rhalten . P räparativ  bietet dieses Ver.
sogar gewisse V orteile vor demjenigen, das von e 

HC(| jf'3 - c 0  Anilen ausgeht. W ahrscheinlich entsteht a u s  ¡Maleani
a C r - ö L  JcHCOOH säure u. dem  ungesätt. Aldehyd zunächst ein AdcktiOM-

III CH NC.H. prod., das dann  un ter Bldg. des K o n d e n ^ t i o '
I I I  w eiter reagiert. Die andere Möglichkeit, ( a 

prim . M aleanilsäure zu M aleinsäureanhydrid u . A n i l i n  a u f s p a l t e t  oder Maleam 
M aleinsäure u. Anilin hydrolysiert w ird u. dann  Bldg. des Anils u. Lk. ucss

m it M aleinsäureanhydrid erfolgt, is t doch rech t fraglich. , -------- » i -  .  - -  , - .  - 6   . -  n.3 .0n-8-carb<mmn,

aus
V e r s u c h e .  5,7-Diäthyl-2-plienyl-2-azabicyclo-(2,3,l)-oct-G-en-3-on-ö-car >

M aleanilsäure u. 2-Äthyl-2-hexenal durch  24-std. Kochen; A u sb eu te  b — y « 
Aus wss. A. K rysta lle  v o m 'F . 143— 144°. —  ä,7 -Dimethyl-2 -phenyl-2 -azabicycU>-( j  1 . 
oct-6-en-3-on-8-cmbonsäure, C16H 170 3N, aus M aleanilsäure u. 2-M ethyl-2-pen e 
die vorige Verb. (Ausbeute 60—70% ) oder aus 2 -M ethyl-2 -pentcnalanilin vom Fu> 
bis 132° m it M aleinsäureanhydrid (Ausbeute 60% ); F .  157— 158°. (J- Am er. c 
6 3 . 3279—80. Dez. 1941. U rbana, 111., Univ.) ' HeiMH '
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H. R. Snyder, Rotiert R. Adams und  A. V. Mclntosh, jr., Die Synthese von
3,5-Diäthylbenzoesäure. Zum  Vgl. m it einer beim Abbau des K ondensationsprod. aus 
Maleinsäureanhydrid u. 2-Äthyl-2-hexenalanil erhaltenen Säure (vgl. vorst. Ref.) be
nötigten Vff. 3,5-Diäthylbenzoesäure. Sie untersuchten daher verschied. Verff. zu 
ihrer Synthese. Bei der O xydation von symm. Triäthylbenzol m it H N 0 3 entstanden 
nur 1—2% der gewünschten Säure neben B-Äthylisophthalsäure u. 3-Aceto-5-äthyI- 
benzoesäure. Die A lkylierung von Brombenzol m it C ,H5Br u. AIBr3 ergab ein Gemisch 
von p-Dibrombenzol u. sym m. Triäthylbenzol. Die Synth. von 3,5-Diäthylbenzoesäure 
gelang schließlich auf folgendem W ege: 3,5-Diäthylbenzol wurde n itrie rt, die N itro- 
verb. zu 2,4-Diäthylanilin red. u. das Amin in 6-Brom-2,4-diäthylanilin übergeführt. 
Die letztere Verb. konnte durch Diazotierung u. Behandlung des D iazoniumchlorids 
mit unterphosphoriger Säure zu 3,5-Diäthylbrombcnzol umgesetzt werden. Verss., 
das Bromderiv. über die Gp.icNARD-Verb. d irek t in  die Carbonsäure um zuwandeln, 
schlugen fehl. Das B rom id m ußte vielmehr ers t in das N itril übergeführt werden, 
aus dem dann 3,5-Diäthylbenzoesäure in  guter Ausbeute gewonnen wurde.

V e r s u c h e .  Die O xydation von Mesitylen m it sd. verd. U N O . ergab 20,5%  
der Theorie 3,5-Dimethylbenzoesäure vom  P . 165,5—166,5°. Symm. Triäthylbenzol 
lieferte bei dom gleichen Verf. nur etw a 1 %  3,5-Diäthylbenzoesäure (F. 130°) als 
mhylesler (C12H 160 2, Ivp .3>5 110— 112°) nach Veresterung der benzollösl. Säuren m it 
Methanol u. f l 2S 0 4. ln  der gleichen F rak tion  fiel der Methylester (C12H 140 3, F . 77 
bis 78°) der 3-Aceto-5-äthylbenzoesäure (Cn H 120 3, F . 156—157°) an, w ährend 5-Äthyl- 
isophthalsäure (CloH 10O4, F . 265—266°) bei der E x trak tion  der sauren Oxvdations- 
prodd. mit Bzl. als benzolunlösl. Substanz zurückblieb (Ausbeute 5,3% ). —  Die U m 
setzung von Brombenzol m it 2 Moll. Ä thylbromid u. A1C13 ergab nebeneinander p-Di- 
wombenzol u. symm.-Triäthylbenzol (Kp. 214°, n o 18’ 1 =  1,4950). —  4-Nilro-l,3-di- 
mylbenzol, aus m -Diäthylbenzol durch N itrierung nach C oP E N H A V E R  u . R e i h  (J . 
Amer. ehem. Soc. 49 [1927]. 3157) (Ausbeute 75—80% ); K p.3lS 112—114°, np2S =  
1,51.71. — 2,4-Diäthylanilin, aus der N itroverb. durch ka ta ly t. Red. m it RANEY-Ni 
in alkoh. Lsg. unter D ruck bei 40—60°; Ausbeute 80—90% . K p .3fl 143— 144°, n D'25 =  
l,o411. — 2,4-Diäthyl-6-broinanilin, C10H 14N Br, au s’dein vorigen Amin m it B r2 in einem 

aus Methanol u. Essigsäure bei 15° (Ausbeute 55% ); K p .4)5 100—105°. —
' ^J?j$]brombenzol, C10H 13Br, aus der vorigen Verb. durch D iazotierung m it NaNO., 

ü. HCl in essigsaurer Lsg. u. anschließende Behandlung der Diazoniumsalzlsg. m it 
nnterphosphoriger Säure; Ausbeute 70% , K p.1T 115—119°. — 3,5-Diäthylbenzonitril, 
P 1 13 i <aus der Bromverb, durch E rh itzen  m it CuCN u. Pyridin auf 235— 240°; Aus
beute 67%, K p .29 147,5— 149°. —  3,5-Diäthylbenzoesäure, aus dem N itril durch Kochen 
nun- *n c' nem. Gemisch aus Äthylenglykol u. 20%  W .; Ausbeute 85% . Aus 
d) /o'g- Methanol K rystalle vom F. 129,5—130°. (J . Amer. ehem. Soc. 63. 3280—82. 
tez. 1941. Urbana, 111., U niv.) H e im h o l d .

. Henry R. Henze und James J. Spurlock, X-Substituierte Derivate von Phenyl- 
o eymrbitwrsäure. D urch U m setzung des M ononatrium- u. des Monosilbersalzes dor 
tenyläthylbarbitursäure m it den entsprechenden Halogenverbb. wurden N-süb- 

Derivv. der Phenylätliylbarbitursäurc m it Oxyalkyl-, Oxoalkyl-, Halogen- 
* |-v;> u. Halogenacylresten hergestellt. In  3 Fällen entstanden auch die 1,3-di-
^ ‘>Merten Verbindungen. Keines der neuen Derivv. der Phenyläthylbarbitursäure 
.irkt liypnot., einige jedoch — bes. das 1-Propionyl- u. 1,3-Dipropionylderiv. — be- 

-i zen erhebliche kram pfhem m ende Eigenschaften.
c V e r s u c h e .  (Alle EE. korrigiert.) 1 • ß - Oxyälhylphenylälhylbarbilursäure, 

aus dem N a-Salz der Phenyläthylbarbitursäure m it sd. Ä tbylenchlorhydiin 
t  usbßute 60%); aus verd. A. K rystalle  vom E. 145,0—145,5°. — 1-ß-Cliloräthyphenyl- 
t !  ua Ci4H ]50 3N 2C1, aus der vorigen Verb. m it PC15; Ausbeute 69% .
"fcirJiT - verc*- Ä. K rystalle  vom  F. 112,5—113,5°. — 1-ß-Bromäthylphenyläthyl- 

i ursaure, CI4H J50 3N 2B r, aus der /1-O.xyäthylverb. m it P B r3; Ausbeute 56% . Aus 
zvi ¡,u'7.er^. ,A. K rystalle vom  E. 127,5—128,5°. — Oxymethylenbis-(l-methylenphenyl- 

ymrbitursäure), C27H 2gO,N4, aus Phenyläthylbarbitursäure u. Glycerin-a,y-dibrom- 
Na‘Mei y l a t  in  M ethanol durch E rhitzen auf 110° im  A utoklaven (Aus- 

ö/JvrJ i harte, glasige M. ohne definierten Schmelzpunkt. — 1-Acelonylphenyl-
Brom ^ursäure, CI5H 40O4N 2, aus dem  N a-Salz der Phenyläthylbarbitursäure u. 
Omni u ° n *n • M ethanol neben der 1 ,3 -disubstituierten Verb. (s. unten), die auf 
u  ,„ -1,„,er Unlöslichkeit in 3% ig. Na„C03-Lsg. abgetrennt werden konnte; Aus- 
C TT n \ / ° ‘ Aus verd - ä -  K rystalle vom  F . 115— 116°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, 
im ti t 223,5—224,5°. — 1,3-Diacetonylphenyläthylbarbilursäure, ClsI I 20O3Na,
MrifcSsv aus verd - A- K rystalle  vom  F . 137,5—138,0°. — 1-Phenylacylphenyl-

J wmtursäure, C20H 18O4N 2, aus trocknem  N a-Phenvläthylbarbiturat u. Pbenacyl-
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bromid in  sd. M ethanol neben der 1,3-disubstituierten Verb. (s. unten), die sieh aus dem 
Rk.-Gemisch d irek t 111 krystallin . Form  abschied, w ährend das Monosubstitutionsprod. 
erst beim  V erdünnen der alkoh. Lsg. m it W. ausfiel; Ausbeute 49%- Aus verd. A. 
K rystalle vom F . 159,5—160,0°. — 1,3-DiphenacyljpJienyläthylbarbUursäure, C28H2405Nä, 
Ausbeute 37% ; aus A. K rystalle vom F . 156,5— 157,0°. —  1-p-Bromphenacylplmyl 
äthylbarbitursäure, C |fH 170 4N 2Br, aus N a-P henyläthy lbarb itu rat u. p-Bromphemcyi- 
brom id in sd. M ethanol; Ausbeute 32% , F . 149,0— 149,5°. — 1-p-Phenylphemcyl- 
phenyläthylbarbitursäure, C20H 22O,,N2, aus dem  N a-Salz der Phenyläthylbarbitursäurc 
u. p-Phenylphenacylbrom id in sd. M ethanol; Ausbeute 44% . Aus verd. A. Krystalle 
vom  F . 195,5-—196,0°. ■— 1-Propionylphenyläthylbarbitursäwe, C15H 10O4is2, aus Ag- 
P heny läthy lbarb itu rat u. Propionylchlorid in sd. Bzl. neben der disubstituierten Verb. 
(s. unten), die beim Umlösen des R k.-Prod. in der M utterlauge verblieb; Ausbeute 43%. 
Aus Bzl.-PAe. u . Ä.-PAe. K rystalle vom  F . 96,0—96,5°. —  1,3-Dipropionylpfonyläthyl- 
barbilursäure, C,sH 20O6N 2, aus verd. A. K rystalle vom  F. 108— 109°. — 1-Bromdiäthyl- 
acetylphenyläthylbarbilursäure, ClsH 210.,N2Br, aus Ag-P.henyläthylbarbiturat u. Brom- 
diäthvlacetvlbrom id in  sd. Toluol; Ausbeute 67% . Aus verd. A. Krystalle vom F. 141 
bis 142°. (j .  Amer. ehem. Soc. 6 3 . 3360—63. Dez. 1941. A ustin, Tex., Univ.) Hei.mh.

Burckhardt Helferich und Johanna Werner, Über die Verfestigung der Glykosid- 
bindung durch Anhydridbildung. Bei Verss., das ß-d-Glueosid des Glykoljodhydrins (I) 
durch Austausch des J  in  alkal. Milieu gegen andere Gruppenmmzusetzen, erhielten 
Vff. einen k ryst. S toff der Zus. CsH 140 6. A cetylierung in Pyrid in  u. Essigsäureanhydrid 
ergab eine Triacetylverbindung. E ine D oppelbindung is t n ich t nachweisbar, also ist 
das J  m it dem H  einer im  R aum  benachbarten O ll-G ruppe ausgetreten u. es liegt 
ein inneres Anhydrid  des Glykol-ß-d-glucosids (II) vor. A n die C 1 u. 2 des Pyranose- 
ringes der Glucose is t ein D ioxanring in  trans-S tellung angelagert. Dieselbe Verb. ist 
auch durch Behandlung des Tetraacetylglykolchlorhydrin-ß-d-glucosids mit Alkali in A. 
leicht u. in  gu ter Ausbeute darzustollen. Der C harakter der Glucosidbindung hat sich 
n ich t unwesentlich geändert. D ie Verb. w ird von ß-d-Glueosidase (z. B. Süßmandel
emulsin) n ich t m ehr gespalten, d a  Änderungen am (X-Atom u. seinem OH die fermen
ta tiv e  Spaltung aufheben. Die B eständigkeit gegeii Säuren is t erheblich gestiegen, 
N ach 16-std. E rh itzen  in  n . HCl oder n . H 2S 0 4 läß t sich noch keine Änderung der 
D rehung feststellen, nach 24 S tdn . w ird FEHLINGsche Lsg. noch nicht reduziert. Es 
is t also eine wesentliche Verfestigung der B indung zwischen Zucker u. Aglucon, auch 
an  der G lucosidbindung selbst, eingetreten. E rs t E rh itzen  m it konz. HCl führt zu 
Spaltung u. w eiterer Zersetzung. D ie Verb. zeigt eine fü r /J-Glucoside unerwartet 
hoho positive D rehung, [<x]d =  + 5 6 ° . Die Vermutung, d aß  sich die Konfiguration 
am  C[ von ß nach a  geändert h ä tte , is t n ich t zutreffend, da  aus dem Telraacetylglykol- 
chlorhydrin-oi-d-ghicosid d ie entsprechende a-V erb., ein Glykol-<x-d-glucosidanhydrid 
(IH ), F . 128— 130“, [a]ps° =  + 9 6 ,5 “, leicht horzustellen war. Die aufgefundene Ver
festigung der G lykosidbindung is t in  allen Fällen denkbar, in  denen in geeigneter räum
licher N ähe ein OH im Aglykon vorhanden ist.

HrX < n  O l  .T ' ‘ H0> < ;E  O H0> < :H 0

H A M - F ” .¿H. -H J.,1 H j^OH n  |CHl
B O -E -C -^H  J e n ,  HO-HiC-4-H J —H JcH« HO-HsC-+H

I  O I I  O Ö I I I  0 0
V e r s u c h e .  Glykol-ß-d-glucosidanhydrid (II), CgHj.,0,;, 2 ,5g  Glykoljodhydm- 

ß-d-glucosid m it 20 ccm titr ie rte r N aO H  (3 g N aO H  in 60 ccm W.) u. 20 ccm A. 4 atdn. 
gekocht (Rückfluß). Lsg. m it der au f  d ie  ganze angew andte Menge NaOH berechneten 
n . H 2SO.j versetzt, im  Vakuum zur Trockne verdam pft, getrocknet u.^niit “Occm 
absol. A. ausgekocht. Beim Abkühlen k ryst. das A nhydrid , aus absoi. A. F. 210—-2 1 1 , 
[aÜD21 =  + 56 ,0° (W.). —  Triacetylglykol-ß-d-glucosida7ihydrid,CliK ;,0O!l}0,5 gAihydn 
in  einem Gemisch von 3 ccm Essigsäureanhydrid u. 3 ccm Pyrid in  auf V .-Bad gej® > 
16 S tdn . bei Zimmortemp. aufbew ahrt, eingedunstet u. Sirup m it wenig VA. verite cn, 
aus wenig absol. A. F . 125“, [cc]Die =  + 5 2 ,6 “ (Chlf.). D ie Verb. zeigt- die Löshctmeit 
der Acctylzucker. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 7 5 . 949—51. 5/8. 1942. Leipzig, unn., 
Chem. Labor.) AMELVKG.

N elson K- R ieh tm y er u n d  C. S. H udson , Krystallines a-Mcthyl-d-altrosi ■ w  
einige neue Derivate der d-Allrose. (Vgl. C. 1 9 4 1 .1. 895.) d-Altrosan (d-Altrosean ij 
<  1,5 >  /? <  1,6 > )  liefert bei B ehandlung m it A cetanhydrid u. Pyridin z(] 
acetyl-d-allrosan, hieraus en ts teh t bei Einw . von A cetanhydrid, dem 2% J .  , 
gesetzt sind, ein Gleichgewichtsgemisch aus 64 %  a- u. 36 %  ß ' ^ ' ^ 0' ^
Beide Pentaacetate  lassen sich m it H ilfe von TiCl4 in  Chlf. in a-Ace<lachlor- ‘ n 
überführen. Aus der Halogenose e rh ä lt m an  beim Schütteln  m it Ag2C03 in vras. -
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ß-Tetraacelyl-d-altrose; hieraus en ts teh t bei der Einw. von Ag20  u. CH3J  Tetraacetyl- 
ß-mthyl-d-altrosid neben sehr wenig der analogen a-Form . L etztere  kann  außerdem  
durch Umlagerung des /H aom eren m it TiCl4 erhalten  werden. Auf Grund der D arst.- 
Weiso muß angenommen werden, daß  beide acetylierten M ethylaltroside Pyranosid- 
struktur besitzen. Größere Mengen von a-Methyl-d-altrosid wurden aus 2,3-Ditosyl- 
4,6-benzyliden-a-methylglucosid (vgl. ROBERTSON u. G R IFFIT H , C. 1 9 3 6 . I . 771) 
dargestellt u. erstm alig k ryst. erhalten. Durch Oxydation m it N atrium m etaperjodat 
zum d'-Methoxy-d-oxymethyldiglykolaldehyd (wie aus a-M ethyl-d-glucopyranosid) 
konnte für diese Verb. P yranosidstruk tur nachgewiesen werden. Zur weiteren Be
stätigung hierfür wurde a-M ethyl-d-altrosid durch Oxydation zunächst m it Perjod
säure u. anschließend m it Bromwasser u. Strontium carbonat in dasselbe d '-m ethoxy- 
d-oxymethyldiglykolsauro Strontium salz übergeführt, das auch aus a-M othyl-d-galaktö-, 
•gluco-, -gulo- u. -m annopyranosid erhalten  wurde.

V e r s u c h e .  2,3,4-Triacetyl-d-altrosan, C12H 160 8. K rystallo aus Ae.-Isopentan, 
F. 100—101°, [aju20 =  — 172° (C hlf.; c =  1). — a -Pentaaeetyl-d-altrose, CICH 22On . 
Prismen, F. 118—119°, [a]u2° = + 6 3 ,0 °  (Chlf.; c =  5). — a-Acetocklor-d-altrose, 
C1(His0 9C1. E n tsteh t beim E rw ärm en der vorst. Verb. m it TiCl4 in alkoholfreiem 
trocknem Chlf. auf 70—75°. Prism en, F . 101—102°, [a]D2° =  + 110° (Chlf.; c =  5). — 
ßW,4fi-Täraacetyl-d.altrose, C14H 20OI0. F . 85—90°, (a ]D20 =  — 6 ,0 ° +  + 12 ,9° (Chlf.; 
c= 4). — Tetraacetyl-ß-methyl-d-altrosid, C15H 22O10. Prism en aus A.-Isopentan, F . 94 
bis 95°, [a]D20 =  — 61,0° (Chlf.; c =  5). — Tetraacetyl-a-methyl-d-allrosid, CI6H 2„O10. 
Prismen, F. 88—89°, [a]o2° =  + 66 ,0° (Chlf.; c =  5). — 2-Tosyl-4,6-benzyliden-a.- 
mthjlglucosid, C21H 240 8S en ts tand  als Nebenprod. bei der D arst. von 2,3-Ditosyl-4,6- 
benzyliden-a-methylglucosid aus Benzyliden-a-methylglucosid. — a-Methyl-d-altrosid, 
6:H140 8. Durch Verseifung des Tetraacetates m it Barium m ethylatlsg. oder aus der 
Bcnzylidenverb. durch schwaches E rw ärm en m it sehr verd. H 2S 0 4. F . 107— 108°, 
[*]„«= +125,8 ± 0 ,5 °  (W .; c =  3), +135,1° (M ethanol; c =  2). (J . Amor. ehem. 
S°c. 03.1727—31. Ju n i 1941. W ashington, D. C., N at. In s t, of H ealth .) E l s n e r .

W. T. Haskins, Raymond M. Hann und C. S. Hudson, Synthese des Epim eren  
der Ceüobiose (4-[ß-d-Glucopyrane>sido]-d-mannose). Acetobromglucose liefert bei der 
Kondensation mit +ceio?z-<f-mattnoscm(2,3-Isopropyliden-d-mannosan < 1 ,5  >  ß  < 1,6  > )  
-ß-lsopropyliden-4-[2,3,4,6-tetraaeelyl-ß-d-glucosido]-d-mannosa7i (I), aus dem  m an m it 
iv ?%*ß- Essigsäure 4-[2,3,4,6-/J-Tetraacetyl-d-glucosido]-d-mannosan erhält. Nach 
Einführung von 2 Acetylgruppen in  2,3-SteÜung wird der M annosanring un ter gleich- 
Lr»S?r Acetylierung gespalten. Nach Verseifung m it B arium m ethylat entsteht. 
Iß-i-QlucopyrarwsidoVd-matinose (11; vgl. B e r g m a n n  u . S c h o t t e , Ber. dtsch. ehem. 
G«. 54 [1921], 1564).
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\ e r s u c h e .  2,3 -Isopropyliden  - 4 - [2,3,4,6 - tetraaeetyl - ß  - d - glucosido] - d - man- 

so«m <  2,5 > ß <  i  ß >  ̂ (i) j C23H 320 14. A us Acetobromglucose u. 2,3-Isopro- 
PJ menmannosan in trocknem , alkoholfreiem Chlf. in Ggw. von D rierit, Ag20  u. J .  
wyst aus Methanol, F . 176° (korr.), [a]D2° = —50,0° (Chlf.; c =  0,8). —  4-[2,3,4,6-Te- 
^eetyl-ß-d-glueosidoyd-mannosan <  1.5 > ß <  1,6 > ,  C20H 28O14. Aus der vorst. 
erb. beim l-std. Erw ärm en m it 80°/„ig. Essigsäure. N adeln aus verd. A., F . 192— 193° 

Lvn'j W D = —68,9° (Chlf.; c =  0,8). — 2,3-Diacetyl-4-[2,3,4,6-tetraacetyl-ß-d-gluco- 
L t v ' n̂ ™ l0San < J ,6 >  ß < 1 ,6  > ,  C24H 320 18. A us der vorst. Verb. beim Behandeln 

Byridin u. A cetanhydrid oder beim Kochen m it A cetanhydrid u. wasserfreiem 
(Chlf1“®*!6111, Nadeln aus A. +  Isopentan , F . 131—132° (korr.), [a]D2“ = —69,8° 
Verb ’/  — 4-[ß-d-Gducosido]-d-rnannose-a-octaaeetat, C28H 380 19. Aus der vorst.
««Ir,', /  Behandlung m it einem  Gemisch aus 35 ccm A cetanhydrid +  15 ccm Eis- 
S f t  \ ! cm konz- H 2S 0 4. N adeln aus M ethanol, F . 199— 200°, [a]D2“ = + 3 6 ,5 °  
iu. V c ~  6,8). — 4-[ß-d-Olucopyranosido ~\-a-d-mannose m o nah yd ra t, C]2H 22On  +  H 20 . 
hl !«er Yor8*:' Verb. beim Verseifen m it B arium m ethylatlösung. F . 135— 136° (korr.), 
¿4° ,,-+ 1 1 ,1 °  (3 Min.) + + 5 , 8 °  (Gleichgewicht, berechnet auf M onohydrat, W ., 
of u  ,;°- Amer. ehem. Soc. 63. 1724—26. Ju n i 1941. W ashington, D. C., N at. In s t. 

tte a lth -> E l s n e r .>■)
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W. G. M. Jones und S. Peat, Die Konstitution von Agar. D as Agarpolysacchani 
is t aus Galaktoseresten aufgebaut. Die K etteneinheit besteht wahrscheinlich aus
9 d-Galaktopyranoseresten, wechselseitig durch 1—3-Glykosidbindungen verknüpft. 
Diese K ette  w ird am  reduzierenden E nde durch einen l-Galaklopyranoserest am C, 
(nicht am  C3) abgeschlossen. Die prim . Alkoholgruppe (C6) jedes 1-Galaktoseiestes ist 
m it H ,SO j verestert (vgl. I). W enn I n ich t eine W iederholungseinheit, sondern da« 
ganze Agarmol. wäre, m üßte das m ethylierte Agar Telramethyl-d-galaktopyranose als 
n icht reduzierende Endgruppe en thalten , was jedoch n ich t der Fall war. Die redu
zierende Gruppe des l-Galaktosirestes a  b ildet die Verb. m it einer 2. Ketteneinheit, die 
am  nichtrcduzierenden d-Galaktoserest b gebunden v'ird. D er Aggregationsgrad ist 
noch n ich t bekannt. Bei der Hydrolyse w ird ein 3,6-Anhydroring  gebildet (II) (vgl. 
P e r c i v a l  u. S o u ta r ,  C. 1941. II. 38). In  alkal. Lsg. völlig methyliertes Agar ent
sp rich t dann  III u. die M ethanolyse desselben liefert 2,4,6-Trimethyl-d-melhylgalak- 
tosid(lV ) u. 2-M ethyl-3,6-anhydro-l-methylgalaktosid(\). IV wurde zuerst von Pf.rciv.al 
u. SoMERVILLE (C. 1938. II. 530) aus dem  m ethylierten  Agarhydrolysat erhalten. 
V konnte noch n ich t isoliert werden, wurde aber dadurch nachgewiesen, daß bei weiterer 
M ethylierung der höher sd. F rak tionen  kryst. 2,4-Dimethyl-3,6-anhydro-ß-l-methyl- 
galaktosid e rhalten  w ird. Die A nhydrogalaktoseeinlieit II is t m it dem Best der Kette 
am  C4 verbunden, da  C3 u. C8 durch den A nhydroring besetzt sind. Agar wurde durch 
d irek te  Einw. von M ethylsulfat in Alkalilsg. m ethy liert u. in F rak tion  A u. B geteilt. 
A (höherer Aschegeli.) in verd. H 2S 0 4 gelöst u. gegen W. dialysiert. Trotzdem das 
D ialysenprod. keine Schwefelsäurereste enth ielt, w ar die wss. Lsg. stark sauer. Die 
Ggwr. saurer Gruppen wurde w eiter dadurch bewiesen, daß  Diazomethanbehandlung 
zur V eresterung u. Vergrößerung des OCH,-Geh. füh rte . Auf 10 Hexosereste eine 
COOH-Gruppe berechnet. E s is t die Frage, ob dieses saure Polysaccharid ursprünglich 
im  Agar vorliegt, oder ers t bei der V erarbeitung oder Methylierung gebildet wurde 
(vgl. H a w o r th ,  J a c k s o n  u. S m ith , C. 1941. I . 3374). Die Einw. der Säure ruft 
eine Spaltung der G lykosidbindung zwischen 2 Wiederholungseinheiten, das Ver
schwänden des 1-Galaktopyranoseringes der 1-Galaktose u. s ta t t  dessen das Auftreten 
einer freien Aldehydgruppe hervor. Bei säurefreier Methylierung entspricht das 
m ethylierte Agar Form el III, w ahrscheinlich F rak tio n  B m it niedrigem Aschegeh., 
in  saurem  Medium dagegen Form el VI, einer K ette  von 9 2 ,4 , 6 -Trimethyl-d-galatiose- 
resten, am  reduzierenden Ende durch Monomethyl-3,6-anhydroaldehydo-l-galaklose ab
geschlossen. D urch O xydation wird die A ldehydgruppe leicht in die CÖOH-Gruppe 
umgewandelt (VII), z. B. D ialyse (Luftsauerstoff). W eitere Methylierung verestert 
die COOH-Gruppe u. m ethyliert die OH-G ruppen am  C5 des 1-Galaktoserestes (ft) u. 
am  C3 der d -G alaktose (b) un ter Bldg. von VIII. Vollständige Hydrolyse von VIII 
lieferte 2,4 ,6-Trimethyl-d-galaktose aus b u. 2,5-Dimethyl-3,6-anhydro-l-galaklonsäure 
aus a, als k ryst. Amid isoliert. D er G rund für die A nnahm e der 1 ,4-Glykosidbindung 1 
u. II is t nun klar. Die Isolierung obiger Säure is t nur durch die Annahme erklärlich, 
daß  das OH am  C4 der ursprünglichen 1-Galaktose an  der Kettenbindung beteiligt ist. 
E s is t möglich, daß  auch bei der V erarbeitung des Agars in saurem Medium Oxydation 
e in tritt u. die H eterogenität des m ethylierten  Agars au f diese Ursachen zuriiekzuführen 
ist. B ekanntlich  w ird bei der H ydrolyse eines Hexoseschwefelsäureestem mitte 
A lkali ein beständiger A nhydroring gebildet, w enn eine geeignete freie OH-Onippe 
vorhanden is t. Saure H ydrolyse bew irkt vielleicht eine n. Hydrolyse ohne Annjdri - 
bildung. D ann m üßte Agar ein Gemisch yon d- u. 1-Galaktose liefern. So erkJai:tsic 
vielleicht die Isolierung von d,l-Galaktoseacetat aus den Acetolysierungsprodd. v 
Agar. d-Galaktose-l-sulfat, am  C3 subs titu iert, ist durch einfache intramol. Oxyda l 
R ed. in l-G alaktose-6-sulfat, am  C4 subs titu iert, zu verwandeln. Es ist anzunen j 
daß  das Sulfat eine ähnliche F unk tion  in der biol. Synth. des Agars erfüllt w i e .  
Phosphat in  der enzym at. Stärkesynth. von Glucose-1 -phosphat (vgl. HANES, 0. 1 •
I . 1300. 1968). Das A usgangsm aterial w äre d-G alaktose-l-sulfat, aus dem erne _ 
von d-G alaktoseresten , durch 1,3-Glykosidbindungen verknüpft, gebildet wird.
10 solche d-G alaktoseglieder vereinigt sind, erleidet das 10. Glied, das die^e \ ^  
säuregruppe träg t, eine intram ol. Um lagerung, wobei es in den 1-Galaktosercs 
w andelt w'ird. i Amr in

V e r s u c h e .  Methylierung von Agar. Lsg. von 20 g  handelsüblichem-g 
lOO.ccm 15%'g- N aOH  bei Z im m ertem p. m it 430 ccm M ethylsulfat gerührt u.
30%ig. N aO H  w ährend 10 S tdn . zugefügt, 1 Stde. auf sd. W.-Bad erhitz't,
E is gekühlt, m it 15%ig. H 2S 0 4 n eu tra lisiert u . schwach alkal. ge™ac V  . j+ r 
M ethylierungsprod. ausfällt. M ethylierung 8-m al wiederholt (bei 4.) , p  .¡on ¡n 
D ioxan zugefügt). D ann in  40-g-Portionen frak tion iert gefällt. Jede T .  B)jt
1500 ccm A.-Chlf. (1: 10) durch 48-std. R ühren  gelöst u. nach Trocknen der nsg-
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J h 48 fließendes Leitungswasser dialysiert (nach Lösen in 2%ig. H-SO
;n mitt i t *Ü . L®g- b e i '50° im  Vakuum eingedam pft u. R ückstand dürcl

durch

S Ä i f ^ i n  aus der Chlf.-A.-Lsg. gereinigt. OCH, ,. 
hatte die v  1 COOH au f 10 Hexoseeinheiten entsprechend. Dass 
bme 30 rü buusterung m it D iazom ethan der F rak tion  B 3, OCH3 31,6% , nach Vereste- 

"> Io- W eitere M ethylierung des m ethylierten Agars A, m it CH3J  u. Ag20 ,
133*

4
durch 

3 33,6%, saure R k., 
Dasselbe Ergebnis
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nach 4 B ehandlungen OCH3 38,2% , [«]d21 =  — 56,85° (C hlf.; c — 0,67). — Methunolyse 
von A. 44 g obiges Prod'. m it 616 ccm M ethanol-HCl gekocht, bis zu konstanter Drehung, 
[<x] d  =  — 51,8° ->- -(-37,8° (20 S tdn.) m it Ag2C 0 3 neu tralisiert, im  Vakuum verdampft u. 
R ückstand  im  H ochvakuum  destilliert. M ethanolyso m ußte 4-m al wiederholt werden, 
4F rak tionen , Gemische von E ster u. Glykosid. E ste r abgetrenn t durch 3-std. Behandeln 
jeder F rak tio n  m it gesätt. Ba(O H )2 bei 80°, Lsg. verd., B a-entfernt, evaporiert u. miti, 
ex trah ie rt, fraktion ierte  D est. ohne Erfolg, wieder ins B a-Salz über geführt, mit Metha
nol-HCl u. D iazom ethan verestert, dann  frak tion ie rt dest., H auptfrak tion  [<x]d17 =  ±0“ 
(M ethanol; c =  0,978), OCH3 44,0% , Äquivalent 253, Methyldimethylanhydrohexonat 
CaH iaO,. — 2,5-Dimethyl-3,6-anhydro-l-galaUonsäureamid, C8H 150 5N, Esterfraktion 2 in 
5 ccm wasserfreiem M ethanol gelöst u. Lsg. nach Sättigen m it N H , 3 Tage bei 0°gehalten, 
aus Aoeton F . 173°, [oc]n12 =  — 75,7° (W .; c =  1,56). —  Prüfung dies neutralen Glykosid
gemisches durch frak tion ierte  D est. (0,02—0,03 mm , 96— 180°, Fraktionen 2—6 waren 
ksyst., F rak tio n  1 wurde durch 0,1-n. H 2S 0 4 bei 100° n ich t hydrolysiert, jedoch durch 
n. Säure, [a]n =  +124°->- + 100° (9 Stdn.), Lsg. neu tralisiert u. evaporiert, Rückstand 
m it Ä. ex trah ie rt. E x tra k t ergab kryst. Tetramethyl-d-galaktopyranose, F. u. Misch-F. 
m it au then t. P rod. 73—74°, [cc]d2° =  +119,3° (W., Gleichgewichtswert). Fraktion 2—6 
bestanden hauptsächlich aus 2,4,6-Trimethyl-u.,ß-methyl-d-galaklosid, Clt,H,00 6, F. 80° 
(Erweichen bei 65°), Misch-F. m it au then t. Prod. keine Depression, [a]u2° =  +57,6" 
(W .; c =  0,64). (J . ehem . Soc. [London] 1942. 225—31. April. Birmingham, Univ. 
Edgbaston, A. E . Hills Laborr.) A m e l u n G.

P. S. Ugrjumow, Synthese von Homologen des Alkaloids Arecolin. Ausgehend 
vom  l,2,6-Tnmethyl-4-piperidgn-3,5-dicarbonsäuredimethylester (I) (vgl. C.1941.1-1546) 
wurde auf dem  unten  angegebenen Wege der l,2 ,6 -Trim ethyl-A 3’i -tetrahydropyridin- 
3-carbonsäuremethylester (V) dargestellt. Diese Verb. wurde als Gemisch zweier Stereo- 
isomeren erhalten , bei welchen es sich verm utlich um  die cis-trans-Isomeren V a u. V b 
handelt.

CO CO CHOH
H .C O O C /^ N cH -C O O C H , COOCH, H .Cf^N cH -C O O C H . ^
H . c - c n l  J c H -C H , H .C -C h L  J c H -C H . H iC-Ch L J c h - ch, - ”

1 Y  ä  ^
CH, CH,

CH,
5H  -1---- ----------COOCH,

H .C —HC1
H.<Y ^ ,C -C O O H  CHiOHw /'̂  V
- H c l ^ J c H - C H ,   *  C H . - n / | h , y  +  CH,-

IV err H CH,
’ Va cis-Fonn Vb trans-Form

V e r s u c h e .  l,2,6-Trimethyl-4-piperidon-3-carbonsäuremethylester (II), aus * 
durch Stehenlassen m it ungelöschtem K alk  oder Ca(OH )2 u. W ., Auflösen des Nd. mit 
HCl, Zusetzen von gepulvertem  (N H + C O ,, F iltrieren , K „C03-Zugabe u. B z l . -Extraktion 
(K ontrolle durch FeCl3-R k .); K p .12 120— 121°, D. 2'“20 1,0773, n D2° =  1,4836. -  
l,2,6-Trimethyl-4-oxypiperidin-3-carbonsäuremethylester (III), durch Hydrieren von 
in  A. bei Ggw. eines N i-K atalysators (17%  Ni, 83%  Al verschmolzen, nach Zerkleinern 
u. N aOH -Behandlung m it W . neu tra l gewaschen, un ter W- oder A. aufbewahrt; sc r 
luftem pfindlich) bei Zim m ertem p. un ter 3 a t  bei frischem , bei 100° u. 50—80 n t bei a cn 
K atalysator. — 1,2,6-Trim ethyl-A3'i-tetrahydropyridin:3-carbonsäure(IV)alsChlorhj rat, 
aus III durch E rh itzen  auf 140— 150° in  Eisessig-HCl. —  1 , 2 , 6 - T r i m e t h y l - A 3 ' -teirahy r̂  
pyridin-3-carbonsäuremethylester (V), C ,0H 17O2N, das Chlorhydrat von II m lu /o8- 
HCl-M ethanol 16 S tdn. kochen, im  V akuum  destillieren. 1. Isomeres-. Kp-; t >
D . 2°20 '1,0125, n D2» =  1,4812, M D =  51,22. Bromhydrat, C10H 17O2N-HBr, aus A. +  w *  
auf Ä.-Zugabe, aus Aceton F . 163°. Verseifen m it 20 Teilen 50%ig- HBr; Zus. des j  
C9H jjO »N -H Br, F . 224°. 2. Isomeres, K p ., 96°, D. 2°„„ 0,9875, n D2“ =  lj4710, Md -  
51,80, Bromhydrat, C,0H 17O2N -H B r, aus Aceton F . 149°, Verseifungsprod. ^ n ^ j  
H B r, aus A. W ürfel, F . 214°. Das 2. is t das labile Isomere u. wandelt s i c h 34 
langsam  in das 1. um . (SCypnaA Oömeü X u m h ii [ J .  allg. Clrem.] 11 (73)-
1941. Moskau, A kad. d. Wiss., In s t. f. organ. Chemie.) ^CHl ’

Walter Hückel, Neue Ziele in  der Terpenchemie. Überblick u. Frageste 
(Chemie 5 5 - 227— 32. 18/7. 1942. B reslau, U niv. u. Techn. Hochschule.) gu l ■

L. Ruzicka, C. F. Seidel und L. L. Engel, Z u r K e n i t i n i s  ter Diterpew. 5 j ^ -  
Oxydation des Sclareols m it Kaliumpermanganat. (52. vgl. C. 1 9 4 2 - L ß ergab bei 
dem  nach den bisherigen U nterss., die Form el I zugeschrieben werden muu,
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derOxydation m it K M n04 inA cctoh neben der bereits beschriebenen Säure, C19H 340 4(IX), 
ein Gemisch des Oxyketons I I  u. seines W .-Abspaltungsproduktes. F ü r das letztere 
kommen die Form eln I I I  oder V in B etracht. Die Eigg. des W .-Abspaltungsprod. 
sprechen eindeutig für das Vorliegen des ungesätt. Oxyds III. D urch Einw. von Semi- 
carbazid wurde I I I  in das Semicarbazon des Oxyketons I I  umgewandelt. Auch Kochen 
von 111 mit w b s . A. führte zur A ufspaltung des Oxydringes un ter Bldg. von II. Bei der 
katalyt. Hydrierung lieferte I I I  un ter Aufnahme von 1 H 2 ein Gemisch der stereoiso
meren Dihydrooxyde (IV), aus dem  ein fester u. ein fl. Anteil abgetrennt werden konnten, 
HiO CHi

CH,
OH OH
|C H =C H ,

C O -C H , I I I  C—CH,

¡0 Y  "'OH
CO-CH, „ r H.Ck^ CO—CH,

COOH COOH
die beide n ich t m ehr m it Semiearbazid reagierten. Die Se- 
D ehydrierung von I I I  ergab erwartungsgem äß 1,5,6-Trimethyl- 
naphthalin . Bei der Ozonisation von I I I  en tstand als saures 
Spaltprod. die Acetoxysäure VI, deren Verseifung über die n icht 
in reiner Form  isolierte Oxysäure (VII) zu demselben L acton 
(V III) führte, das schon früher (vgl. RuziCKA u. J a n o t ,  

Helv. chim. Acta 14 [1931]. 645) bei der C r0 3-Oxydation des Sclareols erhalten  worden 
war. Beim Kochen von V III w ird das L acton zu einem Isomeren m it höherem F. 
(134 statt 124°) u. negativer Drohung (— 55 s ta t t  +46°) isomerisiert. V III konnte auch 
bei energ. Oxydation von IX  m it K M n04 gefaßt werden. Das oben erw ähnte K eton V 
entstand beim Kochen von I I  m it Mg(C104)2 in Toluol. Die Form el I des Sclareols 
wird durch die beschriebenen Umsetzungen weitgehend bestätigt. Unbewiesen bleibt 
nur die Lage der beiden M ethylgruppen, die bei der Dehydrierung des Sclareols zum 
1,5,6-Trimethylnaphthalin abgespalten werden.

V e r s u c h e .  (Alle F F . korr.). Oxyketon Cl8ff320 2 (II), aus Sclareol durch Oxy- 
«tion mit KM n04 in Aceton neben der Dioxysäure, C18H 340 4 (IX), u. dem ungesätt. 
Oxyd III als in PAe. unlösl. neu traler A nteil; aus PAe. Nüdelchen vom F. 91—92°. 
Semicarbazon, C^H^OoNj, aus 90°/oig. Methanol K rystalle vom  F. 144—145°. — 

f l -O x y d  C'leff ,0O '(III), aus dem in PAe. gelösten Anteil der neutralen  Oxydations- 
prodd. durch Dest. bei 12 m m ; K p .10 174—176°. Beim Erw ärm en von I I I  m it m ethanol. 
ccmicarbazidacetatlsg. en ts tand  das Semicarbazon von II. I I  bildete sich beim Kochen 
n5  F  m'k " ss‘ unt«r  Zusatz von etwas Eisessig als Prod. vom F. 87— 88°. — 
fydrooxyde Cn H„20 , aus I I I  durch H ydrierung in Ggw. eines P t0 2-K atalysators in 
ygw. von Eisessig, als Gemisch, aus dem  durch fraktionierte K rystallisation aus M ethanol 
^festes Prod. vom F . 83—84° u. ein f l .  Prod. vom K p .0>25 118— 120° herausgeholt 
wurden. — Bei der D ehydrierung von I I I  m it Se durch E rhitzen auf 340—350° entstand 
■[plkaün, das als Pikrat vom  F. 143— 144° identifiziert werden konnte. — Acetoxy- 

(VI), aus I I I  durch Ozonisation in H exan u. Spaltung des Ozonids durch 
' itzen m*t  W. auf dem W .-B ad: aus 80%ig. M ethanol K rystalle vom  F. 157—158°. — 

Uxymre VII, aus VI durch Kochen m it alkoh. K O H ; F . 128—129°. —  Ladon ClsU 2B0 2 
; . *« a»s VII durch E rh itzen  auf 130—150°; aus PAe. K rystalle vom F. 123—124°, 
^jd =4-45,9° (in Chlf.). —  Isomeres Lacton aus V III m it H B r in sd. A.;

155—156°, aus H exan  lange Nadeln vom  F. 133—134°, [<x]n = —55,3° (in 
l; Xeion Ö1sHmO (V), aus I I  durch K ochen m it Mg(C104)2 in Toluol, K p .0j4 130 
“ Da . Semicarbazon, C19H 33ON3, aus M ethanol K rystalle vom F. 197—198°. — 

VIlT -4 U der. Säurc C,9H 310 4 (IX) m it K M n04 in alkal. Lsg. en tstand das L acton 
k, hon • ,rent* um gesetzte Ausgangssäure als Methylester, C20H 3|jO4, vom F . 111 
ii , identifiziert wurde. (Helv. chim. A cta 25. 621—30. 2/5. 1942. Zürich, Techn. 
hochsch.) H e im h o ld .
Irie Über die Beständigkeit von Cineolverbindungen gegenüber konzen-
„ f  Muren. Um a-substitu ierte Cineolketone aus ihren Semicarbazonen in Freiheit, 

dieI- • 7envendet m an m it V orteil konz. HCl (D. 1,19) u . konz. H N 0 3 (D. 1,4), 
eemicarbazone bereits in  der K älte  spalten, ohne durch Sekundärrkk. die Ketone
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zu verändern. Aus den Semicarbazonen des 2-Oxo-, 3-Brom-2-oxo-, 3-Methoxy-2-oxo- 
u. 3-Acctyloxy-2-oxocineols konnten so die K etone in p rak t. quantitativer Ausbeute 
erhalten  werden. Das Aminoguanidondes2-Oxocineols, C10H 16O =  N-NH-C(=NH)NHj, 
vom  F. 200—202°, aus Aminoguanidin u. Ketocineol in wss.-alkoh. Lsg. hergestellt, 
wurde dagegen durch konz. HCl n icht gespalten. Konz. H „S04 is t zur Hydrolyse der 
erw ähnten Semicarbazone nich t b rauchbar, da  sie die K etone in Menthenderiw. über
fü h rt bzw. die Semicarbazone in arom at. Semicarbazide um w andelt. Aus dem Scmi- 
carbazon des Ketocineols entstanden  m it konz. H 2S 0 4 bei 10—15° 8-Oxycarvotaiuuxton 
u .  das Carvacrylsemicarbazid, C11H ,,O N 3, vom  F . 166— 167° (vgl. W H E E L E R  u . T homas, 
J . Amor. ehem. Soc. 5 1  [1929]. 3135). Die gleichen Verbb. bildeten sich bei der Um
setzung von konz. H 2S 0 4 m it den Semicarbazonen des Carvons u. 8-Oxycarvotan- 
acetons. (Gazz. chim . ita l. 7 2 . 68—73. Febr. 1942. Genua, U niv.) H e im h o l d .

Torres Gonzalez, Gallenfarbstoffe. Ü bersicht. (Farm ae. nueva 7 . 341—56. Juni 
1942.) H o t z e l .

Henning von Dobeneck, Uber die Pentdyopentreaktion. V. Mitt. (IV. vgl. 
C. 1 9 4 2 . I . 2776.) An H and  von Sauerstoffanalysen konnte nochmals gezeigt werden, 
daß  der Verb.-Typ des Propentdyopents sauerstoffreicher is t als der des Dioxypyrro- 
methens. D a die A lkalisalze der Pentdyopente sehr unstab il sind, wurde versucht, die 
R ed.-S tufe des Penldyopents durch H ydrierung im neu tralen  Medium zu erreichen. 
So wurde aus dem  3,3'-Dimethyl-4,4'-diproj>ionsäuredimethylesterpropentdyopent u. dem 
entsprechenden Dioxypyrromethen als weiße Substanz 3 ,3 '-Dimethyl-4,4'-dipropion- 
säuremethylester-5,5'-dioxypyrromethan, ClsH 260 6N 2, m it dem  F. 147° erhalten. Ebenso 
wurden das 3,3' ,4,4'-Tetramethylpropenidyopent, Cn H i0O3N 2, F . 223° u. das 3,3',4,4'- 
Tetramethyl-5,5'-dioxypyrromethen, CI3H 10O2N2, F . 211° in das entsprechende 3,3',4,4'- 
Tetramethyl-ö,5 '-dioxypyrromethah; C13H I8Ö2N2, F . 214° übergeführt. Beide Pyrro- 
methane geben beim  E rh itzen  m it NaOH R otfärbung. — Anschließend werden die 
F ragen  der Propenldyopenf-Entstehung u. -A bstam m ung eingehend erörtert. Es wird 
gezeigt, daß bei der A ufarbeitung von Lsgg. von H äm in  sowohl wie von GaUenfarb- 
stoffen Propentdoypent en tstehen kann. U nterss. über das prim . Vork. von Propenl- 
dyopenl werden hierdurch bedeutend erschw ert. —  D a Pentdyopenthgg. nur eine ge
ringe H altbarke it haben, schlägt Vf. vor, als Vgl.-Farbstoffe für Bilirubinpentdyopent: 
Erythrosin (Me r c k ), für Urobilinogenpenldyopent: Eosin A  (Mer ck) zu verwenden. 
Die A bsorptionsbanden dieser Farbstoffe liegen genau an  der Stelle der betreffenden 
Pentdyopentbande. Schließlich w ird die D urchführung der Pentdyopenirk. u. die Herst. 
von Propentdyopenthgg. aus H äm in  u. Gallenfarbstoffen beschrieben (vgl. Original). 
(H oppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 7 5 . 1—15. 17/6. 1942. München, Techn. 
H ochschule.) SlEDEL.

A. Hadjioloff, Hydrotropische Löslichkeit der Fettfarbstoffe und Lipide. (Annu. 
U niv. Sofia, Fac. Med. 1 8 .  501—03. 1938/39. Sep. —  C. 1 9 3 8 . I. 616.) R. K. Mü.

O. W intersteiner und Sune Bergström, Untersuchungen über die Autoxydatm 
des Cholesterins in  wässeriger kolloidaler Lösung. W ird durch eine wss. koll. Lsg. von 
Cholesterin bei 85° ein 0.,-Strom  einige S tdn. lang geleitet, so t r i t t  eine Oxydation 
am  C-Atom 7 ein. Aus der m it D igitonin fällbaren F rak tion  des Ketonanteils des 
O xydationsprod. wurde m it 20%  Ausbeute 7-Ketocholesterin isoliert. Die nichtketon. 
F rak tio n  en th ä lt 7-(a.)-Oxycholesterin u. 7-(ß)-Oxycholesterin. Durch spektrophotometr. 
Verfolgung des O xydationsverlaufs w urde festgestellt, daß  bei 85° nach 2_ Stdn. 40°,0 des 
A usgangsm aterials in die 7-Ketoverb. u. 25—30%  in die Oxycholesterine übergeführt 
sind; durch weiteres B ehandeln der Lsg. m it 0 2 w ird dieses Verhältnis nicht^mehr 
verändert. Auch bei 37° t r i t t  eine langsam e, aber m eßbare R k. ein; die Bldg. (-sub
stitu ie rte r Cholesterine un ter biol. Bedingungen liegt som it im  Bereich der Möglichkeit. 
(J . biol. C hem istry 1 4 0 . Proc. 141— 42. Ju li 1941. New Y ork, Columbia Univ., College 
of Physicians and Surgeons, Dep. of Biochem .) * '0LZ'

H einrich Wieland und W illi Benend, D ie Beziehungen zwischen la « « ® » /"*  ' 
Kryptosterin. X . Über die Nebensterine der Hefe. ( I X .  v g l .  C .  1 9 4 2 .  L 1139.) Die etel u i, 
der ak t. Doppelbindung des Kryptosterins (I) u. des isomeren Lanosterins (II) konn i 
durch Ozonisation e rm itte lt w erden; es w urde dabei Aceton abgespalten. 
reagiert n ich t m ehr m it Ozon. I u. I I  tragen  daher die hydrierbare Doppelbm g
in einer Isopropylidengruppe. M it O s0 4 w urde aus I das Kryptostenlriol bereitet, ■>
dem  bei der D ehydrierung m it B le ite traceta t ebenfalls Aceton bis zu 80 /0 j
erw artenden Menge abgespalten w urde. D ie reaktionsträge Doppelbindung ^
lä ß t sich zwar m it Benzopersäure zur Oxidoverb. oxydieren, m it HCl jedoch mc 
eine hydrierbare Lage verschieben. T rotzdem  bew irk t HCl eine leomemierun?. ^  
D ihydro-l, das nu r die passive D oppelbindung en th ä lt, ist m it dem durch HCl erha



1942. II . N a t u r s t o f f e : H o r m o n e *). V itam ine**). 2 0 3 5

Umlagerungsprod. n ich t m ehr identisch. Auch im D ihydro-ll wird die Doppelbindung 
durch HCl verschoben, doch is t lsodiliydro-\\ m it Isodihydro-l n icht identisch. D a die 
akt. Doppelbindung in beiden Sterinen an der gleichen Stelle liegt, unterscheiden sieh 
lu. II nur in der Lage der passiven Doppelbindung voneinander u. besitzen im übrigen 
gleichartige S truk tu r u. K onfiguration. Das Fehlen einer hydrierbaren Endstufo bei 
der Verschiebung der passiven Doppelbindung m acht es unwahrscheinlich, daß sich 
Iu. II vom C yclopentanoperhydrophenanthren ableiten.

V e r s u c h e .  Ozonisierung von I u. II . l g  aoetonfreies I in heißem Eisessig 
lösen; beim Abkühlcn fä llt I  fein am orph aus u. wird m it 3% ig. Ozonstrom ozonisiert, 
wobei es in Lsg. geh t; Lsg. in die 5-fache Menge W. gießen, wobei das Ozonid in  Flocken 
ausfällt, u. F l. ab d es t.; aus dem D estillat wurde Aceton über das 2,4-Dinitrophenyl- 
hyirazon, C9H 10O4N 4, gelbe B lättchen vom F. 126— 127,°, m it über 50%  Ausbeute 
isoliert. Daneben u-urden 5 %  Formaldehyä als D initrophenylhydrazon nachgewiesen. 
Dihydrokryplosterin lieferte bei der Ozonisierung nur Form aldehyd (10% ); die Ozoni
sierung des Ilc rgab  40%  der Theorie Aceton; Dihydrolanosterinlieferte bis zu 20%  F orm 
aldehyd. — Kryptostentriol. 1 g I-A cetat in  20 com Ä. lösen, m it der äquim ol. Menge 
0s0j in Ä. versetzen, 24 S tdn. stehen-lassen u. die Os-Verb. (1200 mg) m it der Lsg. 
von 6 g N a,S03 in 40 ccm A. u. 40 ccm W. 5 Stdn. kochen; F il tra t lieferte Krypto- 
datriolacetat, C32H 540 4, F . 177— 179°; daraus durch 2-std. Kochen m it 10%ig. m othanol. 
K0H Kryptostentriol, C30H 52O3, N adeln aus Methanol, Prism en aus A., F . 178— 180°, 
Md20 =  +50,5° (in Chlf.). Die U m setzung von I m it 0 s 0 4 in Ggw. von Pyrid in  führte 
zu demselben Triol. Bei der Spaltung des Triols m it B leite traacetat in Bzl. konnten 
80°/oder Theorie an  Aceton als 2,4-Dinitrophenylhydrazon isoliert werden; Form aldehyd 
entstand dabei n icht. Dihydrokryptosterinacetat, Dihydrolanosterin u. Isodihydro- 
Iryptosterin reagierten n ich t m it O s04, ebenso a-Choleslenol (8,14). — Isodihydrokrypto- 
sterin. 0,5 g D ihydrokryptosterin in 15 ccm trockenem  Chlf. lösen u. un ter Durchleiten 
von HCl 1 Stde. kochen, F . 135—136°, [a]o2° =  4-40,5° (in Chlf.), w ird durch 48-std. 
Schütteln mit H 2 in Eisessig in  Ggw. von P t0 2 n ich t verändert. — Umlagerung von 
Dihydrokryptosterinacetat. 1  g A cetat in 8 ccm Chlf. lösen u. un ter E iskühlung 8 S tdn . 
trockenen HCl-Strom durchleiten, p rism at. P latten  aus Aceton-M ethanol, F . 130°, 
Md20 =  4-44,5° (in Chlf.); daraus durch Verseifung m it 10%ig. m ethanol. KOH 
Iiodihydrokryptosterin vom  F . 135—136°; Isodihydrokryptosterinbenzoat, N adeln aus 
Aceton, F. 197—198°, [oc]d20 =  4-61° (in Chlf.); die Doppelbindung des Isodihydro- 
kryptosterins nim m t kein Brom  auf. — In  analoger Weise wurde auch Dihydrolanosterin 
umgelagert: Isodihydrolanosterin, F . 135—136°, [<x]d20 =  4-38°; Acetat, F . 129—130°, 
Wd20=  4-43,5°; Benzoat, F . 197— 198°, [oc]d!° =  4-60,3°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 274. 215—22. 5/6- 1942. München, Bayer. A kad. der W issensch., Chem. 
Labor.) WoLZ.

W. W. Westerfeld, Die Oxydation des Östrons durch Wasserstoffperoxyd. Die 
Oxydation des Östrons m it W asserstoffperoxyd, die auch im Organismus eine mögliche 
Form der Inaktivierung des Östrons sein könnte, füh rt in alkal. Lsg. un ter A ufspaltung 
des Ringes D an der Carbonylgruppe zum  Laclon I vom F. 335—340°; I ist in organ. 
Lösungsmitteln verhältnism äßig unlösl. u. bildet sich sofort beim Ansäuern der a lkal. 
Lsg-; es besitzt p rak t. dieselbe UV-Absorption wie das Östron, dagegen nur 1/]4 von 
dessen physiol. W irksam keit; im  KOBER- oder ZlMMERMANN-Test gibt es keine F a rb 
reaktion. Das 1-Monoacetat vom F. 143,5—145° verbraucht bei der T itra tion  2 Mol 
Alkali; sein UV-Spektr. is t im w esentlichen m it dem des Östronacetats identisch.
I reagiert nicht m it Sem icarbazid u. wird durch Na-A. n icht verändert; bei der Ver
esterung methanol. HCl liefert es ein Gemisch aus Halogen- u . Oxyestern ; m it D im ethyl- 
sulfat wird ein Monomethyläther vom  F. 166— 168° erhalten . Der R k.-V erlauf wird 
folgendermaßen fo rm u liert:

H.C

‘/ X CH,-CH,-C«gNa

HO"
(J- biol. Chemistry 140. Proc. 138—39. Ju li 1941. Boston, H arvard  Med. School, Dep. 
°f Biological Chem.) W o lz .

*) Siehe auch S. 2040, 2043 ff., 2051, 2054, 2057; W uchsstoffe s. S. 2043.
*) Siehe auch S. 2039, 2045, 2046ff., 2052, 2057, 2096, 2097.
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R. D. H. Heard und A. P. Mc Kay, Beobachtungen über die Konstitution des 
'Androstanol-3(ß)-on aus dem Harn trächtiger Stuten und die Synthese des Androstand- 
3(ß)-on-7. Das aus dem  H arn  träch tiger S tu ten  isolierte Androslanol-3(ß)-on (I) besitzt 
anscheinend eine K etogruppo in  der 15-Stellung. Die Stellungen 1 , 2, 4 u. 17 scheiden 
fü r die CO-Gruppe aus, denn das aus I bereitete Diketon is t m it Androstandion-3,17 
n ich t ident, u. g ib t n ich t die charak terist. R kk. eines a- oder /9-Diketons. Gegen die
11- oder 12-Stellung sprechen die leichte Oximierung des I sowie seine hohe Links
drehung ([a ]D =  — 160°), u. der negative LiEBERMANN-BuRCHARD-Test stehtim 
W iderspruch zum  Verk. eines gesätt. 6-K etostero ids; auch m it der entsprechenden 
7-Ketoverb. is t I n ich t identisch. Von den verbleibenden Stellungen 15 u. 16 wird 
der Stellung 15 der Vorzug gegeben, denn wegen der schwachen Farbrk. des I mit 
m-Dinitrobenzol erscheint die 16-Stellung m it der G ruppierung —CIi„—CO—-CH,— 
unwahrscheinlich. — Herst. des Androstanol-3(ß)-on-7, F . 131°, [a]D =  —69°: Dehyd'ro- 
isoandrosteronacetatsemicarbazon nach W o l f f -K is h n e r  zum  A-S-Androsteiwl-3(ß) 
(F. 137°) red ., dessen Acetat vom  F . 94° m it C r0 3 zum  A-5-Androstenol-3(ß)-on-7-acetal 
(F. 174°, /inax =  234 m/r, emax =  11 200) oxydieren, aus dem  durch Hydrierung n. 
O xydation das Androslanol-3(ß)-on-7-acetat vom  F . 110— 113° erhalten  wird. (J. biol. 
Chem istry 140. Proc. 56— 57. Ju li 1941. H alifax , D alhousie Univ., Dep. of Bio- 
ehem.) Wolz.

J. R. Coffman, Untersuchungen über gefärbte Ester der Oxysteroide. Zur Herst. 
gefärbter Ester w urden Oxysteroide m it Benzolazo-p-benzoylchlorid umgesetzt; es wurden 
der E ster des Androsterons, Isoandrosterons, Dehydroisoandrosterons, Pregnandiols u. 
Cholesterins bereitet. Aus einem  Gemisch 4 verschied. E ster konnten die einzelnen 
E ste r m it 90—95%  durch A bsorption an  A120 3 abgetrenn t werden. Diese Meth. soll 
zur Isolierung u . Identifizierung kleiner Mengen O xysteroide biol. Ursprungs benutzt 
werden. (J . biol. C hem istry 140. Proc. 28. Ju li 1941. Chicago, Univ., Dep. of Bio- 
ehem.) W olz.

K. Dimroth und E. Stockstrom, Synthetische Versuche zur Darstellung der anti- 
rachitischen Vitamine. IX . M itt. Eine Partialsynthese des Vitamins D.,. (VIII. vgl.
C. 1942. II . 1239; vgl. auch C. 1 9 4 2 .1. 3103.) Nachdem es D im roth  u. Mitarbeitern 
gelungen war, die Verb. I  aufzubauen u. zu beweisen, daß bei ih r das ungesätt. Zentrum 
stru k tu re ll u . ster. den antirachit. V itaminen  gleicht, konnte durch Kondensation des 
Ketons II m it dem  Brom id  III über die beiden Zwischenverbb. A u. B die Verb. IV dnr- 
gestellt werden, die im  R ing A am  C-Atom 3 wie die D-Vitam ine eine OH-Gruppe 
träg t. D urch K ondensation von II m it dem Brom id  V konnte nun in analoger Weise

C H , CH, H,C H,C

CO I I  ^ - CH I I I  CO I A
I B r— CH, 1Air 4

) CH* CH« ,p .1
r  CH* n t t  ^ as V itäm in D 2 (VI) erhalten  werden. Diese lei *Ol_____ /  ’ ”  syn th . des VI verläuft sehr g la tt über gut kru-

Zwischenprodukte. Neben VI, das in Analyse, Jb» 
\ /  Misch-F., spezif. D rehung, F . u. Misch-F. des 3fi-Ur

uieuu in a .  nur ganz seuwaen posnav u. oesirzr. aasseiDe u v -openu . »io
Die m it VI isomere Verb. is t das epi-V itam in D.., in dem die OH-Gruppe amC-Ato
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eine andere relative Lago zu einem  anderen A sym m etriezentrum  des Mol. einnim m t. 
(Naturwiss. 30. 227—28. 3/4. 1942. Göttingen, Allg. C hem .U niv .-L abor.) W o LZ.

Karl Dimroth und Erich Stockstrom, Synthetische Versuche zur Darstellung der 
mlirachilischen Vitamine. X. M itt. E in  neuer Weg zum  A ufbau des ungesättigten 
Systems. (IX. vgl. vorst. Ref.) Dio M odellsubstanz V (vgl. DlMROTH u. M itarbeiter,
C. 1942. 1.3101; sowie C. 1942.11. 784) m it dem ungesätt. Syst. der an tiraeb it. 
Vitamine wurde nach einer bereits drüher angewandten Meth. (DlMROTH, C. 1938.
II. 1248) erhalten. D as Chlorid XI wurde durch Gr ig n a r d -RIc. m it dem ungesätt. 
Aldehyd VIII umgesetzt, wobei die O xybaseXII gebildet wird, dio beim HoFMANNschen 
Abbau das freie Trien  V liefert, das m it dom auf anderem Wege (1. c.) erhaltenen 
völlig ident, ist.

CH, CH, H,C CH,

CH
VIII

OCH
V e r s u c h e .  Chlorid X I. 9,5 g 2-(Dimethylaminomethyl)-cyclohexanol in  10 ccm 

Bzl. lösen, mit 3,3 g PC13 in  5 ecm Bzl. innerhalb 20 Min. un ter Rühren u. guter K ühlung 
versetzen, 2 Stdn. bei Zim mertemp. nachrühren u. X I aus der Bzl.-Schicht isolieren, 
viscoses ö l vom K p .13 55—63° (starke Verharzung bei der D est.); zur H erst. der Oxy- 
fcseXII das X I aus 21,9 g Alkoholbaso in 35 ccm A. m it 15,9 g Mg in die Gr ig n a r d - 
Verb. überführen u. deren äther. Lsg. innerhalb von 2 S tdn. m it der äther. Lsg. von
7,1 a-Dekahydronaphthylidenacetaldehyd (V III) versetzen, wobei. 8,5 g X II als Öl er
halten wurden; 4,2 g dieses Öles wurden m it einem Überschuß an CH3J  versetzt, m it 
Ag-0xyd die quartäre Base bereitet, deren Zers, bei 55° das Trien  V in öliger Form 
liefert, =  265 m /i (e =  19000), Umsetzungsprod. m it M aleinsäureanhydrid
vom F. 180—181°. (Ber. dtsch . ehem. Ges. 75. 582—86. 6/5. 1942. G öttingen, Allg. 
Chem. Univ.-Labor.) W o l z .

R. Brdißka und E. Knobloch, Über das polarographische Verhalten des Lacto- 
Jlavins. I. Die Bestimmung der Redoxpotentiale. (Vgl. C. 1941. I I .  872.) In  der vor
liegenden Mitt. können Vf f. zeigen, daß  sich das Lactoflavin (I) auch gegen die Queck- 
silbcrtropfelektrode reversibel verhält. Die bei verschied, pn (1,18—11,98) gemessenen 
Halbstufenpotentiale des R edoxsyst., die unter Benutzung der T itrationseinrichtung 
von HEYROVSKi u . EMELIANOVA (Trans. F araday  Soc. 24 [1928]. 257) bestim m t 
wurden, zeigen W erte, die m it denen von K u h n  u . M itarbeitern (C. 1934. I I . 1483. 
1936. II. 1944) fast ident, sind. U m  festzustellen, ob das I wirklich ein reversibles 
Redoxsyst. in bezug auf die Q uecksilbertropfelektrode darste llt, wurde m it N a2S20 4 
in alkal. Lsg. u. TiCl3 oder Al in  saurer Lsg. red. u. die anod. Oxydation der Leukoform 
polarograph. untersucht. Aus den Ergebnissen (Kurven vgl. Original) geht hervor, 
daß das I als ein reversibles Redoxsyst. b e trach te t werden muß, obwohl die S trom 
spannungskurven des I in saurem  Medium eine ganz beträchtliche Abweichung von den 
potentiometr. T itrationskurven aufweisen. Ferner ist auf Grund von anom alen Vor
stufen in saurer Lsg. auf die E ntstehung eines interm ediären Stoffes im Sinne der Auf
fassung von Mic h a e l is  (C. 1938. II . 1607) zu schließen; die Berechnung der Semi- 
chinonbldg.- bzw. D im erisationskonstanten aus dem Verlauf der Strom spannungs- 
kurven des I war n ich t möglich. Die gefundene Vorstufe, deren Höhe von der Konz, 
unabhängig ist, verliert beim  Verdünnen auf 4 ■ 10- 6-mol. Lsgg. den asym m . C harakter, 
tritt, jedoch bei einem um  35 mV positiveren H albstufenpotential wieder auf. Diese 
“ Sonderheiten im Verh. des Semichinons konnten von den Vff. n ich t in befriedigender 
form geklärt werden. (Z. E lektrochem . angew. physik. Chem. 47. 721—28. O kt. 1941. 
trag, Radiotherapeut. In s t., B ulow ka-K rankenhaus.) Go l d .

W. T. Astbury, Proteine. Zusammenfassender V ortrag über P ro teinstruk tur, 
oes. Ergebnisse der Röntgenunterss. von Faserproteinen. (Chem. and Ind . 60. 491 97.
°/7.1941. Leeds, Univ., T extile  Phys. Labor.) K ie s e .

Kenneth Bailey, Einige Methoden zur Darstellung großer Proteinkrystalle. Große 
V 2t e von Edestin, Excelsin u . Ricinussamenglobulin konnten durch 3 verschied.
uff. erhalten werden: Einengen der Ammoniumsulfat-Proteinlsg. bei 25° im Exsiccator,
laljse der salzhaltigen Globulinlsg. gegen dest. W., langsames Abkühlen der gesamten
0 einlösung. Große Eieralbum inkrystalle wurden erhalten, wenn zur Albuminlsg.
1 Ph ==• 5 Ammoniumsulfat bis zur Trübung zugesetzt, dann  gerade genug W . zur
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Lsg. der Trübung zugegcbcn u. dio Lsg. 2—3 W ochen bei 20° so gehalten wurde, daß 
W. durch ein perforiertes F iltrierpap ier verdam pfen konnte. Der Krystallwasscrgeh. 
großer Edestin- u. Excelsinkrystalle w urde zu 39— 40%  gefunden. (Trans. Faraday 
Soc. 38. 186—91. Mai 1942. London, Im peria l College of Science and Technol., Bio- 
chem. Dep.) K ie s e .

W. I. Patterson, W. B. Geiger, L. R. Mizell und M. Harris, Die Rollt des 
Cystins fü r  die Struktur der Faserproteine, Wolle. (Amer. D yestuff Reporter 30 . 425 
bis 430. 447—48. 18/8. 1941. —  C. 1942. I I .  170.) Z a h n .

Robert Feinstein und F. J. Stare, Oxydation von nativem Eiweiß durch Glutathion- 
Kupferkatalyse. N atives Eicralbum in u. G elatine verbrauchen in  Ggw. von 1/1000-mol- 
CuSO.i u. i/jjj-m ol. G lutathion annähernd gleiche 0 2-Mengen. E rsatz von CuS04. 
durch 1/ 100-inol. FeCl3 verm indert dio 0 2-Aufnahme um etwa 50% . Bei Zusatz von 
V10-mol. C uS04 nim m t dio 0 2-Zehrung von G elatine ab, dio von Eieralbumin ab. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 4£). 529—31. Nov. 1940. M adison, W is., Univ., Dep. of 
Physiological Chem. and  Cancer Res. Labor.) ZirF.

'  K . W . Merz und W. Hagemann, Synthese des Asculins. Wie frühere Vcrss. 
(vgl. M e r z , Arch. Pharm az. Ber. dtsch. pharm az. Ges. 2 7 0  [1932], 476) gezeigt haben 
is t die Synth. des Äsculins [O6-Gluco-G,7-dioxycumarin  (II)] aus Äsculetin (6,7-Dioxy- 
cum arin) selbst n ich t möglich, da  hierbei ausschließlich Cichoriin ( 0 7-Gluco-6,7-dio.\y- 
cum arin) en ts teh t. Dagegen ergab 6-O xy-7-m ethoxycum arin bei der Glucosidierung 
den Ä sculinm ethyläther, der jedoch nich t en tm ethy liert werden konnte. Deshalb wurde 
Äsculetin m it Benzylchlorid in  carbonatalkal. Lsg. in den O7-Morwbenzyläther vom
F. 195— 196° übergeführt u . dieser in üblicher Weise in  ä tza lkal., wss. Acetonlsg. mit

Acetobromglucose gekuppelt. Das so entstandene 0 1-Ben- 
zyl-6-glueotetraacetat des Äsculetins vom F. 160° wurde mit 
m ethanol. N H 3-Lsg. zum  Äsculinbenzyläther vom F. 186° 
entacetyliort. Bei der H ydrierung des Benzyläthers mit 
P d -B aS 0 4 bildete sich u n te r Abspaltung _ der Benzyl

gruppe eine Substanz, die sich in  allen Eigg. als ident, m it natürlichem  Äsculin erwies. 
D as Pentaacetylderiv. der syn thet. Verb. stim m te ebenfalls m it dem Pentnacetat aus 
natürlichem  Äsculin (F. 166°) überein. (N aturwiss. 2 9 . 650—51. 17/10. 1941. Königs
berg i. P r., U niv.) H e im h o l d .

Carl Niemann, E in  neues H ydrolysenprodukt aus Rinderhirn und -rückenmark, 
A cetylierung der M utterlauge, die beim U m kryst. yon Sphingosinsulfat aus A. erhalten 
w urde (vgl. C. 1 9 4 2 . 1. 1383), füh rte  zur Isolierung einer neuen Verb. neben Triacetyl- 
sphingosin. Die Verb. erwies sich als Diacetyl-O-tetradecylsphingosin, C36H68K04. 
O ffenbar w ar die in der M utterlauge vorliegende Verb. ein O-Tetradecylspbingosin.

V e r  s u  c h  e. M utterlauge nach  U m kryst. von  Sphingosinsulfat zur Trockne ein
gedam pft, in Ä. aufgenommen, m it n . N aO H  u. dann  m it halbgcsätt. Salzlsg. gewaschen, 
getrockneter Ä. zur Trockne eingedam pft, in trockenem  Pyrid in  aufgenommen, mit Essig
säureanhydrid  bei 40°acctyliert. N ach Aufarbeitung m it Aceton u. mehrmaligem Umkryst- 
aus M ethyläthylketon dicke N adeln. F . 102,0— 102,5°. M ikrohydrierung ergab Aufnahme 
von 1 Mol H  pro Molekül. A cetylbest. ergab 14,2% , entsprechend 2 Acetylgruppen, 
davon eine als O-Acetylgruppe. Drehung in Pyrid in  [a]u26 = —17,1°.' Tnacttyl- 
Sphingosin: M utterlauge, aus der D iacetyl-O -tetradecylsphingosin erhalten war, zur 
Trockne eingedam pft, nach m ehreren W ochen in  kalten  Isopropyläther aufgenommen. 
E in  Teil ging n ich t in Lösung. Diese Substanz nach U m kryst. aus Iso p ro p y lä th e r u. 
L igroin F . 96,5—97,0°, C24H 43N 0 5. (J . Amer. chem. Soc. 63. 3535—36. Dez. DD- 
Pasadena, Cal., C alifornia In s t. ofTechnol., Gates and  Crellin Labor. ofChem.) KiESt-

Paul Pascal und André Leopold, H um us und Huminstoffe. Z u s a m m e n f a s s e n d e r  

B ericht über die neueren einschlägigen Forschungsergebnisse. (Chim. et Ina. 
594— 96. Ju n i 1 9 4 2 . ) ___________________  S c h u s t e r .

E. Wertheim, Introductory organic chemistry. Philadelphia: Blakiston. 1942. (48- S.)
$ 3.00.

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

Theodor W ieland, Über die Glutaminsäure aus Tumoren. Zur '3*!
G lutam insäure (I) aus Tum orhydrolysaten wurde, erstm als die saure A M y »  ^  
gew andt, an  die A m inodicarbonsäuren aus neu tra ler Lsg. quantitativ  adsorbier v „ 
(C. 1942. II. 884). D as ste ts  m it festgehaltene Cystin w ird m it H 2S-gesätt. 
zu Cystein red., welches wie alle neu tralen  Aminosäuren ins F iltrat abfiie
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Elution des A dsorbates benu tz t m an zweckmäßig B arytw asser, en tfern t die Ba-Ioncn 
genau mit H 2S 04, engt die Lsg. im V akuum  ein u. le ite t zur Abscheidung von I-Chlor- 
hydrat HCl-Gas bei 0° ein. Die E lu tion  m it B ary t ist n ich t vollständig. Im  Falle 
eines Caseinhydrolysates w urden —80%  I wiedergefunden. U m krystallisieren von 
IChlorhydrat erübrigt sich in den meisten Fällen. Zur U nters, gelangten P ro te in 
hydrolysate von JENSEN-Sarkom, WALKER-Carcinom, K ous-S arkom , F l e x n e r - 
Carcinom, BROYVN-PEARCE-Tumor, Leberm etastasen u. von norm alem  Lebergewebe. 
Hauptmenge von I-C hlorhydrat scheidet sich nach dem  erstm aligen E inleiten von 
HCl nach längerem Stehen ab. Nach dem  A bfiltrieren dieser ersten  F rak tion , E in 
engen im Vakuum u. neuerlichem  Sättigen m it HCl e rhä lt m an eine zweite, erheblich 
kleinere Fraktion. Beide Male konnten die Drehungen ohne vorheriges U m krystalli- 
rieren bestimmt werden. E s w ird gezeigt, daß zur Beurteilung des Racemisierungs- 
grades von I in Proteinhydrolysaten  vor allem die D rehung der 2. H ydrochlorid
fraktion maßgebend ist. Alle sechs untersuchten Tum orproteinc lieferten eine G lut
aminsäure, die entsprechend dem  Drehungsvermögen der 1. u. 2. H ydrochloridkry- 
stallisation zu ~ 9 9 °/0 aus der natürlichen l-(+ )-G lu tam insäure besteht. (Bor. d tsch . 
ehem. Ges. 75. 1001—07. 5/8. 1942. Heidelberg, K aiser-W ilhelm -Inst. fü r med. 
Forsch.) ___ _____________ _ B ir k o f e r .

Rodollo Margaria, Prinzipi di ekimica o fisico-chimica fisiologiea. 3a edizione numentata.
Milano: U. Hoepli. 1942. (XIV, 529 S.) 8°. L. 120.

Lorande Losa W oodruff, Foundation of biology; öth cd. New York: Maemillan. 1941. 
(790 S.) 8°. $ 3.75.

E s. E n zym ologie. Gärung.
Jakob Blom, a-Am ylase—ß-Amylase. Vortrag. (Vgl. auch C. 1939. I . 2999.) 

Die Best. der a-A m ylase(I) erfolgt durch Messung des Viscositätsabfalles von S tärke
kleister, die der ß-Amylase (II) durch Verzuckerung. In  Lsgg., die I  u. I I  en thalten , 
ist die Stärkeverflüssigung ein p rak t. Maß fü r I. Durch Inaktiv ierung von I in der 
lu. II enthaltenden Lsg. durch Säurezusatz (pH =  3,5 bei 20°) kann II , deren In ak ti- 
vierung nur langsam u. linear verläuft, e rm itte lt werden. Gerste en th ä lt keine I, diese 
bildet sich erst während der Mälzerei. I I  liegt in freier, hauptsächlich aber in gebundener 
Form vor. W ährend der Mälzerei w ird die freie II  erhöht. Die Summe von freier u. 
gebundener II bleibt jedoch konstan t u. is t gleich der der ursprünglichen Gerste. (Nord. 
Kemikermedc, Forh. 5. 244— 46. 1939. Tuborgs Brauereien.) E . Ma y e r .

Erich Adler, Über die N atur und biologische Bedeutung der Isocitronensäure- 
hhydrase. Vortrag. E s w ird gezeigt, daß die Dehydrierung der Isocitronensäure (III) 
von einer Apodehydrase (I) kata lysiert w ird, die sich m it Cohydrase I I  zu einer Holo- 
bydrase vereinigt. Diese Dehydrierung is t ferner abhängig von der Ggw. vonM n++-Ionen. 
Auch Mg++-Ionen sind wirksam , wenn auch in geringerem Maße. I, aus H erzmuskel 
hergestellt, hat eine außerordentliche A ffinität zu II I . Die aus I I I  gebildete Oxalo- 
bernsteinsäure zerfällt spontan  in a-K etoglutarsäure (IV) u. C 02. IV w ird entweder 
zu Bemsteinsäurc oxydiert oder in Ggw. von N H 4-Ionen in  a-Im inoglutarsäure um- 
gewandelt. Letztere w ird zu G lutam insäure (V) hydriert, wobei Glutamineäure- 
apohydrase katalyt. w irkt. D urch „U m am inierung“ von V m it oc-Ketosäuren können 
andere Aminosäuren gebildet werden. Die Isocitronensäuredehydrase kann som it eine 
Kupplung zwischen K ohlehydratabbau u. Eiweißsynth. herbeiführen. (Nord. Kemiker- 
“ ole, Forh. 5. 247—49. 1939. Stockholm, Biochem. Inst.) E . Ma y er .
* Harold H. S tra in , Oxydase ungesättigter Fette: Spezifität, Vorkommen und induzierte 
Oxydationen. Eine in  Sojabohnen gefundene Oxydase oxydiert ungesätt. E ette  zu Per- 
oryden. Sie vermag nur Verbb. d irek t zu oxydieren, die die —C H =C H (C H 2)7CO- 
Grappc in cis-Konfiguration en thalten , Olein-, Ricinol-, Linol- u. Linolensäure u. deren 

-ter, Oleylalkohol, E ruea- u. E laidinsäure werden nicht oxydiert. Die Oxydase ist 
Nachweisbar in den Sam en verschied. Leguminosen: Acacia melanoxylon, Alfalfa, 
Veißem Klee, Laburuum  anagyroides, Lupinus albus, L. B enthanii, L . Gregi, L. nanus, 
-rbäe u, Wicke. Sie wurde n ich t gefunden in den Samen von Ricinus, Mais, Gurke, 
F>chs u. Sonnenblume. D urch das Syst. F e tt-0xydase-0 2 werden oxydiert: Caro- 
moide, Chlorophyll a  u . b, p-Phenylendiam in, D ioxyphenylalanin u. Ascorbinsäure 
(nur langsam). Hydrochinon, Brenzkatechin u. Pyrogallol hemmen die 0 2-Aufnahme 
rf8 JvStem8. Phloroglucin u. Resorcin hemmen weder die 0 2-Aufnahme noch die 
oi'!, 01' von Carotinoiden, wohl aber die von p-Phenylendiam in. (J . Amer. ehem. Soc.

W2. Dez. 1941. Stanford, Cal., Univ., Carnegie Inst., Div. of P lan t Biol.) K ie s e .
?  ^oshioka, Über die Acylase der Mäuseleber. U ntersucht wurde die Spaltung 

® oenzoylglycin sowie Benzoyldiglycin durch Organe von Schwein, H und, K aninchen,
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K atze, Meerschweinchen, R a tte , Maus u. H uhn . D ie stärkste  W rkg. wurde in Leber 
u . Niere von Mäusen u. Sehwoinen gefunden; M äusepankreas is t den übrigen Pankreas- 
macorationen überlegen. Benzoyl-d,l-leucylglycin, Benzoyl-d,l-ß-phenylalanin sowie 
Phthalyldiglycin werden von Mäuseleber n ich t gespalten. — Chloracetyl-l-a-phenyl- 
a lanin  wurde bei Ph =  7,5 leichter als Chloracctyl-d,l-ß-phcnylalanin durch Mäuselebcr 
hydrolysiert, ebenso wie d,l-Brom isocapronyldiglyein; dagegen wurde d,l-Bromiso- 
capronylglycin n u r wenig angegriffen. — An Tierkohle (5% ) w urden die beiden Enzym- 
Wirkungen quan tita tiv  adsorbiert, wobei in der Restlsg. Kathepsin  u . Dipeptidasc nach
weisbar blieben. In  der E lu tion  (m it N H S bei ph =  9,0) w ar nu r Spaltung von Benzoyl- 
glycin, n ich t aber von Benzoyldiglycin nachw eisbar. (Enzymologia [Den Haag] 10. 
154—60. 29/12. 1941. K yoto, K aiserl. U niv.) H e s s e .

I. G. Mensorow, Über die N atur der Plasteine. (Enzymologia [Den Haag] 10.
127—32. 29/12. 1941. Moskau, In s t. Gorky pour M6d. exper. — C. 1941. H. 
488.) H e s s e .

Giacomo Pighini, Erwiderung a u f den Vorschlag von Longo, Colaciuri und 
Sorrentino zur Abänderung meiner Methode zur Bestimmung der Aktivität der Cholin
esterase. D ie B ehauptung, daß  wss. Lsgg. von A cetylcholin oder dessen Hydrobromid 
spontane H ydrolyse zeigen, is t unzutreffend, D ie Lsgg. sind  mehrere Stdn. stabil. 
D ie Cholinesterase zeigt ihre höchste A k tiv itä t in  der N ähe des Noutralpunktes. Die 
vorgosehlageno T itra tion  nach 14 S tdn . g ib t zu Irrtü m ern  Anlaß, da die auftretende. 
A cidität die A k tiv itä t der Cholinesteraso hem m t. D ie M eth. von P i g h i n i  ergibt da
gegen hinreichend genaue u. vergleichbare W erte fü r den Geh. von Nervengeweben 
an  Cholinesterase. (Biochim. Terap. sperim ent. 28. 51—54. 28/2. 1941. Reggio Emilia, 
Psych. In s t., W iss. L abor. „Lazzaro Spallanzani“ .) G e h r k e .

Jk E. Werle und G. Effkemann, Über die oxytocinabbauende Fähigkeit des 
Schwangerenblules. Im  B lu t der Schwangeren is t vom  2. M onat ab ein oxytocin- 
abbauendes Ferm ent nachzuweisen; es erreicht bald  danach sein Maximum an Aktivität. 
Zur Best. des Ferm entes wurde eine bestim m te Menge O xytocin zu 2 ccm Schwangeren- 
b lu t oder -serum gegeben, die Mischung 30 Min. bei 37° gehalten u. danach die Bcst- 
a k tiv itä t an  O xytocin erm itte lt. Vom B lu t einer G rav id itä t 2. Monates waren dann 
40%  des zugefügten Oxytocins zerstö rt worden. Die entsprechende %-Zahl liegt für 
B lu t des 5. Schwangerschaftsm onates bei 60% , fü r K reißendenblut bei 100%- Normal- 
serum  zerstö rt Oxytocin auch bei stundenlanger B ebrütung nicht. Das oxytocin
zerstörende Ferm en t verschw indet ers t 3— 4 W ochen nach der Geburt aus dem Blut- — 
Die eigenartige Erscheinung, daß  ein oxytocinzerstörendes Ferm ent zur Zeit der Geburt 
sein M aximum an  W irksam keit erlang t, wird d isku tiert. (Arch. Gynäkol. 171. 286—90. 
17/6. 1941. Düsseldorf, Med. A kad., Labor, der Chirurg. K linik u. der Frauen
klinik.) WADEHN.

F. F. Nord and C. H. Werkman, Advances in enzymology and related subjects; v. 2. New York:
Interseience. 1942. (382 S.) 8°. $ 5.50.

E 3. M ikrobiologie. B ak terio log ie . Im m unologie.
Colin M. MacLeod, George S. Mirick und Edward C. Curnen, Giftigkeit einer 

baktericiden Substanz aus einem Erdbazillus fü r  Hunde. Vff. bestimmten die Toxicität 
der von D u b o s  aus einem  Erdbazillus isolierten baktericiden Substanz (C. 1940.1.3123). 
Zu diesem Zwecke wurde H unden die gereinigte, eiweißfreie Substanz intravenös 
in jiziert. Von 8 T ieren, denen 10 Tage lang 0,4 m g/kg oder noch mehr i n j i z i e r t  wurde, 
gingen 7 Tiere zugrunde. Alle Tiere, die 0,3 m g/kg erhielten, zeigten deutliche Ver
änderungen in  Leber, Milz, N ieren, H erz u. Lungen. 0,2 mg/kg wurden ohne bes. 
Sym ptom e vertragen . (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 43. 461—63. März 1940. New York 
C ity, The Rockefeiler In s t, for Med. Res.) LYNEN.

G. Bergold, Polyederfreie Insektenzuchten. Die Gelbsucht bei Seidenraupen, die 
W ipfelkrankheit bei der Nonne u. beim  Schwammspinner, d. h. die PolycderkranK- 
lieiten bei Insek ten  sind n ich t erblich. A ufzucht von Freilandeimaterial von Aonne 
u. Schw am m spinnern sind aber im m er s ta rk  m it dieser Viruskrankheit verseucht, ̂  ie 
davon h e rrü h rt, daß die E ioberfläche m it dem  Virus der kranken Elterntiere beba e 
ist. Vf. inak tiv ierte  die infektiösen Virusteilchen durch äußerliche Desinfektion e 
E ier m it 30% ig. Trichloressigsäure. 30% ig. Trichloressigsäure beeinträchtigt 
einer B ehandlungsdauer von 5— 15 Min. weder das Schlüpfergebnis, noch den 
sundheitszustand der R äupchen, das V irus w ird aber m it Sicherheit inaktiviert. • 
durch is t es nun möglich, polyederfreie Insektenzuchten  zu erhalten. (Naturwiss.



1942. I I .  £g. M ik r o b io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . I m m u n o l o g ie . 2041

422—24. 3/7. 1942. Oppau, A rbeitsstä tte  für Virusforsch. d . K ais.-W illi.-Inst, für 
Biochemie u. Biologie, Entom olog. Zweigstelle.) L y n e n .

Tatham Whitehead und Conway A. Wood, Übertragung von Erdbeerviren durch 
buchen. U nter einer größeren Zahl von Insekten, die von den Vff. un tersuoht w urden, 
konnten nur Pentatrichopus (Capitophorus) fragariao u. P . te trarhodus die E rdbeer- 
viien: Fragaria-V irus 1 u . 2 übertragen. Zwischen don E rdbeerviren u. der G attung 
Pentatrichopus scheinen bes. Beziehungen zu bestehen. (N ature [London) 1 4 8 . 597 
bis 598. 15/11. 1941. Bangor, Univ. Coll. o f N orth  W ales.) L y n e n .

A. J. R a in io , Untersuchungen über Cucumisvirus im  Erreger der Kräuselkrankheit 
auf Gurkenpflanzen. Vf. beschreibt die K rankheitssym ptom e u. histolog. Befunde bei 
der durch Cucumisvirus I  verursachten K räuselkrankheit der .Gurkenpflanzen. Das 
Virus kann durch P reßsaft u. durch Insekten  übertragen werden (G urkenblattlaus 
„Aphis gossypii“  u. Asseln „Oniscus asellus“ ). Das Virus erhält sich in trockenen Pflanzen
teilen von Jah r zu Ja h r  w irksam  u. gebt auch in die Samen der Pflanzen über. Vf. 
macht Vorschläge zur Bekäm pfung der K rankheit. (Valtion M aatalouskoetoim innan, 
Julkaisuja Nr. 1 0 9 . 1— 24. 1941. T ikkurila, K asvitantiosasto, M aatalouskoe-
Iaitos.) L y n e n .

N. A. Riakhovsky und A. L. Fedulaev, Biochemische Veränderungen in  m it 
Winterweizenmosaikvirus infiziertem Getreide. Vff. bestim m ten den K ohlenhydrat- u. 
X-Geh. gesunder u. m it W interweizenmosaikvirus infizierter G etreideaiten. In  den 
kranken Pflanzen sind Mono- u. D isaccharide s ta rk  erhöht, in H irse auch die Poly
saccharide (Stärke u. Hemicellulosen). In  infiziertem  H afer u. Weizen dagegen is t der 
Polysaccharidgeh. gegenüber gesunden Pflanzen erniedrigt, wofür eine Erklärung 
gegeben wird. Gesamt- u. Protein-N  sind in kranken Pflanzen etwas erniedrigt. Das 
Verhältnis C/N is t bei H irse fü r gesunde Pflanzen 4,1, für infizierte Pflanzen 14,1, 
bei Hafer 10,G bzw. 15,0, u. bei Weizen 10,8 bzw. 14,1. Im  P-Geh. w urden nur gering
fügige Unterschiede gefunden. (C. R . [Doklady] Acad. Sei. URSS 3 0  (N. S. 9). 667— 68. 
10/3. 1941. Province of Voronezh, R am on  Breeding S ta t.) L y n e n .

Victor H. Haas, Studien über die natürliche Geschichte des lymphocytischen Chorio- 
ncninyitisvirus in  M äusen. W erden weiße Mäuse in  utero .oder du rch  K o n tak t m it 
Choriomeningitisvirus (I) in fiziert, dann tre ten  keinerlei K rankheitssym ptom e in E r 
scheinung. Bei einer Infektion  in  utero oder in  früher K indheit is t ak t. I w ährend 
einer langen Zeit, m anchm al das ganze Leben der Maus hindurch, nachzuweisen. Solche 
Mäuse übertragen die Infektion  au f ihre Nachkommen u. durch K on tak t: D ie Infektion  
m utero geht nur dann vor sich, wenn die M utter V irusträger is t. W erden dagegen 
erwachsene Mäuse m it I  in fiziert, dann beherbergen sie das ak t. V irus n u r kurze Zeit 
in ihrem Organismus. Sie übertragen es auch n ich t au f ihre N achkom m en, es sei denn, 
daß das Weibchen w ährend der Schwangerschaft infiziert w ird. Die K ontakt-V irus- 
übertragung geht durch N asensekret oder Speichel vor sich. (Publ. H ea lth  R ep. 5 6 .

92.14/2. 1941. U nited  S ta tes Public H ealth  Service, N ational In s titu te  o f H ealth , 
Division of Infections D iseases.) L y n e n .

C. Levaditi und L. Reinié, Isolierung von Ektromelieviruselementarkörperchen. 
Vff. isolierten das E ktrom elievirus aus infizierter Mäuseleber oder aus E iku ltu ren  
d u r c h  trypt. Verdauung u. fraktion ierte  Zentrifugierung. Aus Mäuseleber w urde eine 
gereinigte Virussuspension erhalten , die 26200000 Elem entarkörperchen (EK .) pro ccm 
enthielt, u. in 100-facher Verdünnung noch infektiös war. Die V irussuspensionen aus 
infizierten Allantoismem branen als A usgangsm aterial m it 15400000 u. 77000000 E K . 
Pro ccm dagegen führten  in 10-facher Verdünnung n ich t zur Infektion, sondern nur 
zu einer Immunisierung der Vers.-Tiere. Diese A ktivitätsunterschiede der verschied. 
Viruspräpp. fanden ihre E rklärung , als aus n . Allantoismem branen un ter Anwendung 
derselben Meth. Partikelehen ähnlichen Aussehens isoliert werden konnte, die keinerlei 
icm Aktivität besaßen. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 1 3 5 . 310— 13. März 
U41. Inst. Pasteur.) L y n e n .

Alfred Poison, Eine neue Capillarzelle zur Messung der Sedimentationsgeschwin- 
j f f i !  von Virusteilchen im  Zentrifugalfeld. Vf. beschreibt eine einfache Vorr., welche 
die Messung der Sedim entationskonstanten von Virusteilchen in  einer K apillare ge
stattet. Für den Durchmesser des „Blaue Zunge“ -Virus wurde m it dieser M eth. 87 bis 
tto gefunden, was m it dem  durch U ltrafiltra tion  gemessenen W ert von 100 bis 
o mp gut übereinstim m t. (N ature [London] 1 4 8 . 593—94.15/11. 1941. O nderstepoort,
6001,1 Africa, V eterinary Res. In s t.)  L y n e n .

Ludovico La Grutta, Immunchimica. Odiemi aspetti chimici e chimico-fisici. Torino: Iter,
tnd, tip. ed. riunite di G. di Macco. 1942. (63 S.) 8°. L. 30.
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E 4. P flanzenchem ie un d  -P h ysio log ie .
Hermann Lothring, Beiträge zur Biologie der Plasmolyse. An Reinkulturen von 

Süßwasseralgen konnte m ittels R ohrzuckerkonz.-Reihen e rkann t werden, daß derpias- 
m olyt. G renzwert sich m it der Zus. des N ährsubstrates verschiebt. Es herrscht die 
strenge Regel, daß  dieser G renzw ert (Og nach URSPRUNG) sinkt, wenn sich die Er- 
nährungsbedingungen dem  O ptim um  für die Vermehrung der Algenzellen nähern, u. 
ste ig t, wenn sich diese Bedingungen vom Optim um  entfernen. Tabellen, Kuiven u. 
Photos. (P lan ta  3 2 . 600—29. 23/6. 1942. P rag , K arls-U niv., Pflanzenphysiolog. 
InBt.) K e il .

Viktor Denk, Der plasmolytische Grenzwert und seine praktische Bedeutung. Im 
Anschluß an  vorst. referierte A rbeit wird dargelegt, daß  es sich beim plasmolyt. Grenz
w ert um  ein brauchbares K riterium  handelt, an  welchem der jeweils herrschende Ge
sam tzustand  der Zelle gu t abgelesen werden kann. Auf die p rak t. Bedeutung dieses 
einfachen u . klare Ergebnisse liefernden Verf. für pflanzcnplrysiol. Arbeiten wird liin- 
gewiesen. (P lan ta  3 2 . 630—39. 23/5. 1942. Prag.) K e il .

R. D. Preston, Die Streuung der Cellulosestränge in  der Zellwand. Nach Unterss.
des Vf. über die R ichtung der Cellulosemicellen in den Zellwänden von Fasern u. Hölzern 
w ird eine S treuung der M icellstränge beobachtet, die von E infl. auf die opt. Eigg. der 
Zellwand ist. Auch in früheren A rbeiten h a t Vf. eine Streuung in Etwägung gezogen, 
es liegt daher ein M ißverständnis von E r e y - W y s s l i n G (C. 1 9 4 2 . II. 1585) in seiner 
B em erkung gegen den Vf. vor. Die R e ticu la rtex tu r im Sinne von FREY-WYSSLING 
lehn t Vf. für den Cellulosekomplex ab. (N ature [London] 1 4 9 . 580—81. 23/5. 1942. 
Leeds, U niv.) ULMANN.

W. Wergin, Über den A ufbau  pflanzlicher Zellwände. V II. Zur Frage nach dem 
Bildungsort der Cellulose im  Baumwollhaar. (VI. vgl. C. 1 9 4 0 . I I .  74.) Die im Cytoplasma 
der B aum w ollsam enhaare vorkom m enden farblosen P artike l sind keine Cellulose
gebilde, aus denen sieh durch lineare Zusam m enlagerung die Eibrillen aufbauen (wie 
F a r r  lehrt), sondern P lastiden , in denen un ter U m ständen Stärke naebgeviesen 
w erden kann. Auch zeigt der m kr. Befund, daß  sich die P lastiden nicht zu den Fibrillen 
zusam m enlagern, um  in die Zellwände eingebaut zu w erden; eher könnte die Cellulose- 
bldg. an  der W and einsetzen. (P lan ta  32. 535—46. 23/5. 1942. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
W ilhelm -Inst. für Chemie.) Keil.

Rosmarie Helfferich, Über die Transpiration von Blüten. Während sich bei 
B lä tte rn  nach ihrer T rennung von der Pflanze ein s tarker Transpirationsabfall einstellt, 
verm indern abgesohnittene B lüten n ich t oder nur unwesentlich ihre Transpiration. 
Bei B lüten handelt es sich in der H auptsache um  eine kutikuläre Tianspiration. Ober 
anatom . U nterss. an  ca. 20 verschied. Pflanzen vgl. das Original. Die cuticuläic W.- 
Abgabe der B lüten u. der B lä tte r is t annähernd  gleich. Der Anteil der Blüten an der 
G esam ttranspiration  der Pflanze be träg t im  höchsten F a ll 25% , meist jedoch unter 
10% . D em nach is t der erfahrungsgem äß hohe W .-B edarf der Pflanzen w ä h re n d  der 
B lütezeit n ich t der T ätigkeit der B lüten an  sich zuzusehreiben, sondern vielmehr dem 
allg. E ntw .-Z ustand der Pflanze u. der jahreszeitlich bedingten erhöhten Verdunstung. 
(P lan ta  3 2 . 493—515. 23/5. 1942. S tu ttg a r t, Teehn. Hochsch., Botan. Inst.) K eil.

D. Müller u nd  Fritze Holm , Die Atm ung des Gräserendosperms. Von den ver
schied. Zellsorten des Getreideendosperm s besteh t nu r die Aleuronschicht aus lebenden 
Zellen. Die von den K örnern  (24 S tdn . vorgequellt) getrennten  Keime atmen 10—15-ma 
in tensiver als die K örner ohne K eim e; die A tm ung is t tem peraturabhängig. B ei ersteien 
ste ig t die A tm ungsin tensitä t nach 4-tägiger Keim ung auf das 4-fache an, bei letzten.1, 
au f das D oppelte. (P lan ta  3 2 . 596—99. 23/5. 1942. Kopenhagen, Kgl. Tierärztl. u. Lam 
w irtseh. Hochschule, Pflanzenphysiol. Lab. [Orig.: dtEeh.]) KEIL.

D. B h a tia ,  Über die Hemmwirkung a u f A tm ung und Assimilation bei der -Daton» 
D itylum  Brighiwelli (IFest.). E s w ird  der Plasm olysevorgang bei der Planktonmatom 
D itylum  Brightwelli nach Einw. verschied. N ärkotica (Cyanid, Sulfid, Alkohole, ore 
verfolgt. N iedere U rethankonzz. haben eine ähnliche W rkg. wie Dunkelheit (verziögei. 
Plasmolyse u. plötzliche R ückkehr zur Norm. Cyanid u. Sulfid^ rufen a u g e i : nJhr 
eine Plasmolyse hervor, die dann  verzögert zurückgeht, wenn die O-Bemmung 
als 8— 10 S tdn. an h ä lt. Die W rkg. der Alkohole g leicht nicht der des Lieh -
O-Mangels. — Aus den Vers.-Ergebnissen w ird geschlossen, d aß  die Zelle bei er * -• 
m ilation einen Energievorläufer (energy-precursor) b ildet u. aufstapelt. Diese S
wird bei der Zellsaftprod. (zur A ufrechterhaltung des Turgors) v e r b r a u c h t .  * ^
A ssim ilationshem m ung m angelt es dann  an  dem  Energievorläufer, u. nach ve ..
seiner V orräte (nach 15—20 S tdn .) t r i t t  Turgorabfall u. Plasmolyse ein. An ' _ - 
fü h rt O-Hem mung unm itte lbar zu>' Plasmolyse, da die zur Saftbldg. nötige
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nicht freigemacht werden kann. D er Rückgang der Plasmolyse vollzieht sich in  2 A b
schnitten: Im  anfänglichen, anaeroben Prozeß, bei dem keine Vol.-Vermehrung ein- 
tritt, u. der vom  Energievorläufer abhängig is t, u. in der endgültigen Aufhebung der 
Plasmolyse m it dem E insetzen der Zellsaftbldg., welche von der O-Ggw. abhängig ist. 
(Proc.Roy. Soc. Edinburgh 6 0 . 245—59.1940. Edinburgh, U niv., Dop. of Zoology.) K e i l .

Hermann Kosmat, Z ur Frage der Mineralstoff- und Kohlensäureernährung der 
Pflanzen. Untersuchungen an Kartoffeln. Da die Spaltöffnungsbewegungen vornehm lich 
vom Quellungsgrade der B lattzellen bestim m t werden, diese Bewegungen also auch ein 
Ausdruck des p lasm at. Zustandes der Pflanze sind, kann diese Erscheinung — wie es 
in vorliegender A rbeit geschehen is t — als K riterium  beim Studium  der pflanzlichen 
Leistungs- u. L ebenskraft verw endet werden. — Erühreife K artoffelso itcn  besitzen 
entsprechend ihren konzentrierteren Zellsäften (erhöhterZuckergeh.!) geringere Spalt- 
öffnungsweiten (1,2—2,4 p ;  bei m ittelspäten u. späten Sorten 2,8—9,4 /;). Bei n. 
Pflanzen besteht ein A ntagonismus zwischen osmot. K ra ft u. Beweglichkeit ihrer 
Stomata. Bei Pflanzen m it hohen osmot. W erten ist die W.- u. N ährstoffaufnahm e aus 
dem Boden begünstigt, die C 0 2-Assimilation dagegen infolge S tom ataverengung ge
hemmt; Pflanzen m it niedrigeren osmot. K räften  (z. B. spätreife, stärkereiche K aitoffel- 
sorten) weisen die um gekehrten Verhältnisse auf. — Mit fortschreitendem  A lter erlangen 
die Spaltöffnungen größere Beweglichkeit. — K ranke Pflanzen (B lattro llkrankheit), 
bei denen Transpiration u. A ssimilation gehemm t sind, zeigen auch nur wenig geöffnete 
Stomata. Letzteres s te llt ein Sym ptom  d a r, das bereits au ftr itt, wenn erk rank te  
Pflanzen äußerlich noch ganz gesund erscheinen. (Bodenkunde u. Pflanzenernähr. 27 (72) 
203—13. 1942. W ien, Hochschule für Bodenkultur, In s t, für Ackerbau u. Pflanzen- 
bau-) _ _ K e i l .
* R. D ostal, Über die Gewebespannung in  den Ausläufergipfeln von Circaea intermedia 
m der Topfkultur. Die Ausläufer verschied. Pflanzen (z. B. Circaea intermedia) e n t
wickeln bei der T opfkultur an  ihrem  G ipfelabschnitt eine Gewebsspannung, die sich 
beim Austopfen in einer rasch vollziehenden Krüm m ung nach ausw ärts äußert. Der 
mechan. Reiz der Topfwand ru f t in den W achstumszonen des Ausläufers eine ungleiche 
•fiaia-Verteilung hervor, u. zwar so, daß die dem Erdbällen zugekehrte Innenflanke 
relativ mehr W uchsstoff aufw eist. D urch Bestreichen der äußeren Topfwand m it 
Heteroauxinlsg. (0,1%) lä ß t sich die Krüm m ung Verhindern oder nach dem  Erdbällen 
zu lenken. (P lanta  3 2 . 558—70. 23/5. 1942. B rünn.) K e i l .

Karl P irsch le , Stickstoff- und Eiiveißanalysen an autopolyploiden Pflanzen. Gesamt- 
"- u. Eiweißproduktion sind bei Polyploiden im Vgl. zu Diploiden n ich t wesentlich 
verschieden. Bei T etraploiden scheint ein niedrigerer N-Geh. die Regel zu sein, bes. 
m6nn man dus Prischgewicht der zu vergleichenden Pflanzen zugrunde legt. Oktoploide 
Torenia-Pflanzen haben einen bem erkensw ert hohen N -Geh.; dabei sind 4-n. Pflanzen 
N-ärmer als 2-n. Individuen. Bezogen auf Trockensubstanz erreichen 8-n. Pflanzen 
ffN -G eh. der 2-n-Toretiien oder übertreffen ihn (im Eiweißgeh.). (P lanta  32. 517—34. 
"3/5.1942. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm -Inst. für Biologie.) K e i l .

E j, T ierchem ie und  -p h ysio log ie .
* Thurlow C. Nelson und James B. Allison, Über die Wirkung des DiantHns, 
ouer neuen hortnonartigen Substanz der Austerspermien. In  den Spermien der A ustern 
sind zwei hormonartige Substanzen nachzuweisen, 1. das von G  A LTSO FF aufgefundene, 
w J'*a^ 8e der weiblichen A uster bewirkende Hormon u. 2. das D iantlin, das den 
e.-Durchfluß durch den K örper der A uster beschleunigt. Die Ursachen der ver
stärkten W.-Durchströmung is t die Beeinflussung des Aductormuskels, der O stia der 
kernen u. die Beschleunigung der Ciliarbewegung. Das von G a l t SO FF aufgefundene

,[ra.on ist lösl. in Alkohol u. Benzol. D ian tlin  is t in dem  m it A. erschöpften Sperm a 
enthalten. Aus diesem R ückstand  wurden Lsgg. eines bas. Proteins u. eines Nucleo- 
Proteins erhalten, die beim Zusamm enbringen einen Nd. gaben, der etw a die W irksam 
keit des nativen Samens h a tte . ( J .  exp. Zoology 85. 299—338. 5/11. 1940. New Bruns- 
"ick, Rutgers U niv., B ur. of Biol. Res.) W a d e h n .
. St. Kroszczynski und M. Bychowska, Östrogene Stoffe in  Salbei (Salvia offi- 

Mfflus. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales Associées 1 3 0 . 570—-71. 1939. W arschau, 
c,i . C k i m .  Pharm . Mag., Klawes Labor, biologique. — C. 1 9 4 0 .1- 3533.) W a d e h n . 

Enrique Cantilo, Erfolgreiche Behandlung des Diabetes m ellitus der Menopause durch 
i ^"tyonistische Wirkung von Geschlechtshormonen au f die H ypophysen. 40 Frauen 

er Menopause u. Postm enopause m it Diabetes u. Zeichen einer gestörten Hormon- 
eranz durch H yporak tiv itä t der H ypophyse wurden m it Injektionen von Östron 

,l. bjogesteron behandelt. Im  allg. wurden j— bei frei gewählter K ost — 3 x 5  
f « 10) mg Östron u. 3 x 2  (bis 10) mg Progesteron wöchentlich verabfolgt. In  sam t-
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liehen Fällen wurde oino orhebliche Besserung, gemessen an der Normalisierung des 
Glucosetoloranztestes, fostgestellt. — Insulinbehandlung u. D iät liatte kaum eine 
Veränderung in den gestörten K ohlenhydrathaushalt zu bringen vermocht. (Endo- 
crinology 28. 20—24. Jan . 1941. Buenos Aires, Rawson H osp., Dep. of Endocrino- 
logy.) W a d e h n .

John S. Evans und  Roger F. Varney, Gewichtsbestimmung des Mäuseuterus zur 
Auswertung von Östrogenen. D er U terus der infantilen Maus reag iert im Gewicht empfind, 
licher als der R a ttenu te ru s au f Östrogene u. is t noch em pfindlicher als das Abstrich- 
verfahren. Der U terus der infantilen  Maus is t bei H orm onbest, in  B lu t u. Harn selbst 
dann  zu verwenden, wenn von ersterem  nur 20 ccm u. von letzterem  1/i0 des 24-Stdn.- 
H arns verw endet werden. (J . biol. Chem istry 1 4 0 . Proc. 38. J u l i 1941. Chicago, Univ. 
o f Chicago. Dep. of Biochem). W a d e h n .

Edward A. Edwards, James B. Hamilton, S. Quimby Duntley und Gilbert 
Hubert, Hautgefäße und Hautpigmente bei Kastraten und Eunuchoiden. Mit Hilfe des 
Spektrophotom eters von H a r d y  wurde festgestellt, daß  bei K astraten  der Geh. der 
H a u t an  Hämoglobin geringer als n . is t, sich dagegen ein erhöhter %-Satz an red. 
H äm oglobin 'findet. In  don mehr arteriell durchbluteten H autteilen  findet sieb weniger, 
in  den mehr venös durchbluteten  H au tte ilen  m ehr B lu t als norm al. Carotin fand sich 
beträchtlich mehr als norm al. Nach In jek tion  von 20 mg Testosteronpropionat war 
bereits in  1 Stdo. eine Verschiebung allor W orte zur Norm zu beobachten, dieso Ver
schiebung erreichte ih r M aximum nach 2—3 Stunden. — Bei Eunuchoiden waren die 
B efunde sehr unterschiedliche. (Endocrinology 28. 119—28. Jan . 1941. Harvard u. 
Yalo U niv., Schools o f Med., Dep. o f A natom y u. A lbany Med. Coll., Dep. of Pedia- 
trics.) W a d e h n .

Virgil L. Koenig, Clara M. Szego und L. T. Samuels, Eine eolorimetnsek 
Methode zur Bestimmung von Testosteron. Testosteron reag iert m it heißer Schwefelsäure 
u n te r  Bldg. einer Verb., die m it einem  Überschuß an  Guajacolsulfonsäure eine schwach 
gefärb te  Verb. bildet. Diese fä rb t sich beim  E rh itzen  m it wenig verd. CuS0t-Lsg. 
in tensiv  blaugrün. Dieselbe R k . geben auch Androstendion u . Testosteronoxim, nicht 
dagegen Progesteron, A ndrosteron, D ehydroandrosteron, Androstendiol, 3,11,17- 
A ndrostantrion , ¿4-4-3,11,17-Androstentrion, ll-Dehydro-17-oxycorticosteron, Athinyl- 
testo 3teron , Pregnenin-17-diol-3,17, Ätioallocholanol-3 (ß )-ll-on , Cholesterin usw. Wird 
zur B est. ein EVELYN-Colorimeter u. ein 635-M illimikron-Filter benutzt, so gehorchen 
Lsgg. bis zu 50 y  in  10 ccm dem  BEERschen Gesetz. (J . biol. Chemistry 140. Prpc. 71. 
Ju li 1941. Minneapolis, Minn., U niv ., Med. School, D iv. of Physiol Chem.) Wolz.

E. B. Hersliberg, John K. W olfe und Louis F. Fieser, Pölarographische Be
stim mung von Dehydroisoandrosteron und anderen 3-Oxy- Ab-Steroiden. Bei an keben- 
nierenrindentum oren leidenden F rau en  is t die Dehydroisoandrosteron (I)-Ausscheidung 
im  U rin  um  das 100-fache e rh ö h t; wegen der großen klin . Bedeutung dieser Fest
stellung wurde eine M eth. zur genauen B est. des I  ausgearbeitet; Die K etonfrak tion  
der Androgene des U rinex trak tes w ird nach O P P E N A U E R  m it A l-tert.-Butylat u. Aceton 
oxydiert, wobei I in  Ai -Androstendion-3,17 (II) u. die übrigen gesätt. u. ungesätt.
3-Oxysteroide in die entsprechenden K etone übergehen. Die Best. des I erfolgt dureii 
polarograph. Analyse der GlRARD-Verbb. der K etone; hierbei gibt d ie  17-stänaige 
K etogruppe einen bestim m ten K athodenstrom  (— 1,45 V), ebenso die mit einer Doppel
bindung konjugierte 3-ständige K etogruppe (— 1,25 V), w ährend die 3-ständige lvcto- 
gruppe gesätt. Steroide polarograph. n ich t e rfaß t w ird. II gibt demnach ein aus - ver
schied. S tröm en bestehendes Polarogram m , von denen der m it dem weniger negatoen 
Poten tia l au f die vorhandene Menge des II schließen läß t. Von den im Urin vorhegen e 
S teroiden kann  nur Cholesterin die B est. des I  stö ren ; dieses wird jedoch bei ' 
trennung  der K etonfrak tion  nach G i r a r d  entfern t. U m  bei der OPPENAUER-Oxyu« i 
die Bldg. von störenden Nebenprodd. zu verm eiden, w ird in Bzl. mit einem ma ig 
A cetonüberschuß in  einem D ruckgefäß l 1/., S tde. au f 100° erh itz t; zur Bindung 
bei der R k . entstehenden W. w ird ein begrenzter Uberschuß an Al-tert.-Buty a 
gegeben. M it dieser M eth. w erden die a,/?-ungesätt. K etone bia_zu /o..er1(),.' 
A pparative E inzelheiten s. Original. (J . biol. Chem istry 1 4 0 . 215—32. J a i  
Cam bridge, H arvard  U niv ., ConVerse Memorial Labor.) ,

James T. Bradbury, Uterusdehnung und Lactalion. E ine Nachprüfung der - 
von H . S e l y e , J .  B. C o l l i p  u. D. L. T o m s o n  (vgl. C. 1934. II . 626) ergab, d a u ^  
von diesen A utoren angenomm ene H em m ung der L aetation  von Ratten duren ^
dehnung infolge Paraffin in jektion  nur vorgetäuscht is t. Die Paraffininjc.^ 
puerperale Tier ste llt einen derartig  schweren E ingriff dar, daß  es seine Jungen^ 
der k rit. Zeit der Gewöhnung vernachlässigt, so daß  sie zu schwach werden, u ^
zu können. W erden der M utter k räftigere Junge unterschoben, so kann sie si
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nähren. (Endocrinology 2 9 . 393—96. Sept. 1941. W ashington, U . S. Dep. of A gricült., 
Bur. of Dairy Ind. Div. of N u trit. and  Physiol.) JU N K M A N N .

C. S. Chadwick, Weitere Untersuchungen über den Wassertrieb bei Trituras viri- 
tkscens. II. M itt. Auslösung des Wassertriebs m it lactogenem Hormoji. In  einer voran
gehenden Arbeit konnte gezeigt werden, daß die Landform  von T ritu rus viridescens 
durch Im plantation von Hypophysen älterer Tiere veranlaßt werden kann, vor der 
n. Zeit (Herbst des Jah res, in  dem die Keife erlangt wird) das W. aufzusuchen. N un
mehr wird gezeigt, daß  auch die Im plan tation  von Vorderlappen der Hypophyse von 
Kröten, W.-Schlangen oder H ühnchen in  gleicher R ichtung wirksam ist. Auch kryst. 
Prolaktin aus Säugerhypophysen löste die Umwandlung der Landform in die W .-Form 
aus, unabhängig von der Anwesenheit der Keimdrüsen oder der Schilddrüse. (Arcli. 
Neurol. Psychiatry 46. 721—22. O kt. 1941.) J u n k m a n n .

Harrison C. Coffin und H. B. van Dyke, Vorschlag fü r  eine rationelle Bezeichnung 
für das follikelstimulierende und das die interstitiellen Zellen stimulierende Hormon des 
Hypophysenvorderlappens. F ü r das follikelstimulierende Horm on -wird der Name 
Thylakentrin (I), fü r das die interstitiellen Zellen stimulierende Hormon der Name 
MtlakeMrin vorgeschlagen. I stim uliert auch das gcrm inative E pithel der Testes. 
(Science [New York] [N. S.] 93. 61. 17/1. 1941. U nion College u. Squibb In s t, for 
Med. Res.) _ ' W A D E H N .

D. Albers und D. J. Athanasiou, Über das sogenannte thymotrope Hormon des 
Hypophysenvorderlappens. Behandlung m it Hypophysenvorderlappen (durch m ehr
malige isoelektr. Fällung aus einem m it Vioo"n - NaOH aus Acetontrockenpulver von 
Rindervorderlappen gewonnenen Präp.) füh rt an n. R atten  zu einer deutlichen Senkung 
des Leberglykogens. Dieselbe Senkung t r i t t  auch ein, wenn der Thymus der R atten  
durch Röntgenbestrahlung ausgeschaltet w ird. Der Leberglykogensenkung (6 S tdn. 
nach der Injektion) folgt später (14—-15 S tdn. nach der Injektion) eine erhebliche 
Steigerung der Glykogen werte, sowohl an n. wie an thym usbestrahlten Tieren. Die 
Leberglykogensenkung durch Hypophyse an  Meerschweinchen wird durch operative 
Ausschaltung des Thym us ebenfalls n ich t beeinflußt. N ach diesen Verss. u. einer k rit. 
Besprechung der einschlägigen L itera tu r halten Vff. die vorliegenden Beweise fü r die 
Mist-enz eines thym otropen Hormons nicht fü r ausreichend. (Klin. W schr. 2 1 . 685—88. 
1/8.1942. München, U niv., I I .  Med. K lin., A bt. f. Geschwulstforsch.) J u n k m a n n .
* J: S. Y un und S. S. K im , Der E in fluß  fortgesetzter subcutaner Injektion von Nicolin  
m  die Nebenniere und den Hypophysenvorderlappen. Die durch chron. Nicotinbehand-

8 >n diesen Organen beim Meerschweinchen auftretenden histolog. Veränderungen 
* 8  beschrieben. Auf G rund der Ag-Bk. u. der T itrationsm eth. wurde gefunden, 

i v, Vitamin-C-Geh. dieser Organe in der ersten Periode (60 Tage) der Behandlung 
ist, später t r i t t  eine Verminderung ein. (Transactiones Soc. pathol. japon. 28.

4-b—28. 1938. Keijo Severanee Union Med. School. D epartm . Pathol. [Orig.: 
««>•]) . . S c h w a ib o ld .

1- Caridroit und L. Arvy, D ie Wirkung von Desoxycorticosteron und von Testo
steron auf die Samenblasen kastrierter Mäuse. Sowohl DesoxycorticoBteronacetat wie 
estosteronpropionat w irken auf die Samenblasen kastrierter Mäuse im  Sinne eines 

männlichen Hormons, wobei allerdings die W rkg. von 50 y  Testosteron stärker is t als 
je von 500 y  Desoxycorticosteron. Die W rkg. einer Mischung beider Hormone bleibt 
inter einer additiven W rkg. zurück. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 1 3 6 . 339—41.

• pril 1942. Coll. de F rance , Physiol. S tation.) Ge h r k e .
f yeorges M asson, W irkung schädlicher Eingriffe au f die Insulin- und Adrenalin- 
wpfvuLlichkeit und die Olucosetoleranz. Verss. an  erwachsenen R atten  bei konstanter 
mahrung. Verschied, schädliche Eingriffe (Formaldehydinjektionen, 3 mal täglich 
. « b c u t a n ,  forcierte M uskelarbeit im Laufkäfig oder Kälteeinw., — 2 bis + 2 ° )  

(IW r ° 'n Initialstadium  von Hypoglykämie (Alarmrk.) zu einem zweiten Stadium  
u €‘i'zstadium), in. dem eine gewisse Anpassung erreicht w ird. Letzteres weist 

yperglykämig auf. W ährend der Alarm rk. is t die hypoglykäm. Insulinwrkg. un- 
T  . abgeschwächt, die hyperglykäm. W rkg. von Adrenalin oder peroraler Glu- 

sedarrcichung jedoch erheblich verstärk t. Nach 9-tägiger Behandlung is t im 
^stenzstadium  die alim entäre Hyperglykäm ie u. die hypoglykäm. Insulinwrkg. 
crin i Terstärkt, w-ährend sich die Adrenalinwrkg. unregelmäßig verhält. (Endo- 
u-moiogy 29. 453—5 3 . Sept. 1941. Montreal, Can., Me Gill U niv., D ept. of 

u  J un k m a n n .
ym II-W illier und M ary  E . R aw les, Die Beeinflussung der Federfarbe durch 
<mdT %tat'on von Melanophoren von einem Embryo a u f einen anderen Embryo einer 

Zucht. H autstückchen von Embryonen von H ühnern wurden au f andere 
fyonen gleichen A lters transp lan tiert. * Die au f diesen H autteilchen später zur
XXIV. 2. 134
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E ntw . kommenden Federn zeigen anfänglich das F arbm uster des Spendertieres. Später 
sotzt sich die F arbe  des M uttertieres durch. Dieses wird meist durch die erste Mauserung 
vollendet. Die Federfärbung w ird bew irkt durch die W irksam keit von Melanophoren, 
die aus dem Im p lan ta t in den Federkeim einwandern u. d o rt spezif. gefärbte Melanine 
des Gebertypes in d ie Epidermiszellen der sich entwickelnden Feder ablegen. (Physio
logie. Zoöl. 13. 177'—99. April 1940. Rochester, U niv., Biol. Labor.) W adehn.

G. Hevesy, Die Permeabilität der Blutkörperchen. Vortrag. Durch Anwendung 
von rad ioak t. Isotopen w ird die Verteilung von K.- bzw. N a-lonen zwischen Plasma 
u. Blutkörperchen untersucht. —  E s zeigte sieh ferner, daß  das radioakt. Phosphation 
32PO.„ sobald es in das B lutkörperchen eingedrungen ist, sich an der Bldg. von 
A denosintriphosphorsäure, D iphosphorglycerinsäure u. ähnlichen Verbb. beteiligt u. 
daß ununterbrochen ein schneller Auf- u. Abhau solcher Moll, stattfindet. (Nord. 
K em ikerm ede, Forh . 5. 233—34. 1939. Kopenhagen.) E. M ayer.

Tage Astrup, Autokatalyse und Blutkoagulation. V ortrag. Vf. zeigt, daß eine 
Lsg. von P rothrom bin u. CaCL n ich t zur Bldg. von Throm bin (I) gebracht werden kann, 
wenn fertig gebildetes I zugesetzt wird. F ü g t m an dagegen Thrombokinase zu, so bilden 
sich gleich große Mengen I. E s liegt som it keine au to k a ta ly t. R k . im allg. Sinne vor, 
u . der eigentliche Rk.-M echanismus is t noch aufzuklären (vgl. auch C. 1939. II. 2090.) 
(N ord. K em ikerm ede, Forh . 5. 237—38. 1939. K openhagen, Carlsbergfondets biol. 
In s t.)  ' E. Mayek.

Carl G. Holmberg und Anders Grönwall, E in  neues krystallinisches Serum
globulin. Aus dem  Serum einer Patien tin  k ryst. bei längerem  Stehen des Blutes ein 
P rotein  aus. Die K rystallisation  erfolgte sehr schnell, wenn die Blutkörperchen ab
getrenn t w urden. Das P rotein  w ar unlösl. in 0,9% ig. NaCl-Lösung. In saurer Lsg. 
w ar es gu t löslich. In  der U ltrazentrifuge zeigte das P rotein  homogene Sedimentation. 
Die Sedim entationskonstante wurde bei p H =  3,7 zu 6,4-IO-13 u. bei pn =  4,5 zu
6 ,8 -10~13 gefunden. Bei elektrophoret U nters, erwies sich das P rotein ebenfalls homogen. 
Seine W anderungsgeschwindigkeit bei verschied. Wasserstoffionenkonzz. wich von der 
der bekannten  Serum proteine ab. Die Lsg. des P roteins gab ebenso wie das Serum, 
aus dem  es stam m te, die WASSEEMANN-Reaktion. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
273. 199—205. 22/4. 1942. L und, M edizin. K lin.) , Kiese.

L. Stein und E. Wertheimer, Kälteempfindliche Proteine in  pathologischen Senn.
Aus dem  Serum von H unden, die m itK ala-A zar infiziert waren, wurde d u r c h  Abkühlen 
auf 5° ein P ro tein  aus der Gruppe der Euglobuline ausgefällt. Durch Erwärmen aut 
37° konnte das P rotein wieder in Lsg. gebracht werden. Blieb das Serum eines infizierten 
Tieres 24 S tdn. bei 37° oder 30 Min. bei 60° stehen, so fiel beim Abkühlen kein Protein 
m ehr aus. 'In E x trak ten  verschied. Gewebe der kranken  Tiere konnte kein entspre
chendes P rotein  gefunden werden. W urden H am ster m it Kala-Azar infiziert, so.trat 
im  Serum kein kälteem pfindliches P rotein  auf. Im  menschlichen Serum war es bei Kola
agarinfektion nachweisbar. E ine m ehr m inder s tarke  Proteinfällung durch Abkühlung 
des menschlichen Serums wurde in  einzelnen Fällen von Tuberkulose, Malaria, Osteo
myelitis u. re la tiv  häufig hei E ndocarditis len ta  beobachtet. (Nature [London] lw- 
528—29. 9/5. 1942. Jerusalem , Hebrew U niv., Dep. of Pathologie. Physiol.) Kiesf-

Werner Kollath, Neue Befunde und neue Begriffe in  der Ernährungslehre. Kurze 
Übersichtsbericht. (Forsch, u . Fortschr. 18. 181—83. 20/6. 1942. Bostock, Univ., 
H yg .-Inst.) SCHWAIBOLD.
*  L. Norpoth, Fortschritte a u f dem Gebiete der Vitaminforschung im Spiegel - 
amerikanischen Schrifttums. Ü b ersich tsb erich t m it 92 Schrifttum sangaben. (Jorsci- 
Therap. 18. 86—94. März 1942.) _ ScmVAreoi-D.

H. Schroeder, Kritische Bewertung der Vitamintherapie. {Allgemeine n  ^  
Wirkungen.) Zusam m enfassende Besprechung. (Dtseh. med. Wschr. 68 .
21/8. 1942. M ünchen, U niv., I. Med. K lin ik .) SeHWAlBOUi».

Stepp, Vitamine in  der Behandlung innerer Krankheiten. Z u s a m m e n ta s s e n  
sprechung m it Erw ähnung neuer Fälle u . Beobachtungen. (Dtsch. med. Wsc . 
8 3 5 -4 0 . 21/8. 1942. M ünchen, U niv., I. Med. K linik.) . Sch^vxbold^

Ernst Traxel, Der Allgemeinpraktiker und  die synthetischen Vitamine. Aus _ g 
fassende Besprechung der von Vf. bei der B ehandlung von Ulcuskranken ( > ’ 
B j, B 2, C ortidyn, Campolon, U nguentolan u. entsprechende Diät), von 
Pigm entvermehxungen der H a u t (Adermin, L actoflavin, N icotin, Vitam inA ),1e 7. ,-wü 
H ypertonie, enterit. Dauererscheinungen u. juvenilen u. klimaktcr. Blu f.. cj,erlcr 
erzielten guten  H eilw irkungen, m it Angaben über die Behandlungsweisen, y
med. W schr. 89- 400— 03. 1/5, 1942. M ainz-Bretzenheim.) - 'w e  Eolle

E. Stangl, Lävulinsaures Calcium un d  die Vitamine. Auf die le“ens'7‘ , pjn- 
verschied. Stoffe, bes. des Ca u. der V itam ine A u .  D  im biol. Stoff« ec
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gewiesen. W eiter w ird über gute Erfolge bei der intravenösen u. intram uskulären A n
wendung des Calcium gluconicum  u. laevulinicum, auch in Verb. m it V itam in A u. D 
(Eggocaleiumtabletten) berichtet. (Wiener med. Wschr. 92. 646— 48. 29/8. 1942. 
Hochzirl, H eilstätte.) ' SCHWAIBOLD.

H. Groll und L. Fuchs, Über die Vitamin-A-Reserven des Säuglings. (Vgl. C. 1942.
I. 2028.) In  der Leber von 6 Frühgeburten  oder kurz nach der G eburt gestorbenen 
Kindern wurden Vitam in-A-W erte von 60—.1040 i. E . je g Organ gefunden. In  den 
Organen von an sieh n ich t lebensfähigen K indern, die 14 Tage nach Beginn einer 
A-freien Ernährung gestorben waren, wurden noch beträchtliche Mengen V itam in A 
gefunden, wenn die N ahrung zuvor n. war. Nach einem M onat A-freier E rnährung 
wurden schon vollständig A-froio Organe beobachtet. Bei 2 Fällen wurden nach 5 Wochen 
A-freier E rnährung Symptome von Xerophthalm ie beobachtet, bei 5 anderen Fällen 
mit noch länger dauernder derartiger Ernährung (zum Teil A-freier Leber) dagegen nicht. 
Die Schnelligkeit des Verbrauchs der vorhandenen A-Beserven scheint bei allen K indern  
annähernd gleich zu sein; die Zeitdauer bis zur vollständigen Verarm ung is t offenbar 
abhängig von der Größe der ursprünglich vorhandenen Reserven. 3 Tropfen Vogan 
täglich liefern wahrscheinlich weit m ehr V itam in A, als es dem B edarf des Säuglings 
entspricht. (Münchener med. W schr. 89- 397—400. 1/5. 1942. W ien, U niv ., K inder-

SCHWAIBOLD.
P. Cohrs, Hyperkeratose des Pansens, A-Avitaminose und Kälberruhr. Bei K älbern 

von 4 Rinderbeständen, die teils ohne Krankheitscrschoinungen, teils nach  D urchfall 
starben, wurde K oliruhr festgestellt. D urch patholog.-anatom. u. durch ehem. Unterss. 
wurden abnorme Verhornung des Pansenepithcls u . fas t vollständiges Fehlen des 
Vitamins A in der Leber nachgewiesen. E s w ird angenommen, daß  in  den vorliegenden ’ 
Fällen die Infektion sek. au f der Grundlage einer Vitamin-A-Avitaminose oder -H ypo
vitaminose entstanden is t, die wohl schon in trauterin  wegen Fehlernährung des M utter
tieres bestanden h a tte . (Berliner u. M ünchener tierärztl. W schr. 1942. 209— 12. 10/7.
1942. Hannover, Tierarzt). Hochsch., Pathol.-anatom . Inst.) SCHWAIBOLD.

Herbert E. Longenecker, Gertrude Gavin und E . W . McHenry, Die Beziehung 
des Vitamin-B-Komplexes und von Leber- und Pankreasextrakten zur Feltsynthese. (Vgl.
C. 1940. II. 3652.) Die qualitative U nters, der verfetteten Leber, die bei Zulage einer 
Rinderleberfraktion bei R a tten  m it fettfreier N ahrung a u ftr itt (Verhinderung durch 
Lipocaic, aber n ich t durch Cholin), ergab, daß  diese große Mengen Cholesterin enthält. 
Auch der Gesamtorganismus dieser Tiere en thält erhöhte Fettm engen. Die bei Zulage 
von Thiamin, R iboflavin, Pyridoxin q. Cholin gebildeten Fettsäuren  sind hauptsächlich 
solche mit 16 (54%) u. 18 C-Atomen; bei zusätzlicher Gabe von Leberfraktion werden 
{f., p'18-Säure u. größere Mengen ungesätt. Säuren gebildet; in letzterem  F a ll en t
hält die Leber große Mengen in  Aceton lösl. F e tt, das durch gleichzeitige Zulage von 
Lipocaic normalisiert wird. Das V erhältnis von freiem zu verestertem  Cholesterin 
wird nicht beeinflußt. (J . biol. Chem istry 139. 611—20. Ju n i 1941. P ittsburgh, Univ., 
Dep.Chem.) S c h w a ib o l d .

H. Kraut und M. Rohdewald , Zum  Koldenh ydratstoffwecJisel der B^avitaminatischen  
taube. In vergleichenden Verss. m it entsprechenden Vers.-Methoden wurde bestätigt u. 
gefunden, daß im Gehirn Br avitam inot. Tauben nicht nur im  Augenblick des Todes 

® vorhandene Milchsäure verm ehrt ist, sondern auch die postm ortale Milchsäurebldg. 
«höht ist. Die anaerobe Glykolyse des Gehirns B j-avitam inot. Tiere is t etwas erhöht. 
Durch Br Avitaminose werden im Gehirn Glykogen u. niedere K ohlenhydrate a n 
gereichert (Ursache der Erhöhung der postm ortalen Milchsäurebldg.). Durch Br In- 
jektion wird der K ohlenhydratgeh. im Gehirn avitam inot. Tiere innerhalb von 24 Stdn. 
normalisiert. Durch In jek tion  von Brenztraubensäure bei n. Tieren wird eine fü r die 
FK-I'*am'nose ckarak te ris t. Steigerung der vitalen u. postm ortalen Milchsäurebldg. u.
I des Geh. an  niederen K ohlenhydraten bewirkt. E s w ird daher angenommen,
. die infolge B1-Mangels eintretende Verminderung der Dehydrierung der Brenz- 
'MKnsäure u. ihrer Decarboxylierung zu einer Vermehrung der Anfangs- u. End- 

S  - d03 anaeroben Kohlenhydratstoffwechsels führt. (Biochem. Z. 312. 289—307.
' _  Dortm und, K aiser-W ilhelm -Inst. für Arbeitsphysiol.) SCHWAIBOLD.

Erwin Deutsch, Der Phycomxycestest zur Bestimmung des Vitamins B x und seine 
«•niicAe Anwendbarkeit. D as Verf. der Best. des V itam ins Bx durch die W aclistums- 
•VWt !)e>. Phycomyces blakesleeanus wurde m it guten Ergebnissen nachgeprüft; die 
• tDeitswciso wird beschrieben. In  Verss. m it Zusatz verschied, anderer Vitam ine, 

i?ra8in °der Bj-frei gem achtem  B lu t ergab sich eine gute Spezifität des Verf., wobei 
Bl t i Komplexe des V itam ins B, m itbestim m t werden. Bei der Best. des Br  in  
vo w' daller >n einfacher Weise ohne bes. Abtrennung gearbeitet. Bei einer Reihe 

11 Personen wurden im B lu t B ^W erte zwischen 9 u. 1 6y -%  gefunden; bei K rank-
134’
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heiten des N ervensyst., bei Lebercirrhose u. bei ödematösen Herzkranken wurden 
verm inderte W erte beobachtet. E tw a 3— 10%  des G esam taneurins wurden bein. Per
sonen im Plasm a gefunden; bei schweren K rankheiten  w urden Veränderungen dieses 
Verhältnisses beobachtet. D ie Best. kann  auch unm itte lbar in  Organen (Zupfpräp.) 
u. Lebensm itteln vorgenommen werden. (Schweiz, med. W scbr. 72. 895—900. 15/8.
1942. W ien.) S c h w a ib o l d .

Esmond E. Snell und Lemuel D. Wright, E ine mikrobiologische Methode für 
die Bestimmung von Nicotinsäure. Ausführliche Beschreibung der Meth. (bes. der 
H erst. des Mediums usw.), deren kurzgefaßte Veröffentlichung schon referiert worden 
is t (vgl. C. 1 9 4 2 . I. 220). E ine A nzahl von Beleganalysen (H arn . Hafer, Leber), sowie 
die Ergebnisse der U nters, einer Keihe von verschied, pflanzlichen u. ticr. Materialien 
werden m itgeteilt. (J . biol. C hem istry 1 3 9 . 675—86. Ju n i 1941. Austin, Univ., Dep. 
Chem.) S c h w a ib o l d .

John V. Scudi, Über die colorimetrische Bestimmung von Vitamin B6. (Vgl. 
C. 1 9 4 1 .1. 2959 u. früher.) (J . biol. Chem istry 139. 707—20. Ju n i 1941.) Schivaib.

Antoine Giroud, Die Aufgabe der Ascorbinsäure in  der lebenden Welt. Zusammen- 
fassender B ericht: Die allg. Grundlagen der Punktionen der Ascorbinsäure, die Rolle 
der Ascorbinsäure im Pflanzenreich (Synth . u. W achstum , N-Stoffwechsel, Photo- 
synth.) u. im Tierreich (O xydationen, Stoffwechsel u . S ynth ., Funktion der endokrinen 
D rüsen, W iderstandsfähigkeit des Organismus). (Rev. sei. 80- 10—20. Jan.
1942.) S c h w a ib o l d .

Kiyosi Sekizima, Über die Veränderungen der Skelett-, Herzmuskulatur uni der 
peripheren Nerven bei experimenteller C-Aviiaminose des Meerschweinchens. (Trans- 
actiones Soo. pathol. japon. 2 8 . 487—90. 1938. K ioto, Med. A kad., Pathol. Inst. [Orig.: 
japan.]) SCHWAIBOLD.

W. T. Ryang, Der E in fluß  des Vitamins C a u f den Fettgehalt der Leber, der Niere, 
des Herzens und anderer innersekretorischer Organe bei akuter Phosphorvergiflung. Bei 
K aninchen, die täglich 25 oder 50 mg Ascorbinsäure subcutan zugeführt erhielten, 
waren die Erscheinungen der P-V ergiftung schwächer als bei Tieren ohne solche Zulagen; 
auch die histolog. V eränderungen w aren bei ersteren schwächer als bei letzteren oder 
sie fehlten ganz. Die W iderstandsfähigkeit der Gewebe gegen P-Vergiftung wird dem
nach durch reichliche C-Zufuhr erhöht. (Transactiones Soc. pathol. japon. 28 . 486. 
1938. K eijo, Severance U nion Med. Coll., Dep. Pathol. [Orig.: eng l.]/ S c h w a ib o l d .

Hermann Boos, Über das Verhalten reduzierender Substanzen ( V i t a m i n C)'imHarn 
bei gynäkologischen Erkrankungen. Bei 21 n. Personen wurde durch Unters, des Harnes 
an  6 aufeinanderfolgenden Tagen eine m ittlere Ausscheidung von 2,15 mg-% 
säure gefunden, die sich bei den E inzelnen au f etw a gleicher Höhe bewegte; bei 89 gy- 
näkolog. E rk rank ten  w ar die m ittlere Ausscheidung 0,85 m g-% , die stärkere Schwan- 
kungen bei den einzelnen Fällen aufwies. E in  deutlicher Abfall der Ausscheidung 
tr a t  bei den K ranken  bes. un ter dem  E infl. von Operation oder Bestrahlung a u f .  Unter 
den vorliegenden V erhältnissen wiesen die Gesunden allg. im  Sommer u . i m  \Vmter 
nach 4-tägiger B elastung m it je 100 mg Ascorbinsäure eine erhöhte Ausscheidung 
auf, w ährend sich bei den K ranken  eine ausgeprägte Verzögerung der Ausscnel̂ u.D®j 
erhöhung ergab. Bei H orm onalgestörten w urde ebenfalls ein erniedrigter L-olMg 
beobachtet. (Zbl. Gynäkol. 6 5 . 2157—63. 13/12. 1941. Ludwigshafen, Stadt. Frauen-
klinik.) '  _ SCHWAIBOLD.

Otto Hupperth, Über das Verhalten reduzierender Substanzen (V itam m C )m n  
und M ilch von Schwangeren und Wöchnerinnen (unter gleichzeitiger Berücksicn tg' y 
der Neugeborenen). (Vgl. vorst. Ref.) Bei Personen m it entzündlichen ErkranK. g „ 
post p a rtu m  gingen die Ausscheidungswerte langsam  aber stetig zurück, bei Gra 
t r a t  un ter dem  E infl. der Entbindung bzw. der Abortausräumung ein steiler - 
ein. Belastqngsverss. bei Schwangeren u. W öchnerinnen ergaben eine menr ^  
weniger s ta rk  ausgeprägte Verzögerung der Ausscheidungserhöhung (G-llefizi j. 
Ausscheidung zusätzlich zugeführter Ascorbinsäure erfolgte in der Mutterm c 
früher als im  H arn. Bei den von ihren M üttern gestillten Säuglingen Koni 
C-Defizit beobachtet werden. Von den m it V itam in C gesätt. 39 Wöchnerume 
keine späterh in  eine entzündliche K om plikation. (Zbl. Gynäkol. gcHWUBOLiL"

Tuneto Arai und Shozo Okamoto, Über das Verhalten von Glutathion 
der innersekretorischen Organe bei den verschiedenen Behandlungen. Die A v onz. 
V itam in C-Geh. in verschied. Organen beim  Stehenlassen in W., A. verse i • ^ ^  
u. in  anderen Fll., sowie bei verschied. Tenipp. wurde untersucht, p ichen
Abnahm e des G lutathions. Die im bes. gefundene allg. schnellere Abnahme i ,
Organen wird au f die Ggw. von freier Ascorbinsäure in  diesen O rg a n e n  zu
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Der Ausfall der Ag-Rk. w ar häufig n ich t in Übereinstimmung m it dem  der titrim etr. 
C-Bestimmung. (Transactiones Soc. pathol. japon. 28. 490—92. 1938. Hokkaido, 
Univ., Pathol. In s t. [Orig.: d tsch .]) SCHWAIBOLD.

W. Dolld, Über Vitamin-C-Schnellbestimmung mit dem intradermalen Teslverfahren 
«ach Rotier. Bei Anwendung dieses Testverf. bei 82 Patienten  (Probetestung bei n. P er
sonen) zeigten 55 davon eine verlängerte Enlf&rbungszoit, die bei einem Teil dieser 
Fälle mit anamnest. festgestellten Mangelsymptomen (RuMPEL-LEEDE-Phänomen, 
Zahnfleischblutungen usw.) einherging. Bei Patienten m it B lutverlusten wurde in 
den meisten Fällen ein C-Mangel festgestellt. Nach C-Zufubr sank im allg. die E nt- 
färbungszeit. Dieses Testverf. erscheint demnach für grobe quantitative Best. von 
Schwankungen im C-H aushalt geeignet; die Ausführung is t einfach u. rasch durch
führbar. Von Bedeutung is t die Verwendung frischer Lsgg. u. die jeweilige D urch
führung einer Probetestung. (Zbl. Gynäkol. 65- 1414— 18. 2/8. 1941. Ludwigshafen, 
Städt. Frauenklinik.) SCHWAIBOLD.

J.Tanaka, M.Yamada und H. Nakamura, Vitamin C. I. Beziehung zwischen 
Kons Silberreaktion und Vitamin C in  Tieren und Pflanzen. E ine Reihe von mensch
lichen Organen sowie solche von verschied. Tieren wurde m it der Indophenolm eth. 
(nach F u j i t a ) u . der Silber-Rk. von K o n  (alkal. A gN 03) vergleichend untersucht. 
Es wurde gefunden, daß die Silber-Rk. im allg. do rt stark  ausfällt, wo titrim etr. viel 
Vitamin C gefunden w ird; jedoch fehlt häufig, je nach der T ierart oder dem Organ, 
die Übereinstimmung. Bei Meerschweinchen u. R a tte  z. B. is t die R k. schwach, tro tz  
Ggw. größerer Mengen Vitam in C; in  anderen Fällen verhalten sich die Ergebnisse 
umgekehrt. In  Carcinomgewebe m it 10—30 m g-%  Vitam in C w ar die Ag-Rk. fast 
immer negativ. Auch in pflanzlichem Gewebe wurde keine Paralle litä t der Ergebnisse 
beobachtet. (Transactiones Soc. pathol. japon. 28. 50—57. 1938. H okkaido, U niv., 
Patholog. Inst. [Orig.: engl.]) • SCHWAIBOLD.

H. Okamura und H. Nakamura, Vitamin G. ■ I I . Experimentelle Untersuchungen 
aber die Veränderung der Konschen Silberreaktion durch G-Hypervitaminose und G-Avita- 
mime. (I. vgl. vorst. Ref.) In  Unt'erss. an  Organen von n ., hungernden, C-hyper- u. 
avitaminot. Meerschweinchen wurden häufig gleichsinnige Veränderungen der Ergebnisse 
der C-Best. u. des Ausfalles der Ag-Rk. beobachtet, vielfach aber auch das Fehlen einer 
solchen Übereinstimmung. E s w ird daher angenommen, daß die m it der Ag-Rk. im 
Zusammenhang stehenden Stoffe sich n icht au f das Vitamin C beschränken. (Trans
actiones Soc. pathol. japon. 28. 58—60. 1938. [Orig.: engl.]) S c h w a ib o l d .

S. Akaoka und H. Nakamura, Vitamin G. II I . Untersuchung des Einflusses einiger
Lösungsmittel au f die Konsche Silberrcaktion und das Vitamin C der Hypophyse und der 
Nebenniere der Kuh. (II. vgl. vorst. Ref.) Schnitte verschied. Dicke von diesen Organen 
wirden nach Behandlung m it jeweils einem von einer Reihe von Lösungsmitteln au f 
Vitamin C untersucht, bzw. m it Ag-Rk. von K o n  bzw. von K u d o  (saure alkoh. A gN 03- 
Lg.) geprüft. Es wurde keine deutliche Beziehung zwischen der jeweiligen Abnahme 
des Vitamin-C-Geh. in dem jeweiligen Lösungsm. u. dem Ausfall der KON-Rk. beob
achtet; auch verhielten sich die beiden Organe verschiedenartig. Der Ausfall der K u d o - 
fh. war immer schwächer als der der KoN-Reaktion. (Transactiones Soc. pathol. 
japon. 28. 61—66. 1938. [Orig.: engl.]) S c h w a ib o l d .

H. Nakamura, M. Yamada, H. Okamura, S. Akaoka und J. Tanaka, Vitamin G. 
IV. Untersuchungen über die Konsche Silberreaktion bei verschiedenen reduzierenden 
Stoffen. (III. vgl. vorst. Ref.) Bei einer Reihe von verschied. Geweben der K uh sowie 
'■ou pflanzlichen M aterialien wurde der Geh. von Ascorbinsäure, G lutathion u. Cystein 

u- mit dem Ausfall der Ag-Rk. verglichen. Ferner wurde das Verh. einer 
größeren Anzahl von M aterialien u. Verbb. gegenüber der Ag-Rk. geprüft. Im  wesent
lichen wurde gefunden, daß eine größere Anzahl von Stoffen einen positiven Ausfall 
“« Ag-Rk. bewirken kann, so daß der positive Ausfall bei biol. M aterial n icht ohne 
^eiteres einen Hinweis au f die Menge des anwesenden Vitamins C liefert. (Transactiones 
w .pathol. japon. 28. 66—73. 1938. [Orig.: engl.]) S c h w a ib o l d .

rnasao Itoh , Über die Veränderungen der Hartgewebe und innersekretorischen Drüsen 
P  wiederholte Überdosierung von Vitamin D. Durch Uberdosierung von V itam in D 
A  ¡“Isen R atten w ird, ähnlich wie bei Parathorm on, der Blut-Ca-Spiegel erhöht,

* binfl. auf die Knochen u. Zähne ist jedoch deutlich verschied. (Beschreibung der 
Veränderungen m it Abb. histolog. Schnitte). Auch die Veränderungen 

to ~,c - drüse, Nebenschilddrüse u. anderer Organe sind bei der D-Wrkg. verschied, 
in? „?en bei der W rkg. des Parathorm ons. (Transactiones Soc. pathol. japon. 28.

V n  8‘. Tokio’ S taa tl- Z ahnarzt!. A kad., Pathol. In st. [O rig.: dtsch.]) _ S c h w a ib . 
Fr i  B airdund C. L. Barthen, Eine Gemeinschaftsuntersuchung über die A .O .A .C . - 

tnmethode zur Prüfung a u f V itam in D. In  den verschied. Arbeitsgruppen tra ten
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keine Unterschiede in den Ergebnissen auf. E ine S tandardisierung bestimmter Verff. 
füh rte  n ich t zu einer A usschaltung von Schwankungen oder zu einer Verbesserung 
der G enauigkeit. Umweltsbedingungen eines Labors können einen wichtigen Faktor 
darstellcn. Nötig is t ein Vers.-Tier, das g l e i c h m ä ß i g  reag iert; das scheint durch 
Züchtung eines H ühnerstam m es m it hohem V itam in D -B edarf erreicht werden zu 
können. Die Ergebnisse der Best. des V itam ingeh. des Vers.-Öles ergaben weiter 
Schwankungen fü r jedes einzelne L abor, u. noch w eitere bei allen Laborr. unter
einander. Obwohl theoret. Anwendung einer Erschöpfungsperiode m it folgender Aus
w ahl der K ücken die Gleichm äßigkeit u. G enauigkeit der Ergebnisse erhöhen sollte, 
bedeuteten  die erhaltenen  W erte p ra k t. keine B estätigung dafür. Verwendung einer 
neuen G rundration m it genügendem Geh. an  N ährstoffen außer Vitamin D brachte 
nur geringe Vorteile gegenüber der A. 0 . A. C .-Ration. Verlängerung der Vers.-Dauer 
über 3 W ochen führte  nic.ht zu besseren Ergebnissen. Verdoppelung von Gruppen 
erhöhte an  sich die G enauigkeit nu r wenig; die M ittelw erte füh rten  aber zu besser 
ausgeglätteten K urven. (J . Assoc. off. agric. Chemists 24. 961— 73. Nov. 1941.) Gd.

Marcel Monnier, Veränderungen des Nervensystems und der quergestreiften Muskeln 
bei der ausgewachsenen Ratte m it Vitamin-E-Mangelzustand. Experimentelle anatomisch- 
klinische Untersuchung. (Vgl. C. 1 9 4 2 .1. 3112.) D ie Symptomatologie bei verschied. 
Mangelstadien (10.— 16. M onat E -freier E rnährung) w ird gek., die in  histolog. Unteres, 
beobachteten Veränderungen der Rückenm arksnerven u. der peripheren Nerven 
sowie der quergestreiften M uskulatur, die an  beiden A rten dieser Organe gleichzeitig 
auftre ten  u . dem Z ustandsbild  von Tabes, m yopath. progressiver Muskelatrophie u. 
anderen ähnliche Erscheinungen verursachen, werden ausführlich (Abb.) beschrieben. 
(Z. V itam inforsch. 11. 235—58. 1941. Basel, U niv ., Physiol. Inst.) Schw aieold.

H . D am , Reindarstellung von Vitamin K . V ortrag. (Vgl. auch C. 1941. II. 2344.) 
Vf. g ib t eine Ü bersicht über frühere diesbzgl. A rbeiten, die zeigen, daß es augenscheinlich 
2 Substanzen gibt, die jede für sich reines V itam in K  repräsentieren können (K, oder 
Phyllochinon u. K 2). (Nord. K em ikerm ede, Forh . 5. 246— 47. 1939. Kopen
hagen.) " E. Mayer.

H. J. Wespi, Die Beeinflussung der Hypoprothrombinämie des Neugeborenen durch 
Verabreichung von V itam in K  bei der M utter sub parlu. In  Unteres, an zwei größeren 
G ruppen von Vers.-Personen wurde gefunden, daß  durch In jektion von Vitamin K 
(Synkavit) bei der M utter 1— 10 S tdn , vor der Entbindung eine Beeinflussung der 
P rothrom binzeit des Neugeborenen am  ersten  L ebenstag n ich t m it Sicherheit nach
weisbar war, -wohl aber eine günstige Beeinflussung der Hypoprothrombinämie in den 
ersten  Lebenstagen. Zur Prophylaxe der B lutungskrankheiten in der ersten Lebens
woche erscheint die In jek tion  von V itam in K  beim Neugeborenen unmittelbar nach der 
G eburt bei den entsprechenden Fällen geeigneter. (Zbl. Gynäkol. 6 6 . 130—35. 17/1.
1942. Zürich, U niv., F rauenklinik.) S c h w a ib o l d .

J .P . Strömbeck, Das V ita m in K  in  der Chirurgie. Auf G rund von Beobachtungen 
u. Unteres, an  zahlreichen verschiedenartigen Fällen kom m t Vf. zu dem Ergebnis, 
daß  bei Stauungsikterus, Gallen- u. gewissen D arm fisteln K-Avitaminose droht, die 
in der Regel durch B ehandlung m it V itam in K  beseitigt werden kann. Die Hypo
prothrom binäm ie is t im allg. ein zuverlässiger Gradmesser des klin. Hauptsynrptonis 
der K-Avitam inose, der B lutungsbereitschaft, die m eist erst bei Prothrombinwerten 
von <  20%  des Norm alwertes au ftre ten . Bei Inanation  t r i t t  H ypo tjjrom binäm ie  
früher auf als bei gutem  E rnährungszustand. N ach größeren Eingriffen tritt häufig 
Prothrom binsenkung auf, am  stä rk sten  am  Tage nach der Operation, wobei gegebenen
falls postoperative K -Behandlung geboten ist. Bei schweren Schädigungen der Lebcr- 
zellen is t V itam in K  gegen H ypoprothrom binäm ie ohne W rkg. (Organprüfungsmöglich
keit). Auch bei n . Prothrom binw erten nach  K -Therapie ist postoperative Lebei- 
insuffizienz n ich t ausgeschlossen. (Zbl. Chirurg. 6 8 . 1834—42. 27/9. 1941. Lund, 
Chirurg. K linik.) SCHWAIBOLD.

J. Jongbloed, Der E in fluß  „geistiger Arbeit“ a u f den gesamten S to f fw e c h s e l .  Vew- 
an  4 S tudenten  ergaben, daß  der an  der C 02-Produktion gemessene S toffw echse l duren 
Lesen eines frem dsprachigen Textes oder "durch  Kopfrechnen durchschnittlich uni 
4 1/,°/o stieg. (Nederl. T ijdschr. Geneeskunde 8 6 . 2012— 17. 8/ 8. 1942. Utrecht, Univ., 
Physiol. L abor.) ' G roszfelb-

F. Leuthardt, Mineralstoffwechsel. (Die Spurelemente.) Zusammenfassende Be
sprechung: Allg. Bedeutung der Spurenelemente u. die Verwendung der radioakt. s - 
topen  fü r Stoffwechselverss., Vork., Best.-M ethoden u. biol. Bedeutung des Li, » 
Cs, Cu, Be, Sr, B a, Zn, Cd, Hg, B, Al, Ga, In , TI, Si, Ti, Ge, Sn, Pb, V, As, Sb, U, 
Mo, Se, Mn, F , Br, J ,  Fe, Co u. N i, die unentbehrlichen Elemente, die Einteilung
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biol. Elemente, Beziehungen zum  period. System. (Ergehn. Physiol., biol. Chem. exp. 
Pharmakol. 4 4 . 588—655. 1941. Zürich.) S cinvA iB O L O .

Graes Medes, D ie Chemie und der Stoffwechsel der Schwefelverbindungen. Zu
sammenfassender B ericht über A rbeiten der letzten Jah re : Synthet. Unteres., physikal. 
Chemie, Rkk. u. Best.-M ethoden, Insulin, Antikoagulation, Bakterioide, Toxine des 
Bienengiftes, Skorpiongifte, Bufothionin, Enzyme, Stoffwcchselunterss., Cystinurie, 
Entgiftung. (Annu. Rev. Biochem. 8 . 185—210. 1939. Philadelphia, Lankenau Hosp.

, Res. Inst.) ScHW AIBOLD.
Magda Braun-Stappenbeck, Betrachtungen zum  Eisenstoffwechsel. Zusamm en

fassende Besprechung, m it einem Hinweis au f das gegensätzliche Verh. der K urve 
iles Serum-Fe u. -Cu bei Infekten. (Fortschr. Therap. 1 7 . 334—38. Nov. 1941. München, 
Univ., I. Med. K linik.) SCHWAIBOLD.

Magda Braun-Stappenbeck, Moderne Eisentherapie. (Vgl. vorst. Ref.) K urzer 
Überblick über die eisenempfindlichen Anämien. Die allein zur Therapie geeigneten 
Fertopräpp. werden besprochen. Hinweis auf gute Erfolge m it dem neuen P räp . Ferro- 
jra». (Fortsehr. Therap. 1 7 . 338—42. Nov. 1941.) S c h w a ib o l d .

Akira Nakamura, Über die Eisenausscheidung des Magens bei erwachsenen K anin- 
ckn. Bei Tieren m it B lutstauung des Magens u. In jektion von Hemosoleisen wurde- 
das Bestehen einer Fe-Ausseheidung aus den Schleimhautepithelien des Magenfundus 
nachgewiesen. Auf die Bedeutung dieser u. weiterer Befunde für die Ätiologie der 
Anämie bei atroph. Leberzirrhose u. bei ehron. Dekompensation des Herzens wird 
hingewiesen. (Transactiones Soc. pathol. japon. 28. 502—05. 1938. Tokio, Med. K linik. 
[Orig.: dtsch.]) SCHWAIBOLD.

Masawo Kamano, Über die Eisenausscheidung des Dünndarms und  Dickdarms. 
(Vgl. vorst. Ref.) Bei In jek tion  von bis zu 1/10 Vol kondensiertem Hemosol in die 
Duodenal- u. Jejunium w and wurde die lokale Epithelialausscheidung des Fe nach 
Vj—1 Stde. naobgewiesen, ebenso beim Dickdarm . Bei experimenteller B lutstauung 
ist die Fe-Ausscheidung der Jejunal- u . Ueumschleimhaut verringert. Bei U nter
bindung des untersten Teiles des Ileum s war die Epithelialausscheidung des Fe nur 
in der Duodenalschleimhaut nachweisbar. (Transactiones Soc. pathol. japon. 28. 
505—09. 1938. [Orig.: d tsch .]) S c h w a ib o l d .

Sairin Chin, Untersuchung über die Eisenausscheidung und Eisenresorption im  
CoKum. (Vgl. vorst. Ref.) N ur bei intracoecaler Injektion von Hemosol oder Red.- 
Eiscn konnte bei K aninchen eine ganz leichte Zunahme der Fe-Menge in den Leberzellen 
der Vers.-Kaninchen m ikrochem . nachgewiesen werden; die Schleimhautepithelien 
des Coecums zeigen dabei eine diffuse Fe-Reaktion. (Transactiones Soc. pathol. japon. 
28. 509—11. 1938. [Orig.: d tsch .]) S c h w a ib o l d .
* Hermann Druckrey, Der Zusammenhang von Köhlenhydrat- und  Kaliumstoff- 
wchsel und die Wirkung der Nebennierenrinde a u f denselben. Bemerkungen zu der M it- 
lalung von Verzär. Hinweis au f  n ich t ausreichende u. mißverständliche Anführung 
der Befunde des V f. durch V e r z ä r  (vgl. C. 1 9 4 2 - 1. 1395). (Schweiz, med. W schr. 7 2 . 
W - 30/5.1942. Berlin, U niv., Pharm akol. Inst.) S c h w a ib o l d .

F. Verzär, Der Zusammenhang von Kohlenhydrat- und Kaliumstoffwechsel und die 
ukung der Nebennierenrinde a u f denselben. Erwiderung zu der vorstehenden Bemerkung 

ton H. Druckrey. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. ste llt fest, daß die Arbeiten u. Ergebnisse 
von Dr u c k r e y  von ihm schon früher ausreichend u. sinngemäß angeführt worden 
smd. (Schweiz, med. W schr. 7 2 . 597. 30 /5 . 1942.) S c h w a ib o l d .
,, , Huszäk, Über den Kohlenhydratabbau im  Zentralnervensystem. In  U nteres, an  
uchirnsubstanz von Ochse u. K atze nach Trennung in weiße u. graue Substanz u. 
verschied. Substraten w urde festgestellt, daß  die weiße M. u. die grauen Zentren einen 
verschied. Kohlenhydratum satz haben. D urch erstere wird von den verschied. Kohlen- 

) t!n GIyk0gen u . phosphorylierte Hexose oxydativ verw ertet, Glucose u . andere 
j'Kbtphosphorylierte Zuckerarten werden nich t angegriffen. Die grauen Zentren 

sitzen zwar einen ähnlichen Mechanismus, ih r H auptnährstoff is t aber Glucose, 
nb nur ra c h Phosphorylierung oxydiert w ird; diese w ird von Adenosintri-
P osphorsäure eingeleitet u . von einem vollständigen Oxydored.-Syst. stationär 
in I (an°rgan. Phosphat w ird durch dieses Syst. verestert). In  der weißen M. u.

cn grauen Zentren w ird das Glykogen durch Phosphorolyse gespalten. D er Zweck 
icscr beiden Mechanismen wird erörtert. (Biochem. Z. 31 2 - 315—29. 22/7. 1942. 

Stockholm, Med. Nobelinst.) S c h w a ib o l d .
p Amandus Hahn, Die Rolle der Milchsäure im  Zellstoffwechsel. Zusammenfassende 
«sprechung des Abbaues der Milchsäure, der Hemmung der Milchsäurebldg. in  der 
j Sauerstoff u. der R olle der Milchsäure beim Erholungsvorgang im Muskel,

wesentlichen au f Grund eigener Unteres., unter bes. Hinweis darauf, daß der Er-
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holungBvorgang an  eine gewisse M uskelstruktur geknüpft u. daher ein kompliziert« 
Lebensvorgang ist. (Jenaische Z. Med. N aturw iss. 75. 212—22. 30/7. 1942. München, 
U niv., Physiol.-Chem. In s t.)  S c h w a ib o l d , ’

Luigi Liaei, Die Wirkung des Glycerinaldehyds au f gestreifte und glatte Muskeln 
und a u f den Uterus. 3. (2. vgl. C. 1 9 4 0 . H . 1752.) Am Gastrocnemlus u. am Magen 
des Frosches wie am U terus des Meerschweinchens un tersuch t Vf. den Einfi. des 
Glycorinaldehyds au f die M uskelfunktion. E r  f in d e t bei allen untersuchten Muskel- 
a rten  eine Steigerung der F unktion , in  dem die H öhe der K ontraktionen u. die Resistenz 
gegen die E rm üdung gesteigert erscheint. D abei zeigen kleine u. mittlere Losen des 
Aldehyds größere W rkg. als hohe. Vf. is t der A nsicht, daß  der Aldehyd von der Mus
k u la tu r ausgenutzt w ird. (Biochim. Terap. sperim ent. 27. 65—76. 31/3. 1940. Bari, 
U niv ., Pharm akol. In s t.)  G E H R K E .

Cecil James W atson, I. J .P ass und Samuel Schwartz, Eine Untersuchung der 
vermutlichen Umwandlung von Protoporphyrin in  Koproporphyrin durch die Leber. I. Das 
Schicksal von parenteral zugeführtem Protoporphyrin bei H unden m it Gallennierenfistdn. 
N ach In jek tion  von Protoporphyrin  wurde der größte Teil der zugeführten Menge 
weder in  den H arn-G allcnproben wiedergefunden, noch wurde es durch eine entspre
chende Zunahm e von B ilirubin oder K oproporphyrin ausgeschieden. Zwar nahm die 
Ausscheidung von K oproporphyrin um das 3— 10-fache zu, doch entsprach die dadurch 
ausgeschiedeno Menge n u r einem geringen Teil des zugeführten Protoporphyrins; außer
dem bestand die M ehrausscheidung aus K oproporphyrin I  a n s ta tt  im wesentlichen aus 
K oproporphyrin IIT. (J . biol. Chemistry 1 39- 583—91. Ju n i 1941. Minneapolis,Univ., 
Div. In tern . Med.) S c h w a ib o l d .

Peter Salzburg und Cecil James W atson, E ine Untersuchung der vermutlichen 
Umwandlung von Protoporphyrin in  Koproporphyrin durch die Leber. II . Der Porphyrin- 
Stoffwechsel der Kaninchenleber. (I. vgl. vorst. Ref.) In  Unterss. an durchströmten 
Lebern m it verbesserter Meth., die beschrieben w ird, wurde im Gegensatz zu den An
gaben anderer A utoren festgestellt, daß  eine Umwandlung von Protoporphyrin in 
K oproporphyrin durch die K aninehenleber n ich t erfolgt. Bei Tieren, die eine intra- 
portale In jek tion  von Protoporphyrin  erhalten  h a tten , wurde eine erhöhte Menge einer 
Verb. der D euteroporphyringruppe in den Faeces ausgeschieden, ebenso auch in der 
Galle. (J . biol. Chem istry 139. 593—601. Ju n i 1941.) S c h w a ib o l d .

J. Murray Luck, C. C. Nimmo und C. Alvarez-Tostado, Elektrophoretische 
Eigenschaften von Leberproteinen. E ine Albuminlsg., die aus Hundelebern durch mehr
faches Um fällen der salzlösl. F rak tio n  m it 3,5 M(NH.,)2SOil erhalten worden war, 
ergab bei der E lektrophorese zwei K om ponenten. D er isoelektr. Punkt der kleineren 
F rak tion  lag  bei pn == 4,7, der der wesentlich größeren F rak tion  zwischen pH —6,6 
bis 5,8. — W urde die ganze salzlösl. F rak tio n  (gewonnen durch Extraktion mit 
0,5 M(NH4)2S 0 4 bei ph =  6,7 u. nachfolgende D ialyse bei pu =  7,2 gegen 0,3 MNaCl 
u. 0,02 M KH 2PO.,—K 2H P 0 4) der E lektrophorese unterw orfen, so wurden 3 Fraktionen 
erhalten, von denen 2 zur positiven E lektrode w anderten. Die stärkste Fraktion wurde 
als Serum album in identifiziert, das danach  70%  des salzlösl. Anteils ausmacht. — Bei 
Ausssdzungsverss. w urde im Gegenteil G lobulin als stärkste  Fraktion gefunden. (J. 
biol. Chem istry 1 4 0 . Proe. 81. Ju l i  1941. Californien, S tanford  U niv., Dep. of Chem.) W ad.

♦  Gennaro di Macco, Pellagra e acido nieotinico. Recenti contributi italiani. Torino: Itcr,
Ind. tip . ed. riunite di G. di Macco. 1942. (62 S.) 8°. L. 2ö.

E„. P harm ak ologie. Therapie. T oxik olog ie . Hygiene.
Werner Schulemann, D ie Behandlung von Infektionskrankheiten d u r c h  A w y  

Stoffe im  Laboratorium und in  der Praxis. (Vgl. C. 1 9 4 2 . I. 380.) Unterschiede in 
(Resorption, V erteilung u. Schicksal eines Stoffes im K örper können viele Unterschiede 
in  der experimentellen u. k lin .-prak t. B eurteilung eines neuen Arzneimittels erklären. 
Außerdem liegen im L abor.-E xperim ent m eist alle übrigen Verhältnisse einfacher a s 
in  der Praxis,' so daß  sieh fü r den P rak tiker die Notw endigkeit langwieriger Prüfungen 
ergibt, ehe ein positives oder negatives U rte il gefällt werden kann. (Schweiz, inea. 
W schr. 7 1 . 1375—-76. 1/11. 1941. B onn, U niv ., Pharm akol. Inst.) JüNKMANA-

I. H. Ganslmayer, D ie Anwendung von Sera, Im pfstoffen und Sulfonam iden  in 
der Behandlung der Staphylokokken-Ostecmyelitis- Bemerkungen zu der jflawMNW' 
Arbeit von H . Gross. (Vgl. C. 1 9 4 2 . I . 3117.) F ü r die S e r u m b e h a n d l u n g  der Us 
myelitis is t, d a  M ischinfektionen häufig sind , eine möglichst große Polyvalenz des 
nu tz ten  Serum s zu fordern. H eilungsverlauf u . Sequesterbldg., die im Interesse 
raschen H eilung möglichst gering gehalten werden soll, können z w e c k m ä ß ig
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Röntgen kontrolliert werden. (Klin. W schr. 21. 633. 11/7. 1942. Gurkfeld, U nter- 
stciermark.) J u n k m a n n .

A. D. W. Tilanus, Rektale Sülfapyridinanwendung. Beschreibung einiger Fälle, 
in denen wegen Erbrechens die Zuführung des Arzneim ittels per os n ich t möglich war, 
aber rectal zum Erfolg führte. (Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 86.1953—54. 1/8.1942. 
Voorburg.) G r o s z f e l d .

Schmidt-Lange, Gasbrandbacillen im  Gdenkempyem und Sulfonamidbehandlung. 
Auf Grund neuer Beobachtungen (Anführung der K rankengeschichte eines Falles) wird 
festgestellt, daß  Gasbrandbacillen ohne Übergreifen au f die Umgebung als alleinige 
Erreger Gelenkempyeme verursachen, die klin . von gleichen Prozessen anderer Ätiologie 
nicht zu unterscheiden sind. D ie sonst bewährte Sulfonam idtherapie u. antisept. 
Spülungen bzw. Instillationen versagten hierbei. F ü r Verss. m it chem otherapeut. M itteln 
ist eine genaue bakteriolog. Diagnose erforderlich. (Dtsch. med. W schr. 6 8 - 840— 41. 
21/8.1942.) S c h w a ib o l d .

E. Berger, Über Antikörper gegen Aminolhiazol. In  Verss. m it der Hemmungsrk. 
nach LANDSTEINER, wobei als Antigen diazotiertos an  R inderserum  gekoppeltes
2-Aminothiazol u. als Prüfungsantigen analog an H ühnerserum  gekuppeltes 2-Amino- 
thiazol benutzt wurde, kann  gezeigt werden, daß Thiazol u. P yrid in  sich serolog. ähn 
licĥ  verhalten. Dies w ird  au f die Ähnlichkeit der physikal. Merkmale von Thiazol u. 
Pyridin zurückgeführt. Ob bei der W rkg.-Gleichheit von Sulfapyrid in  oder Sulfa- 
thiazol ähnliche Überlegungen berechtigt sind, wird n ich t entschieden. (Schweiz, med. 
Wschr. 71 . 1376—77. 1/11. 1941. Basel, U niv., Hygien. Inst.) J u n k m a n n .

Buu-Hoï, Neue M ittel zur Chemotherapie der säureresistenlen Keime. E ine auf 
Grund theoret. Erw ägungen hergestellte 10%ig. Lsg. von Dihydroohaulmoogryl- 
cinnamat in D ihydrochaulmoogrylsäuroäthylestcr gab in den H änden von F l a n d i n  
u. B a s s e t  gute Erfolge bei der Behandlung der menschlichen Lepra. Vf. erhielt m it 
diesem Mittel gute Ergebnisse bei der Behandlung der experim entellen Tuberkulose 
des Meerschweinchens. Das M ittel is t durchaus ungiftig. An Stelle der Zim tsäure 
lassen sich auch Furylaeryl-, Phenylpropiol- oder Cinnamylidcnessigsäure verwenden 
(C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 1 3 6 . 338—39. April 1942.) G e h r k e .

Theodor Brugsch, Medikamentöse Therapie und Leber. Die zahlreichen Stoffe, 
die Leberschädigungen verursachen können, werden besprochen. D arun ter finden sich 
auch eine Anzahl gebräuchlicher A rzneim ittel aus der Gruppe des Salvarsans, der 
Phenylchinolincarbonsäure, des Antipyrins, der Barbitursäuren, der Sulfonamide u. 
der Guanidine. Die Schädigung der Leber durch diese Medikamente wird in Parallele 
zu den Nahrungsmittelallergien gebracht. Die Launenhaftigkeit ihres A uftretens wird 
dadurch erklärt. Zur Vermeidung sind die in  Rede stehenden M ittel bei Leber- 
gcschädigten n icht anzuwenden bzw. ih r Gebrauch an Lebergesunden bei A uftreten 
von Erscheinungen seitens der Leber abzubrechen. Vor der kritiklosen, bes. lang- 
dauernden Verwendung dieser M ittel, auch in  kleinen Dosen, w ird gew arnt. (Med. 
Klin. 38. 601—03. 26/6. 1942. Berlin.) J u n k m a n n .

B. M. Porembski, Über die neutralisierende Wirkung von Urotropin. Bei der U nters, 
der Wrkg. des U rotropins bei Vergiftungen m it Diphosgen bei Inhalationsverss. an  
weißen Mäusen ergab sich, daß eine vorhergehende suboutane Zuführung einer 2,5

10%'g. Urotropinlsg. bei 2,0 mg pro 1 kg Tiergewicht die letale Dosis des Diphosgens 
unwirksam gemacht w ird. Bei einer Dosis von 1 mg erniedrigt sich die Sterblichkeit 
um etwa 10 mal gegenüber den K ontrolltieren. Verss. unter Zuführung von „Physiol. 
Lsg. vor der Vergiftung ergaben eine Verschlechterung der an titox . W rkg. des U ro
tropins. Vf. nim m t an , daß  das U rotropin m it dem Diphosgen an  der Oberfläche des 
alveolaren Epithels eine Verb. bildet u. dadurch dasselbe unschädlich m acht. Vf. 
wist ferner darauf hin, daß  es sich hier nu r um  eine prophylakt. W rkg. handelt. 
iQmMaKOJIOrlI!I u ToKCiiKoxorinx [J- Pharm acol. Toxicol. U SSR] 3 . N r. 6 . 73— 76.
6)40. Leningrad, I .  Med. Pawlow-Inst.) K l e v e r .

B. Rajewsky, A. Schraub und E. Schraub, Über die toxische Dosis bei E in- 
»tmung von Ra-Emanation. Im  Zusam m enhang m it system at. Unterss. zur K lärung 
. e* [Urkg.-Weise inkorporierter rad ioak t. Substanzen bestim men Vff. die hei Dauer- 
ft, i '°n auf ' velße Mäuse tox . w irkenden Mengen von R adium em anation. Die un ter 
Beachtung aller V orsichtsm aßnahm en ausgeführten Verss. ergeben, daß die innerhalb 
p°n Tagen tödlich w irkende Em anationskonz, hei 55 700 ME., die tox . wirkende 
£ ?anM>onskonz. in  der L u ft für ausgewachsene Mäuse unterhalb  3000 M E. liegt. 
,4*r die Vers.-Anordnung u. M ethodik w ird an  anderer Stelle berichtet werden. 
iAaturwiss. 30. 489—92. 7/8. 1942. F ran k fu rt a. M., K aiser-W ilhelm -Inst. für Bio- 
!%sik.) 1 K re b s .
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Rodenacker, D ie Diagnose der Schwefelkohlenstoffkrankheil. Die Entstellungs
bedingungen u. Erscheinungen dieser K rankhe it werden gekennzeichnet. Auf Grund 
der eigenen Unteres, wird festgestellt, daß  die CS2-K rankheit aus dem CS2-Geh. der 
E inatm ungsluft am  A rbeitsplatz (>  0,15— 0,2 mg/1), aus dem  Ausfall der quanti
ta tiven  X anthogenatpröbe im B lutdestilla t bei Beginn der K rankheit (>  0,5 mg CS2), 
aus den Schwankungen zwischen Einstellungs-, E rkrankungs- u. Gencsungsgewicht u. aus 
dem  ih r eigentümlichen günstigen V erlauf diagnostiziert werden kann. Einige Fälle 
werden angeführt. (Med. K lin. 38. 828—81. 28/8. 1942. Berlin-Zehlendorf.) ScHWAIB.

H. B. Hass, Henry J. Hibshman und Floyd T. Romberger, Eniflammungs- 
diagramrne. Klinische Untersuchungen und chemische Analysen über die Explosions
gefahr. (Current Res. A nesth. Analges. 20. 1—14. Jan ./F eb r. 1941. Lafayette, Ind., 
P urdue U niv., D o p . of C h e m . ) ___________________  Z ip f .

H um phry  Rolleston a n d  A lan M oncrieff, E sse n tia ls  o f  m odern  cliem othernpy. London: 
E y re  & S . 1941. 6 s.

F ra n k  Sherwood Taylor, T h e  con q u est o f  b a c tc r ia , from  sa lv a rsan  to  sulphapyridinc. New 
Y o rk : A lliance B ’k . (175 S.) 8°. $  2.00.

Un trienn io  di te rap ia  su lfonam ido-pirid in ica. T ioseptale. F ire n z o : A. Vallecchi. 1942. 
(612 S.) 8°. '

F. Pharmazie. Desinfektion.
E. Schratz und M. Spaning, Über den E in fluß  des Regens au f den Alkaloidgchall 

des Stechapfels, Datura stramonium. In  m ehrjährigen Verss. ergab sich, daß nach 
Regenperioden der Geh. an  A lkaloiden deutlich absank. Die E rn te  sollte also stets 
nach einer Periode von wenigstens einigen trockenen Tagen vorgenommen werden. 
E s konnte noch n ich t e rm itte lt werden, ob es sich bei dem Schwund um einen Abbau 
oder um  ein Auswaschen handelt. Der pn des einwirkendon W. spielt eine große Rolle. 
D ie A lkaloidverluste sind am  höchsten bei pn =  3,5—4 u. nehm en nach der alkal. 
Seite ab. Messungen ergaben, daß  das pn des Regenwassers (70 Fälle) in 64% zwischen 
4 u. 5 lag. (Dtsoli. H eilpflanze 8. 69—72. Ju li  1942. M ünster, Westfalen, Versuchsfeld 
der D eutschen A pothekerschaft.) HOTZEL.

W alther Kern und Werner Haselbeck, Über die Inhaltsstoffe der Kondurango- 
rinde. IV. M itt. ( I I I .  vgl. C. 1940.1.3956.) Die R inde wurde m it Petrolbenzin erschöpft 
u. aus dem zur T rockne gebrachten Auszug der in  ka ltem  Aceton lösl. Anteil gewonnen. 
Beim  A ufarbeiten dieses P rod. w urden isoliert Z im tsäure, /LAinyrin (I), /J-Amyrin- 
c innam at (II) u. N eu tra lfe tt. I  erwies sich als ident, m it dem Harzalkohol (F. 197 
bis 198°), den L u c h s in g e r  gefunden h a tte  (Lu c h s in g e r , Diss. Basel 1924). Auch 
das K onduransterin  von Ca rra ra  (Gazz. chim . ita l. 21 [1891]. I. 204; 22 [1892].
I . 236) is t aus der L ite ra tu r zu streichen, es is t ident, m it II . (Arch. Pharniaz. Bcr. 
dtsch. pharm az. Ges. 2 8 0 .277—92.20/7. 1942. Braunschweig, Techn.Hochsch.)HOTZEL.

M. Raymond-Hamet, Über Pseudocinchona africana A . Chev., ihre chemische Zu
sammensetzung und therapeutische Verwendung. Ü bersicht über die bisherigen Jor- 
schungsergebnisse. (Rev. B ot. appl. Agric. trop . 19- 564—69. 1939.) H o t z e l .

R. Jaretzky, Das Altern der Drogen. An H and der L ite ra tu r wird ein eingehender 
Ü bersichtsbericht gegeben über die beim  Lagern von Drogen eintretenden V eränderungen. 
(Arch. Pharm az. Ber. dtsch . pharm az. Ges. 280- 293—304. 17/8. 1942. Braunschw eig, 
Techn. H ochschule.) HOTZEL.

A. Mirimanoif und M. Zimmermann, Paraffinölemulsionen. Vif. prüften eine 
R eihe von V orschriften u. suchten  die Menge der Em ulgatoren herabzusetzen. Das 
gelingt nur, wenn die P räpp, m aschinell homogenisiert werden. E ine Reihe von Rezepten 
w erden m itgeteilt. (Schweiz. A potheker-Ztg. 80. 411— 15.1/8.1942. Genf,Univ.) Hotz.

H. Ziegenspeck, Die Struktur der Vaseline. G ute Vaseline is t ziehbar, sic¡enthalt, 
feine langgestreckte Trichite, die im  Polarisationsm ikroskop zu erkennen sind. Die 
bestehen aus langen K W -stoffketten . I h r  V erh. heim  Schmelzen u. E r s t a r r e n ,  sowie 
beim  V erarbeiten m it W. u. Em ulgatoren  w ird besprochen. (Süddtsch. Apothekcr- 
Ztg. 82. 261— 62. 8/8. 1942. Augsburg, M arienapotheke.) HOTZEL.

Hans Truttwin, Doppelsalze und Komplexsalze als Heilmittel. Ü bersicht über 
M it te l ,  d ie  M e ta lle  in  F o rm  a n o r g a n .  o d e r  o rg a n . K o m p le x e  e n th a lte n . (Pharmaz. 
I n d .  9. 235—38. 15/7. 1942. W ie n .)  „H otzel

Fernando Fernandez de Soto, Die pharmazeutisch verwendeten Svlfonamt i. 
Ü b e r s ic h t .  ( F a rm a c .  n u e v a  7 . 360—69. J u n i  1942.) H otzel_

— , Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften. Aspasan-Inhalatxonswsxags 
D a s  M it te l  e n t h ä l t  u . a .  n ic h t ,  w ie  im  B A Y E R -A p o th e k e r ja h rb u c b , N ach trag  1J4_, ö - - 
a n g e g e b e n  i s t ,  D ip h e n y lm e th y la m in o p ro p a n o lc h lo rh y d ra t ,  so n d e rn  nach Angabe 
H e r s te l le r s  D ip h e n y lp ip e r id in o p r o p a n c l i lo r h y d ra f . , —  Progynon-T  (SCHERING A.- ■>
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Berlin): E nthält in 10 ccm einer alkoh. Lsg. 5 mg Östradiol. Anwendung tran scu tan . — 
Hhoimlujn flu idum  Tosse (E . TOSSE & Co, H am burg): E n th ä lt Auszüge aus Agri- 
monia, Solidago virgaurca, H ypericum  perforatum , Arnica, V aleriana u. Capsella Bursa 
pastoris. Anwendung bei Enuresis nocturna, Incontinentia urinae, R etentio  urinae, 
leichter Prostatahypertrophie u. postoperativer Anurie. — Septurit (San abo , W ien): 
Mol.-Verb. von p-Aminobonzolsulfonamid u. H exam ethylentetram in. T abletten  zu 
0,75 g u. Ampullen zu 0,76 g in  33%ig. H exam ethylentetram inlösung. Anwendung 
bei Infektionen der Harnwege, Grippe, Furunkulose, Scharlach, Sepsis, Infektionen, 
Polyarthritis. — Sufortan-Streupuder (Ch e m ie w e r k  H amburg A.-G., .F rankfurt/M ain): 
Enthält H arnstoff u. eine H arnstoffform aldehydverbindung. P rophylak t. bei ver
schmutzten W unden, zur Behandlung infizierter W unden u. Erfrierungen. —  Testo- 
rim-Dragees {Sc h er in g ’ A.-G., Berlin): E n thalten  je 5 mg Testosteronpropionat. 
Anwendung bei sexueller Insuffieienz des Mannes, Prostatahypertrophie, H ypogenitalis
mus. — Testoviron-T (SCHERING A.-G., Berlin): E n th ä lt 50 mg Testosteron (synthet.) 
in 10 ccm alkoh. Lsg., Anwendung transcu tan . (Pharm az. Zentralhalle D eutschland 83. 
103-04. 20/8. 1942.) H o t z e l .

Magda Braun-Stappenbeck, Pflanzliche Laxantien. (Vgl. C. 1942. I I .  1372.) 
Pharmakognost.-ehem. Besprechung der Drogen von Linum usitatissim um , P lantago 
Psyllium, Traganth, Agar, Rhicinus, Gummigutt. (Dtsch. Heilpflanze 8 .49—53. 58—03. 
Juni 1942.) H o t z e l .

N. N. Melnikov, A. M. Avetesian und M. S. Rokitskaya, Über die Wirkung 
einiger Phenole au f Protozoen. Vff. untersuchten die Beziehung zwischen ehem. K onst. 
u. baktericidor W rkg. (T estob jek t: Paramaecium caudalum) bei folgenden Verbb., die 
in Form ihrer wasserlösl. N a - P h e n o l a t e  geprüft wurden, u. fanden die in ( ) 
angegebenen Phenolkoeff. (bezogen auf C ß ß N a  =  1): p -C l-C J I^ O ll  (2,6), 2,4-Cl.,- 
Cfl^OH  (1,6), 2,4.6-C L■ G J1 ,■ OH (1), C l.-C Jl-O H  (11,6), C fiL -O H  (8,7), p - C ß l -  
CflcOU  (7,7), p -C N S -C ß ß O I l  (44), p -N O ,-C ß t -OH (0,2), p - C J i^ C ß p O H  (2), 
f - C ß ■ GH,■ C J l i■ OH (36), C H ,■ C J1,-O H  (0,7), C ,H ,■ C J J ,■ OH (4,2), C J I ,■ C J I ,■ OH
(52,6), o-CeH 5 -CßH 4-OH  (2,5), ^ > C ßH 3-OH  (36), C .ß ,-G ß ,-G l-O I l  (9), C ß 9- 

Cfit-Cl-OH (205), C ß 9■ C ß 2■ G l,■ O ll (90,3), C ß s- C ß 3 -Cl-OH  (7,8), C ß s - C ß 3-
5 3 3,5 2
ClOH (43,5), C ß 5 - C ß 3 -G l,-O H  (34,4). Die Unters.-Ergebnisse zeigen* daß  die 
Einführung von CI in  das Phenolmol. die baktericide W rkg. ste igert; am  besten w irk t 
(las Tetrachlorderivivat. D ie verschied. Substituenten in p-SteÜung zur OH-Gruppo 
erhöhen die A ktiv ität .des Phenols ebenfalls, m it A u s n a h m e  d e r  p o s i t i v e n  
G r u p p e n  (K 02, SOaH  usw.). Auch aliphat. R adikale verstärken allg. die W rkg.,
u. zwar um so mehr, je  s c h w e r e r  sie sind; ganz bes. w irksam  is t hier neben C4H 9 
auch der B e n z y l r e s t  (vgl. p-C0H5-CH2-C6H 4'ONa). Schließlich erweist sich, daß 
die Alkyl c h l o r -  bzwr. Aryl c h l o r  phenole noch stärker baktericid  wirken als die 
entsprechenden Verbb. ohne Chlor. (C. R . [Doklady] Acad. Sei. U RSS 31 (N. S. 9). 
123—24 . 20/4. 1941.) ” P a n g r it z .

N. N. Melnikov, M. S. Rokitskaya und Z. E. Becker, Abkömmlinge des2-O xy- 
Qiyhnyls. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. stellten vom 2-Oxydiphenyl (I) Alkyl- u. Alkylchlor- 
deriw. her, indem sie je t Mol I bzw. Chlor-I m it 1 Mol des betreffenden aliphat. 
Alkohols in Ggw. von 2 Mol wasserfreiem A1CL am  Rückfluß im Ölbad mehrere S tdn. 
lang bei 120—180° erh itz ten , bis die R k. beendet war, dann das dunkle Rk.-Prod. m it 
5 /o HCl zers., die ölige Schicht ab trennten  u. im Vakuum destillierten. Folgende 

wurden in 40— 70%ig. Ausbeute erhalten : Ä thyl-l (II), d10A =  1,0944, np20 =  
,6022; Äthyl-5-chlor-I (III), d204 =  1,1656, n D2» =  1,6146; Propyl-1 (IV), d2°4 =  

l,0o05, nD20 =  1,5834; Propylchlor-1 (V), d204 =  1,1420, n D2» =  1,5919; B u ty l-l  (VI), 
“ i =  1,0312, n D2° =  1,5778; Butylchlor-1 (VII), d204 =  1,1376, n D2» =  1,5882; Iso- 
m ym or-1 (VIII), d2»., =  1 1280, n D10 =  1,5894; Octyl-l (IX), d2°4 =  1,0136, n D2« =  
1,5641; Odylchlor-1 (X), rf2°4 =  1,0883, n D2° =  1,5725; D iäthyl-l (XI), d2»4 =  1,0498, 
T .  =  1,5912; Dipropyl-J (XII), d2°4 =  1,0768, n D2» =  1,5840. Die A lkyle h l  o r -  
eWv. konnten auch durch Chlorierung der entsprechenden Alkylderivv. m it Chlor +

1 (üfurylchlorid dargestellt werden. — Bei der beschriebenen K ondensation von I
Alkoholen en tstanden zum eist G e m i s c h e  von isomeren Alkyl-1, die Vff. aber 

5 ,  t  kennten, weil dies fü r den vorliegenden Zweck ohne p rak t. Bedeutung schien. 
- eben den M onoalkylderiw. bildeten sich aber auch bis zu einem gewissen Grade Di- 
“• «wikylverbb.; sie konnten auf Grund ihrer höheren F F . leicht von den Monoverbb. 
getrennt werden. —  Bei der Prüfung der genannten Verbb. gegenüber Monilia sitophyla, 
-■Uternaria humicola, Fusarium  sp., Uslilago panici miliacei, Chaelomium murorum  u. 

wiciUium expansum  wurden (in dieser Reihenfolge) folgende Phenolkoeff. gefunden:
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I (13; 118; 111; 138; 22; 14); II (6; 9,5; 212; 8100; 760; 810); IV (3; 22; 44,5; 75,5; 
50,5; 370); VI (3; 8; 28; 71; 7; 1200); Isoam yl-l (3; 260; 31; 98; 11; 2180); XII(260; 
186; 15; 9300; 42; 930); Chlor-l (161; 116; 920; 116; 18,4; 116); III (4730; 162; - ;  
25 400; 360; — ); V (0,5; 382; 765; 480; 30,5; 9,5); VII (0,5; 0,15; 0,3; 36; 73; - ) ;  
VIII (0,6; 0,07; 0,3; 172; 30; 43). —  Aus diesen U nteres, ergeben sieb som it im Grunde 
die gleichen Beobachtungen über den E infl. der Substituenten wie bei den Phenolen 
(vgl. vorst. R ef.); m it steigendem Mol.-Gew. der Seitenkette vertie ft sich auch hier 
die W irksam keit. Gegen einige M ikroorganismen waren die Alkylchlor-I wiederum 
w irksam er als die A lkyl-I. (C. R . [Doklady] Acad. Sei. U R SS 31 (N. S. 9). 125—27. 
20/4. 1941.) P a n g r it z .

H. L. Cole, C. C. Prouty und Emily R. Meserve, Die heimlötende Wirkung 
einiger organischer Verbindungen. Von 10 N aphthol- bzw. Phenolderivv., die an E. coli,
B . subtilis, Staph. aureus u . E. typhi auf keim tötende W rkg. geprüft wurden, erwiesen 
sich 4-Brom-2-naphthol, 2-Bulyro-1-naphthol, 4-Brom-2-propionylnaphtliol, 2-Propionyl
1 -naphtholäthyläther, 2 -Propyl-l-ruiphtholäthyläther u. 2 -Aceto-l-naphthol als unwirksam.
2-Propionyl-l-naphthol w irkte nu r auf E. typhi. 2 -Äthyl-1-naphthol, 4,6-Diäthylresorcm 
u. 2-Propyl-l-naphthol tö te ten  alle untersuchten  Organismen, m it Ausnahme der 
letz teren  Verb., die auf E. coli ohne W rkg. blieb. .(J . Amer. ehem. Soc. 63. 3523—24. 
Dez. 1941. Pullm an, W ashington S tate  College.) H e im h o l d .

J .  T h o m an n , Z ur Wertbestimmung einiger neuerer Wundanliseptika. II . Merfen und 
Merfenverbandstoffe. (I. vgl. C. 1942. I. 3020.) Merfen is t bas. Phenylquecksilber
bora t, C6H 5HgOB(OH)2-C6H 5HgOH, F . 175—80°. E s is t lösl. in W. zu 0,6%, in Gly
cerin zu 1,1% , in  90°/oig. A. zu 2 ,8% , in absol. A. zu 3% . E s w ird durch CI' gefällt. 
Q uan tita tive B e s t.: E tw a 0,3 g w erden m it 5 ccm H 2S 0 4 u. 10 ccm H 20 2 zerstört u. 
m it H 2S gefällt. M an w äscht m it A., CS2 u. Ä. u. trocknet bei 103°. Merfen-Tinktur 
e n th ä lt 0,33 g Merfen, 100 g Aceton, 500 g A. u. W. ad  1000 g. Zur Best. werden 
80 g T ink tu r au f 10 ccm eingedam pft u. wie oben verfahren. Die Tabletten für äußer
lichen Gebrauch können ebenfalls d irek t zerstö rt werden. Die Tabletten für inner
lichen Gebrauch werden m it A. ausgezogen. Der Auszug w ird wie die Tinktur behandelt, 
jedoch sind die W erte ungenau. Besser is t die colorim etr. Best. m it Diphenylcarbazon. 
M an zerstö rt 1 g wie oben, fü llt auf 100 ccm auf u . v erse tz t 2 ccm F iltra t mit 20 ccm 
20% ig. N atrium acetatlsg ., 10 ccm 10%ig. H arnstofflsg., 2 ccm Diphenylcarbazon u. 
W . ad  100 ccm. M an b rin g t auf pn =  7 u. colorim etriert. —  Nachw. des Merfens in 
Verbandstof Jen-, 5 g Gaze werden m it 50 ccm W. auf dem  W .-Bad ausgezogen. Man 
fä llt m it 5 ccm verd . HCl u. sch ü tte lt m it Chloroform-A. 9: 1 (10 ccm) aus. Man trocknet 
m it N a2S 0 4 u. b rin g t zur Trockne. Der R ückstand  wird zerstört u. das Hg als HgS 
gefällt. Zur Best. eignet sich die M eth. n icht, auch die colorim etr. Best. liefert schlechte 
W erte. —  Die bak te rio sta t. u. bactericiden W irkungen -wurden in vitro an Kokken 
nachgewiesen (Tabellen). (Pharm ac. A cta H elvetiae 17. 57—68. 25/3. 1942 .Bern.)HoTZ.

H. Mühlemann und H. Käsermann, Beiträge zur K enntnis des Bohfilicins. Vff. 
arbeite ten  eine biol. Best.-M eth. m it Tubifexw ürm ern aus, bei der jeweils die Grenz- 
dosis, ausgedrückt in g/100 ccm, e rm itte lt wurde, welche die Würmer in 2 Stdn. so 
schädig t, daß  nach 1/2-std. Verweilen in frischem  W. noch %  der Tiere bewegungslos 
sind. Die Ü berprüfung der H erst.-M eth. der P h . H . V ergab, daß unter dem Einfl- 
der A lkalitä t des B arium hydroxyds etw a 1/2 der W irksam keit verloren geht. Es wird 
daher em pfohlen, das B a(0H )2 durch MgO zu ersetzen; Man befreit einen äther. Filix- 
e x tra k t vom  Ä., verreib t m it 1,5—2 Teilen MgO u. zieht 3—4-mal m it W. aus. Die wss. 
Auszüge w erden sofort angesäuert, ausgeäthert u. der E x trak t eingedanipu- 
D as Rohfilicin is t fü r sich oder in  öliger Lsg. g u t h a ltb ar. Verss., ein wirksames Prinzip 
anzureichern, schlugen fehl. Die W rkg. dü rfte  daher einer Mehrzahl von Stoffen zu
zuschreiben sein. (Pharm ac. A cta H elvetiae 17- 154—76. 25/7. 1942. Bern, Univ., 
Pharm azeut. In s t.)  HOTZEL.

George Wright Taylor, Leeds, Y orkshire, England, Tabletten zur Bereitung von 
Augenwasser, bestehend aus jo 0,025 (Teilen) der ä ther. ö le  von Eucalyptus, 
C itratus, Cubeba, L avandula, Citrus, M yristicum , Rosmarin u. Pinus Pumilio,MetDj ■ 
salicy la t u. Menthol, je  0,003 A criflavin, M ethylenblau, 5 Aluminiumsulfat, 35haHtU,, 
2 N atrium benzoat, 40 B orax, 12 C itronensäure, 13 Äthocain, 5 Benzocain, 10 - * » 
5 Adrenalinchlorid. (Can. P. 397 570 vom 27/3. 1939, ausg. 1/7. 1941.) flOTZEn-

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Abkömmlinge der 
benzolsulfonamide. Das Verf. des H au p tp a ten ts  (Einw. von P0C13 auf 4-Aminobe 
Sulfonamide u. U m setzung der entstandenen Monophosphorsäurcdichloride mit i j> 
A minen oder Alkalien) w ird in der Weise abgeändert, daß man die Dichloriac 
1 oder 2 Mol einer organ. OH-Verb. u m setz t u. das R k.-Prod. im ersten Falle in ' •
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Alkalien löst u. im  zweiten Falle partiell verseift. Man kann auch Phosphorsäuremono- 
estcrdickloride m it 1 Mol eines 4-Aminobenzolsulfonamids um setzen u. das R k.-Prod. 
inwss. Alkalien lösen. H ierzu vgl. Schwz. P. 214 737; C. 1942. I. 1533. N achzutragen 
ist folgendes: Aus Phosphorsäuredichlorid-4-aminobenzolsulfonamid erhält m an m it 
Santalol den Santalylester, m it Thymol den Thymylester, m it Methanol den Methylester 
oder den Dimethylester (F. 187°) u. m it Äthanol den Äthylester oder den Diälhylesler 
(F. 151°) des Phosphorsäure-4-sulfonamidoanilids. Sulfanilam id wird m it 2-Methoxy-, 
4-Phenoxy- oder Isohexylphosphorsäuredichlorid in den Ghiajacylester, den p-Phenoxy- 
phenylester oder den Isohexylester des Phosphorsäurc-4-sulfonamidoanilids übergeführt. 
Aus 2-Methoxyphenylphosphorsäuredichlorid u. Sulfanilsäuredim etbylam id oder 
4-Aminobenzolsulfonylsulfanilsäuredimethylamid entsteht der Phosphorsäureguajacyl- 
(4er des 4-Sulfondimethylamidoanilids oder des 4-Sulfon-p-(sulfondimethylamidoanilido)- 
anilids. Die Verbb. sind baktericid u. wenig toxisch. Sie bilden leicht lösl., neu tral 
reagierende Salze. (D. R. P. 721667 K l. 12 q vom 7/3. 1939, ausg. 15/6. 1942. Zus. 
zu D. R. P. 713079; C. 1942. I. 3281.) N o u v e l .

Winthrop Chemical Co. Inc., New York, N. Y ., V. S t. A .,ü b e rt.v o n : Otto Eisieh, 
Ri Hofheim i. Taunus, Lokalanästhetica erhält man 

Hji—l— I cO'NH-(CH,)x-N<j^ durch Alkylieren von Verbb. der nebenst. Zus.,
worin R j u. R 2 je einen A lkylrest oder zusammen 

HjC CH die Gruppierung I bedeuten u. x  gs 2, z. B. durch
j Ä- \  '  Einw. von Butyraldehyd  in Ggw. von H 2 u. H y-

 /  ’ drierungskatalysator oder von n. Hexylbrom id. Ge-
H.C CH, nann t sind: o-Aminobenzoesäurediäthylaminoäthyl-

amid, o-n-HexylaminobeJizoesäurediäthylaminoälhylamid. (Can. P. 397 877 vom 20/7. 
1938, ausg. 8/7. 1941. D. Prior. 29/7. 1937.) D o n le .

Alan Norris, Toronto, Ontario, Can., Anästhetische Lösung. Man löst ein schwach 
alkal. reagierendes Procainsalz (I) in W ., Bättigt die Lsg. m it C 02 u. schließt sie in A m 
pullen ein. Die Kohlensäure hält die Lsg. bei der nun folgenden H itzesterilisation 
schwach sauer, so daß keine Zers, des I eintreten kann. Beim öffnen der Ampulle en t
weicht das Gas u. die Lsg. w eist dann die für die Injektion günstige schwach alkal. R k. 
auf. (Can. P. 396 299 vom 3/6. 1939, ausg. 6/5. 1941.) . H o t z e l .

Knoll A.-G., Chemische Fabriken, Ludwigshafen a. R h. (E rfinder: Kurt Kraft 
und Ferdinand Dengel, Mannheim), Herstellung von konzentrierten sterilisierbaren 
Lösungen von Dijodtyrosin, d ad .g ek ., daß man mehr als 1 Äquivalent eines bas. Stoffes 
zusetzt. — 0,2165 g D ijodtyrosin (I) werden in 10 ccm l/ ,0-n. NaOH  gelöst u. die Lsg. 
sterilisiert. — S ta tt  NaOH  eignen sich auch Ca(OH)2, N H 3 u. D iäthylam in. (D. R. P. 
721 746 Kl. 30 h vom 14/3. 1939, ausg. 16/6. 1942.) H o t z e l .
* Lahoratoires Franqais de Chimiotherapie,. Paris (E rfinder: Casimir Funck, 
Rueil-Malmaison), Herstellung von Hormonen aus dem männlichen Geschlechtsapparat. 
Man geht aus von alkal. E x trak ten  aus Hoden (I), Vesiculardrüsen (II) oder P ro s ta ta  
(HI), aus denen die H orm one in  der für die Fällung von Hormonen vom Polypeptid
typus üblichen Weise niedergeschlagen werden, z. B. durch isoclektr. Fällung, durch 
Fällen mit Aceton oder A. oder durch Aussalzen. Die Hormone besitzen Polypeptid
charakter, sind unlösl. in W ., lösl. in Aceton u. besser in Alkohol. Die Na-Salze sind 
in W. löslich. Sie sind m it den bisher bekannten Hormonen nich t ident, u. w irken 
nicht gonadotrop. Das Hormon aus I steigert die Größe von I, verm indert aber das 
Gewicht von II  u . 'I I I .  Das Horm on aus I lv e rm in d e rt I, I I  u. III. Das III-H orm on 
verkleinert bes. III . Als E x trak tionsm itte l eignet sich bes. 65%ig. A., der auf 100 g 
frische Drüsen 10 ccm n-NaOH en thält. Die isoelektr. Fällung erfolgt bei pH =  5,9—6,2. 
Weitere Fällungsm ittel sind A. von 80—90% , Pikrinsäure, 6 Voll. Aceton oder Aus
salzen. — Hormon aus 1 : 1 kg frische I werden m it 5 1 A. u. 100 ccm n-NaOH m it 65%  A. 
extrahiert. Die E x trak tio n  wird 3-mal m it 2,5 1 wiederholt. Die Auszüge bringt m an 
auf pH =  5;g u iäß t übor j^ach t auf Eis stehen. Der sich bildende Nd. wird abgetrennt, 
ln 9,1-n. N OH gelöst u . die Fällung wiederholt. Man trocknet m it A., dann im Vakuum 
in erhält 1 g. ü b e r das P ik ra t kann ein k ryst. Hydrochlorid erhalten werden. — 
aormon aus II : Fällung bei p H =  6,1, Hormon aus I I I :  Fällung bei Ph =  6,2. S ta t t  
frischer Drüsen können auch Acetontrockenpulver verwendet werden, ,200 g eines 
solchen Trockenprod. werden bei p H =  1,5 (HCl) m it 1250 ccm 80%ig. Aceton ex trah iert 
“■ die Extraktion m it 600 ccm wiederholt. Die E x trak te  werden m it 1,2 Voll, wasser
freiem Aceton gefällt. D er N d. wird in 50%ig. Aceton gelöst u. m it 4 Voll. Aceton 
gefällt. Aus 1 kg D rüsen e rh ä lt m an 2,25 g Chlorhydrat. (D. R. P. 722824 K l. 30 h 
'.om 23/9. 1937, ausg. 22/7. 1942.) H o t z e l .
* Knoll A. G. Chemische Fabriken, Ludwigshafen (Erfinder: Christian Bomskov, 
reiburg, Breisgau), Gewinnung von wasser- und lipoidlöslichen Wirkstoffen aus tierischen
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oder pflanzlichen Organen, dad . gek., daß  m an als E x trak tionsm itte l eine Mischung 
von W ., einem  wasserlösl. organ. Lösungsm. u. Galle (I) verw endet. Dabei werden 
Auszüge erhalten , die neben den wasserlösl. auch die lipoidlösl. Wirkstoffe enthalten. 
Beide schützen sich gegenseitig, so daß  die P räpp . bedeutend stabiler sind, als Einzel- 
ex trak te . Beispiele : 870 g frische Ovarien werden m it 87 g I, 600 ccm W. u. 600 ccm 
A. ausgezogen. Man koliert, zieht den R ückstand  nochm als m it verd. A. auB u. bringt 
die Lsg. zur Trockne. —  50 g frische H ypophysenvorderlappen werden mit 2 g I u. 
200 ccm 0,01-n. NaOH verse tz t u. m it dem gleichen Vol. A. verdünnt. Der Auszug 
w ird eingedam pft. —  100 g Hefe, 1 1 Ws; 600 ccm A. u. 2 g I werden auf 70° erhitzt u. 
aufgearbeitet. — 1 kg Leber, 40 g I, 1 1 W ., 1 1 A. werden au f 70° erhitzt. Man koliert 
u . laug t nochm als m it W. aus. Die Auszüge liefern ein Trockenprod., das die fettlösl. 
V itam ine neben dem  Perniciosaschutzstoff en thä lt. (D. R. P. 723 698 Kl. 30h vom 
8/3. 1939, ausg. 13/8. 1942.) H o tzel.

H. Lundbeck & Co. (E rfinder: Albert Fischer), K openhagen, Wundenheikndt» 
Präparat aus Embryonalstoffen. Em bryonalstoffe werden bei Tempp. bis etwa ÖO1 
getrocknet, sterilisiert, jedoch ohne H itzeanwendung, u. angereichert. Die vorherige 
Trocknung, is t erforderlich, da  sonst bei der w eiteren Verarbeitung die Wirkstoffe 
zers tö rt werden. Die S terilisation w ird durch Lösungsm ittel oder durch Filtrieren 
bew irkt. —  25 H ühnerem bryonen (7— 11 Tage a lt) w erden zerkleinert u. mit 4 Voll. 
A. versetzt. Die Behandlung wird 2 m al w iederholt u . dann  der Rückstand mit A. 
getrocknet. Das Pulver w ird 24 S tdn. m it Aceton stehen gelassen (Sterilisation). 
M an kann  das Prod. selbst oder wss. E x trak te  daraus1 verwenden. (D. R. P. 723019 
K l. 30 h vom  5/1. 1940, ausg. 28/7. 1942. E . P rio rr. 9/1. u. 9/5. 1939.) H otzel.

F. Hoîîmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Schweiz, Tocopherolester. Tocopherol 
w ird durch B ehandeln m it POCI3 u. anschließende Einw. von W. in den Pbosphorsäure- 
ester übergeführt. H ierzu vgl. Schwz. P . 216 825; C. 1942. II . 75. N achzu tragen  ist, 
daß  5,7-Dim ethyltocol in  gleicher W eise in den 5 ,7 -Dimethyltocolphosphorsàurusicr 
um gew andelt w ird. (F. P. 871661 vom 22/4. 1941, ausg. 5/5. 1942. Schwz. Prior. 
30/4 .1940.) N o u v e l .

Firma E. Merck, D eutschland, Acetyl-a.-tocopherol. Man kondensiert 3-Amino- 
6-oxy-l,2,4-trim ethylbenzol (I) oder dessen A cylderivv. m it Phyto l oder Phytylbromid, 
spa lte t gegebenenfalls den A cylrest ab, d iazotiert in essigsaurer Lsg. u. verkocht. 
Hiorzu vgl. D . R . P . 703 957; C. 1941. I . 3260. M an kann auch I  erst in essigsaurer 
Lsg. diazotieren, verkochen u. dann  das entstandene 3-Acetoxy-6-oxy-l,2,4-trmethyl- 
benzol (F. 108°) m it P hy to l kondensieren. (F. P. 871713 vom 25/4.1941, ausg. 7/5.1942.
D. P riorr. 30/1. 1939, 1/7. u. 28/10. 1940.) N ouvel.

Abraham Herschel, D oetinchem, H olland, Herstellung eines Mittels gegen Haut-
und Klauenseuche, 1. dad. gek., daß  Rekonvaleszentenblut oder -serum einer Dest. unter
worfen wird oder daß  warme L uft hindurchgeführt w ird u. das Destillat bzw. die mit
geführten flüchtigen Stoffe, z. B. in dest. W. aufgefangen werden. — 2. dad. gek., 
daß  die D est. un ter D ruckverm inderung un terhalb  70° ausgefübrt wird. — 3. uw. 
gek., daß vor der D est. die Eiweißstoffe völlig oder teilweise entfernt werden. — 4. dad. 
gek., daß  die A btrennung der Eiweißstoffe durch Dialyse erfolgt. — Das Ausgangsblut 
wird 8— 14 Tage nach Ausbruch der K rankheit den Tieren entnommen. Die Menge 
des zu injizierenden M ittels be träg t etw a 60 ccm. (D. R. P. 722 872 Kl. 30 h vom 
29/5.1941, ausg. 28/7. 1942. H oll. P rior. 16/10.1939.) SCHUTZ.̂

Griîîith Laboratories Ltd., Toronto, O ntario, Can., übert. von  : Grinau 
Laboratories, Inc. und Caroll L. Griîîith und Lloyd Á. Hall, Chicago, Uh, V. ot,.... 
Mittel aus B lut- und M ilchalbumin. M an em ulgiert 3—40%  der festen Bestanflte 
von Blutserum  m it 87— 60%  derjenigen von M ilch  u. 10—25%  Pflanzengummt. w 
M. kann hei 135° F  eingedam pft werden. (Can. P. 398 291 vom 8/9. 1939, ausg. ¿ ¡ ■
1941. A. Prior. 5/1. 1939.) S chutz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Desinfektionsmittel,
aliphat. Alkoholen, quaternären Ammonium basen  u. Polyäthylenoxyden(I). Z.B. ° ( '
Nitrobenzyldimethyldodecylammoniumchlorid, 21,5 I u. 62 Isopropylalkohol. , 7P 
Masse. (F. P. 872941 vom 7/6. 1941 ausg. 23/6. 1942. D. Prior. 1/6. 1940.) HE»*£

Joseî Schnitzler, Bochum, Desinfizieren von Bäumen und Gegenständen, » •
gek., daß  d ie Desinfektionsfl. aus einem B ehälter verdam pft wird, der mit -  an "  ^
ström  angeschlossene E lektroden (I) versehen is t. Die Eintauchtiefe der 1 Kann  ̂
s te llbar sein. D as Desinfektionsgas w ird im K reislauf geführt. (D- R- P-
K l. 30 i vom 22/5. 1941, ausg. 1/7. 1942.) HE| f

M aurice-J . R obert, D rogues e t  p ré p a ra tio n s  galéniquea. E xposé , commentaires et oritiq
de m éth o d es de  la b o ra to ire . B ru x e lles : H ay ez . 1942. (125 S.) 8".
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G. Analyse. Laboratorium.
6. Gorbach, Eine, einfache hahnlose Mikrobürette. Beschreibung der aus M embran - 

pumpe u. Capillarrohr m it abnehm barer Spitze bestehenden B ürette. Fassungsverm ögen 
0,2 ccm, Ablesung durch Schätzen auf 0,1 cmm. Angabe eines p rak t. Titriergefäßes 
mit 1,5 ccm N utzinhalt. (Chcm. F abrik  14. 390. 1941.) W U L F F .

J. Lahaye, Laboratoriuinsmitteilung betreffend Filtrieren von Lösungen. Vf. b e 
schreibt Filtriervorr. für analy t. R eihenfiltrationen, bestehend aus einem aufgehängten 
großen Trichter, der durch ein G lasstäbchen abgeschlossen werden kann , das an  der 
Unterseite eine kugelförmige Verdickung besitzt. Trichterauslauf u . K ugel sind au f
einander eingeschliffen. D urch Schrägstollung dieses kleinen Klöpfels kann  eine be
liebige 1* iltriergeschwindigkeit eingestellt werden. Abb. sowie weitere E inzelheiten im 
Original. (Chem. W eekbl. 39. 435. 8/8. 1942. Beek.) G r o s z f e l d .

G. W. Rougoor und C. van Vlodrop, Pyknometer m it bestimmten Volumen, 
wodurch die Berechnung des spezifischen Gewichtes vereinfacht wird. Abb. u. Beschreibung 
eines Pyknometers zur Best. des spezif. Gewichtes von F lk , die gar n ich t oder wenig 
flüchtig sind. Das Vol. des Pyknom eters is t so bemessen, daß sein W .-W ert bei einer 
bestimmten Temp. t 10-mal so groß wie die Differenz Q — a ist, wobei Q das spezif. 
Gewicht des W., a  das der L u ft bei der Temp. t bedeuten. D adurch ergibt sich, für 
die Best. des spezif. Gewichts eines Stoffes folgende vereinfachte Gleichung: 

=  (P/10) +  0,00123. H ierbei ist dVi das gesuchte spezif. Gewicht bei t°, P  das 
Gewicht des Stoffes im  Pyknom eter bei der Temp. t. (Polytechn. Weekbl. 36. 233—34. 
1/7.1942.) . S t r Ü b i n g .

L. Kofler und H. Doser, Zur Beurteilung der Flüchtigkeit organischer Substanzen. 
Vff. beschreiben die Technik der M ikrosublimation. Sie bestim m ten 700 Sublimations- 
tempp. (I) u. setzen sie in  Beziehung zum Schmelzpunkt. Berechnet m an für F .-B e
röche von 20 zu 20° die D urchschnittsw erte von I  u. trä g t sie graph. gegen die zugehörigen 
FF. auf, so erhält m an  eine gerade Linie, die als allg. M aßstab für die F lüchtigkeit 
gelten kann. Um den G rad der F lüchtigkeit auszudrücken, gibt m an  entweder die 
iemp. des Sublimationsbcginns an  oder bezeichnet sie abgestuft bezogen auf die durch
schnittliche I  als leicht, m itte l oder schwer. (Chemie 55. 13—14. 3/1. 1942. Innsbruck, 
Univ., Pharmakognost. In s t.) H O T Z E L .

R. Fischer, Zur Identifizierung kleinster Flüssigkeitsmengen. Eingehende B e
schreibung der Ausführung einer M ikro-K p.-Best. in Anlehnung an  das Verf. von 
Em ich auf dom App. von K o f l e r  (C. 1940. I I . 2186). Das zur Vermeidung des Siede
verzugs am unteren Ende der SiedecapiUare nötige Luftbläschen wird durch EinfüUen 
von etwas Glaspulver erhalten . — Die Mikrobrechungsindexbest, erfolgt auf demselben 
App. von K o f l e r  m it H ilfe der M ikroküvette von F i s c h e r  (C. 1940. II . 1329) u. eines 
bestimmten Glaspulvers, dessen Brechungsindex niedriger liegt als der der F l. bei 20°. 
Die hierfür bekannten Glaspulver wurden durch K ryolith  (np =  1,3400), N aF  (1,3255) 

LiF (1,3919) ergänzt. E inzelheiten der Arbeitsweise im Original. N ach diesen Verff. 
“ssen Bich Mikro-Kp. u . M ikrobrechungsindex m it 2 cmm Substanz bestim m en. — 
,!o , e Best- der kr it. Tem p. auf dem M ikro-F.-Apparat. (Chemie 55. 244— 45. 
l/o. 1942. Graz, U niv.) E C K S T E IN .

. Stintzing, Röntgentechnische Prüfverfahren. Zusammenfassender A ufsatz: Über
sicht über das Gesamtgebiet der Röntgentechnik. Grundlagenteehniken der Röntgen- 
1W w (Vakuumteehnik , H ochspannungstechnik, Röntgen r  ö h r c n technik) u. ihre 
«Ziehungen zu anderen Techniken. Anwendungstechniken der R öntgenstrahlen: 
Durchstrahlungsverf., Interferenz- (S trukturbest.-) Verf., Röntgenspektroskopie, 
ireuerungstechn. 30. 105— 13. 15/5. 1942. D arm stad t, Techn. Hochsch., Röntgen- 
inst4 1 S k a l i k s .

W. S. Ssyrokomski und L. I. Antropow, Physikalisch-chemische Grundlagen der 
^fMatometrie. (Vgl. C. 1939. I. 3228.) Die m ittlere Potentialgröße des Syst.

y  3?V) schwefelsaurer Lsg. beträg t auf Grund von drei Vers.-Reihen (potentio- 
nietr. Titration von V anadat m it E isensulfat, m it Hydrochinon u. direkte Messung 
l (vJWentials in Lsgg., die gleichzeitig vier- u. fünfwertiges V anadin enthalten) 
i co Volt. Die A bhängigkeit des Potentials des Syst. V(V)-V(IV) von dem Säuregeh. 

« f  bsg. wird durch die K urve £ °V (V )-V (IV ) —  n. H ,S 0 4 wiedergegeben. E ine em pir. 
weichung ermöglicht die Berechnung des Vanadinredoxpotentials bei beliebiger 
dp p , de.r Lösung- N ach der empir. Form el N  =  (E  —  0,97/0,0173) kann auf G rund 

rotentialmessung, nach Zugabe einer größeren Menge eines Gemisches von äqui- 
wenten Mengen V(V)-V(IV), die A cid itä t einer stärkeren als 1-n. H 2S 0 4-Lsg. erm itte lt 
r en- Die Abhängigkeit des Potentialsprunges bei der vanadatom etr. T itration
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w ird durch  die K urve (A E /A  G)max — n. H ,S 0 4 ausgedrückt, wobei der Sprung mit 
steigender A cid itä t ansteig t. —  Die G enauigkeit der poten tiom etr. Titration ist im 
Bereich von 0,5—30 g Ä quivalent H 2S 0 4/1 unabhängig vom Säuregeh. der Lsg., folglich 
is t die R k. zwischen V anadat u. E isen, zwischen V anadat u. Hydrochinon, u. ebenfalls 
bei anderen vanadatom etr. Bestim m ungen unabhängig von der .Acidität. — Die 
vanadatom etr. T itra tion  m it P henylanthranilsäure g ib t nur im  Gebiet von 4-n. Säure 
bis 13,5-n. Säure genaue R esultate. Die Ergebnisse der potentiom etr. Titration in 
diesem Gebiet stim m en m it den D aten der gewöhnlichen T itra tion  gu t überein. Phenyl
an th ran ilsäu re  erw eist sich als ein gu ter R edoxindicator, da  in  dem untersuchten 
breiten Gebiet ih r Ü bergangspotential von dem  Säuregeh. der Lsg. unabhängig ist. 
Fünfw ertiges V anadin kann  bei der potentiom etr. T itra tion  in saurer Lsg. als ein 
idealer O xydator angew andt werden. Die V anadatom etrie is t som it auf das Gebiet 
der potentiom etr. Analyse ausgedehnt worden. (Sano/rCKan Haöopaiopua [Betriebs- 
L ab .] 9. 818—24. Aug. 1940. A kad. der W issenschaften, Chem. Inst, der Uraler 
A bteilung.) TrOFIMOW.

a) E lem en te  u n d  anorganische V erbindungen.
K. Bürger, Z ur P raxis der quantitativen Mikrobestimmung des Schwefels und der 

Halogene durch Schmelzen m it K alium . I I .  (I. vgl. C. 1 9 4 2 .1. 1029.) Für den Schmelz
prozeß m it K  bzw. N a dien t bei festen Verbb. ein Probierröhrchen aus gewöhnlichem 
Glas von 6 cm  Länge, 7 mm Q uerschnitt u. 0,5 mm W andstärke. Für Fll- nimmt man 
R öhrchen von 8 cm Länge, 7 mm lich ter W eite u. 1 mm W andstärke. Es folgt die 
ausführliche, m öglichst genau einzuhaltende Beschreibung der Arbeitsweise für die 
Sehm elzrk. u. die T itra tion  des K 2S bzw. N a2S. Die Best. der Halogene erfolgt nach 
dem  in C. 1940. I I .  1332 beschriebenen V erfahren. (Chemie 55. 245—47. 1/8. 1942. 
München, Techn. Hochsch., In s t, fü r Mikrochemie.) ECKSTEIN.

Emile Carrière, Schnellbestimmung konzentrierter Gemische von Schwefel- m i  
Salpetersäure. Die G esam tacid ität konz. H 2S 0 4-H N 03-Gemische wird durch Titration 
m it % -n. KOH bestim m t, die H 2S 0 4 ebenfalls, u. zw ar in der von H N 03 durch Ver
dam pfen befreiten Lösung. H ierzu w ird 1 g des Gemisches im  Quarzschiffchen auf dem 
Sandbad 6 Min. auf 175— 190° e rh itz t. Zur B est. der nitrosen Gase wird das Säure
gemisch m it K M n04 ti tr ie r t . • D c r.H N 0 3-Geh. folgt dam i aus den erhaltenen Werten. 
Die B est. is t für S 0 4"  ebenso genau wie bei Fällung als B aS 0 4, für N O / wie bei An
wendung der ÜEWARDAschen M ethode. (Ann. Chim . ana ly t. Chim. appl. [4] 24. 
121— 22. Ju n i 1942.) St r ÜBING.

B. W. Michaltschuk und R. Je. Oscherowitsch, Photocolorimetrische Bestimmung 
von N itritstickstoff in  technischer Schwefelsäure. Vff. haben zur Ausarbeitung der Best,- 
Weise von N itrits tick sto ff in techn. Schwefelsäure die Meth. von L o m b a r d  (Bull. 
Soc. chim . F rance 13 [1913]. 304) zugrunde gelegt, die auf der Diazotierung v o n  Sulfanil- 
säure u n te r Bldg. von Diphenylaminoazo-p-benzolsulfosäure von der Z u s . S 0 3H- 
C„H4N : NC6H 4-N H -C 0H 5 durch  U m setzung m it Phenol beruht. Die erhaltene gelbe 
Färbung  is t beständig u. die F a rb in ten s itä t is t proportional der N 203-K o n z e n tra tio n . 
Bei photocolorim etr. Best. liegt der günstige Konz.-Bereich zwischen 0,1—0,1 5 mg N2Os 
in 100 ccm Lsg.; S 0 2, S i0 2, Sc, A1„03 u. As beeinflussen n ich t die liest, v o n  J iitr it-  
stickstoff. Fe u. P b  erhöhen die R esu lta te  um 10— 15%. H ,S 0 4 in Konzz. höher ab 
540 mg auf 100 ccm Lsg. rufen eine E rniedrigung der Ergehnisse hervor. B el Best. 
von geringen Mengen S tickstoff, z. B. 0,003—0,004%  m uß mindestens 0,5 ccm Prod
angew andt werden. Die dabei ein tretende Erniedrigung der Resultate wird kompensiert 
durch Zugabe von gleicher Menge chem. reiner Schwefelsäure (d =  1,7—1,75) zu der 
Standardlösung. Der Einfl. von F e u. Pb  wird durch Zugabe von citronenBaurem 
Ammonium behoben, un ter Bldg. von lösl. Komplexverbindungen. A m m o n iu m c itra  
in Mengen von 90 mg zeigen keinen E infl. au f die F arbe der Lsg. u. genügen z u r  B indung 
von Fe u. Pb.

V e r s u c  h e .  2 ccm Schwefelsäure aus der Produktion werden im 250-ccro-Me 
kolben bis zur Marke m it W. verdünnt. Z ur B est. w erden 10 ccm Lsg. in den 100-ccm- 
Kolben übergeführt u. 50 ccm W. zugegeben. D anach wird 1 ccm R e a k t iv  Nr. 1 2U' 
gefügt, nach 15 Min. S tehen w erden 0,5 ccm R eak tiv  N r. 2 zugegeben. Man gibt dan 
N H 4OH bis zur beständigen gelben Färbung  der Lsg. hinzu, verd. bis 100 ccm mit it ., 
sch ü tte lt gu t durch u. colorim etriert un ter B enutzung von früher hergestellten S ta n d a r  - 
lösungen. Die Analyse muß in  1,5— 2 S tdn . durchgeführt sein. — R e a k t iv  Ar. •
1 g Sulfanilsäure w ild in  100 ccm gesätt. N H 4C1-Lsg. unter Erwärmen gelöst; daM 
w-erden zur FL 1,5 g Phenol u . 100 ccm 2-n. HCl zugegeben. — Reu*tiv üy 
86,5 g C itronensäure werden in  kleiner Menge heißem W. gelöst. Die abgekimae 
wird zu 268 ccm 10%ig. N H 40 H  gegossen, bis 500 ccm aufgefüllt u, filtriert. (
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aas JaöopaTOpiiji [Betriebs-Lab.] 9. 836—38. Aug. 1940. W issenschaftl. In s t, für 
Düngemittel u . Insektofungicide.) T r o f i m o w .

G. A. Markowa und A. G. Filippowa, Schndlmethode zur P J)y  Bestimmung unter 
Anwendung der hydrostatischen Waage von N . A . Figurowski. (Vgl. C. 1940. I. 2205.) 
Die App. zur Bost, von P 20 5 wurde vervollständigt. D er E infl. der zugegebenen 
Salpetersäuremengen beim A rbeiten m it Ammoniummolybdat von verschied. Zus. 
auf die Bldg. von Phosphoram m onium m olybdat wurde untersucht. Bei Zugabe von 
15 ccm Salpetersäure wurden krystallin ., leicht filtrierbare Ndd. erhalten . D urch 
Kürzung der Schüttelzeit des Nd. von 30 Min. auf 5 Min. w ird die A nalysenzeit ver
kleinert. Der Vgl. der drei Best.-W eisen — C itratm eth ., E xpreßm eth. u. die M eth. 
von N lSSEN S, zeigte die Gleichwertigkeit der beiden letzten  M ethoden. (3anoflCKaji 
jlaöopaiopiui [Betriebs-Lab.] 9. 831—35. Aug. 1940. W issenschaftl. In s t, für Dünge
mittel u. Insektofungicide.) T r o f i m o w .

W. G. Schtscherbakow und T. S. Choltschewa, Potenliometrische Bestimmung 
von Kobalt in  Pobeditgemischen. Die potentiom etr. Best. von K obalt m it K alium - 
ferricyanidlsg. un ter Anwendung der R ücktitration  in Ggw. von W olfram , Eisen u. 
Zink gibt völlig befriedigende R esultate. Der maximale Fehler im Vgl. zur E lektrolyse 
beträgt —2% . Die angewandte Kompensationselektrode vereinfacht u. verbilligt die 
App. u. verkürzt ebenfalls die Analysendauer. Bei der potentiom etr. Best. von K obalt 
mit der Kompensationselektrode beträg t der maximale Fehler im  Vgl. zur E lektrolyse 
—1,4%- Die M eth. erm öglicht die Best. von K obalt in 1 Stde. durchzuführen, s ta t t  
5 Stdn. nach der Elektrolysem ethode. Die angeführte Meth. kann zur K obaltbest, 
in fertigen Erzeugnissen u. festen Schmelzen verwendet werden. (3anoACKaa Jlaßo- 
paiopra [Betriebs-Lab.] 9. 827—31. Aug. 1940.) T r o f i m o w .

N. I. Pronenko, N. S. Tkatschenko und W . A. Romaschtschenko, Methodik 
der Manganbestimmung in  den Erzen von Nikopolsk und Tschiatursk. Beschreibung 
der notwendigen Vorr. zur E ntnahm e von Erzproben zur Analyse u. D urchführung 
der Probenahme. Aus einer Rohprobe von 500 g Erz von der Korngröße 0,5 mm wird 
eine mittlere Probe von 3— 5 g entnom m en, zu Pulver zerkleinert u. 1 Stde. bei 110° 
getrocknet. Die M anganbest. erfolgt nach V O L H A R D -W O L F  durch Aufschließen des 
Erzes mit konz. Salzsäure. Nach Abfiltrieren des unlösl. R ückstandes wird im  F iltra t 
das Mangan nach Zugabe von ZnO durch T itra tion  m it K M n04-Lsg. bestim m t, gemäß 
der Gleichung: 3 MnCl2 +  2 K M n04 +  2 Z n O 5 M n02 +  2 ZnCI2 +  2 KCl. E ine
Zugabe von ZnO is t erforderlich, um  die Bldg. von HCl zu verhindern. (3aB0Ä CK aji 
JafopaTopiin [Betriebs-Lab.] 9. 895—97. Aug. 1940.) T r o f i m o w .

b) O rganische V erbindungen.
Herbert K. Alber, Systematische qualitative organische Mikroanalyse. E ine be

währte Anordnung fü r  mikropräparatives Arbeiten. (Vgl. C. 1942. I. 239. 2913. 1939.
H. 1131.) Beschreibung u. Abb. einer Mikrowaage, eines kleinen Mörsers aus glasiertem  
Hartporzcllan u. eines kom binierten Scheide- u. Absetztrichters für Fh-Mengen bis 
tu 5 ccm. H andhabung u. Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen App. werden 
eingehend erläu tert. (Ind . Engng. Chem., analy t. E d it. 13. 656— 58. Sept. 1941. 
Springfield, Pa.) E C K S T E IN .

K. Bürger, Über die Verwendung konzentrierter Schwefelsäure zur B indung der 
Stickoxyde an Stelle des Bleidioxyds bei der Mikro-C—H-Beslimmung. (Vgl. C. 1939. 
L 3039.) Die V erbrenhungsprodd. werden zuerst über Mg(C104)2, dann durch einen 
ßlasenzähler m it konz. H „S04 u. anschließend über N atronasbest geleitet (Abb.). Die 
iljSO, absorbiert die Stickoxyde q u an tita tiv ; sie wird bei Erschöpfung durch E rhitzen 
auf 150° u. Durchleiten von O , wieder gebrauchsfertig gem acht. A nalysendauer 40 M in.; 
me Fehlergrenze beträg t ±0,2%. Die Vorteile dieses abgeänderten P R E G L se h e n  Verf. 
«stehen darin ,'daß  au f das P b 0 2 u. die H ohlgranate verzichtet werden kann, u. daß 
die Rohrfüllung nur aus Ag-Wolle u. CuO besteht, die auch bei längeren zeitlichen 
Zwischenräumen zwischen 2 Verbrennungen nicht eintrocknen. Die Lebensdauer 
der Rohrfüllung is t im  Vgl. zur PREGLsehen Füllung um  ein Vielfaches verlängert, 
(bhemie 55. 260— 61. 15/8. 1942. München, Techn. Hochschule.) E C K S T E IN .

Ernest H. Huntress und John S. Autenrieth, Identifizierung von organischen 
'Windungen. IV. Chlorsulfonsäure als Reagens zur Identifizierung von Alkylbenzolen. 
TO- S e ik e l, C. 1942. I I .  277.) In  Fortsetzung ihrer Verss., Chlorsulfonsäure als 

eagens zur Identifizierung organ. Verbb. zu benutzen, haben Vff. 37 arom at. KW - 
«offe, meist Alkvlbenzole, m it einem Überschuß Chlorsulfonsäure in Chlf. umgesetzt 
“• »us den anfallenden Sulfonylchloriden m it festem (NH4)2CO, die Sulfamide her- 
gestelft. Diese wurden entw eder aus Bzl.-Lg. oder aus wss. A. um krystallisiert. In  
«mgen Fällen konnten die Sulfonylchloride in fester Form  gewonnen u. durch

XXIV. 2. 135
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K rystallisation  aus Ä., Lg. oder PAe. gereinigt werden. Sulfone entstanden bei der 
Chlorsulfonierung in erheblichem  Ausmaß nur aus Bzl. (27% ). K leinere Mengen wurden 
außerdem  bei der Chlorsulfonierung von Toluol (1— 10%), Ä thylbenzol (1—6%) u. 
Isopropylbenzol (2—3% ) erhalten . —  Benzolsulfonamid, Ausbeute 23% ; P. 150,0 bis 
150,5°^ — 4-Methylbenzolsulfonamid, aus Toluol; A usbeute 36— 44% , P. 135,5—7136°.
—  4- Äthylbenzolsulfonamid, aus 4-Äthylbenzol; Ausbeute 73—95% , P . 109—110°. — 
3 ,4 -J)i7nethylbenzoUulfonamid,inis o-N ylol; Ausbeute 67% , P . 143— 144°. — 2,4-Dimethyl- 
benzolsulfonamid, aus m -Xylol; A usbeute 78% , P . 136,5—137°. —  2,5-Dimethylber,zol- 
sulfonamid, aus p-Xylol, A usbeute 84% , F . 145,5— 146,5°. — 4-n-PropylbenzolmlJon- 
am id, aus n-Propylbenzol; A usbeute 65—95% , P . 107— 108°. —  4-Isopropylber,zol- 
sulfonamid, aus Isopropylbenzol; Ausbeute 82—88% , F . 104,5— 105,5°. — 2,4,5-Tri- 
methylbenzolsulfonamid, aus 1,2,4-Trim ethylbenzol; Ausbeute 52% , F . 175—176°. — 
2,4,6-Trimelhylbenzolsulfonamid, aus 1,3,5-Trimethylbenzol; Ausbeute 57%, F. 141,5 
bis 142,5°. —  4-n-Butylbenzolsulfonamid, C10H 15O2N S, aus n-Butylbenzol; Ausbeute 
80% , P . 94,5—95°. —  4-sek.-Bulylbenzolsulfonamid, aus sck.-Butylbenzol; Ausbeute 
63— 72% , F . 81,0—82,5°. — 4-tert.-Bulylbenzolsulfonamid, aus tert.-Butylbenzol; Aus
beute  100% , F . 136—137°. — 4-Isobutylbcnzolsulfonamid, aus Isobutylbenzol; Ausbeute 
82% , F . 84—85°. —  2-Methyl-5-isopropylbenzolsulfonamid, aus l-Methyl-4-isopropyl- 
benzol; A usbeute 84—87% , F . 114,5— 115,5°. — 2,4-Diäthylbenzolsulfonamid (?), aus 
1,3-Diäthylbenzol; Ausbeute 57—58% , F . 98— 99°. —  2,4-Dimethyl-5-älhylber,zol- 
sulfonamid  (?) ,  aus l,3-D im ethyl-4-äthylbenzol; A usbeute 80—85% , P. 147—148°.—
2.3.4.5-Tetramethylbenzolsulfonamid, aus 1,2,3,4-Tetramethylbcnzol; Ausbeute 85%, 
P . 183,5— 184,0°. —  2,3,4,6-Tetramelhylbenzolsulfonamid, aus 1,2,3,5-Tetramethylbenzol; 
Ausbeute 82% , P . 141,5— 142°. —  2,3,5,6-Tetramethylbenzolsulfonamid, aus 1,2,4,5- 
Tetram ethylbenzol; P . 153— 154°. —  4-n-Amylbenzolsulfonamid, aus n-Amylbenzol; 
A usbeute 80—100% , F . 85,5—86,5°. —  4-tert.-Amylbenzolsulfonamid, Cu Hn 0 2NS, aus 
tert.-A m ylbenzol; Ausbeute 89—90% , P . 83—84°. —  2,4-Dimethyl-5-n-propy1benzol- 
sulfonamid { 1 ), aus l,3-D jm ethyl-4-n-propylbcnzol; A usbeute 79—82%, P. 90—93°.
—  2,4-Dimethyl-5-isopropylbenzolsulfonamid ( ?), aus l,3-Dimethyl-4-isopropylbenzol; 
A usbeute 68% , F . 155,5— 156°. —  2,4,6-Trimelhyl-3-älhylbenzolsulfonamid, aus 1,3,5- 
T rim ethyl-2-äthylbenzol; A usbeute 64— 71% , F . 131— 132°. —  Pentamethylbcnzol- 
sulfonamid, aus Pentam ethylbenzol; Ausbeute 90— 92% , F . 182—183°. — 4-n-IIexyl- 
benzolsulfonamid, C12H 190 2NS, aus n-H exylbenzol; Ausbeute 81% , F. 85—85,5°. — 
Sulfonam id aus l,3-Dimeihyl-4-tert.-butylbenzol, C12H 190 2N S, Ausbeute 81%; F -128 
bis 130°. —  2,4-Dimethyl-6-tert.-lrutylbenzolsulfonamid (?) ,  aus l,3-Dimethyl-5-tert.- 
butylbenzol; A usbeute 86% , F . 132—133°. —  2 ,4 ,6 -Triäthylbenzolsulfonamid, aus
1.3.5-Triäthylbenzol; A usbeute 94% , F . 118— 118,5°. —  2 ,5 -Di-ierL-butylbenzolsulfon- 
am id, CI4H 230 2N S, aus l,4-D i-tert.-butylbenzol; F . 135,5— 136,5°. — 4 -n-Nonylbtnzol- 
sulfonamid, CI5H 250 2N S, aus n-N onylbenzol; A usbeute 54—67% , P . 94,5—95°. —
4-n- Undecylbenzolsulfonamid, aus n-Undecylbenzol; F . 95,7—96,2°. — 4 -Cyclohexyl- 
benzolsulfonamid, CjJFL^OJSfS, aus Cyclohexylbenzol; Ausbeute 85—87%, P -160 bis 
160,5°. —  2,3,5,6-Tetraisopropylbenzolsulfonamid, aus 1 ,2 ,4 ,5 -Tetraisopropylbenzol 
über d is  Sulfonylchlorid, das in  diesem Falle m it N H 2 in Lg. behandelt wurde; Ausbeute 
60—85% , F . 154,5— 155°. —  p-Toluolsulfonylchlorid, aus Toluol; Ausbeute 61—65%, 
F . 64— 66°. —  3,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid, aus o-Xylol; Ausbeute 74—86%,
F . 52°. —  2,4,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid, aus 1,3,5-Trimethylbenzol; Ausbeute 
65— 72% , F . 50—53°. —  4-tert.-Bulylbenzolsulfonylchlorid, aus tert.-Butylbenzol; 
A usbeute 100% , F . 80—82°. —  2,3,4,5-Tetramethylbenzolsulfonylchlorid, aus 1,2,3,4- 
T etram ethylbenzol; Ausbeute 95% , F . 72—73°. —  2 ,3 ,5 ,6 -Tetramethylbenzolsvlfonyl- 
chlorid, aus 1,2,4,5-Tetram ethylbenzol; A usbeute 100% , F . 98—99°. — Pentammp- 
benzolsulfonylchlorid, aus Pentam ethylbenzol; A usbeute 98% , F. 77—78,5°. . ’ I
methyl-6 -tert.-butylbenzolsulfonylMori(i ( ?), aus l,3-Dimethyl-5-tert.-butylbenzol; Aus
beute 97% , F . 65—67°. —  Cyclonexylbenzolsulfonylchlorid, aus Cyclohexylbciizo,
F . 51— 52,5°. —  2,3,5,6-Tetraisopropylbenzolsulfonylchlorid, aus 1 ,2 ,4 ,5 -T etra iso p io p y  - 
benzol; A usbeute 77—86% , F . 141,5— 142°. —  Beim Umkrystallisieren.des S u lfo n y - 
chlorids aus verd. M ethanol en ts tand  der Methylester vom  F . 126—126,5°, analog  aus 
verd . A. der Äthylester vom  F . 99—99,5°. —  Indan-5 -sulfonamid, aus Hydrinden : Aus
beu te  65— 70% . Aus verd. A. Flocken vom  F . 132,5— 133,5°. — 5 ,6 ,7 ,8 -Tetrany ™ 
naphthalinsulfonamid-2, aus 1 ,2 ,3 ,4-T etrahydronaphthalin; Ausbeute 75%. A1,8 ver ■
A. Flocken vom  F . 134,5— 135°. D as interm ediär erhaltene S u l f o n y l c h l o r i d ®
Lg. m it dem  F . 58,0— 58,5°. (J . Am er. ehem . Soc. 63. 3446—48. Dez. 1941. Cambnage, 
Mass., In s t, of Technology.) H e i MHOLD-

C. 0 . Edens und  Treat B. Johnson, E in  qualitativer Nachweis fü r Am 'ßen'_ 
PropylerUhiohamsloff. Zum Nachw. der 2-Tliio-4,5-dihydroglyoxaline I u. II kam
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ECH— NH I  K =  H  Gemisch gleicher Volumina gesütt., wes. CuSO.,-
¿ j j  NH I I  R  — CH ^sg- u - konz. HCl dienen, das m it I  u. II  noch in

s 3 0,001-mol. Lsg. einen charak terist., farblosen,
gelatinösen Nd. gibt, der aus m kr. kleinen, fascrartigen K rystallen besteht. Auf diese 
Weise lassen sieh 0,102 mg I oder II  in  1 ccm W. auffinden. W esentlich für den 
positiven Ausfall der beschriebenen R k. is t die freie Thiolgruppo, da  Um setzung der
selben mit Chloressigsäure die E ntstehung eines N d. verhindert. (J . Amor, cliem. Soe. 
63. 3527. Dez. 1941. New H aven, Conn., Yalo U niv.) I I e i m h o l e .

Richard J. B lock, Diana Bölling und A. A. Kondritzer, M ikrobeslimmung von 
Leucin, Isoleucin und Valin. W ährend fü r Arginin, H istidin, Lysin, Cystin, M ethionin, 
Tyrosin, T ryptophan, Phenylalanin, Glycin, A lanin u. Threonin m ikrocbcin. Bcst.- 
Methoden bekannt sind, führen Vff. die Best. von Leucin, Isoleucin u. Valin nach einer 
von F rom egeot u . H e itz  ausgearbeiteten M eth. m it Abänderungen durch. Übliche 
Hydrolyse des Eiw eißkörpers m ittels H 2S 0 4 u. Aufarbeitung des F iltra tes . Nach Des
aminierung m it NaNO„ werden zwei getrennte O xydationen m it B ichrom at (1) u. 
Permanganat (II) durchgeführt, wobei bei I Valin 47%  Aceton u. Leucin (i%  liefert, 
bei II dagegen von Valin 50%  u. von Leucin 36%  der tiieoret. Menge Aceton gebildet 
werden. Isoleucin g ib t 52%  Ä thylm ethylketon. Die Mengen Aceton werden nach 
Den IG ÄS oder eolorim etr. m it Salieylaldehyd bestim m t. Die absol. Mengen werden 
errechnet: Valin =  4,85. Aceton (I) —0,81 Aceton I I ;  Leucin =  7,54 (Aceton I- 
Aceton II). Die Best. des Isoleucins geschieht ebenfalls eolorim etr. m it alkoh. Salicyl- 
aldehyd bei Benutzung eines F ilters 520 //m . Isoleucin == 3,5. Ä tbylrnethylketon. 
Die Bestimmungen können in  100 mg Protein durchgeführt werden. (Proc. Soc. exp. 
Biol.Med. 45. 289. O kt. 1940. New York, Psychiatric In s t., Dep. of Biochem.) B a e r t .

c) B estand teile  v o n  Pflanzen un d  Tieren.
J. L. St. Jo h n  und M. C. M idgley, Beziehung der Menge der mineralischen 

Elemente in  der Asche zu den Veraschungsbedingungen im  Pflanzenmaterial. F ü r Ca 
wurden durch Glühen bei 500— 600—700° u. N aßveraschung m it HC104 p ra k t. gleiche 
Ergebnisse erhalten , fü r P  in letzterem  Falle etwas mehr. Von vorhandenem  8 bei 
der HC104Meth. blieb bei der trockenen Veraschung nur % — % . Von CI' gingen gegen
über der Schmelzmeth. bedeutende Mengen (12 bzw. 20% ) verloren, bei hoher Tem p. 
etwas mehr als bei n iederer; ähnlich von K . Bezogen auf die Aschenmengen kann 
durch Verlust anderer Stoffe der Geh. an  einem bestim m ten E lem ent erhöht erscheinen. 
(J. Assoc. off. agric. Chem ists 24- 932—35. Nov. 1941.) GbOSZFELD.

W. M. Broadfoot und  G. M. Browning, Faktoren, die die Bestimmung von 
hatrium in Pflanzenmaterial beeinflussen. Verschied. Einflüsse au f die M eth. von 
Harrer u . K o l t h o f f  (1928) m it U ranylzinkacctat wurden geprüft, aus den Ergeb
nissen wurde folgende verbesserte A rbeitsvorschrift abgeleitet. Lfg. A: U O jfC H /JO O ),- 
2H,0 365 g, Eisessig 205, W. 1790 ml; Lsg. B : Zn(CH,COO)2-3 H 2Q 1095 g, E is- 
«sig 34, W. 1242 ml. N ach Mischung gib zwecks völliger N a-Sättigung 0,2 g U ranyl- 
ha-Zn-Aeetat zu, sowie au f 100 m l Reagens 15 ml konz. H N O . u. lasse 24 S tdn . stehen; 
dann wird filtriert. W eiter w ird als W aschfl. 95%ig. A. 30 Min. m it dem Tripelsalz 
durch Schütteln gesättig t. V erf.: Zu 2,0 g  Pflanzenstoff im Pt-Tiegel gib 5 ml verd. 
n»S04 (1 - l  10) u. nötigenfalls noch W. zur Befeuchtung, trockne u . verasche 5 S td n . bei 
510—540°; gib dann  zur Asche 1 m l HCl ±  15— 25 m l W ., erh itze 30 Min., fälle den  
P durch geringen Überschuß an  C a(0H )2-Pulver m it Phenolphthalein als Ind iea to r, 
filtriere in 100 ccm-Becheiglas u . verdam pfe auf 5,0 m l oder weniger, wenn sieh keine 
nahe, abscheiden. K ühle, gib 30 m l des Uranyl-Zn-Reagens zu u. rühre 1— 2 Min, 
öäftig. Bei Na-Mengen <  0,2 m g is t bes. s ta rk  zu rühren. Lasse 30 H in . stehen u. 
sauge durch vorher m it A ., Ä. u . io  Min. bei 105° behandelten CoOCH-Tk-gel. Bringe 
die letzten Reste des N d . aus dem  Becher m it etwa 2 m l Reagens au f den Tiegel, 
^sche mit 4 x  2 m l des m it dem  Salz gesätt. A. u . schließlich m it 5 ml Ä., trockne 
lo Min. bei 105—110°. N d. m al 0,01495 =  Na. (J . Am oc. (Al. agric. Chemist« 24- 
»16 26. Nov. 1941. M organtown, W . Ya.. Agricult. Experim ent S tation.) GKOSZFELD.

F. B tfkatsch, Z u r  chromatographischen Beslimmungmelhe/le des BUittgrüngehaltes, 
TO- auch C. 1940. I I .  1885 u . früher.) D ie Chlorophyllkoroponenten können nach 

“dinung durch die bekannten E xtraktionsm ethoden u. nach Adsorption an  S tärke 
i^ n rita tir  getrennt w erden. VgL-Analvsen zeigen die B rauchbarkeit bzw. gewisse 
tbenegenheit der M eth. gegenüber anderen Verfahren. Die Einw ände fiuYROtV?., 
! 1942. L  1765) w erden w iderlegt. D ie A rbeiten über k u rz f r is tig  Pigmentrc-h® a n - 
ungen sollen auch a u f  am  alp inen  S tando rt gedeihende Pflanzen auf gedehnt "»erden. 

V- ges. Naturwiss. 8- 79—86. M arzA pril 1942. M ünchen.) K e i l .
1 3 5 *
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d) M edizin ische und  tox ik o log isch e  A nalyse.
W. S. Gosstew, Apparat zur biochemischen Untersuchung von isolierten Organen. 

Ausgehend vom  1935 (L in d ber g h ) entw ickelten App. fü r isolierte Organe u. der 1939 
von Thomas für größere Organe m odifizierten App. w ird ein App. zur Unters, an iso
lierten  parenchym atösen Organen beschrieben; die einzelnen H aup tte ile  werden durch 
Schliffvcrbb. oder durch Ansetzen Glas an  Glas u. Verbinden m it Gummiscliiauch 
zusam m engehaltcn. D ie L ebensfunktion des isolierten Organes verläu ft unter denkbar 
n. Bedingungen. (JfadopaTopnaa HpaKTirna [L aboratorium sprax.] 16. Nr. 4. 2—4.
1941.) v. F Ü N E R .

W. V. Consolazio und D. B. D ill, Natriumbestimmung. P lasm a wird bei 110° 
m it H 2SO., aufgeschlossen u. dann  bei höchstens 500° am  besten über N acht im Pt-Tiegel 
verascht. Die Asche löst m an in  0,5 ccm n . HCl, se tz t 15 ccm frisch filtriertes Uranyl- 
reagens hinzu, rü h r t 5 Min. lang u. f iltrie rt noch 1 S tunde. Die Weiterbehandlung 
erfolgt w ie  von B u t l e r  u .  T u t h i l l  (C. 1932. I .  711) beschrieben. Eine Entfernung 
des P  is t hierbei n ich t erforderlich. D as Verf. von H a l b  (C. 1940. I .  769) liefert um 
etw a 4 M illiäquivalente zu niedrige N a-W erte. ( J .  biol. C hem istry 137- 587—92. 
Febr. 1941. B oston, H arvard  U niv.) E c k ste in .

Johanna Everdina van Beijnum und  Maria W illemina Thiele, Untersuchung 
au f Blutalkoholgehalt in  0,2 ccm. Beschreibung einer etw as abgeänderten Meth. nach 

'F R IE D E M A N N  u . K l a a s  (vgl. C. 1938. I I .  2763), die sehr genaue Ergebnisse liefert. 
W iedergabe von B lutalkoholkurven nach Zuführung von Alkohol. (Nederl. Tijdschr. 
Geneeskunde 86 . 2006— 12. 8/8. 1942. U trech t, U niv. L abor, d . Physiol. Chem.) Gd.

Henri Griffon, Ober die Isolierung des Methylalkohols in  Substanz. Vergleich mit 
dem Äthylalkohol. Die Sättigung von Lsgg. von M ethanol m it wasserfreiem K2C0s 
m acht diesen Alkohol n ich t so völlig unlösl. wie den Äthanol. Trotzdem gelingt cs, 
den M ethanol näherungsweise q u an tita tiv  aus reinen Lsgg. oder aus Destillaten aus 
dem  B lu t oder Organen V ergifteter m it einem beschriebenen App. in Substanz zu 
isolieren. M an e rh itz t die m it K „C03 gesätt. Lsg. auf 95° u. dest. aas Methanol so in 
weniger als 10 Min. ab, wenn m an die D est. durch einen schwachen Luftstrom unter
s tü tz t . Bei Lsgg. m it einem M ethanolgell, von u n te r-2 %  m uß ein anderes Verf. an
gewendet werden, das später beschrieben werden soll. (Ann. Méd. légale, Criminol., 
Police sei., Méd. soc., Toxicol. 22. 109— 17. 124. A pril 1942. Paris, Toxikolog. Labor, 
der Polizeipräfektur.) G E H R K E .

Charles W. Rankin, Anwendungen des Spektrographen au f toxikologische Unter
suchungen. N ach Besprechungen der bekannten  L ite ra tu r über die Anwendung des 
Spektrographen in  der Toxikologie geht Vf. näher au f den toxikolog. Spurennachw. 
von As, Pb, Ba, P  u. H g m it H ilfe der Spektralanalyse ein. (J . opt. Soe. America 31- 
044— 47. Okt. 1941.)__________________________ _____  S t r ÜBING.

James B. Kilsheimer, New York, V. St. A ., übert. von: George Omstein,Stock
holm, Schweden, A pparat zur Messung des Sauerstoffgehaltes von wässerigen Flüssigkeiten, 
bestehend aus einer e lektr. Meßzelle, die m it einem Gefäß verbunden ist, in dem sich 
eine wss. Lsg. oincs E lektro ly ten  befindet. D ie e lektrolyt. Lsg. wird durch Osmose 
durch eine durchlässige G efäßwand der zu untersuchenden wss. F l. zugeleitet. — Zeich
nung. (Can. P. 395908 vom  13/12. 1939, ausg. 15/4. 1941. D. Prior. 15/12-
1938.) M. F . Mü ll er .

O ttoW olD ert-W erke  G. m . b . H . (E rf in d e r:K a r lR u m ric h ) , Ludwigshafena.Rh-, 
Nach dem Voilislverfahren arbeitender Härteprüfer m it einer mechanisch wirkenden Ein
richtung zur selbsttätigen NuUeinsteUung der M eßuhr, dad . gek., daß der Druckstcmpe 
eine Bohrung a,ufweist, in der eine F eder u. ein Federbolzen angeordnet sind, die emo 
federnde Verb. zwischen dem E indringkörper u. der Meßuhr während der Ein». 0
V orlast herstellen, wodurch der Meßhebel bzw. der T asts tift der Meßuhr an einen rer
stellbaren Anschlag gedrückt u . dam it die M eßuhr au f  N ull eingestellt w ird.— Zeichnung. 
(D. R. P. 722064 K l. 42 k vom 29/10. 1940, ausg. 29/6. 1942.) M. F. MüttER.

rlin, Verbesserung der Bildschärfe bei Ekktroitenmkroskopen-Friedrich Krause, Berlin, . uiaooui.«^ .l-,.-.,. . . . . • — -.  ——— — ,.
Um Störungen durch D äm pfe C-haltiger, Verbb. zu verhindern, muß die App. h‘e 
soweit wie möglich frei gehalten werden, z. B . d a rf  zum Abdichten kein Fett verwe 
werden. (It. P. 378 458 vom 29/9. 1939. D . P rior. 29/9. 1938.)

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (E rfinder: Hans Mahl), Bej1“1’ 
Ordnung zum  Abbilden m it H ilfe von dem abzubildenden Gegenstand a u s g e h e n d e  

gek. durch eine der abzubildenden Seite des Gegenstandes g e g e n ü b e r j  n 
homogene M etallp latte  (Hilfselektrode), au f  der d ie  vom Gegenstand 
Sekundärolektronen auslösen, die zur Abb. dienen. (D. R. P- 721416 Kl. 2l g  
31/7. 1938, ausg.. 4/6. 1942.) öTR EG BER-
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Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (Erfinder: Hans Mahl), Berlin, A n 
ordnung zum  Einschleusen photographischer Platten in  Korpuskularslrahlgefäße, in s
besondere Elektronenmikroskope oder Braunsche Rohren, bei welcher die P la tten  in  eine 
Schleusenkammer einzuführen sind, die Schleusenkammer alsdann vorzuevakuieren u. 
schließlich m it dem hochevakuiorton K orpuskularstrahlgefäß in Verb, zu bringen is t, 
dad. gek., daß die einzelnen P la tten  in E akm cn befestigt u. die R ahm en in der Schleusen
kammer übereinander gestapelt sind, so daß sich benachbarte P la tten  überhaupt n ich t u. 
benachbarte R ahm en n u r längs der verhältnism äßig geringen Rahm enflächo berühren, 
u. daß eine Eederanordnung bew irkt, daß  sich der obersto R ahm en des Stapels ste ts vor 
dem Einschleuskanal zum K orpuskularstrahlgefäß befindet. (D. R. P. 721624 K l. 21g 
vom 8/1. 1939, ausg. 11/6. 1942.) S T R E U B E R .

Bodo V. Borries, Berlin-Halensee, Achromatische Linse fü r  die Abbildung m it 
Elektronenslrahlen', bei der eine magnetische Sammellinse und  eine elektrische Zerstäubungs- 
linse an gleicher oder nahezu gleicher Stelle angeordnet sind, dad . gek., daß  die Zer
streuungslinse aus einer sich über den S trahlquerschnitt erstreckenden, rotationssym m . 
verlaufenden, homogenen, leitenden, von den Elektronen bc- oder durchstrahlten  Fläche, 
die selbst das O bjekt oder den O bjektträger bildet, u. einer oder mehreren ringförmigen 
koaxialen E lektroden besteht. (D. R. P. 721417 K l. 21 g vom 11/5. 1935, ausg. 4/6. 
1942.) S t r e u b e r .

Zeiss Ikon A.-G., D eutschland, Herstellung von Polarisationskörpern aus einer 
durchsichtigen Grundmasse, z. B. CeUulosederiw., die in einem Lösungsm. gelöst wird 
u. mit lichtpolarisierenden Teilchen dispergiert wird. H ierfür sind z. B. geeignet 
Herapatit oder andere doppelbrecbende u. dicliroit. K örper. Aus den Lsgg. werden 
bes. Blättchen hergesteUt. (F. P. 871977 vom 6/5. 1941, ausg. 23/5. 1942. D. Prior. 
9/8.1939.)_______________________ ._________________  M. F . M ü l l e r .

Carl John Eilgelder, A textbook of elemehtary . qualitative analysis; 3rd ed. New York:
Wiley. 1942. (304 S.) 8°. 8 2.50.

Francisco Buscarons Ubeda, Análisis inorgánico cualitativo sistemático. Barcelona: Edit.
Librería Herder. 1942. (115 S.) 32°. ptas. 22.—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgem eine chemische Technologie.

Richard Gregory, Entdeckung und Erfindung. E s werden die Beziehungen 
zwischen rein wissenschaftlichen Forschungsarbeiten u. Studien m it techn. w irtschaft
licher Zielsetzung an  kennzeichnenden Beispielen erläu tert u. die H andhabung des 
Erfinderrechtes an  öffentlichen In s titu ten  erklärt. (Chem. and  Ind . 60. 353—57. 
10/5.1941.) M a n z .

R- Herfurth, Natürliche und künstliche Faserstoffe in  der Filtrationstechnik. B e
trachtungen über die Beanspruchung des Filterstoffs durch W ., Säuren u. A lkalien, 
Trockenfiltrationen, die Temp. beim F iltrieren , die W ebart n . S toffdichte, die zur 
restlosen Abscheidung der Feststoffe unter Berücksichtigung der F ilterleistung zu 
wählen sind u. die mechan. Beanspruchung des Faserm aterials durch den F ilterdruck . 
Auch durch verschied. Im prägnierungen ist es bisher n ich t gelungen, Zellwolle fü r 
dauernde einwandfreie Filterleistungen in der N aßfiltra tion  brauchbar zu machen. 
le-Cc-Faser u. Nylon. N atürliche Faserstoffe sind einer mechan. Beanspruchung noch 
verhältnismäßig gu t gewachsen, bei syn thet. Fasern liegen die Verhältnisse anders, 
was damit begründet w ird, daß  die zum Teil schützenden Inkrustierungen der N a tu r
fasern bei künstlich erzeugten fortfaUen. (Dtsch. Wollen-Gewerbe 74. 461—66. 10/7. 
1942.) 6     SÜVERN.

Firma Julius Römheld (Erfinder: H. Balzuweit), Mainz, Kupplung fü r  die 
Befestigung von Rührern an  der Welle, bes. fü r R ührer aus Siliciumeisenguß oder einem 
ähnlichen spröden W erkstoff. (D. R. P. 697617  K l. 12 e vom 7/5. 1939, ausg. 18/10. 
1940; Chem. Technik 15. 211. 19/9. 1942. R e d .

Firma Julius Römheld (Erfinder: H. Balzuweit), Mainz, Kupplung fü r  die 
Befestigung von Rührern an der Welle (D. R. P. 7 1 9 4 3 4  K l. 12 e vom  7/3. 1940, 

9/4. 1942; Zus. zu D. R. P. 697617; vgl. vorst. R ef.; Chem. Technik 15. 211. 
10/9.1942. R e d .

Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.-G., N ürnberg (Erfinder: Ä . Schlim- 
Dach, Mainz-Kostheim), Lagerung einer senkrecht in  einem Mischgefäß angeordneten
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Welle einer Mischschraube. (D. R. P. 718 950 vom 10/1. 1941, ausg. 25/3. 1942; Chem. 
Technik 15. 211. 19/9. 1942. Red.

Gerrit W illem van Barneveld Kooy, Den H aag, Ununterbrochenes Dialysiertn 
von chemisch angreifenden, kolloidale Stoffe enthaltenden Flüssigkeiten im  Gegenstrom 
m it 'parallel geschalteten Membranen. An den Stellen, an  denen die höchste Konz. u. 
d am it die stärkste  chem .E inw . der JT1. au f die M em bran a u ftr it t, verw endet man dickere 
M em branen als an  den Stellen schwächerer K onz. u . d am it geringerer ehem. Einw., 
wobei die M em branen aus Streifen aus verschied. M ateria l aufgebaut sein können. 
(D. R. P. 72 3 7 3 9  K l. 12 d  vom  12/10. 1937, ausg. 10/8. 1942. Holl. Prior. 14/10. 
1936.) D em m ler .

Lavorazione Leghe Porose „L. L. P .“ , Ita lien , Metallfilter und -diaphragmtn 
werden hergestellt, indem  M etall- (z. B. Fe-) D rah tabschn itte  verm ittels Wasserglas 
m it einer dünnen Schicht von Cu oder einem  anderen M etall m it niedrigerem F. als 
das Metall der D räh te  überzogen werden, w orauf das Gemisch gepreßt u. erhitzt wird. 
(F. P. 864 041 vom  11/3. 1940, ausg. 16/4. 1941. I t .  P rio r. 22/4. 1939.) D em m ler .

H. Laderer, S tu ttg a rt-B ad  C annsta tt, Spaltfilter fü r  Flüssigkeiten und Gase. 
(D. R. P. 716119 K l. 12 d  vom  16/11. 1937, ausg. 13/1. 1942; Chem. Technik 15. 
202. 5/9. 1942.) Red.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Emil Hubert, 
Dessau, und Hubert Rein, Leipzig), Filterblätter aus in  fü r Cellulosefasern bekannter 
Weise bei gelinder W ärm e unter D ruck trocken oder naß  geform ten Fasern aus polymeren 
KW -stoffen oder ihren chlorhaltigen D c riw . oder ihren Mischpolymerisaten. (D. E. P-
724022 K l. 12 d vom  20/5. 1937, ausg. 15/8. 1942.) D e m m ler .

Westfalia-Dinnendahl-Gröppel A .-G., Bochum  (E rfinder: H . Plunder und
G. Bücker, Bochum), Zelle fü r  Scheibendrehfilter. (D. R. P. 717 315 Kl. 12 d vom 
20/1. 1939, ausg. 11/2. 1942; Chem. Technik 15. 202. 5/9. 1942.) Red.

I .  G. Farbenindustrie A k t.-Ges., F ran k fu rt a . M. (Erfinder: 0 . Kaessmann, 
D ortm und), Saugzellendrehfilter, bei dem jegliche U ndichtheit beseitigt ist, (D. R. P. 
718 508 K l. 12 d Gr. 150„ vom 5/5. 1940, ausg. 13/3. 1942; Chem. Technik 15- 192. 
22/8. 1942.) " Red.

Georg Bergös, Frankreich , Absorptiönsvorrichtung. Um bei der Behandlung 
einer F l. oder einer Em ulsion m it einem  Gas, z. B . beim Bleichen von Cellulose mit 
Chlor, jeden Gasverlust zu un terdrücken, w ird in geschlossenen Behältern mit Unter
d rück  gearbeitet, der gleichzeitig die zugeführte Menge reguliert. Es wird die Fl. 
m itte ls Pum pen durch rohrförm ige B ehälter gefördert, u . der Unterdrück kann durch 
das Behandlungsgut selbst nach  A rt der W asserstrahlpum pen erzeugt werden. (F. P- 
8 7 2 4 6 6  vom  24/10.1941, ausg. 10/6.1942.) G r a s s h o f f .

Robert Ernst Mercier, F rankreich , Absorption von Gasen. Bei der kontinuier
lichen B ehandlung von Gasen m it einem  festen A bsorptionsm ittel, wobei gleichzeitig 
eine Absorptionsschicht in Beladung u. eine andere in Regeneration ist u. wobei die 
einzelnen Absorptionsschiehten in  Form  von Sektoren auf einem  um eine horizontale 
Achse drehbaren K reisring angeordnet sind, w erden die für die Aufheizung der Re
generationsluft erforderlichen H eizelem ente unm itte lbar an  der E in tr i t ts s te lle  der 
R egenerationsluft in  das A bsorptionsm ittel angebracht. (F. P- 872 689 vom 22/1.
1941, ausg. 16/6.1942.)   G r a s s h o f f .

Domenico Meneghiui, Chimica applicata cd industriale. Volume I. 2* edizione riveduta 
cd ampliata. Milano: F. Vallardi. 1942. (X, 335 S.) 8°. L. 65. i i oqi s«

Maria Vacchi, Chimica applicata per geometri. Torino: G. B. Paravia e C. 1942. (118 o.)
L. 12.50.

HI. Elektrotechnik.
M. W ittum , Plattierte Werkstoffe in  der modernen Elektrotechnik. Die Verwendung 

p la ttie rte r W erkstoffe b ietet fü r die E lek tro techn ik  in vielen Fällen erhebliche l or
teile gegenüber der Verwendung von  einfachen M etallen. Z. B ..sind  die Abscnir 
Verluste bei Spulen im  Senderbau bei Verwendung von Cupal geringer als bei e 
a lum inium . F erner können bei K o n tak ten  aus Edelm etallen diese durch mit > 
m etall p la ttie rte  M etalle erse tz t werden. (Korros. u . Metallschutz 18. 23b—41-
1942. Pforzheim .) M a r KHOFF-^ 

M. M. Alexejewa, Anforderungen an  Stahl in  der Elektrotechnik fü r  HomfreQU**
maschinen. Die H erst. von G eneratoren fü r M ittel- u . H o c h f re q u e n z  exfor ^  
E inführung von entsprechendem  M arkenstahl m i t  verringerten B le c h s tä rk e n . ^  
Frequenzw ert entsprechen bei gegebener Induk tion  einige optimale Werte u
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Blechstärke, bei welcher die Verluste am  geringsten sind. Die Verlustzahl im  Eisen, 
die bei 50 H z bestim m t ist, gibt keinen A nhalt zur Beurteilung der Verluste desselben 
Eisens bei wesentlich höherer Frequenz. So sind z. B. bei 60 H z u. D — 10 000 die 
Verluste in einem für elektroteclin. Zwecke dienenden Stahlblech von 0,125 mm Stärke 
etwas größer als in  dem  S tahl von 0,35 mm Stärke, w ährend bei 2000 H z die Verlust- 
werte im 0,35 mm dicken Stahlblech bedeutend größer sind als im  0,125 mm dicken 
Stahlblech. E s w ird gefordert, daß bei möglichst kleinen Verlusten u. bei hoher F re
quenz die Sprödigkeit des Stahles aus Gründen der späteren Bearbeitung (Ausstanzen) 
nicht hoch ist. F ü r die H erst. von Generatoren für 10 000 H z soll daher ein Stahl 
ESs4A von 0,35 mm S tärke verw endet werden. Der S tah l m uß eine hohe Perm ea
bilität besitzen. (B c c t iih k  OjioKxponpOMMuweunociii [Kachr. E lek tro ind .] 11. K r. 8. 
35—37. Aug. 1940. Leningrad, W erk E lektrik .) H o c h s t e i n .

F. Lauster, Anwendung der UV-Strahlung in  Betrieben. D urch Schilderung bes. 
kennzeichnender Beispiele w ird zu einem verm ehrten E insatz der U V -Strahlung angereg t:
1. Strahlungsanregende W rkg. (Fluorescenz). 2. Chem. uimvandelnde W irkung.
з. Biol. wertvolle W irkungen. (L icht 12. 113—18. 20/7. 1942. H anau.) S k a l i k s .

Ringsdorff-Werke K.-G., Mehlem (Erfinder: Hans Wolfframm, Bad Godes
berg), Geschichtete Kohlebürste. Auf die K ohleschieht w ird zunächst ein haftender 
Metallüberzug (galvan. oder durch Spritzen) aufgebracht. D anach werden die K ohle
schichten durch einen isolierenden K lebstoff zusammengeklebt. D urch den M etall
überzug werden die Poren in der Kohle verstopft, so daß das Ausweichen des isolierenden 
Klebstoffes in diese Poren verm ieden wird. (D. R. P. 720 320 K l. 21 d 1 vom 19/1.
1941, ausg . 1 /5 . 1942.) S t r e u b e r .

Siemens-Planiawerke Akt.-Ges. für Kohlefabrikate, Berlin-Lichtcnberg (E r
finder: P. Conrath), Ausrüsten von Generatorbürsten m it einer deckenden Isolierschicht 
aus Kunstharz. Man trä g t au f den K opf der Generatorbürsten eine dickfl. benetzende 
Kunstharzlsg. auf, läß t diese unter Einw. eines K atalysators erhärten , wobei die fest- 
werdende Schicht bes. h a r t wird infolge von auftretenden Spannungen durch die beim 
Erhärten cintretende Schrumpfung. (Schwed. P. 103 877 vom  10/7. 1939, ausg. 7/3.
1942. D . P r io r .  1 1 /7 . 1 9 3 8 .)  J .  SC H M ID T .

Robert Bosch G. m . b. H ., S tu ttg art, Elektrischer Kontakt fü r  hohe Unter-
brechungszahlen und -geschwindigkeitcn, bestehend aus einem Sinterkörper aus W- u. 
Pt-Pulver, der 10— 98%  P t  en thält. An Stelle von P t  kann eine Legierung von 60— 90%  
Pt, Rest Ag oder zur H älfte  Ag, zur anderen H älfte  Cu, oder eine Legierung von P t  
mit (10%) I r  oder Cr verw endet werden, an  Stelle von W  eine W -Legierung oder oin 
Carbid. (It. P. 385 508 vom 30/10. 1940.) S t r e u b e r .

Telefunken Ges. für drahtlose Telegraphie m. b. H. (E rfinder: Gerhard 
Wolter), Berlin, Kontaktwerkstoff fü r  Pendelstromrichter. In  eine auf eine K o n tak t
unterlage aufgebrachte gleichmäßige Schicht von Körnern schwer schm elzbarer Metalle 
(W, Cr, Mo, Ti, Zr oder deren Carbide) wird au f galvan. Wege ein sich m it der U nterlage 
mechan. verbindendes M etall oder einer Legierung guter Wärme- u. elektr. Leitfähigkeit 
auf galvan. Wege eingebettet. (D. R . P . 722 475 K l. 21 g vom 10/8. 1939, ausg. 10/7. 
1942.) S t r e u b e r .

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (Erfinder: Herrmann Hintze), Berlin, 
Ein- oder mehradrige elektrische Leitung m it in  üblicher Weise isolierten Leitungsdrähten, 
vorzugsweise fü r  feste Verlegung in  Gebäuden an Stelle von Eohrdrähten. Über der die 
Eeitungsdrähte umgebenden nachgiebigen Schicht aus K reppapier oder anderem  Faser
stoff ist zur Versteifung der Leitung ein M etalldraht schraubenförmig aufgewiekelt
и. darüber ein auf dieser Schicht haftender, dehnungsfähiger, nahtloser M antel aus 
"asser- u . ölbeständigem L ack, z. B . Chlorkautschuklack, oder einer syn thet. hoch- 
Polymeren K unstm asse m it ähnlichen Eigg-, z .B . Polyacrylsäurecster, aufgebracht. 
(D- R. P. 721790 K l. 21 c vom  1/6. 1934, ausg. 18/6. 1942.) S t r e u b e r .

Siemens & Halske A.-G. (E rfinder: Fritz Wilke und Hans Müller bzw. Fides 
Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutz
rechten m. b. H., Berlin, Mehradrige Leitung fü r  ortsbewegliche Fernmeldeanlagen. 
eie besitzt einen zweischichtigen M antel aus Gummi oder dgl. u. eine dazwischen
liegende Hülle aus Faserstoffen, die über den W ert der Leitfähigkeit, die sie bei größtem 
natürlichem Feuchtigkeftsgeh. der L uft annehmen würde, halbleitend gemacht ist. 
eie kann zu diesem Zweck m it leitfähigem Lack getränk t oder m etallisiert werden, 
kann einzelne M etall- oder Gewebefäden eingew'ebt oder -geflochten enthalten, oder 
ae kann aus m it halbleitendem  Gummi bedeckten B ändern aus Glas- oder Kunstoff- 
geweben bestehen. D er äußere M antel is t durch Beimischung von G raphit, R uß oder 
dgk leitend gemacht. (D. R. PP. 713973 Kl. 21 c vom 13/1. 1939, ausg. 19/11. 1941
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u. 7 1 6 1 3 4  K l. 2 1  c vom 1 /4 . 1 9 3 9 , ausg. 1 4 /1 . 194 2  [Zus.-Pat.] u. I t .  P. 382665 vom 
2 9 /3 .  19 4 0 . D .  Prior. 3 1 /3 .  1 9 3 9 .)  S t r e u b e r .

„Eides“ Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen 
Schutzrechten m. b. H ., Ultrakurzwellenkabel. D as K abel besitz t einen Metall
m antel aus reinstem Al (99,9— 99,99%), der eine Um hüllung aus Metall u. Faserstoff 
träg t. (It. P. 384 820 vom 28/8. 1940. D . Prior. 6/9. 1939.) S t r e u b e r .

S. A. Industria Nazionale Cavi Elettrici, T urin , Ita lien , Öl- oder Gasdruckkabel 
fü r  Hochspannung. Die Isolierung besteht, wenigstens teilwoise, aus Glas (-fasern) u. 
Asbest, der M antel aus Al. (It. P. 3 8 2  8 9 8  v o m  20/4. 1940.) S t r e u b e r .

Robert Bosch G. m. h. H ., S tu ttg a rt, Sicherung der Lagen von Wicklungen 
elektrischer M aschinen in  ihrer Anordnung zueinander, z. B. von Eormspulen für Anker- 
drahtwicklungen. D ie Lagen eines D rahtbündels werden nach dem Legen oder Wickeln 
der D räh te  an einer oder an  mehreren Stellen in  der Schablone von einer thermo- 
p l a s t .  M. (Vinylpolym erisat) umgeben. (It. P. 383484 vom 31/5. 1940. D.Prior. 
21/6.1939.) S t r e u b e r .

Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin, 
Ullrarotdurchlässiges Glas fü r  Glühlampen. D er SiOf-Geh. b e träg t 5—15%, der CaO- 
Geh. 45-—80% , w ährend 5— 50%  aus A lkalien, E rdalkalien , A1„03, TiO.,, ZnO oder 
dgl. bestehen, bei Abwesenheit von Bor- oder Phosphorsäuren. (Holl:P. 52576 vom 
3/9. 1938, ausg. 15/6. 1942.) S t r e u b e r .

Julius Pintsch Kom.-Ges., Berlin (Erfinder: Carel G. Nieuwenhuijsen, Fürsten
w alde, Spree und Johannes Srniatek, B erkenbrück, Anbringen eines Stoffes von 
lichtbogenlöschender Wirkung in  einem Sockel einer gasgefüllten elektrischen Glühlampe 
m it einfach oder mehrfach gewendeltem Glühkörper und einem oder mehreren im Sockel 
der Lam pe angeordneten Sicherungsdrähten nach D. R . P . 701 332, dad. gek., daß die 
Innenseite des Sockels m it einer konz. Lsg. eines Stoffes, dessen Dämpfo lichtbogcn- 
löschendeW rkg. besitzen, bes. eines Ammoniumsalzes, benetz t wird. (D. R. P. 722514 
K l. 21 f  vom 21/4. 1938, ausg. 11/7. 1942. Zus. zu D. R. P. 701332; C. 1941.
1. 1855.) S t r e u b e r .

Canadian W estinghouse Co., Ltd., H am ilton , O ntario , Can., übert. von: Howard 
Scott, W ilkingsburg, Pa., V. S t. A ., Spannungsfreie Verschmelzung von Glas und Metall 

fü r  Metaüdampfenlladungsgefäße. E ine Legierung aus 1 5 ,5 — 18  ( % )  Co, 28— 30 Ni u. 
rund 5 4  F e  läß t sieh spannungsfrei m it einem Borosilicatglas verschm., weil sie bis zum 
Erw eichungspunkt des Glases die gleiche Ausdehnungscharakteristik wie dieses u. 
außerdem  im gleichen Temp.-Bereich wie G las eine Umwandlungszone besitzt. (Can. P- 
397 280 vom  1 8 /1 0 . 1 9 3 9 , ausg. 1 7 /6 .  1 9 4 1 .)  S t r e u b e r .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, Ontario, Can., übert. von: 
W alter Dawihl, K ohlhasenbrück b. B erlin und  Wolfgang Thouret, Berlin- 
W ilm ersdorf, Eleklrodeneinführung in  Entladungsgefäße m it hohem SiO„-Gehalt. Die aus 
einem M etall der W - oder M o-Gruppe bestehende E lektrode wird mit der Gefäßwand 
verschm olzen. D er aus dem Gefäß herausragende Teil w ird m it einer U m h ü llu n g a u s  
einem Zem ent versehen, der aus einem B indem ittel, einem Füllsto ff u. einem fein ver
te ilten  leicht oxydierbaren M etall besteht, das höchstens 8 0 %  der Mischung ausm acht. 
(Can. P. 397 247 vom 1 /2 .  1 9 3 8 , ausg. 1 7 /6 .  1 9 4 1 .)  S t r e u b e r .

Siemens & Halske A.-G. (E rfinder: Kurt Matthies und Edmund Rusch). 
Berlin, Elektronenröhre, deren Wandung aus miteinander verschmolzenen T e i l e n  aus Metall 
und Glas besteh t, dad . gek., daß  der m etall. W andungsteil mindestens an d e r  Ver
schmelzungsstelle m it dem Glas dünn  gehalten u. radial gewellt ist. (D. R- P- 721367 
K l. 2 1 g  vom 28/1. 1939, ausg. 3 /6 .1942.) S t r e u b e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, H olland, Entladungsrohre mit icenigstens 
drei Hilfselektroden, darunter ein Fanggitter. W enigstens die der Kathode zugewanate 
Seite der Anode u. gegebenenfalls auch  die letz te  H ilfselektrode auf der gleichen Seite 
des E anggitters sind m it einer oder m ehreren Verbb. (Oxyden) von Alkali-, E:raalkau- 
oder E ram etallen  überzogen. Außerdem besitz t die Anode oder die letzte Hilfselektroae 
au f der gleichen Seite des E anggitters w enigstens au f  einem Teil ihrer Oberfläche einen 
Überzug aus Cs. (F. P. 871520 vom 1 5 /4 . 1 9 4 1 , ausg. 2 9 /4 . 1 9 4 2 . Holl. Prior. 15/4.
1940.) / » . b i  S t r e u b e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, H olland, Entladungsrohre zur bneuyvng 
elektrischer Schwingungen. Als G etter dienen Z r oder Ta, die sich in festem Zustar  ̂
m it Gasen verbinden. Die Stoffe —  bes.'geeignet ist Z r —  werden im Innern dM11 ■re' 
geheizten K athode untergebracht, z. B. in Pulverform  auf einen Mo- oder VV -Zj m 
aufgebracht, der bes. geheizt sein kann , um  die E rreichung der geeignetsten icmpp. 
fü r die G etterung zu sichern. (F. P. 873065 vom  13/6. 1941, ausg. 29/6. 1J4A 
Prior. 15/6. 1940.) - STREUBER.
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Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (Erfinder: Günther Dobke), Berlin,
Dampf- oder gasgefütttes elektrisches Entladungsgefäß m it Konzentration der Elektronen 
auf die Anode, bei dem zwischen Anode und Kathode mehrere an verschiedenen Spannungen  
liegende Gitter oder Blenden vorgesehen sind, dad. gek., daß die Anodenvorderfläche u. die 
Gittcrflüchen in der Umgebung ihrer D urchtrittsöffnungen fü r dio E ntladung  nach der 
Kathode zu konvex gekrüm m t sind. (D. R. P. 721621 K l. 21 g vom 1/4. 1936, ausg. 
12/G. 1942.) St r e u b e r .

Radiologie A.-G., Berlin, Kühlung der Anoden von Enlladungsgefäßen m it H ilfe  
einer durch Kohlensäure zerstäubten Flüssigkeit, bei dem das Gas und die Flüssigkeit der 
Zerstäubungsstelle getrennt zugeführt werden, dad. gek., daß  auch die K ühlfl. unter hohem 
Druck (5—8 at) der Zerstäubungseinrichtung zugeführt wird. (D. R. P. 722090 K l. 21 g  
vom 7/9.1934, ausg. 30/6.1942.) S t r e u b e r .

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemensstadt, Entladungsgefäß aus keramischem 
Werkstoff, insbesondere fü r  Kleingleichrichter, dessen Gefäß m it kleinen zur Aufnahm e 
der Stromzuleitungen dienenden Öffnungen sowie m it einer größeren Öffnung versehen 
ist, die sämtlich m it Kappen verschlossen sind. Das Gefäß besteht aus einem  einzigen 
Stück. Die zum  Verschließen der Öffnungen dienenden m etall. oder keram . K appen 
werden mittels H artlö tung , zweckmäßig im H 2-Ofen unter Verwendung eines Silber
lotes, an den vor dem  Lötprozeß m ittels Fe-Pulver m etallisierten Verb.-Stellen befestigt. 
(RR.P. 721366 K l. 21 g vom  19/12. 1935, ausg. 3/6. 1942.) S t r e u b e r .

C. H. F. Müller A.-G., H am burg-Fuhlsbüttel (Erfinder: Hans Niclassen, 
Berlin-Zehlendorf), Kathodenstrahlröhre m it durch einen Quetschfuß eingeführten Strom 
leitern und einem dem Quetschfuß gegenüberliegenden Betrachtungsschirm. In  den Quetsch
fuß ist ein Metallkörper (D raht) aus einem Metall, das eine innige meehan. Verb. m it 
Glas herzustellen gesta tte t (Chromeisen) eingeschmolzen, der an einem außerhalb des 
Entladungsgefäßes befindlichen K örper (Sockel- oder Gehäuseteil) befestigt is t u. eine 
solche Festigkeit besitzt, daß  er hei einem Sprung an  der Quetschfußverschmelzung 
den Quetschfuß gegen die K räfte des äußeren Luftdruckes festhält u . sein Loslösen 
u. Hineinfliegen in  die R öhre verhindert. (D. R. P. 721368 K l. 21 g vom  13/11. 1934, 
ausg. 2/6.1942.) S t r e u b e r .

Patent-Treuhand-Ges. für elektrische Glühlampen m. h. H ., Berlin (E r
finder: Henry Grainger Jenkins, Pinner, England), A u f bringen von sulfidfreien 
Leuchtstoffüberzügen a u f Glaswandungen, insbesondere solchen geringer Stärke, elektrischer 
Entladungsgefäße oder diesen zugeordneten Glashütten oder Glasschirmen, bei denen a u f der 
Gksoberfläche eine Lösung eines Bindemittels aufgetragen und a u f dieses das Leuchtstoff- 
pulver aufgesläubt und das Ganze durch Erwärmung getrocknet und verfestigt wird, dad . 
gek., daß die Lsg. des Bindem ittels aus oincr wss., n ich t zähen Lsg. eines oder mehrerer 
anorgan, Alkali m etallsalze besteht, die bei Tempp. bis zu 500° keine ehem. Veränderung 
erleiden, u. daß  zur Trocknung u. Verfestigung Tempp. von höchstens 500° angewendet 
werden. Bes. geeignet als B indem ittel sind N aX O ,, Na„SOa, K X 0 3, K 2S 0 4. (D. R. P. 
'21652 Kl. 21 f  vom 9/4. 1938, ausg. 15/6. 1942. E . Priorr. 8/4. 1937 u. 18/2.
1938.) S t r e u b e r .

Telefunken, Ges. für drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, Leuchtschirm. 
Als Belag verwendet m an Erdalkalisulfide, bes. Magnesiumsulfid, u. als A ktivator 
Antimon. E in  solcher Schirm h a t eine sehr kurze Nachleuchtzeit u. ist deshalb bes. 
für Fernsehzweeke geeignet. (F. P. 871482 vom 11/4. 1941, ausg. 27/4.1942. D. Prior. 
21/3.1940.) K a l i x .

William George Herold Finch, New York, V. St. A., Elektrisch leitendes Papier, 
besonders fü r  Bildtelegraphie. Das rußhaltige Papier besitzt einen Überzug, der ein 
Metallpulver, einen weißen F arbstoff u. ein Bindem ittel en thält. Beispiele: 595 g B inde
mittel (Nitrocellulose u. Acetylcellulose) (I), 1786 g weißer F arbstoff (TiO„) (II), 
«gA l-P ulver (III), 1360 g A. oder: 595 g I, 992 g II, 396 Anilinhydrochlorid, 56 g III, 
396 g KNO,, 3231 g Alkohol. (It. P. 382 890 vom 6/4. 1940. A. Prior. 7/4.
1939.) S t r e u b e r .

IV. Wasser. Abwasser.
E. W ollm ann, Aufnahm e und Abgabe des Kohlendioxyds durch Wasser. A n  H a n d  

des einschlägigen S c h r i f t tu m s  w ird  d a s  HENRY-DALTONsche L sg .-G e se tz  u . se in e  
Anwendung fü r  p r a k t .  B e re c h n u n g e n , d e r  E in f lu ß  d es  S a lz g e h ., h ö h e re n  u . n ie d r ig e n  
Druckes a u f  d ie  C 0 2-L ö s lie h k e it  u . d ie  C O ,-A bgabe in  H in b lic k  a u f  d ie  A u lh e b u n g  
des U b e rsä ttig u n g sz u s ta n d e s  d e r  M in e ra lw ässe r  b e s p ro c h e n . (B a ln eo lo g e  9. N r .  5.
«5—89. 1942. B e rlin . S ep .)  M a n z .
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Eskel Nordeil, Neue Fortschritte in  der Wasserreinigung. E s werden automat, 
A ustauschenthärtungsanlagen, der F ällbehälter nach  SPAULDING u. die Austausch- 
entsalzungsverff. erläu tert. (Amer. D yestuff R eporter 30 . 252—53. 12/5. 1941. New 
Y ork, P erm u tit Co.) Manz.

Robert Spurr Weston, Elfjährige Betriebserfahrungen an einer Zeolithenthärtungs
anlage. Die E n th ä rtu n g  von saurem  Brunnenw asser (pa =  6,7) fü h rte  bei Aufwärts
ström ung zum  Zerfall der untersten  Schicht des syn thet. Zeoliths u . einer erheblichen 
M inderung der W cichwasserleistung, die durch- Zusatz von Soda u. Na-Silicat zum 
Rohwasser fa s t ganz w ieder hergestellt w erden konnte. Z ur Minderung der Chcmi- 
kalienkosten wurde das Brunnenwasser später belüftet, m it verringerter Menge Silicat 
versetzt u . in  A bw ärtsström ung en th ä rte t, w om it sich der M aterialverlust auf jährlich 
3 %  verm inderte. (W ater W orks Engng. 94. 179—81. 200. 12/2. 1941. Boston, 
Mass.) _ m a n z .

A. E. Rawsou und  E. L. Streatfield, Beobachtungen über Schwierigkeiten bei 
der Wasserenthärtung fü r  öffentliche Versorgungszwecke. E s w erden p rak t. Erfahrungen 
aus dem  B etrieb von K alkungsanlagen, bes. die Auswahl der K alksorte, das Ablöschen, 
die Ausnutzung des Kalkbreies bei der B ereitung von K alkw asser, ferner Beobachtungen 
über die Einw. von älterem  Schlam m, organ. S toffen u. der E inhaltung  einer gleich
mäßigen A lkalitä t au f den V erlauf der K lärung, sowie die F rage der Verwertung des 
Kalksclilamm es besprochen. In  einer B asenaustauschanlage m it synthet. Zeolith- 
m aterial füh rte  der Ec-Geh. des Brunnenwassers von 0,15 mg/1 zu Belngbldg. der 
obersten Schichten un ter erheblicher M inderung der Austauschleistung, die durch 
Waschen des M aterials m it S 0 2- u. N a-H ydrosulfitlsg. u . Nachbehandlung mit neu
tra le r  Silicatlsg. wieder hergestellt Werden konnte. Die Steigerung des CO.-Geh. von 
25 auf 45. mg/1 verursachte Zerm ürbung des Zeoliths un ter erhöhten Stoffverlusten 
u. m achte die E inschaltung einer K askadenentsäuerung notwendig. Die Regenerierung 
in  A bw ärtsström ung eignet sich n ich t fü r zu hohe M aterialschichten; die zur Vor- 
regencration wiederverwendete Lauge u. das zur B ereitung frischer Lauge verwendete 
Waschwasser is t zur Beseitigung der darin  en thaltenen  großen CO.,-Mengen ebenfalls 
zu entgasen. (Chem. and  Ind . 60. 766— 69. 25/10. 1941. Colne Calley W ater Co.) Manz.

H. Ingleson und A. Harrison, W irkung der Temperatur au f die Aus lauschwerte 
einiger fü r  Wasserenthärtung verwendeter Basenaustauschstoffe. Unterss. über Beständig
ke it u. A ustauschwerte von B asenaustauschstoffen in  Temp.-Bereich von 3,3—68,6°. 
Die A ustauschwerte von vorbehandelter Kohle, G rünsand u. synthet. Zeolithen ver
schied. K örnung w erden bis 5011 wenig, bis 70° m erklich herabgesetzt; bei Fullererde 
t r i t t  schon bei 50° A bnahm e ein. Dagegen wird der A ustausehw ert von Qucbracko- 
Tannin-H arz bei 36° n ich t verändert, bei 50 u. 70° sogar erhöht. Bei den S i02-haltigen 
M aterialien steig t die Löslichkeit, gemessen an  der S i0 2-Abgabe, unter Zermürbung 
des M aterials u. S toffverlust an . O rganolithe ergaben bei höheren Tempp. stärker 
gefärbte F iltra te . (J . Soc. chem. Ind . 60. S7—92. A pril 1941. Teddington, Middlescx’ 
Chem. Res. L abor., W ater Pollution Res.) MANZ.

G. L. O’Brien, Selbsttätige Chlorung des Ablaufes offener Becken. B eschreibung 
der fü r wechselnden V erbrauch bemessenen App. zur Nachchlorung des Ablaufes der 
offenen V orratsbecken. (W ater W orks Engng. 94. 172—75. 12/2. 1941. B altim ore, 
M d .,  B ureau of W ater Supply.) MANZ,

Marsden C. Smith u n d ' Howard E. Lordley, Überchlorung und Entchlorung. 
(W ater W orks Sewerage 8 8 .  82—8 4 . Febr. 19 4 1 . Richm ond, Va., D ept. of Utilities. — 
C. 1942. I .  9 0 .)  M a n z .

G. W. Hewson, Wasserreinigung in  Großkraftwerken. Überblick der Speisewasser
pflege in  M itteldruckkraftw erken un ter bes. B erücksichtigung der Kondensat- u. Best- 
speisung. (Chem. and  Ind . 60. 764— 65. 25/10. 1941.) Manz.

S. M. Gurwitsch und I. F. Schapkin, W a s s e r a u f b e r e i t u n g  f ü r  D a m p f k e s s e l a n l a g e n -

Beschreibung von W .-E nthärtungsanlagen u n te r bes. Berücksichtigung solcher für 
am bulan te  Dampfkessel, wie sie bei der Erdölgew innung m eist verwandt werden. 
Zwei Schem ata werden m it E rläuterungen in Skizzenform gebracht. Im  Prinzip handelt 
es sich um  ein N atrium -K ationenverf. u. E ntschlam m en der Dampfkessel durch eine 
Therm osyphon-K reislaufanlage. Als N atrium -K ation it w ird „Sulfokohle“ in Form 
von F ilte rn  angew andt, m it deren Erzeugung m an  im  Jah re  1941 in Sowjctnißland 
begonnen ha t. (He-Mnuaa IIpoMBiimreHHOCTE CCCP [Petrol.-Ind. UdSSR] 22. Nr. i- 
93—97. März 1941.) v. M ic k WITZ.

Edward S. Hopkins und George B. Mc Call, M a n g a n  i n  t i e f e n  S t a u b e c k e n -  Be
rich t über m ehrjährige B eobachtungen des Mn-Geh. im  W. neu in Betrieb genommener 
Staubecken. In  tieferen Schichten tre ten , sobald das V erhältnis C 02/0 2 den t\er 
übersteigt, größere Mengen gelösten Mn auf, die bei Becken bis zu 20 m Tiefe dure
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die Herbstumwälzung auf das ganze Beckenwasser verte ilt werden. In  größeren, von 
der Umwälzung nich t erfaß ten  Tiefen schw ankt der Mn-Geh. in engen Grenzen. Die 
allmähliche Versandung der Becken h a t au f den Mn-Geh. des W ., der aus den ab 
gelagerten V egetationsresten, n ich t aus M n-haltigen Gesteinen ausgelöst w ird, keinen 
Einfluß. (Ind. Engng. Clrem., ind. E d it. 33. 1491—95. Dez. 1941. B altim ore, Md., 
Dept. of Public W orks.) M a n z .

Abel Wolman und Alfred H. Pletcher, Entwicklungen und Richtungen in  der 
Enlum.serungspraxis. W ürdigung der techn. Neuerungen in den 1940 fertiggcstollten 
amerikan. K lärw erken. (W ater W orks Sewerage 88.45— 59. Febr. 1941. B altim ore, Md., 
Johns Hopkins U niv.) M a n z .

Hans Roßberg, D ie landwirtschaftliche Verwertung der Leipziger Abwässer. Um in 
Krisenzeiten die A bnahm e der vollen Abwassermengen sicherzustellen, is t eine E r
weiterung des Berieselungsgeländes u. die Anlage von B odenfiltern geplant. Zur Ver
rieselung gelangt mechan. vorgereinigtes Abwasser un ter gleichzeitiger K lärgas- 
gewinnung. (Gesundheitsing. 65. 239—42. 23/7. 1942. Leipzig, S tadtentw äss.) M anz.

G. E. Symons, Feststoffe des Schlammes nach der Zentrifugalmethode. Berichtigung 
u. Angabe vereinfachter Form eln zur Berechnung des Trockensubstanzgeh. von R oh
schlamm u. Faulschlam m  aus dem  Geh. an flüchtigen Stoffen u. dem  im  Z entrifugat 
abgelesenen Schlammvolumen. (W ater W orks Scwerage 88. 195. Mai 1941. Buffalo, 
Scner A uthority .)" Ma n z .

T. G. Tomlinson, Gesichtspunkte der Mikrobiologie bei der Abwasserreinigung. 
Es werden einige in  Vers.-Körpern vorherrschende Fungusarten , Fusarium , Oospora, 
Pkoma u. Sepedonium beschrieben. An G lasplatten in wechselweise geschalteten 
Doppelkörpern w ächst im  L ich t Fusarium , im  Dunkeln Oospora an . Die Zers, des 
Fungusinycels im N aehfilter erfolgt, abgesehen von der Einw . der K örperfauna, durch 
die Zers, während des Stillstandes u. durch bakterielle Einw. au f abgestorbene H yphen
teile. Ein das Mycel von Sepedonium zersetzender Keim wurde isoliert. (J .  Soc. ehem. 
lud. 61. 53— 58. A pril 1942. W ater Pollution Research Labor., D ept. of Scientific 
and Industrial Research.) M a n z .

Norman J. Howard, Isolierung der Coligruppe. Die in einzelnen W .-W erken 
auf die Dauer bew ährte Verwendung gepufferter u. m it Hemm- u. Farbstoffen ver
setzter Anreicherungsbrühen kann  m it R ücksicht auf die V erschiedenartigkeit des 
Verh. der Coligruppe n ich t allg. vorgeschrieben werden. (W ater W orks Engng. 94. 
694—97. 18/6. 1941. Toronto, Ont., W ater Purification.) M a n z .

Charles-Ernest Vaillant, Frankreich, Reinigen von Molkerei- und ähnlichen A b 
wässern. Die durch F iltra tio n  u. Absetzen vorgereinigten W ässer werden m it Ca- 
Superphosphat versetzt, m it K alkm ilch alkal. gem acht, bis zu einer geringen R est
alkalität carbonisiert, filtrie rt, durch Leiten über ein biol. F ilte r der Einw. von aeroben 
Bakterien unterworfen u. schließlich über ein Sandfilter geführt. (F. P. 873 209 
vom 20/6. 1941, ausg. 2/7. 1942.) D e m m l e r .

Gianni Franzi, Deferrizzaziono e demanganizzaziono dell’acqua. Ferrara: S. a. tip. Emiliana.
1942. (63 S.) 8°.

V. Anorganische Industrie.
Anneliese Beyer, Berlin, Herstellung von Wasserstoffperoxyd oder Alkaliperoxyden  

in Form, ihrer wässerigen Lösungen. Polymere M etaphosphorsäuren oder ihre Alkali- 
bzw. Ammoniumsalze w erden in wss. Lsg. m it Barium superoxyd umgesetzt. (D. R. P. 
723 673 Kl. 12 i vom  25/11. 1936, ausg. 8/8. 1942.) '  D e m m l e r .

Anneliese Beyer, Berlin, Herstellung von Wasserstoffperoxyd oder Alkaliperoxyden 
nach D. R. P. 723 673; s ta t t  m it Barium superoxyd werden die polym eren Meta- 
phosphorsäuren oder dgl. m it den Superoxyden anderer mehrwertiger Metalle, z. B. 
des Ca, Mg u. Mn um gesetzt. (D. R. P. 723674 K l. 12 i vom  30/12. 1937, ausg. 8/8. 
1942. Zus. zu D. R. P. 723 673; vgl. vorst. Ref.) D e m m l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, D eutschland,
tagen und Transponieren von alkalischen Lösungen von Perverbindungen, insbesondere

Wasserstoffsuperoxyd. E s werden B ehälter verwendet, die vollständig oder an  ihrer 
Oberfläche aus Magnesium oder einer seiner Legierungen bestehen. E s wird eine bzgl. 
0« 02-Geh. verlustlose u. bzgl. des B ehälters korrosionslose Lagerung erzielt. (F. P. 
8v3513 vom 1/7. 1941, ausg. 10/7. 1942. A. Prior. 1/7. 1940.) D e m m l e r .

Dicentia Patent Verwaltung Gesellschaft m. b. H ., Deutschland, Herstellung 
w# Schutzgas durch Dissoziation und Verbrennung von Amm oniak. Es werden keram .
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Verbrennungskam m ern angewendet, deren Länge m indestens 8-m al so groß als ihre 
B reite oder ih r Durchmesser is t u . deren poröse W andungen m it dem  Katalysator 
im prägniert sind. (F. P. 873 118 vom  16/6. 1941, ausg. 30/6. 1942. D. Prior.' 18/6. 
1940.) D e m m l e r .

Licentia Patent Verwaltungs Gesellschaft m. b. H ., D eutschland, Katalytisches 
Spalten von Am m oniak. D ie Spaltung w ird in geschweißten u. niedrigen Kammern 
vorgenommen, in die der K ata ly sa to r leicht u. ohne Bldg. von H ohlräum en eingefüllt 
werden kann . (F. P. 873119 vom 16/6. 1941, ausg. 30/6. 1942. D. Prior. 18/6. 
1940.) D e m m l e r .’

Licentia Patent Verwaltungs Gesellschaft m. b. H., D eutschland, Katalytische 
Spaltung von Am m oniak. Die keram . Teile der K am m er, bei denen ein Durchtritt 
von ungespaltencm  N H 3 in das E ndgas zu befürchten is t, werden m it Katalysator 
im prägniert oder m it einer fein gekörnten, m it K ata ly sa to r versehenen Trägermasse 
bedeckt, (F. P. 873120 vom  16/6. 1941, ausg. 30/6. 1942. D. Prior. 18/6.
1940.) D e m m l e r .

Phrix-Arbeitsgemeinschaft, D eutschland, Alkalisalzelektrolyse. Zwischen 
K athoden- u. A nodenraum  ist ein D iaphragm a geschaltet in Form  einer Fl.-Schicht, 
bestehend aus der zu elektrolysierenden Lösung. (F. P. 873321 vom 25/6. 1941, 
ausg. 6/7. 1942. D. P rior. 11/7.1940.) G r a ssh o ff .

Phrix-Arbeitsgemeinschaft, D eutschland, Alkalisalzelektrolyse. Bei der kon
tinuierlichen E lektrolyse fließt der E lek tro ly t durch eine beliebige Anzahl von durch 
D iaphragm en getrennte, hintereinandergesehaltete Anoden- bzw. Kathodemäumc, die 
in entgegengesetzter R ichtung durchström t werden. (F. P. 873522 vom 1/7.1941, 
ausg. 10/7. 1942. D. P rio r. 18/4. 1940.) G r a ssh o ff .

Deutsche Solvay-Werke A.-G. Zweigniederlassung Alkaliwerke Wester
regeln, W esteregeln (E rfinder: Heiner Ramstetter, W esieregcln, Fritz Gewecke, 
Bergheim, und  Paul Schächterle, Em pelde), Alkalibromide werden hergescellt, indem 
schwach saure oder neu trale  Rohlaugen chloriert werden, der durch Durchblasen von 
L uft durch die über B elüfterkästen fließende chlorierte L auge erhaltene Gasstrom bei 
Tempp. bis zu etwa 30° in W äschern m ittels A bfallbromsalzlaugen von höchstens 200 g/1 
Bromsalz vom Chlor befreit w ird u. die Brom absorplion durch  alkal. Mittel unter 
Zugabe von annähernd so viel N H 3 erfolgt, als der Hypobromitm enge entspricht, die 
ohno R ed . entstehen w ürde. (D. R. P. 722259 K l. 12 i vom 26/1. 1938, ausg. 7/7. 
1942.) ■ D e m m l e r .

VL  Silicatcliemie. Baustoffe.
E. Bayer, Uber Betriebsuntersuchungen von Em ail. Nachprüfung des amerikan. 

Pem koverf., das n ich t einwandfreie W erte liefert. Als Mahlregel ergibt sich aus den 
V erss.: Puderem aillen sollen über 50% , jedoch möglichst n icht über %  feinstes Mahl
gu t haben, die G rundem aillen etw a 40— 50%  u. die D eckem aillen 50—60% an Mittel* 
korn bei einem  nach oben begrenzten A nteil an  grobem  K orn über 0,1 mm aufweisen. 
(G lashütte 72. 193—95. 22/8. 1942.) P l a t z m a n n .

A. Biddulph, Beobachtungen bei der Gußeisenemaillierung. Beschreibung der 
neueren E m ailliertechnik u n te r bes. Berücksichtigung der Blasenbldg. u. ihrer Ur
sachen, w eiter des E infl. der Form  der Em ailgegenstände, des Vorbebandelns des Guß
eisens m itte ls  Gebläse. (Foundry T rade  J .  64. 301— 02. 1/5. 1941.) P LATZMANN.

P. Beyersdorfer, Berichtigung und  Ergänzung zur Abhandlung: „ Umrechnung von 
Glassätzen unter Berücksichtigung des Wärmedehnungsbeiwertes“ . (Vgl. C. 1942. II. 330.) 
(G lastcchn. Ber. 20. 148. Mai 1942. Reichenbach, O.-L.) Sk a l ik s .

S- I. Korolew und T. D. Iwanowa, Thermische Inhomogenität der Glasmasse 
und die M aßnahm en zu  ihrer Beseitigung. D ie U rsachen der die Bldg. von Schbercn 
u . sonstigen Fehlern  von Tafelglas veranlassenden therm . Schwankungen bei den ver
schied. H erst.-V erff. werden ausführlich e rö rte rt u . die möglichen M aß n a h m e n  zur 
Erzielung einheitlicher Tem p.-Bedingungen behandelt. In  der Sowjetunion wendet 
m an zur Erzeugung von Tafelglas fa s t durchweg die drei Verff. an : 1. die ununter
brochene horizontale W alzm etb., 2 . das Verf. nach F o U R C A U L T , u . 3 . die Meth. nach 
G ltEG O R IU S- P lT T S B U R G . (HpoMLun-TeiiiiocTL C tp o j i t& .t lh m x  M a ie p u a x o B  [Ind. Bau
m ater.] 1941. N r. 3 . 55— 57. M ärz.) v. MiCKWiTZ. •

W- W . Kusnetzow und S. S. Drilenok, D ie Herstellung von Glasfasern. ™ 
w urde ein Verf. ausgearbeitet u. auf einer Vers.-Anlage erprobt zur Herst. von O as- 
fasern m ittle rer S tärke durch Ziehen aus fl. Glasmasse. Die unter n. Bedingung6 
arbeitende Vers.-Anlage, die h ierfür e rrich te t w urde, lieferte Fasern von 12 1 /• 
u . 1 6 — 2 0  fi. A n Stelle der kostspieligen, m it P la tin  arm ierten  Ziehplatten wur e
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solche aus Porzellanmasse m it gutem  Erfolg angew andt. Auch die Frage der Anfertigung 
von Glasfilz aus dem  gewonnenen M aterial konnte im günstigen Sinne gelöst werden. 
Das beschriebene Verf. läß t sich fü r die fabrikm äßige Massenerzeugung gu t anwenden. 
(lIpOMiwaeEHOCTB CrpOHiejrtHLix M aiopitaxoB [Ind. B aum ater.] 1941. N r. 3. 4 7 — 52 . 
März.) _ V. M iCKW iTZ.

Eugen Ryschkewitsch, Elastizitätsmodul einiger oxydkeramischer Werkstoffe, au f 
der Einstoffbasis. 5 . M itt. zur Keramographie. (4. vgl. 0 . 1942. I . 7 9 1 .)  Her E lasti
zitätsmodul E  der Sinterprodd. von A1,03, BeO, Z r0 2, M g0-A l20 3, MgO u. T h 0 2 wird 
aus der mkr. gemessenen D urchbiegung einseitig c ingckittetcr 1—2 mm starker u. am 
freien Ende belasteter S täbe bei verschied. Tempp. e rm itte lt; die benutzte Vers.-Ein- 
richtung m it elek tr. Ofen u. Dämpfungswaage wird ausführlich beschrieben. F ür 
Sinterkorund w ird auch die A bhängigkeit des E  von der D icke des Stabes verfolgt, 
wobei dünnere S täbe in  regelmäßiger Weise ansteigende F -W erte liefern. Zusatz von 
Si02 setzt, wie erw arte t, den F -W ert lierah. Aus den erhaltenen W erten der D auer
durchbiegung wird die p last. u. elast. Gesamtdelmung berechnet. Im  Vgl. m it S in ter
tonerde, Sinterspinell u. Sinterberyll besitzen die anderen Oxyde nur geringo Festig
keit. (Ber. dtsch . keram . Ges. 23. 243—60. Ju li 1 9 4 2 .) H e n t s c h e l .

Engen Ryschkewitsch, Die plastische Deformierbarkeit spröder Körper. 6. M itt. 
zur Keramographie. (5. vgl. vorst. Ref.) D urch mkr. Verfolgung des Elcm entarvorganges 
des Schleifens m öglichst g la tt polierter Oberflächen aus Glas, Quarz, Beryll, Saphir 
mit einem einzigen Sehleifkorn ergibt sieb eine weitgehende Ähnlichkeit der spröden 
Körper mit den duktilen  Metallen, indem aucli bei ersteren deutlich ausgebildete Span
locken erhalten werden können. Als Schleifm ittel werden geprüft: D iam ant, Bor- 
carbid, Siliciumcarbid, R ubin, S interrubin u. weißer Saphir bzw. Sintertonerde. Die 
durch mehrere instruk tive Abb. der Spanlocken u. R itzspuren, an  denen sich ste ts  
Spannungsdoppelbrechung zeigt, veranschaulichten Ergebnisse lassen erkennen, daß 
sich der Vorgang des Schleifens aus m indestens 3 Einzelvorgängen zusam m ensotzt, 
nämlich einer spanabhebenden W rkg., einer p last. Verformung ohne A btrennen der 
Materialteilchen u. einem  Aufreißen u. Zersprengen des W erkstoffes (m it oder ohne 
örtliche Abtrennung der Teilchen). Auf die Bedeutung der Beobachtungen fü r den 
Schleif- u. Poliervorgang w ird  hingewiesen. (G lastechn. Ber. 20. 1 6 6 — 7 4 . Ju n i 1 9 4 2 . 
Frankfurt a. M.) H EN TSCH EL.

A. A. Nowopaschin, Keramsitblöcke. K eram sit is t ein poröses M aterial, das durch 
Brennen von leicht schm . Tonen u. Tonschiefern unter Aufschäumen gewonnen wird. 
Verss. zur E rm ittlung  günstiger techn. Bedingungen zur H erst. von blockförmigem 
Baumaterial aus K eram sit werden beschrieben. E rw ähnt werden hierbei die n o t
wendigen Schmelztempp., die E rhitzungsdauer, die A bkühlung u. die Notw endigkeit 
einer reduzierenden A tm osphäre im  Schmelzofen. Einzelne als bes. vo rte ilhaft erkannte  
Arbeitsvorgänge werden näher erläu tert. (HpoMLim-ieimocTB GxponrcjiinMX MaxepntaxoB 
[Ind. Baum ater.] 1941. N r. 3. 35—38. März.) V. M iCK W iTZ.

Jos. Wallich, Hartporzdian und die WerkstoffUmstellung im  Apparatebau. (A pparate- 
bau 54. Nr. 12/13. Sonderber. „A ustauschwerkstoff“  1—4. Ju n i 1942. — C. 1942. 
I I  1278.) W u lk o av .

G. S. Palagin u nd  M. S- Kurotzapow, Erhöhung der Luftbeständigkeit von Gips- 
trzeugnissen. Zur Steigerung der B eständigkeit von Gipserzeugnissen gegen den Angriff 
atmosphär. Einflüsse w urde eine Reihe von  Vers.-Gemischen von Gips m it K alk  u. 
Zement mit Zusätzen w ie: Kieselgur, Asche, granuliertem  H üttenbim s u. a ., bei W.- 
«• Luftlagerung geprüft. D aneben erfolgte die Unters, von Erzeugnissen, die un ter 
Verwendung von Gips m it Si-Stoff u. Ziegelmehl hergestellt waren. Die Ergebnisse 
der Prüfung der verschied, dosierten Mischungen innerhalb wechselnder Lagerungs
zeiten der Vers.-Stücke in  W. u. in  der L u ft werden in einer Tafel dargestellt. Zusätze 
von 3—10% Portlandzem ent zu solchen Gipsgemischen scheinen die günstigsten 
Resultate zu gehen. (HpoMHULieHHOCxs Cxponxe.aiin.ix MaiepnaxoB [Ind. B aum ater.]
1941. Nr. 3 . 18— 2 1 . M ärz.) V. M iC K W iT Z .

P-P. Budnikow und P. M. Skljarow, Über chemisch widerstandsfähige Materialien. 
Ibersicht über Massen, die zum  Schutze von Bauausführungen gegen den Angriff 
^on ehem. u. atm osphär. Einflüssen schützen können. Die zahlreichen aufgezählten 
Schutzmittel bzw. in  sich beständigen Baustoffe werden im  einzelnen beschrieben u. 
mre wichtigsten Eigg. charak terisiert, (npoiitiin.ieimocxi. CxpoirrejrMiix JiaTepnaJiOE 
[Ind. Baumater.] 1941. N r. 3. 22—27. März.) V. M iCKW iTZ.

Hermann Doehler, Das Verhalten von Iporka gegen Wasseraufnahme. Iporka 
»ßt sieh in fast allen Fällen  an  .Stelle von Isolierstoffen aus K ork verwenden. Zur 
Herabsetzung des W .-Aufnahmevermögens dienen imprägnierende Zusätze („Iporka 
lest ). (Wärme- u. K älteteehn. 44. 7 3 . Mai 1942 . L auf a. d . Pegnitz.) S c H E iF E L E .
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W. W. Swerewitsch, Bestimmung der granulomeirischen Zusammensetzung ron 
Schleifpulvern nach der photoeleklrischen Methode. B erich t über die Prüfung von 
Schleifmassen auf ihre K örnung nach dem  Verf. von W A G N E R  m it H ilfe von dessen 
Turbidim eter (vgl. C. 1934. I. 2182). K ontrollprüfungen, bei denen andere Prüf
m ethoden angew andt w urden, zeigten, daß  das Turbidim eter ein wertvolles Hilfsmittel 
für die Industrie  der Schleifm ittel sein kann . (3anojCKan jfaíopaiopnn [Betriebs-Lab.]
10. 540— 41. 10/5. 1941. In s t. „M eclmnobr“ .) V. MiCKWiTZ.

J. E. Sams, W illiam McGohan und J. J. Canfield, Faktoren, die die Durchsacb 
priifung von Emailliereisen beeinflussen. Das A usm aß des D urchsackens steht in Be
ziehung zu der Entfernung der S tü tzen, weshalb eine Anpassung an  die Stärke er
folgen muß. D urch Verwendung em aillierter Proben bei der Prüfung ließ sich eine 
Angleichung an  die in  der P rax is  bestehenden Verhältnisse erreichen. Das Durchsacken 
is t verschied, s ta rk  hei em aillierten u. nicht em aillierten Proben. Dieses beruht offen
bar au f der verschied, langen Zeit bis zur Erreichung der P riiftem peratur. Auch die 
D auer der E rh itzung  is t ein F ak to r , der das Ausm aß des D urchsackens bestimmt. 
Zum eist w urde eine H eizdaucr von lOMin. angewendet. Von E infl. sind weiter Größe 
u. Form  der Probe, sowie die Größe des Ofens. "Übereinstimmende Ergebnisse wurden 
erhalten  durch Verwendung em aillierter Proben, die in einem genau kontrollierten 
Ofen e rh itz t w urden. (J . Am er. ceram . Soc. 24. 137— 40. A pril 1941. Middletown, 0., 
Amor. Rolling Mill Co.) PLATZMANN,

F. Gille, Verfahren zur Bestimmung des Alkaligehaltes im  Zement. (Vgl. BERK u. 
R o l l e r , C. 1935. I .  3585.) Die Schädlichkeit größerer Salzmengen, bes. solcher, 
die A120 3 en tha lten , e rfordert das folgende abgeänderte Arbeitsverfahren: Der nach 
der V orschrift von L a w r e n c e  n. S m i t h  aufgeschlossene Zem ent (0,5 g) wird mit W. 
ausgezogen, filtrie rt, der R ückstand  m it Kalkw asser gewaschen, das F iltra t mit HCl 
angesäuert, S 0 4"  m it BaCl„ u. in  der gleichen Lsg. die Sesquioxyde u. CaO mit NH, 
u . (N H 4)2C 0 3 ausgefäHt u. filtrie rt. D as F il tr a t dam pft m an  zur Trockne, entfernt 
die N H 4-Salze durch vorsichtiges A brauchen, löst den R ückstand  in  wenig heißem W., 
f iltrie r t in  einen 100-ccm-Meßkolben u. fü llt auf. 20 ccm dieser Lsg. werden auf 1 ccm 
eingeengt; sie soll völlig klar, n eu tra l oder schwach essigsauer sein u. darf nicht mehr 
als 8 mg N a u. 50 mg K  en thalten . H ierzu g ib t m an 10 ccm Uranylzinkacetatkg. 
(H erst. im Original), f iltrie r t nach m indestens s/4 Stde. durch Glasfiltertiegel G4, 
w äscht m ehrfach m it je  2 ccm der Fällungslsg., dann  m it 95%ig. A., der mit Na- 
U ranylzinkacetat gesätt. ist, u. zu le tz t m it Ä. aus. F a k to r  für N a20 :  0,02015.— Die 
K -B est. w ird nach W IN K E L  u. M a a s  (C. 1937. I .  1201) m it Hexanitrodiplienylamin aus
geführt. F a k to r  fü r K 20 :  0,0987. (Zement 31. 207— 09. 14/5. 1942.) E c k s t e in .

W. W. Kind, Z ur Methodik der beschleunigten Bestimmung der Z e m e n t b e s t ä n d i g h i t  

gegenüber aggresiven Wässern. E rgänzend zu einer früheren A rbeit (C. 1939. I- 3439) 
über seine Schnellm eth. zur B est. der K orrosionsbeständigkeit von Zementen in 
aggressiven W ässern te i lt  Vf. m it, daß  der G rundfak tor zur Beschleunigung des An
griffes n ich t etw a in  der Verwendung von Sand bestim m ter F raktionen (die durch ein
heitliche K orngröße charak terisiert wird) liegt, sondern von Sand bestimmter Art — im 
Sinne der K ornform  u. der K ornoberfläche. Dieser le tz te  U m stand übt auf die Kor
rosionsgeschwindigkeit einen sehr s ta rken  E infl. aus, w ährend die granulometr. Zus. 
au f diese nur in  unbedeutendem  Maße einw irkt. A ußerdem  sehlägt Vf. die Einführung 
eines Vgl.-Verf. zwischen den in  aggressiven Lsgg. u . in  Süßwasser gelagerten Zement- 
proben vor. D azu könne m an sich zweier „B eständigkeitsfaktoren“ K x u . K„ bedienen, 
von denen K x —  das V erhältnis zwischen der E ndfestigkeit der in aggressiven Lsgg. 
gelagerten Proben zu den gleichen, die gleiche Zeit in Süßwasser gelagerten — u. K, — 
das V erhältnis der E ndfestigkeit zu derjenigen von 1 M onat in aggressiver Lsg. gelagerten 
Proben —  ausdrücken soll. (IIpoMLinijennocTi. C tp o h tc .t i .e l ix  MaiepuajoB [Ind. Bau
m ater.] 1941. N r. 3. 5— 7. M ärz.) v. M ic k w i t z .

M. A. Matwejew, Bestimmung des silicatischen Zerfalls in  metallurgischen Schlacken 
nach der Ultraviolettluminescenzmethode. Ziel der vorliegenden Arbeit war die Kon
struk tion  eines A pp., um  die fü r seine Verwendung als B austoff wichtige S tab ilitä t 
der Silicate in H ü ttenbim s zu bestim m en. Der App. w ird beschrieben. Gegen Zerfa 
beständige S ilicatverbb. zeigen im  U V -Licht gleichmäßig dunkelviolette bzw. dunkel
braune Fluorescenz, w ährend zum  Z erfall neigende Silicatverbb. braune, bronze- 
farbene u. helleuchtende E insprengungen (im dunkelvio letten  Felde) a u f «  eisen. 
Die A rten  der V orbehandlung der verschied. Schlackenarten für die Piüfung wir 
angegeben. Zu Vgl.-Zwecken sei es zw eckentsprechend, ein Standardmateriol zur 
Verfügung zu haben, das reich an  /JCaO- S i0 2 u. y  2 CaO • S i0 2 ist. (HponmiueHE 
CipoirrexLHLix MaTepuajion [Ind. B aum ater.] 1941. N r. 3. 58—62. März.) v. MICK-
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Dr. Rickmann & Rappe, Chemische Fabrik (Erfinder: Ernst Rickmann),
Köln, Bereitung von E m ails fü r  den Naßauflrag, dad . gek., daß  zur Mühle odorzum 
Schlicker Verbb. der Borf'Juorwasserstoffsäure, z. B. Na-, K - odor Zn-Borofluorid 
gegeben werden. M it verhältnism äßig geringen Zusätzen (0,3 des Emailgew ichtsj 
wird eine gute Stellwrkg. erzielt, ohne daß  dabei wie beim Zusatz von B orax dio Gefahr 
des Teilens der Em ails zu befürchten is t. (D. R. P. 7 2 2 0 2 3  K l. 48 c vom 5/9. 1939, 
ausg. 26/5. 1942.) V i e r .

Archer L. Matthes, Youngstown, 0 . ,  V. S t. A., Farbig gemusterte Emailüberzüge 
auf metall. K örper. Zunächst w ird ein Emailüberzug aufgebracht, dann wird ein M uster 
mittels eines Gemisches von E m ailfritten  u. Farboxyden aufgetragen u. unterhalb  des 
F. getrocknet. D arauf w ird ein zw eiter gefärbter Überzug aufgebracht u. nach dem 
Trocknen wird zum Schmelzen der Überzüge erh itzt. Vgl. A. P. 2 216 017; C. 1941
I. 946. (Can. P. 397 056 vom 22/8. 1939, ausg. 10/6. 1941.) M. F . M ü l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, übert. v o n : George Crawford Tyce, 
Korton-on-Tees, und  Victor Lefebure, London, Gipsmörtelmischung. E in  n iit einem 
Erhärtungsbeschleuniger (I) verm ischter A nhydritm örtel w ird m it einem in der K älte  
erhärtenden wss. K unstharzsirup verm ischt, der eine Säure, z. B. HCl, als B e
schleunigungsmittel en thält, d ie m it I  n ich t in R k. tr it t .  E s kommen H arnstoff- oder 
Thiokamstoff-Formaldehydharze in Frage, welcho in Mengen bis zu 8 %  dem A nhydrit 
bcigcmischt werden können. Beim E rstarren  b ildet die M. eine harte , glänzende Ober
fläche. (A. P. 2 240 529 vom 11/3. 1936, ausg. 6/5.1941. E . Prior. 13/5. 1935.) H o p f .

Vereinigte Korkindustrie A.-G., Berlin-Schöneberg, Herstellung poröser, ther- 
mischer und akustischer Isolierkörper. Stücke s ta rk  wasserhaltiger Pflanzen, wde Pilze, 
Rüben werden bis zur E rreichung eines gum m iartigen Zustandes erh itz t, die darau f 
mit wasserabweisenden B indem itteln  (I), z. B. gepulvertem H arz oder Pech bedeckten 
Stücke in Form en d ich t aneinander gelagert u . schließlich durch weiteres E rhitzen  
unter Expandieren vom  W . vollständig befreit, wobei die Stücke durch das schm . I 
zu wasserfesten Form körpern vereinigt werden. (D. R. P. 722 744 K l. 39 b vom  17/11. 
1936, ausg. 21/7. 1942.) S a r r e .

Vereinigte Korkindustrie A.-G., Berlin-Schöneberg, Herstellung von porösem, 
thermischem und akustischem Isoliermaterial in  kleinstückiger Form. Stücke s ta rk  
wasserhaltiger Pflanzen, wie R üben, bes. R unkebüben, werden durch schnelles E r
hitzen unter E xpandieren vom  W. vollständig befreit u. darauf durch bekannte M ittel 
wasserfest im prägniert. M an kann  auch die Stücke w ährend des E rh itzern  durch ge
eignete Überzüge an  der Oberfläche abdichten, wodurch der Feuchtigkeitsgeh. die 
Porenräume aufbläht. (D. R. P. 722782 K l. 39 b vom  27/10. 1936, ausg. 21/7. 
™ 2-) S a r r e .

VII. Agrikultur Chemie. Schädlingsbekämpfung.
Werner Selke, Über die Bewertung und den richtigen Einsatz verschiedener Dünge- 

haikarten unter besonderer Berücksichtigung der Magnesiafrage. Die au f s ta rk  ver
sauertem Sandboden beobachtete Überlegenheit von G raukalk w ird zum Teil auf seinen 
Jlagnesiageh., zum Teil au f seinen höheren Geh. an  silicat. puffernden B estandteilen 
zurückgeführt. E ine D üngung m it M agnesiumsulfat h a t die B odenacidität n ich t 
nennenswert verändert, es h a t  jedoch den Anschein, als ob das Magncsiumsulfat indirekt 

Luge ist, das Neutralisationsverm ögen des kohlensauxen G raukalkes etwas zu 
wnöhen. Die Aspergillusmeth. nach N i k l a s  u . T o ü R SE L  w ar in der Lage, den Magnesia
zustand des Bodens befriedigend wiederzugeben. (Bodenkunde u. Pflanzenernähr. 28 
' )• 193—215. 1942. L au ch städ t, Landw . Vers.-Anstalt.) JA C O B ,

ff /u ^kun , Über das Wirkungsverhältnis dolomitischer Graukalke zu gewöhnlichen 
»etßkalken. Auf ausreichend m it Magnesia versorgten Böden w irkte M agnesiabrannt- 
j. . wen'gcr günstig als gewöhnlicher B ranntkalk . Die Magnesiawikg. t r a t  in  erster 
rime auf sauren Böden auf. Bei anspruchsvollen Pflanzen, die einen ausreichenden 

Ikzustand verlangen, is t daher eine Magnesiawrkg. weniger zu erw arten. Zur Be
dingung des Magnesiummangels war M agnesiumsulfat bes. gu t geeignet. Die W rkg. 
es -"agncsiumsulfats w urde durch eine gleichzeitige K alkung herabgesetzt. Auf 

, .8“c®jabedürftigem Boden w ar Magnesiamergel der vorteilhafteste Kalkdünger, 
wi kalkliebenden Pflanzen w ar auf nichtm agnesiabedürftigen Böden der intensiver 
irkende Weißkalk überlegen. Infolge ihrer geringen Löslichkeit haben die dolomit. 

du K \  e*ne 6erzn8ere N eutralisationskraft als die W eißkalke. Die Reife wurde 
i ^Snesium sulfat u . Magnesiamergel beschleunigt, jedoch nicht durch Magnesia- 

a kalk u. gewöhnlichen B rann tkalk . Die Kalkdüngung beeinflußte die Aufnahme
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von Magnesium in günstigem  Sinne. (Bodenkunde u. Pflanzenernähr. 28 (73). 216—34. 
1 9 4 2 . R ostock, Landw. V ers.-Station.) JACOB.

A. W etzel, Leistungsfähige Beerenobstkulluren durch fachgemäße Düngung. Die 
Beerenobstarten sollten alle 3 Jah re  eine Stallm istgabe in  Höhe von 2—3 dz je Ar 
erhalten . Sie gedeihen am  besten auf schwach sauren bis neu tralen  Böden. Bei der 
K alkung is t eine pu-Zahl von 5—6 anzustreben. Die K alidüngung gibt man zweck
mäßig in  Form  von schwefelsauren K alisalzen. (Bad. Obst- u . G artenbau 37. 53—54. 
Ju li  1 9 4 2 .)  J acob .

R. Themlitz, E in  weiterer Beitrag zur Frage der Körnermaisdüngung. Bei aus
reichender K aligabe erhöh t gesteigerte Stickstoffdüngung die E rträge, während sie 
durch Ph03phorsäuresteigerung n ich t heraufgesetzt wurden. G eteilte Stickstoffgaben 
w irkten  sich günstiger aus als die gleiche, vor der Saat au f e inm al gegebene Menge, 
was aber durch einen zw eiten Vers. auf einem anderen Schlage n ich t bestätigt wurde. 
A m m onsulfat u . - K alkam m onsalpeter w aren dem  K alkstickstoff überlegen. (Land- 
w irtsch. Jb . 91. 1004— 11. 1942. Landsberg, W arthe, In s t, für Bodenkunde u. Pflanzcn- 
ernährung.) JACOB.

Gertrud Repp-Nowosad, Der Reisbau in  der ungarischen Alkalisteppe. Der un
günstige W .-H aushalt der Szikböden erm öglicht ohne Bewässerung höchstens den 
A nbau von W eizen, eventuell auch noch von Sonnenblum e, H irse u . Tabak. Mit Be
wässerung versucht m an Mais, Zuckerrüben u. Leguminosen anzubauen, die aber 
em pfindlich gegen schlecht durch lüfte ten  Boden sind. Der Reis is t besser als andere 
K ulturpflanzen im stande, auf den salzhaltigen Szikböden zu gedeihen. Die Kaltbeet
aussaat m it späterer U m pflanzung erwies sich als günstigste Anbaumethode. (For
schungsdienst 13. 4 3 0 — 3 6 . 1 9 4 2 . W ien, Pflanzenphysiol. In s t.)  JACOB.

Olof Tamm, Einige Gesichtspunkte über die Phosphatfrage des schwedischen Waldes. 
Vf. m acht d a rau f aufm orksam , daß  auch die neuesten Methoden zur Best. von lösl. 
Phosphorsäuro fü r den W aldboden nicht geeignet sind, weil derselbe in Gelkomplexen 
gebundene Phosphorsäure en thä lt. D ie W aldbäum e können aber auch diese verwerten, 
wahrscheinlich m it H ilfo von sauren Ausscheidungen aus den W urzeln. Der Dünger
b ed arf des W aldbodens kann daher n ich t m it denselben M itteln  wie der des Ackerbodens 
festgestellt werden. (Svensk bot. T idskr. 36 . 383— 89. 1942.) E. M ayer.

Werner Rathje, Zur K enntnis der Phosphate. V I. M itt. Das Phosphalgleichgeicicht 
im  Boden. (V. vgl. C. 1 9 4 1 .1. 3182.) T ert. Phosphate sind in  Berührung mit der Boden- 
lsg. existenzfähig u. können daher als M ineralien im  Boden Vorkommen. Zwecks Klärung 
der Löslichkeitsverhältnisse der Phosphorsäure im Boden wurden tert'. Phosphate 
frei von sek. Phosphaten dargestellt u . ih r Löslichkeitsgleichgewicht bestimmt. Es 
ergab sich, daß H ydroxylfluorapatit bei a lkal. R k ., Aluminium - u. Ferrioxydphospbat 
bei saurer R k . schwerer lösl. werden. W ährend H ydroxylfluorapatit als definierte 
ehem . Verb. ein bestim m tes Löslichkeitsgleichgewicht besitzt, is t das Löslichkeits- 
gleichgewicht der Aluminium - u. E isenoxydphosphatgem ische je nach ihrem P;05-Geh, 
veränderlich. D aher sind bei jedem  pu-W ert A lum inium - u. Eisenoxydphosphat
gemische m it bestim m tem  V erhältn is von P h o sp h a t: Oxyd von gleicher Löslichkeit 
wie der H ydroxylfluorapatit u . daher m it diesem im  Gleichgewicht. Es wird auf Grund 
bodenkundlicher Beobachtungen angenom m en, daß  H ydroxylfluorapatit sowie Alu
minium - u. Eisenoxydphosphatgem ische, die im  Boden hauptsächlich vorkommenden 
Phosphatm ineralien darstellen, u. daß  die Löslichkeit der Phosphorsäure in dem Gleich
gewicht von H ydroxylfluorapatit u . Sesquioxyd m it der Löslichkeit der Phosphorsäuie 
im Boden übereinstim m t. (Bodenkunde u. P flanzenernähr. 28 ( 73). 129—59. 1942. 
Berlin-D ahlem , In s t. f. P flanzenernährungslehre u. Bodenbiologie.) JACOB.

S. R. Dickmah und  R. H. Bray, Verdrängung von adsorbiertem Phosphat aus 
Kaolinit durch Fluorid. Bei B ehandlung von K ao lin it durch Fluorid findet eine stöerno- 
m etr. V erdrängung von H ydroxylionen s ta tt .  A uch Phosphationen w e rd e n  v erd räng t; 
zugesetztes P hosphat w urde vollständig wieder e rha lten , wenn m an 1 g K a o lin it mit 
50 ccm  0,1-n. neu tralem  N H 4F  1 Min. lang schü tte lte . E s w ird die M öglichkeit er
ö rte rt, die B est. des verdrängbaren  Phosphats fü r die B o d e n  u  n  t  e r  s. zu benutzen. 
(Soil Sei. 52. 263—73. O kt. 1941. Illinois, A gricult. E xp. Station.) J a co b .

H. Riehm, Profilmäßige N ährstoff Untersuchung der Böden des ,,Ewigen Loggen- 
baues“ , Halle, mittels der Egnir-Methode. E in  Beitrag zur Beweglichkeit der Lähulojje 
Phosphorsäure und K ali im  Ackerboden. Die Böden des langjährigen Vers.-Feldes 
H alle w urden profilm äßig au f p H, P „0 5 u . K ,0  nach den E G N K R - M e t b o d e n  untersucht. 
D er U nterschied gegenüber den bei Beginn des Vers. erm itte lten  Zahlen für salzsaure- 
lösl. P „05 stim m te n ich t überein m it den aus dem  Nährstoffentzug der Ernten 
rechneten W erten. (Bodenkunde u. Pflanzenernähr. 28 (73). 234—45. 1942. H aUe/baaie, 
In s t. f. P flanzenernährungslehre u. Bodenbiologie.) J acob.
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H. Riehm, Die Bestim m ung des pflanzenaufnehmbaren K alis nach Egnir bei M ästen- 
Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung eines speziellen Flammenphotometers. 
Die in einer E x tra k tio n  des Bodens m it Monochloressigsäurelsg. von p H =  2,0 u . der 
flammcnphotometr. B est. des K alis bestehende M eth. wird beschrieben. (Bodenkunde 
u. Pflanzenernähr. 28 (73). 246—56. 1942. Bromberg, In s t. f. Acker- u. P flanzen
bau.) .. . J a c o b .

C. W. G. Hetterschij, Die Bestimmung des Kalibedarfs des Bodens nach der 
Methode Egnir. Vf. beschreibt die M eth. von E g n e r  (vgl. C. 1941. I . 3278), weist 
aber auf ihre U m ständlichkeit u. den orheblichen Zeitverbrauch hin. D a nach einem 
Diagramm von 147 Bodenproben aus der Provinz Groningen die M eth. von E G N E R  
mittler salzsauren E x trak tio n  m it nachfolgender sedim etr. K alibest, m it Co-Nitrit 
ziemlich eng korreliert, is t auch anzunehm en, daß sich beide M ethoden gleichgut zur 
Best. des K alibedarfes eignen. (Chem. W eekbl. 39. 448—50. 15/8. 1942. Groningen, 
Rijkslandbouwproefstation cn Bodenkundig In s t.)  G r o s z f e l d .

Lewis B. Nelson und R. J. Muckenhirn, Feldmäßige Bestimmung der Durch
lässigkeit von vier Wisconsin-Böden m it verschiedener Durchlässigkeitscharakteristik. 
Die Best. der Durchlässigkeit verschied. Böden in  ursprünglicher Lagerung ergab gute 
Übereinstimmung m it den im Labor, vorgenommenen Durelilaufverss., sowie der 
Best. von Vol.-Gewicht, Gesam tporenraum  u. m axim aler w asserhaltender K raft. 
(J. Amor. Soc. Agronom. 33. 1028—36. Nov. 1941. Madison, W is., U niv.) JACOB.

C. v. Gillern, Vegetalionsgefäß nach Mitscherlich-Gillern. Topfförmige Gefäße aus 
Pappe werden bei m ehrjährigen Vegetationsverss. in  die Vegetationsgefäße eingesetzt 
u. im Winter im F re iland  in die E rde eingegraben. (Bodenkunde u. Pflanzenernähr. 28 
(73). 190—92. 1942. W ien, In s t. f. Ackerbau u. Bodenforsch.) J acob .

Edward Oliver Essig, College entomology. New York: Macmillan. (907 S.) 8°. $5.00.

Vin. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Rolf B redt, Die Aufbereitungsanlage der Compania M inera de Oruro in  ilacha- 

mmarca, Bolivien. Bei den der Aufbereitungsanlage M achacam arca zugeführten Erzen 
handelt es sich um  in saurer G angart vorkommende sulfid. oder oxyd. E rze, die neben 
Sn u. Ag Pb, Cu, Fe, Au, Sb u. As enthalten . Der Sn-Geh. schw ankt etw a zwischen 
0,8 u. 4%. Neben grobkrystallinem  bis dichtem  Zinnstein tre ten  das Sn-Ausbringen 
bei der Aufbereitung erheblich herabsetzende Sn-Sulfide auf, nämlich Zinnkies 
(CmFeSnS.,), Teallit (PbSnS2) u. F ranckeit (5 PbS-2 SnS2-Sb,S3). P y rit u. Quarz 
sind die wichtigsten Z innsteinträger. Der Silbergeh. der Erze schw ankt zwischen 0,05 
u. 0,15%. Silberträger sind Fahlerze, die sich gut aufbereiten lassen, ferner Bleiglanz, 
Zinkenit, Plagionit u. Jam esonit. Je  nach der E rza rt is t das Aufbereitungsverf. ver
schieden. Zinnarme Silbererze werden zusammen m it H aldenerzen flotiert. Die oxyd. 
Zinnerze u. die pyrit- u . silberhaltigen Zinnerze werden naßm echan. auf Setzmaschinen 
u. Herden verarbeitet. W ährend erstere unm ittelbar in die Zinnwäsche kommen, 
werden die pyrit- u . silberhaltigen Zinnerze vorher chlorierend geröstet u. darau f mit 
'V. u. Thiosulfat gelaugt. Die F lo tation , deren K osten sich nur halb  so hoch wie die der 
chlorierenden R östung u. Laugung m it anschließender Zinnwäsche stellen, auch für 
diese Erze einzuführen, w ar bisher n ich t möglich. (Metall u. E rz 38. 493—97. Dez.
1941. Düsseldorf.) W Ü R Z .

D. M. Tsehishikow, Bedeutung der Qualität der Flotationskonzentrate in  der 
Metallurgie der Nichteisenmetalle. Die V erarbeitung von Cu- u. Zn-reichen Pb-Kon- 
zentraten ist schwierig; diese sollten davon nicht mehr als 1 bzw. 5 %  bei einem Pb-G eh. 
von 60% enthalten. Am besten ist die Trennung des Erzes in ein Pb-K onzentrat m it 

75°/0 Pb u. einen Cu-Stein m it (% ) 20—25 Cu u. 10—12 Pb. Der ständige Pb* 
Begleiter — das Sb —  m üßte angereichert werden. Zn-K onzentrate sollten (% ) 
¿  55 Zn, £  2 Pb u. <  8 Fe en tha lten ; ein Cd-Entzug aus dem  Zn-K onzentrat durch 
«dektivaufbereitung is t zweckmäßig. Bei der Cu-Erschmelzung ist die Schlacken- 
m<mge, der Cu-Geh. der Schlacken ü. der Brennstoffverbrauch dem Cu-Geh. des K on- 

umgekehrt p roportional; bei K onzentraten m it 2 bzw. 20%  Cu beträg t die 
oewackenmenge 75 bzw. 7 t / t .  D a die V erarbeitung Zn-haltiger Cu-Erze schwierig ist, 
wußte das Zn ganz abgeschieden werden. Der genormte Sn-Geh. von Sn-K onzentraten 
Beträgt in der U dSSR  45 (sonst 60)% . Bei 15—20%  Sn geht letztes w ährend der 
Bfschmelzung fast restlos in  die Schlacke über, kann aber nach dem Chlorungsverf. 
cs \ f. (nicht näher beschrieben) noch wirtschaftlich aufgearbeitet w erden. D er Hg- 

ueh. von H g-Konzentraten sollte 30—45%  betragen, da bei geringen Hg-Konzz. un- 
u -haftlich große Erzm engen verhü tte t werden müssen. Auch kann schon bei 

XXIV. 2. ■ 136
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K onzentraten  m it 12%  H g in herm et. geschlossenen R e to rten  gearbeitet werden, was 
die schädliche W rkg. der Hg-Dämpfo beseitigt. Die getrennte Gewinnung von Hg-, 
Sb- u . A s-K onzentraten is t zweckmäßig. Der N i-Entzug aus oxyd. Ni-Erzen beträgt’ 
je tz t selten >  70% , m üßte aber zur Steigerung der W irtschaftlichkeit erhöht werden. 
(RBeTHwe MeT.ui.ni [N ichteisenm etalle] 16. N r. 1. 24— 28. Ja n . 1941.) P ohl.

N. N. Tschinkin, Ausnutzung der armen Manganerze der Baschkirischen ASSE zur 
Versorgung der Fabriken des südlichen Urals. D urchgeführte Unterss. baschkir. Mn-Erze 
ergaben folgende techn. Zus. (% ): 15,64— 10,37 Mn, 13—22,75 MnO, 40,5—59,84 SiO,, 
3,68— 13,9 Fe, 2,58—7,15 A120 3, 0,1— 1,1 T i0 2, 3,16—5,24 CaO, 0,47— 1,56 MgO, 0,026 
bis 0,056 P , 0,06—0,11 S, 0,77— 1,3 W ., Ni- u . Co-Spuren, G lühverlust 3,86—6,4. Je 
nach dem  Ee-Geh. w ird das E rz  in Ee-arm es bzw. -reiches (3—4 bzw. >  10%Fe) 
un terte ilt. D araus konnte in  Stückgrößen von 2—6 m m  u. ungeröstetem Zustand 
bei einer 78 bzw. 72% ig. Mn-Ausbeute durch M agnetseparation ein Konzentrat mit 
35 bzw. 28,1%  Mn gewonnen werden. Noch bessere Ergebnisse (79%ig. Mn-Entzug, 
42,27%ig. Ausbeute eines K onzentrats m it >  30%  Mn) w urden bei der zusammen
gesetzten M agnet- u . N aßaufbereitung der Ee-reiehen E rze in Körnungen von 2 mm 
gewonnen. Bei Steigerung der Stückgröße nahm  hierbei der Mn-Geh. des Konzentrats 
au f 25— 27%  ah. Das Ee-arm e E rz  lieferte bei einem  71— 75% ig. Mn-Entzug durch 
M agnetseparation m it trockener V orsortierung u. Nachzerkleinerung auf 2 mm Körnung 
52—58%  eines K onzentrats m it 20— 22%  Mn u. 16— 18%  Fe. Bei der Flotations
aufbereitung der genannten E rze m it N aO H , W asserglas, Oleinsäure u. Ficktenöl 
wurden ähnliche Ergebnisse, d. li. ein 78,5— 80 bzw. 70—75%ig. Mn-Entzug u. ein 
K onzen tra t m it 27,3—30 bzw. 21— 22%  Mn sowie ~  19%  F e gewonnen, so daß 
angesichts des hierbei notwendigen hohen Zcrkleinerungsgrads der Erze das Verf. 
weniger w irtschaftlich ist. Die K onzentrate  lassen sieh bei einem W.-Geh. von 8—10% 
m it 7 %  K oks gu t b rikettieren . Auch die Agglomerierung m it Gußeisenspänen ist 
möglich, ergibt aber B rikette  m it geringerer m echan. W iderstandsfähigkeit. (ropaiiK 
JKypnaJi [B erg.-J.] 117. N r. 5. 25—28. Mai 1941. Leningrad, Forsch.-Inst. f. mechan. 
B earbeit, nü tzl. M ineral.) P O H L .

H. R. Hanley, Böstverfahren. Die H au p tda ten  der bisherigen Entw . werden kurz 
besprochen. F o rtsch ritte  sind noch auf dem  G ebiet der Schweberöstung zu erwarten. 
Bei der R östung in  E tagenöfen is t eine bessere V erteilung der W ärme in den einzelnen 
H erden erw ünscht. (Engng. Min. J .  142. N r. 8. 122. Aug. 1941.) G e i s s l e r .

R. W. Hyde, Sintern von Erzen .und Hüttenerzeugnissen. Überblick über die bis
herige Arbeitsweise. Bei der V erarbeitung sulfid. E rze sind Verbesserungen in Hinblick 
au f die N utzbarm achung des S-Geh. der Abgase u. der Vorbehandlung der Charge zur 
Erzielung einer gleichförmigen Mischung zu erw arten . Beim  Sintern von Eisenerzen 
soll eine Sortierung der Ausgangsstoffe nach der Korngröße vorgenommen werden. 
D urch die Sinterung des feinen Gutes w ird die W irtschaftlichkeit des Verf. weitgehend 
verbessert werden. (Engng. Min. J .  142. N r. 8 .  123. Aug. 1941.) G E IS S L E R .

E. W . Shallock, Sintern von Eisenerz. N ach zahlenmäßigen Angaben über die Entw. 
des E rzsin terns in Am erika, dessen K apaz itä t von 100 t/2 4  Stdn. im Jahre 1911 auf 
1850 t/2 4  S tdn . Ende 1940 anstieg u. heute insgesam t bei 80 Anlagen 15 Millionent/Jabr 
be träg t, w erden die Vorteile des Sinterns dargelegt, die in  der Nutzbarmachung von 
Erzen, die vorher fü r die R ed. ungeeignet w aren u. in  der besseren Verteilung des 
Sinters im  Ofen un ter Vermeidung des H ängens des Ofens bestehen. Für die Sinterung 
kommen in F rage: 1. E rze von solcher Feinheit, deren A nteil an metall; Fe im Vgl. 
zum  Fe-A usbringen einen abnorm  hohen B rennstoffverbrauch des Ofens erfordeit,
2. E rze m it so hohem  S-Geh., daß  durch ihn  der S-Geh. des Fe beeinflußt wird, 3. Erze 
m it so hohem  Geh. an  gebundenem  H „0 , daß  dessen A ustreibung in den heißen Zonen 
des Ofens einen unnötig  hohen B rennstoffverbrauch erfordert, 4, grobstückige Erze, 
die e rs t zerkleinert w erden müssen, um  eine gleichmäßige Verteilung im Ofen zu er
möglichen, 5. natürliche E rze m it so hohem  Geh. an  Feuchtigkeit u. gebundenem 
H 20 , bei geringem G angartanteil, daß  sie hinsichtlich ihres Preises für die unmittelbare 
V erhüttung n ich t in  F rage kom m en, 6. E rze wie u n te r 5. u. einem so entfernt liegenden 
Vork., daß hoho F rach tkosten  entstehen , 7. carbonat. Erze, deren C 0 2- G e h .  hohe 
F rach tkosten  bedingt, 8. E rze, welche zwecks E ntfernung der Gangart gemah cn 
werden müssen u. 10. zu grobstückige E rze m it s ta rk  wechselnder ehem. Zusammen
setzung. (Iron  Steel E ngr. 18 N r. 8. 59— 63 u. 73. Aug. 1941. Chicago, Hl., American 
Oil R eclam ation Co.) W iT S C H E R -

Josei Paquet und  Marcel Steffes, Vorbereitung und Verhüttung von Jlttu « 
und Gichtstaub. D urch die an  einem  D rehrohrofen, Syst. S m i d t h , mit Gicnts a 
u. Feinerz vorgenom menen Sinterverss. w urde der E infl. der Beschickungszus. u. 
Luftvorw ärm ung au f B rennstoffverbrauch u. D urchsatzleistung ermittelt. Die - u
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Stellung der W ärm ebilanz für jeweilig reine G ichtstaub- u. reine Feinerzbesehickung 
gestattete einen tieferen E inblick  in  die G esam theit der Ofenvorgänge. In  A nbetracht 
der stets steigenden B eachtung, die der Aufbereitung des Hochofenmöllers in der E isen
industrie zukom m t, haben sieh die Arbedwerke entschlossen, einen schon seit Jah ren  
gefaßten P lan durchzuführen. D anach wird künftig die gesam te zu verhüttende M inette 
gebrochen, klassiert u. das entfallende Feinerz zusam men m it dem G ichtstaub ge
sintert werden. —  Die zur K lärung der einschlägigen Fragen durchgeführten Unterss. 
haben als H auptergebnis erbracht, daß die Erzzerkleinerung m it anschließender Sinte
rung der entsprechenden Eeinerz- u. G ichtstaübm engen sich hei der V erhüttung durch 
eine Koksersparnis von 150 k g /t  Roheisen ausw irkt. Nachdem  m an der E inführung 
des Drehofensinterverf. in  der E isenindustrie Jah re  hindurch ablehnend begegnete, 
ist nunmehr der Beweis erbrach t, daß  es neben den anderen bekannten Verff. eben
bürtig zu berücksichtigen is t. (S tah lu . Eisen 62. 621. 23/7. 1942. Esch, Alzig.) W i t s c h .

H. Wentrup, Zur Metallurgie der Windfrischverfahren. Theorie und Praxis. 
Überblick über Theorie u. P rax is des sauren u. bas. W indfrischverfahrens. Bei der 
Behandlung der Theorie des sauren Verf. sind an  H and  ihrer Z ustandsdiagram m e bzw. 
von Kurven e rö rte rt: a) reine Fe-Schm elzen, b) Fe-C-Legierungen, o) Fe-Si-Legie- 
ningen, d) Ee-Si-C-Legierungen, e) Fe-Mn-Legierungen, f) Fe-Mn-C-Lcgierungcn, 
g) Fe-Mn-Si-Legicrungen, h) Ee-Mn-Si-C-Legierungen, i) Sclimelztem pp. im Syst. 
Fc-Si-C. Desgleichen bei der Behandlung der Theorie des bas. V erf.: a) Fe-P-Legie- 
rungen, b) Ee-P-Legierungen in Ggw. von K alk, c) E infl. von S i0 2 u. Mn-Oxydul auf 
das Syst. F e0 -C a0 -P 20 5, d) Schlaekenzus. heim Thomasverf. theoret., e) P P : im  
Syst. Fe-P-C. (Techn. M itt. K rupp, Forschungsber. 5 .141—8 6 . Mai 1942.) W i t s c h e r .

Ernst G n id a , Betriebsergebnisse eines Siemens-Martin-Ofens m it Koksofengas- 
kheizung (Kaltgasbetrieb). Im  August 1940 wurde im Stahlw erk der K önigshütte ein 
von der Betriebsführung Röchling an  Stelle eines veralteten  Generatorgasofens neu 
erbauter, m it Koksofengas beheizter S. M.-Ofen in Betrieb genommen. E r  w urde in 
Anlehnung u. W eiterentw . an  die K altgasöfen in Völklingen erbau t u. m it Chrom- 
tnagnesitsteinen zugestellt u . diente dazu, das Schmelzprogramm durch Erzeugung 
hochwertiger S tähle zu erw eitern. Die Betriebsergebnisse der ersten Ofenreise, die 
Mit 1012 Schmelzungen ih r Ende fand, werden m itgeteilt. In  Zahlentafeln sind ferner 
nicdergelegt die Ofenabmessungen gegenüber den üblichen W erten für 50 t-K a lt- 
gasöfen, desgleichen die Strömungsgeschwindigkeiten, K am m erkennzahlen u. H a u p t
betriebsergebnisse. D ie Versorgung des Ofens m it Verbrennungsluft geschieht, n icht 
zuletzt, um eine Meßmöglichkeit zu haben, durch einen V entilator. Z ur E rzielung von 
hohen Arbeitstempp. wurde der Ofen von vornherein m it einer Carburierungsanlage 
für Pechöl, nach dem  M uster in W etzlar, versehen. D as verwendete Roheisen en t
hielt 0,4—1,1% Si, 1,5— 1,8%  Mn, 0,5—0,9%  P. An P-arm em  Roheisen m it un ter 
0,2% P wurden nur 2000 t  =  12,9%  des gesam ten verw endeten Roheisens eingesetzt. 
Die Erzeugung um faßte fa s t ausschließlich Stähle nach D IN  1661, zum großen Teil 
mit bes. Reinheitsgrad. E in  A nteil von etw a 15%  der Erzeugung um faßte Sonder
stähle. Gegenüber dem  bisherigen Generatorgasofen ergaben sieh folgende Vorteile 
des mit Chrommagnesitsteinen zugestellten Kaltgasofens: hoher zeitlicher A usnutzungs
grad sowohl in der W oche, als auch über die ganze Ofenreise, einfache Überwachung 
u- mülieloses E rreichen der zur Mn- u. Cr-Red. notwendigen T em peraturen. (S tahl 
m Eisen 62. 612—14. 16/7. 1942.) W i t s c h e r .

A. Bargone und I. Gottardi, Das Ausbringen von Chrom bei der Herstellung von 
efaW im basischen elektrischen Ofen. (Vgl. C. 1942. I . 1610.) D as Cr-Ausbringen in 
bas. Lichtbogenöfen bei n . Gang m it teilweiser O xydation erreicht einen D urchsehnitts- 
«ert von ca. 60%- E s is t unabhängig vom  Cr-Geh. der Beschickung u. um gekehrt 
proportional der Schlackenm enge; die B asizität der Schlacke is t von geringeier Be
deutung als der CaO- u. FeO -G ehalt. M it der A rbeitstem p. n im m t das Cr-Ausbringen 
zu. In der zweiten Phase w ird keine Beziehung zwischen dem  Verh. von Cr u. Mn fes t
gestellt. (Metallurgia ita l. 34. 85—90. März 1942. Aosta.) R . K . M ü l l e r .

J- A. Verö, Die Gefügeausbildung des Stahlgusses in  Abhängigkeit von der Ab- 
C'hlungsgeschwindigkeit. (Kgl. ung. Palatin-Joseph-U niv. teehn. u. W irtschaftswiss., 
toin®erS'! Hübten- u . Forstw es. Sopron, M itt. Berg- u. hü ttenm änn. A bt. 12. 167— 91. 

(Orig.: d tsch .] —  C. 1939. I . 4830.) H o c h s t e i n .
' Wärmebehandlung molybdänhaltiger Schnellstähle in  U SA. Allg. R ichtlinien 

"l/- die W ärmebehandlung beim Schmieden, Glühen, H ärten  u. Anlassen sowie 
über das Abschrecken u. R ich ten  von Mo-haltigen Schnellstählen in den USA. Als 
''arniebehandlungsöfen werden empfohlen Salzbäder sowie Öfen m it steuerbarer 
üuftzuführung. (MSV Z. M etall- u. Sehm uckw aren-Fabrikat. Verchrom. 23- 202—03. 
zw/o. 1942.) H o c h s t e i n .
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Friedrich Bischof und Clemens Salzmann, über den E in fluß  der Wärmebehandlung 
au f die Tiefziehfähigkdk von warmgewalzten unlegierten Blechen. Durchführung von 
Glühungen bei 690, 715—735° (Pendelglühung), 860 u. 900° an  0 m m  starken warm
gewalzten Blechen aus S tah l m it 0,17—0,24 (% ) C, 0,10—0,11 Si, 0,33—0,39 Mn, 
0,017— 0,027 P  u. 0,017—0,030 >S. A nschließend w urden die Bleche im Koilzugverf. 
k a lt vorform t. Die Prüfungen erfolgten an  Blechen aus 9 verschied. Schmelzen gleicher 
M aterialgüte bei 0, 10 u. 60%  Dehnung. Die durchgeführten  Tiefziehunterss. ließen 
einen günstigen E infl. steigender G lühtem p. erkennen. E ine Glühung bei 900° brachte 
gegenüber der von 860° keinen V orteil, wobei beide Tem pp. oberhalb des bei ca. 835° 
fcstgestellten A3-Punktes lagen. (K alt-W alz-W elt 1942. 41— 43. Ju n i 1942.) Höchst..

Wolfgang Seith und  Friedrich Bartschat, Zur D iffusion des Kohlenstoffes in 
legierten Stählen. Bei der Diffusion von C aus unlegiertem  S tah l in  einen legierten 
wird der Diffusionsverlauf durch die Eigg. des D reistoffsyst. bestim m t. Bei Nicht
vorhandensein von Sondercarbiden läß t sich der V erlauf der K urve, welche die Konz, 
in  A bhängigkeit vom  Diffusionsweg darste llt, fü r den F a ll ableiten, daß die Grenzen 
des p-M ischkrystallgobietes bekann t sind. An der Grenze zwischen legiertem u. un
legiertem  S tah l zeigt die K urve eine U nstetigkeit, deren Ausm aß von den Löslichkeiten 
des C in  beiden Phasen u. den D iffusionskonstanten abhängt. Hierbei gilt der Ver
teilungssatz von N e r n s t . Bei V orhandensein von Sondercarbiden werden die Ver
hältnisse verwickelter. Bei untersuchten  Beispielen Fe-C m it Zusätzen von Co, Ni, 
Cu u. Cr is t die Diffusionsgeschwindigkeit s te ts  geringer als im  unlegierten. (Z. Metall
kunde 34. 125— 30. Ju n i 1942.) H o c h s t e in .

L. Dainelli und F. M. Capuano, Der Wirkungsgrad von Schtiellarbeitsstählen auf 
Grund ihres Verhaltens an der Drehbank. Vff. p rüfen  den  W rkg.-G rad verschied, italien. 
Schnellarboitsstähle m it sparsam er Verwendung von W , Cr, Mo u. V („autarke Stähle“) 
durch Messung der stündlichen Schnittgeschwindigkeit bzw. der Zerspanbarkeits
kennziffer V60 in  A bhängigkeit von verschied. F ak to ren , wie Einstellwinkel, Vorschub, 
Schnittiefe, Selm ittw iderstand, sowie ehem . Zus. u . therm . Vorbehandlung des Werk- 
zcugstahls. Die in  D iagram m en u. Tabellen dargestollton Vers.-Ergebnisse werden 
m it denen anderer A utoren verglichen u. führen zu folgenden Schlüssen: Die Schnitt
geschwindigkeit ste ig t m it kleiner werdendem Einsteilw inkel bis zu einem Maximum 
bei 30° an ; bei noch spitzerem  W inkel tre ten  schädliche Schwingungen auf, die ein 
exak tes D rehen n ich t m ehr zulassen. D er K eilw inkel besitz t dagegen eine geringere 
B edeutung für V60, wobei im  allg. fü r -weichere S tähle ein spitzerer Winkel als für 
härtere  em pfehlenswert ist. D er E infl. des Vorschubs is t ausgesprochen u. macht sich 
deutlicher als derjenige der Schnittiefe bem erkbar; bei gleichem Spanquerschnitt ist 
zur E rreichung eines hohen W ertes von V60 m it kleinem  Vorschub u. größerer Tiefe 
zu arbeiten . Zwischen W iderstand des zu bearbeitenden Stahles bzw. ehem. Zus. des 
W erkzeugstahles u . V60 bestehen eindeutige Beziehungen. Die geringe Verminderung 
im  W rkg.-G rad der au ta rk en  S tähle w ird  w eitgehend durch einen geringeren Ver
brauch an  Schleifm itteln ausgeglichen. Änderungen in der Temp. des Temperns inner
halb  enger Grenzen (20—50°) sowie in  der V ergütungstem p. (zwischen 500—600°), 
haben p rak t. keinen E infl. au f die Schnittgeschwindigkeit. (Boll. sei. Eäc. Ckim. ind., 
Bologna 3. 25—67. März 1942. Bologna.) H e n t s c h e l .

W. Je. Kukssinskaja, Wärmebehandlung der Bronze BrAShMz-10-3-1. Durch
geführte U nterss. über die zweckmäßigste B earbeitung der als Sn-Bronzeaustauschstoff 
bew ährten, in  Seewasser, W .-D am pf usw. korrosionsfesten „BrAShM z-10-3-1 - 
Bronze m it (% ): 85,42 Cu, 3,2 Fe, 1,43 Mn, 9,83 A l u. 0,014 P, Zugfestigkeit 56,8 kg' 
qm m  u. D ehnung 8 %  ergaben, daß  die zweckmäßigste Schmiedetemp. 750—900 
be träg t. Die beste W ärm ebehandlung nach  dem  Schmieden is t eine Erhitzung auf 
750—800° w ährend einer Z eit T  =  16 V ö/2  (<5 =  Dicke des W erkstücks) u. eine Ab
kühlung an  der L u ft (die Abkühlungsgeschwindigkeit m uß der Werkstückgröße pro
portional sein). Ferner bew ährt sich die H ärtung  in  W. bei 600—650° während la bn 
30 M inuten. E in  Anlassen is t unzweckmäßig. Beim  Glühen unter langsamer Ab
kühlung finde t die Ausscheidung des spröden a  +  y-E utektikum s sta tt. (IlBexnyprus 
Mteiaxiaii [N iehteisenm etallurg.] 16. N r. 1. 41— 42. Ja n . 1941.) . P o h l .

R. T. Parker, Fehler in  Spritzgußkolben aus S i l i c i u m - Alumini-innlegierungen. 
Inhaltsg leich  m it der C. 1942. I I .  829 referierten A rbeit. (Metal Ind. [LondonJ oo- 
387—89. 414— 16. 429—31. 16/5. 1941.) M e v e r - W i l d h a g e n .

J. V. N. Dorr, Cyanidierung. überblick  über die E ntw . des Verfahrens. 
sch ritte  fü r die -Z ukunft w erden hauptsächlich  in  der i n d i v i d u e l l e n  Behandlung 
einzelnen E rzvorkk . erw arte t. (Engng. Min. J .  142. N r. 8. 119. Aug. 1941.) G E I S S L E  •

Charles W- Merrill, Ausfällung von Edelmetallen aus Cyanidlösungen. Gber i 
über die bisherige P rax is. F o rtsch ritte  sind hauptsächlich in  der rationelleren -
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nutzung des Kalkzusehlngs zu erw arten. (Engng. Min. J . 142. N r. 8. 121. Aug. 
1941) G e i s s l e r .

Alfred Grabner, Grundzüge der mctallographischen Mikrophotographie. F ü r  die 
bei der Begutachtung der Roh- u . Fertigm aterialien anzustellende photograph. D arst. 
metallograph. Befunde sind die Auswahl der aufzunehm enden Stelle, der Abb.-M aßstab, 
die Einpassung des Bildes in das K am eraform at, der Leuchtedichtcum fang (K ontrast 
des Präp.), die num er. A pertur des beleuchtenden L ichtbündels, die Verwendung von 
Fnrbenfilter, die Belichtungszeit, der N egativcharakter u . das Positivverf. von bes. 
Bedeutung, die einzeln kurz besprochen werden. (Anz. Maschinenwcs. 64. N r. 28. 
Suppl. 49—52. 11/7.1942. W ien.) H o c h s t e i n .

E. Lehr, Entvncklungslinien der mechanischen Prüfung metallischer Werkstoffe. 
Überblick über die w esentlichsten Fortschritte  u. E rkenntnisse bei der mechan. Prüfung 
metall. W erkstoffe in  den letzten 15 Jah ren , bes. beim Zerreiß-, D auerstand-, Kerb- 
schlag- u. Dauervers. bei W echselbeanspruchung sowie in  der Festigkeitsm eßtechnik 
u. der Lager- u . Verschleißprüfung. (M etallwirtsch., Metallwiss., Metallteclm. 21. 
243—48. 1/5. 1942.) H o c h s t e i n .

Richard W alzel, Begriffsbestimmungen fü r  „Bruch“ und „ B iß “. (M aschinenbau,
Betrieb 21. 139—40. März 1942. — C. 1942. II . 1285.) H o c h s t e i n .

—, Was sind Warmzugproben? Kurze E rörterung der D urchführung des Kurzzeit- 
zugvers. sowie des Dauerstandvers. bei S tahl u. Metallen in der W ärm e. (Anz. Maschinen- 
wes. 64. Nr. 28. Suppl. 52—54. 11/7. 1942.) H o c h s t e i n .

F. Regler, Über die Ursache der Linienvervielfachung bei Böntgen-Bückstrahl- 
anfmhmen vielkrystalliner Haufwerke. E rklärung für die bei R öntgcn-R ückstrahl- 
aufnabmen grobkrystalliner oder grobkörniger Proben bei Drehen oder Schwenken der 
Aufnahmekamera experim entell beobachtete Linienvervielfachung. Die B erück
sichtigung der Brechung der R öntgenstrahlung an der Kornoberflächc ergab m it den 
Unters.-Ergebnissen die beste Übereinstimmung. E ine Folge dieser E rkenntnisse 
besteht in der Notw endigkeit des Abpinselns un ter gleichzeitiger D rehung der K am era 
für Präzisionsmessungen von G itterkonstanten  grobkörniger Proben im R iickstrahl- 
verf., da andernfalls diese auf feinkörnige Proben beschränkt bleiben, weil die D rehung 
oder Schwenkung der A ufnahm ekam era um den P rim ärstrahl als Achse die Veränderung 
der Winkel der Röntgenstrahlung m it der Oberfläche der K örner bei D EBY E-SCH ERR ER - 
Aufnahmen m it gedrehtem  Präp. n icht ersetzen kann. Diese E rkenntnis is t bes. bei 
röntgenograph. Spannungsmessung zu berücksichtigen. (M etallwirtsch., Metallwiss., 
Metalltecbn. 21. 249—55. 1/5. 1942. Freiberg i. Sa., B ergakad., In s t, für M aterial
prüfung, Röntgenlabor.) H OCHSTEIN.

M. K. Ssukow, Stand und Entwicklungsaussichten der Herstellung von Gasschweiß- 
und -schneidestoffen und Apparaturen. Der gegenwärtige S tand der russ. Erzeugung 
an Gasschweiß- u. -schneideausrüstung sowie an 0 2 u. Acetylen bzwr. CaC2 w ird an H and 
Statist. Zahlen k rit. besprochen, einige Ursachen der herrschenden M ißstände au f
gedeckt u. Verbesserungsvorschläge für eine günstigere E ntw . in der Z ukunft gem acht. 
(ABTorenuoe /fero [Autogene In d .] 12. N r. 6. 16— 18. Ju n i 1941. T rust „G law - 
R'vtogen“.) P o h l .

K. W. L jubaw sk i, Ausarbeitung eines Flußmittels fü r  das Schnellschweißen der 
Stähle Sl-2 und St-3 m it einem genormten Elektrodendraht. Zur Verringerung der Riß- 
bldg. beim Schweißen u. Steigerung der Erm üdungsfestigkeit der N ah t m uß diese 
0,5— 0,6% Mn en thalten , das am  besten durch das F lußm ittel eingeführt wird. D urch
geführte theoret. u. p rak t. Unteres, von Ca0-Mn0-AI20 3 +  MgO u. MnO-, CaO-MnO- 
SiOj-j-MgO, TiO, u. C aF2- bzw. CaO-TiCL-MnO-SiO,-Systemen führten zur Aus
arbeitung eines p rak t. bew ährten Flußm ittels „OSZ-45“ aus (% ) 56— 63 M n-Erz 
mit > 4 9  Mn ( >  63 MnO), =S 12 SiO,„ <  2 F e 20.,. <  0,46 P 20 5 u. sS 0,24 S 0 3, 28 bis 
3oSand mit S; 96 SiO„, <  0,5 F e2Ö-, <  0,1 P 20 5 u. :S 0,1 S 0 3, 3,7— 10 F lußspat 
mit >  92 CaF2, s  6 SiÖr, 2 Fe20 3/ s  0,46 P 20 5 u. &  0,25 S 0 3 sowie 16,5 (bezogen 
auf Mn-Erz) Koks m it <  10,2 Asche u. £  0,6 S. Die H erst. des F lußm ittels beruht 
au* einer i y 2—2-std. Schmelzung der Bestandteile hei 1400— 1500° u. Zerkleinerung 
der Schmelze bis auf eine Körnung von 0,2— 1 mm. M it Hilfe dieses F lußm ittels u. 
nackter Elektroden genorm ter Zus. m it (% ): 0,11 C, 0,014 Si, 0,55 Mn u. 0,018 S 
'rvrden im selbsttätigen Schweißbetrieb bei Stählen m it (°/o): 0,1—0,15 C, Spuren bis 
«,012 Si, 0,56—0,66 Mn, 0,024—0,035 S u. 0,029—0,047 P  folgende Nahteigg. erzielt: 
Ä t i g k e i t t  44,3—46,3 kg/qm m , Fließgrenze 28,6—30,9 kg/qm m , Dehnung 25,5 bis 
-W on-K erbschlagzähigkeit bei —20,0, 20bzw. 100° 9,17,10,10,5 bzw. 15,lkg-m /qcm . 
(AsioreHBoeßeao [Autogene In d .]  12. N r. 6. 25—31. Ju n i 1941. Moskau, Zentr. Forsch .- 
nst. f. Maschinenbau u. M etallbearb., Schweißabt.) POHL.
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Je. 0 . Paton, Automatisches Schnellschweißen unter einer Flußmittelschicht. Bei 
der selbsttätigen Schweißung m it nack ten  E lektroden u. F lußm itte ln  können dünnere 
D rähte  verw endet werden. Strom aufw and, Gasbldg. u. A bbrand- bzw. Spritzverluste 
sind kleiner als bei anderen Schwcißverff. u. die Leistung bei Blechdicken von 5, 12 
bzw. 60 mm um  das 5-, 11- bzvr. 50-faekc größer. Die ursprüngliche Zus. des Fluß
m ittels m it 13 (% ) Sand, 26 K aolin, 13 K reide, 22 F lußspat, 21 M n-Erz u. 4 i\Ta,C0, 
wurde später vereinfacht (vgl. vorst. Ref.). Das Nahtgefüge h a t bei dieser Schweißart 
säulenartigen Aufbau, was angesichts der guten  m echan. Eigg. (Zugfestigkeit 43 bis 
53 kg/qm m , D ehnung 22—28% , K erbschlagzähigkeit 10—18 kg-m /qcm , Ermüdungs
grenze 20—21 kg/qm m  bei einer solchen des G rundm etalls von 17,8 kg/qmm) die 
Auffassung über die schädliche Beeinflussung von D ehnung u. Kerbschlagzähigkeit 
durch solches Gefüge w iderlegt; letzteres t r i t t  e rs t ein, wenn Frem dbestandteile zwischen 
die Gofügokörncr eindringen. Bes. dichte u . g la tte  N ähte  w erden bei Ggw. von Si 
gewonnen, so daß E lek trodendrah t m it 0,6—0,8%  Si benu tz t w erden sollte. Die Zus. 
der Schweiße hän g t von der des G rundm etalls, dessen A nteil d aran  65% ausmacht, 
ab. E cknähte w erden bei senkrechter E lektrodonhaltung un ter einem Winkel von 45° 
m it B lechabständen von £  0,5—0,8 m m  bzw. 2—2,5 m m  (letzteres bei Zweilagcn- 
schwcißung m it Geschwindigkeiten von 80 bzw. 45—50 m /S tde. u. Stromstärken von 
750—800 bzw. bei Blechdicken von 5, 8, 10 u. 12 mm von 500, 600, 750 u. 850 Amp.) 
u. Ü borlappungsnähte bei 1100 Amp., 33 V u. Geschwindigkeiten von 30 m/Stde. 
hergestellt, b e i S tum pfnähten  is t zweiseitige Schweißung oder Vorschweißung auf 
0,2—0,3 der Blechdicke m it um hüllten  E lektroden von H and aus oder Schweißung 
auf gepreßter F lußm ittelschicht bzw. auf einer U nterlage von  Cu oder noch besser 
C-armem S tah l möglich. (Amoromioe Rcxo [Autogene In d .] 12. N r. 6. 8—12. Juni
1941.) P o h l .

A. N. Scliaschkow, Schweißbarkeit von Spezialslählen. Aus einem Überblick 
über die Beeinflussung der Stahlschw eißbarkeit durch metallurg., therm ., technolog. 
u. m echan. F ak to ren  w ird  gefolgert, daß neben der N ah treinheit u.-dichte, auf die 
großer W ert gelegt w ird, auch  die o ft unberücksichtigte H om ogenität für die Schweiß
güte sehr w ichtig is t, da  feindisperse Einschlüsse plastizitätsverringernd wirken. Die 
H om ogenität is t in  stä rk stem  Maße von der G rundm etallzus. abhängig, dessen Anteil 
in der Naht- 20—30 bzw. bei Schnellschweißung bis 65%  ausm acht. Bei Stählen mit- 
12—14%  Cr kann  die über die E lektrodenum hüllung eingeführte Mn-Menge keine 
genügende D esoxydation des Metalls bew irken, so daß  wirksamere Desoxydations
m itte l als Ferrom angan (Ferrosilicium  bzw. -titan ) benu tz t werden sollten. Die Ab
kühlungsgeschw indigkeit erreich t beim  Schweißen 100—200°/Sek., was große Eig.- 
Anderungen im  M etall verursachen kann . Gewöhnliche Baustähle erleiden Härte
steigerungen von 30—50 ROCKWELL-Einheiten. Gleichzeitig findet infolge Änderung 
der Gefügeform eine Änderung der D. (sie b e träg t z. B . bei A ustenit bzw. Martensit 
7,95 bzw. 7,75) u. daher auch des Vol. (bei 0,2 D .-E inheiten  um  2,5%) statt^ was zu 
Spannungen u. R issen A nlaß g ib t. Zur B est. der R ißbldg. h a t die „Kirow“-Fabrik 
einen bes. Probekörper (viereckige M etallplatte  m it Seitenlangen von 130 mm u. Dicken 
von 12 bzw. im  m ittleren , runden, 80 m m  großen Teil von 2, 4 bzw. 6 mm) ausgearbeitet. 
Die Schw eißbarkeit des S tahls w ird m it gu t bzw. zufriedenstellend bzw. gering bzw. 
m angelhaft bezeichnet, wenn keine R ißbldg. beim  Schweißen unter Kühlung des unteren 
Probentcils in  W. en ts teh t bzw. w enn keine Risse bei K ühlung an  der Luft (sondern 
e rs t in W .) au ftre ten  bzw. w enn die Risse schon an  der L u ft entstehen, so daß die Probe 
au f 100—150 bzw. >  300“ e rh itz t -werden muß. In  die Güteklassen gut u. zufrieden
stellend bzw. m angelhaft gehören B austähle m it :S 0,15 u. £  0,25% C bzw. C-reicJiere 
Bau-, W erkzeugstähle usw. Die restlichen russ. B austähle haben nach obigem „geringe 
Schw eißbarkeit. Bei feinkörnigem Gefüge u. S tählen ohne ISTeigung 
Vergröberung is t sie im  allg. größer als bei grobkörnigen Stählen. Außer der Rißbwg. 
müssen die H ärtb a rk e it der Sehweißzone sowie die m echan. Stahleigg. nach genorm er 
Ü berhitzung (1200°) bzw. Glühung un tersuch t werden. Zur Erzielung der bei Baus a i 
schweißen geforderten Fließgrenze bzw. Festigkeit von 70—80 bzw. 100 kg/qnun 
Sonderelektroden oder -Umhüllungen verw endet werden, da die genormte „fc-o 
E lektrode nur Eließgrenzen bzw. Festigkeiten  von 60 bzw. 70 kg/qmm ergibt. ( 
remioe Aexo [Autogene In d .]  12. N r. 6. 20—23. Ju n i 1941.) .£0HL.

M. Schlotter, Oberflächenschulz durch galvanische Metallüberzüge. VI. £ n , 
kurzen Ü berblick über die P unk te , welche fü r die Beurteilung der Güte des j 
flächenschutzes eines M etallüberzuges m aßgebend sind. Neben d e r  richtigen ■ 
des aufzubringenden Metalles sind noch folgende F ak to ren  von Bedeutung. ■ 
O berfläckenbeschaffenheit des zu p la ttierenden  Gegenstandes; 2. die .norm,
A rt, 4. die O berflächenspannung des abgeschiedenen Metalles u. 5. die >_ r d
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keit der Bäder, aus denen das M etall abgeschieden w ird. (Korros. u. M etallschutz
18. 221—22. Ju li 1942. B erlin.) M a r k h o f f .

A. Ball, Die Untersuchung metallischer Überzüge m it H ilfe der Photozelle. Im  
Interesse der M aterialersparnis wurde es hei der H erst. galvan. Überzüge wichtig, die 
Schichtdicke, bestim m en zu können, die gerade zum Schutz gegen Korrosion ausreicht. 
Ausgehend von der Überlegung, daß eine Schicht ausreichender D icke porenfrei u. 
daher glänzend ist, wurde ein G erät entw ickelt, bei dem  als Maß der Schichtdicke 
die Reflexion des Lichtes einer Lam pe (18 V, 45 W att), das durch einen S palt u. ein 
Linsensyst. auf die zu untersuchende Fläche geworfen u. wieder durch einen Spalt 
aufgefangen wird, benu tz t wird. N ur bei Porenfreiheit fä llt alles L icht regelmäßig 
wieder zurück, w ährend es bei Vorhandensein von Poren diffus reflek tiert w ird. Das 
hei Verschiebung des Spaltes in horizontaler R ichtung in den einzelnen Stellungen 
aufgefangene reflektierte L ich t wird m it einer Photozelle gemessen. D urch A ufträgen 
der erhaltenen W erte gegen den Beobachtungswinkel e rhä lt m an glockenförmige 
Kurven, die für poröses M aterial flach, für porenfreies steil verlaufen. (Polytechn. 
Weckbl. 36. 244. 1/7. 1942.) S t r ü b i n g .

Hugo Krause, Härteprüfung galvanischer Niederschläge■ Beschreibung u. H an d 
habung des M ikrohärteprüfers nach H a n e m a n n , eines K leinhärteprüfers sowie eines 
weiteren, ebenfalls bereits bekannten M ikrohärteprüfers, der zugleich zur V lCKERS- 
Härteprüfung auch zur R itzhärteprüfung verwendet werden kann. M it diesen Prüf- 
vorr. ist die H ärtebest, galvan. N dd. ausführbar, wenn diese eine gewisse M indest
dicke haben. Jedoch is t bei der Ausführung große Sorgfalt anzuwenden u. eine gewisse 
Übung u. E rfahrung Voraussetzung. Die Streuung der Einzelbestim m ungen liegt bei 
sorgfältiger Ausführung der Messung zwischen ¿ 5 u .  10% . (Anz. Masehincnwes. 64. 
Xr. 11. Suppl. 19— 21. 14/3.1942.) H o c h s t e i n .

H. L. Benner und C. J. Wernlund, Cyanidkupferbad m it hoher Stromausbeute. 
Beschreibung der W rkg.-W eise des Schneilverkupferungsbades der F a . D u  P o n t , 
dessen bevorzugte Zus. folgende is t: 120 g/1 CuCN, 135 NaCN, 3,75 freies NaCN, 
30 XaOH, 15 G lanzm ittel, 1,5 Porenverhütungsm ittel. Badbewegung fördert bei diesen 
Bädern die Strom ausbeute. Zusätze zum E lektro ly ten , wie N a2S 0 3, Pb-Salze haben 
keinen nennenswerten E infl. auf die Strom ausbeute. Bei großen B ädern is t ständige 
Filtrierung von V orteil (35—50%  der Lsg./Stde.). Anodenstrom dichte: 0,54 bis 
3,2Amp./qdm, kathod . S trom dichte 1,2— 11 Amp./qdm . (Metal Ind . [London] 60. 
341—42. 15/5.1942.) M a r k h o f f .

E. E. Halls, Nickel- und Koballsalze fü r  die Galvanotechnik. N ach einigen allg. 
Ausführungen über den W ert u. die P rax is der galvan. Vernicklung werden die A na
lysenzahlen der w ichtigsten techn. Ni- u. Co-Salze, die in der G alvanik verwendet, 
iverden, angegeben. (Sheet M etal Ind . 1 5 .  187—89 . Febr. 1 9 4 1 .)  M a r k h o f f .

W. M. Tucker, Die Technik der Starkvernicklung. U nter Starkvernicklung werden 
galvan. Ni-Überzüge von 0,005 Zoll Dicke u. mehr verstanden. Vf. untersuchte den 

®'n^ ’ Oes Geh. der einzelnen Badbestandteile von Starkvernicklungsbädern auf 
die Xi-Schicht. Die Verschiedenheit des Ni-Geh. von Badlsgg. nach W ATT is t von ge
ringer Bedeutung. M it höherem  Ni-Geh. kann  höhere’Strom dichte angewendet w’erden. 
Der SO.,-Ionengeh. h a t keinen bes. Einfluß. D as Cl-Ion steigert die H ärte  u. ver
ringert die Krystallgröße der N i-Sehicht. Die anod. Korrosion w ar bei allen Chlorid- 
konzz. ausreichend. Steigender Geh. an  B(OH)3 Verringert die K rystallgröße, ohne 
die Härte wesentlich zu erhöhen. Die Zus. der Bäder kann sich innerhalb folgender 
Grenzen bewegen: 217—300 g/1 N iS 04, 15—120 NiCl2, 56—81,9 Ni, 15—60 B (O H)3. 
nswiriferner auf die Bedeutung einer sorgfältigen Vorbehandlung der zu überziehenden 
Oberfläche hingewiesen, sowie au f die Notwendigkeit, z .B . durch Bewegung der Anode 
°der der Kathode, sowie durch bes. G estaltung der Anode für eine gleichmäßige A b
scheidung Sorge zu tragen . (M etal Ind . [London] 60. 339—40. 15/5. 1942.) M a r k h .

E. E. Halls, Glanzvemicklung. Man unterscheidet zwei H aupttypen von Glanz- 
Ifmicklungsbädem: 1. solche m it organ. Zusätzen u. 2. solche m it einem Co-Zusatz. 
typ 1. 24—48 U nzen N iSO ,, 5—10 NiCL, 5—6,5 B(O H)3, 1 Gallone W. u. organ. 
Glanzzusatz. 32—70°. T yp 2. 32 Unzen NiSO.„ 2 CoS04, 4 B (O H )„ 6 NiCL, 4,5 Na- 
tormiat, 1 Gallone W asser. Auf G rund von Vgl.-Verss. w ird festgestellt, daß  die 
Korrosionsbeständigkeit von Glanz- u . von n. Ni-Überzügen ungefähr gleich ist, wenn 

Schichtdicke gleich is t. Die Korrosionsbeständigkeit w ächst m it der Schichtdicke. 
(Metal Treatment 7. N r. 25. 11—14, 9. 1941.) M a r k h o f f .

C. E. Homer, Feuerverzinnung von Stahl und Eisen. Beschreibung der Feuer- 
iwzmnung von Fe nebst Vor- u. Nachbehandlung, sowie des E infl. der Fe-Q ualität 
auf dre Verzinnung. (Iron  ancl Steel 14. 230—33, 239. A pril 1941.) M a r k h o f f .
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G. Zapf und V. Neumann, Oxydische Schutzschichten au f E isen und Stahl. Be
schreibung der Tauchbrünierverff. (heiße, a lkal., oxydierende, wss. Lsgg.) u. der Vetff. 
zur anod. O xydation des Fe. (W erkstattstechn. u. W erksleiter 36 . 226—28. Juri 
1942. Lübeck.)     M a r k h o f f .

Joseph Pöpperle, ■ Magdeburg, Schwimmaufbereitung von nichtsulfidischen, ins
besondere oxydischen Erzen und dergleichen unter Trockenmahlung des Gutes, dad. gek.. 
daß die trocken gemahlenen Mineralien vor der eigentlichen Schwimmaufbereitung 
so lange im  gem ahlenen Zustand gelagert werden, bis die Schwimmfähigkeit gegenüber 
dem nichtgelagerten, unm itte lbar der Schwimm aufbereitung unterzogenen Gut erhöht 
is t, u . daß sodann die behandelten Mineralien in üblicher Weise der Schwimmauf
bereitung unterworfen werden. —  Die Lagerung nim m t m an zweckmäßig in trockener 
L uft vor. Die Lagerzeit rich te t sich nach der K a tu r der E rze u. liegt im allg. zwischen. 
8 u. 16 S tunden. Auch Lagerzeiten von 48— 60 S tdn. w urden m it günstigem Erfolg 
angew endet. (D. R. P. 722890 K l. 1 c vom  8/3. 1938, ausg. 28/7. 1942.) Ge is s l e r .

Kohle- und Eisenforschung G. m. b. H ., Düsseldorf, Elektrolytische Auf
arbeitung von geschmolzenen Schlacken. Zur Verbesserung der Stromausbeute setzt 
man den Schlacken S oder S abgebendo Stoffe zu (vgl. F . P . 859 528; C. 1941. II. 
1073). (It. P. 379 887 vom 21/9. 1939. D . Prior. 12/12. 1938.) Ge is s l e r .

Consolidated Mining & Smelting Co. of Canada Ltd., Montreal, C'an., übert. 
v o n : Chicago Development Co., Hl., und Reginald Scott Dean, Washington, V. St. A., 
Elektrolytische Abscheidung von M angan  aus einer wss. Lsg. von Oxyuminen (I) mit 
etw a 5 g/1 MnSO., u. MnCL (II). V erhältnis von I zu II größer als 3 : 1. Kathod. Strom- 
d ichte etwa 2,16 A m p./qdm . W ährend der E lektrolyse w ird in der Lsg. das ab
geschiedene Mn durch Zusatz von MnO ergänzt. (Can. P. 397 619 vom 8/5. 1939, 
ausg. 1/7. 1941. A. Prior. 14/7.1938.) ■ G ie t h .

Aluminium Co. of America, P ittsburgh , übert. von: Ralph Bryant Mason, 
New- Kensington, P a ., V. S t. A., Alum iniumgleitflächen. Bei in Führungen aus AL 
gleitenden Teilen aus Al, z. B. bei in Al-Schienen geführten  R ahm en aus Al von Schiebe
fenstern, w ird zur Verhinderung von das Gleiten beeinträchtigenden Korrosionen die 
Al-Oberfläche m it einer harten , aufsaugefähigon O xydschicht versehen, die mit einem 
Schm ierm ittel ge tränk t w ird , das eine w asserunlösl., hochpolare, einbas. Fettsäure 
m it m indestens 12 C-Atomen u. einem F . un ter 70° en thält. (Can. P. 395 278 vom 
5 /6 .  1 9 3 9 , ausg. 1 8 /3 .  1 9 4 1 .)  H ö g e l .

H. Mäscher, G öttingen, Verbindung zwischen Stützkörper aus Eisen und Lager
metall. D er S tützkörper w ird in ein B ad aus geschmolzenem Zn von einer solchen 
Temp. (450°) getauch t, daß  der Zn-Überzug beim A uf bringen der Lagermetallegierung 
noch im teigigen Z ustand is t, (Belg. P. 441484 vom 19/5. 1941, Auszug veröff. 31/3. 
1942.) V ie r .

Mansfeld Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb Abt. Kupfer- 
und Messingwerke. H etts ted t, Südharz, Blankglühverfahren, bes. für Gegenstände 
aus Messing, Cu-Si-Legierungen oder anderen empfindlichen Metallen, die in einer 
in bezug au f  das G lühgut reduzierenden, m indestens neutralen Ofenatmosphärc ge
glüh t werden. Zum Schutz gegen O xydation w ird das G ut m it reduzierend wirkenden 
Stoffen abgedeckt. Geeignete M ittel sind z. B. Kohle- oder Metallpulvcr (bei Cu-Si- 
Legierungen z. B. P u lver aus Cu-Al-Legierungen), die zweckmäßig, um sie au f  dem 
Gut zum H aften  zu bringen, m it ö len, F e tten  oder anderen reduzierenden Fll. zu einem 
B rei angerührt werden. In  gewissen Fällen  genügt es, fl. Stoffe, wie G lycerin  oder 
Petroleum , allein au f das G ut aufzubringen. (It. P. 380 376 vom 30/1. 1940. D. Prior. 
6/2. 1939.) G e is s l e r .

Licentia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft m .b .H .,  D e u ts c h la n d ,  IleicAK 
bestehend aus 4— 8 (% ) Cd, bis 1 Cu, bis 2 Sn, bis 3  Sb u. Pb als Rest. Außerdem 
kann  die Legierung noch etw a 0,2 P  en thalten . Die Legierung dient als 
E rsa tz  für zinnhaltige Lote m it etw a 40%  Sn. Ih r  F . liegt bei etw a 240°. (F. P. 8/2 
vom  20/5. 1941, ausg. 3 /6 . 1942. D. P rior. 21/5. 1940.) G e is z l e R.

C. Lorenz A.-G. (E rfinder: Heinz Schmellenmeier), Berlin, Herstellung von m -  
Verbindungen an Metalldurchführungen durch Glas m ittels H artlo t, die so nahe an c 
Durchführungsstelle im Glas liegen, daß  beim H erstellen der Lötverhb. die Meta 
durebfübrung m it erw ärm t wird, dad . gek., daß  die Lötstellen von einer Platte au» 
einem M aterial m it gutem  W ärm eleitverm ögen eingeschlossen werden u. diese au 
d ie  zur H erst. der L ötverb, notw endige hohe Tem p. erh itz t wird, wobei das Glas gegc 
zu hohe Erw ärm ung durch ein K üh lm itte l oder einen Strahlungsschutzring zwise c
d e m  Glas u. der P la tte  geschützt w ird. — Zeichnung. (D-R-P- 721088 bl. -
v o m  8/3. 1939, ausg. 23/5? 1942.) M. F. Mü l l e r .
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Gottfried Becker, Büderich, Karl Daeves und Fritz Steinberg, Düsseldorf, 
Herstellung siliciumhaltiger Oberflächenschichten au f E isen und Stahl. Um (las Auftroten 
spröder Schichten zu verm eiden, d a rf  der C-Geh. des Eisens bis zu einer Tiofo von 
mindestens 2 mm nur weniger als 0 ,1%  aufweisen. (Schwz. P. 217 018 vom 27/12. 
1930, ausg. 16/1. 1942. D. Prior. 13/3. 1939.) V i e r .

Soc. Industrielle et Commerciale des Aciers, Frankreich, Herstellung chromierler 
Gegenstände aus E isen eder Stahl. Die Diffusionsverchromung w ird in schmclzfl. Salz- 
bädern vorgenommen, die Cr-Salze, bes. CrCl2, enthalten , hei einer Temp. von 700 bis 
1200°. Die Red. des Chromosalzos kann allein durch das Eisen des Gegenstandes hervor
gerufen werden, es kann  aber auch eine zusätzliche olektrolyt. R ed. angewendot worden. 
(F.P. 871472 vom 10/4. 1941, ausg. 27/4. 1942. D. Prior. 6/4. 1940.) V i e r .

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Frank B. Quinlan 
und Lloyd P. Grobei, Scheneetady, N . Y., V. St. A.), Verfahren zum  Schutz von durch 
Aufspritzen aufgebrachten Aluminiumüberzügen gegen oxydierende Gase bei hohen 
Temperaturen, dad . gek., daß  au f den AI-Überzug ein 2. Überzug aus einem sich m it 
Al legierenden M etall m it niederem F . aufgespritzt wird. A uf den 2. Überzug kann  oin 
weiterer Überzug aufgebracht werden. (D. R. P. 722 251 K l. 48 b vom 8/12. 1938, 
ausg. 7/7. 1942. A. Prior. 23/12. 1937.) V i e r .

Siemens-Schuckertwerke A.-G., Berlin-Siem ensstadt (E rfinder: Max Stössel, 
Chicago, 111., V. St. A ., Herstellung von Guß- oder Preßformen, bes. fü r d ie K unstharz
industrie, nach D. R . P . 704 732 unter Verwendung eines Modells aus Stoffen, wie H olz, 
Gips oder dgl., an  denen aufgespritzte hochschm. Métallo n icht haften , dad . gek., 
daß zunächst von dem Urmodell ein N egativ in Sn oder einem ähnlichen nicdrigschm. 
Metall im Spritzverf. u. hierauf m it diesem N egativ das zur H orst, der Form dienende 
Modell aus einem harten  M etall, z. B. Bronze, ebenfalls im Spritzverf. angefertigt 
u. anschließend die Guß- oder Preßform gemäß dem Verf. nach dem H au p tp a ten t 
hergestellt wird. (D. R. P. 722114 K l. 31 c vom 19/2. 1939, ausg. 1/7. 1942. Zus. 
zu D. R. P. 704732; C. 1941. II. 953.) G e i s s l e r .

Carlo Panseri, L ’allu m in io  e le sue leghe. T ra t ta to  generale d i m c ta llu rg ia , ro e ta llo g ra fia  
e teenologia. V ol. I I :  T ecnolog ia  e app licazion i. T o m o l :  T ecnologia metallurgica. 
Milano: U . H oep li. 1942. ( IX , 568 S.) 8°. L . 150.

IX. Organische Industrie.
Gabriel Bertrand und Georges Brooks, Die Furfurolausbeule verholzter Gewebe. 

(Vgl, C. 1942. II. 1356.) Vff. dehnten ihre Unterss. über die Furfurolbldg. aus Holz 
auf andere mehr oder weniger verholzte Gewebe oder Pflanzenprodd. aus. Getreide
stroh, Spartgras, Fruchtschalen  usw. verhalten  sich wie das Angiospermen holz, aus 
dem durch verd. Sodalsg. X y la n  ex trah ierbar is t, das bei milder Hydrolyse Xylose  
liefert ; diese bildet un ter W .-Verlust Furfurol. Bei den wenig oder gar n icht verholzten 
Textilfasern, z. B. Baumwolle, en ts teh t das Furfurol entweder aus Xylose, die wie bei 
btrohals Gummi vorliegt oder in anderer Form  in der Cellulosemembran gebunden is t, 
oder aus Pektinverbb., die bei saurer Hydrolyse Arabinose u. Galakturonsäure liefern, 
-yabinose ist wie Xylose in  Furfurol überzuführen u. G alakturonsäure zers. sich un ter 
gleichen Bedingungen in CO„ u. Furfurol. Auffallend is t die große Furfurolausbeute 
(6,94°/0 aus R e i s s p e  l z e 'n  , die ein billiges A usgangsm aterial für die Furfurol- 
mT.*nnung darstellen w ürden. (C. R . hebd. Séances Ac-ad. Sei. 214. 295— 97. 16/2. 
19« -)  A m e l u n g .

~  Triester und gemischte Ester der Cellulose. — Neue Cellulosederivate von hohem 
Wert. Ü bersicht an  H and einer Arbeit von W ER N ER  (vgl. C . 1942. II. 

tW2) u. der einschlägigen P aten tlite ra tu r. H erst. der Triester der Essig-, Propion- 
IV  ̂ iers““rc> sowie der Mischester. Eigg. der T riester: e lek tr. Eigg., Löslichkeit, 
''■•Aufnahme, mechan. Festigkeit. Verwendung der Triester: Folien für elek tr. Iso- 
b'ion usw., Sicherheitsgläser, Lacke, A ppreturen, Kunstseiden usw., sowie p last.
- assen. (Rev. Prod. chim . A ctual. sei. réun. 45. 105-—09. Ju n i 1942.) F k ie d e m a x x .

Donau Chemie A .-G., Wien (E rfinder: Otto Fruhwirth, Brückl), Herstellung 
l\r  , f P ^ ür^h an . E ine innige Mischung von m indestens 3 Mol, aber weniger als 

ol Cl, mit 1 Mol A eetvlen wird in einer ersten Stufe bei 650-—1000® verbrannt. 
V45 orfstehende Rk.-G em isch aus Perchloräthylen u. HCl w ird in einer zweiten S tufe 
c?r<;h. Oj oder O .-haltige bzw. abgebende Stoffe oxydiert. Das hierbei frei werdende 

2 Wlrd bei höherer Tem p. in  einer d ritten  S tufe an  das Perchloräthylen angelagert.
Eeckinäßig wird das in  der ersten  Stufe entstehende R k.-Prod. zwischen ca. 200 u.
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600° über oberflächenakt. Stoffe (Bim sstein, Ton, Aktivkohle), die m it Oxydations
katalysatoren  fü r HCl (Chloride von Cu, Mn oder seltenen E rden) getränkt sind, in 
Ggw. von 0 2 geleitet; hierbei findet gleichzeitig die O xydation u. Endchlorierung statt. 
(D. R. P. 7 i8  888 K l. 12 o vom  25/6. 1940, ausg. 25/7". 1942.) L in d em a n n .

Donau Chemie A.-G., Wien (E rfinder: Otto Fruhwirth, Brückl), Herstellung 
von Hexachloräthan und Gemischen desselben m it Perchloräthylen. E in  inniges Gemisch 
von Acetylen u. CI2 w ird bei ca. 700—950“ in Abwesenheit von Eremdgasen, wie 
W .-Dampf, verbrannt, wobei m indestens 7 Mole Cl2 au f 2 Mole Acetylen angewandt 
werden., Zur E rzielung eines a n  H exachloräthan reichen Verbrennungsprod. werden 
ca. 4 Mole Cl2 auf 1 Mol Acetylen angewendet. M an kann  in Ggw von Katalysatoren, 
wie FeCl3, F e20 3, Cr20 3 oder Kohle, oder anderer heißer K örper, wie Porzellan, Quarz
g las oder Tonscherben, arbeiten . (D. R. P. 722463 K l. 12 o vom  10/9.1939, ausg. 
13/7. 1942.) L in d em a n n .

Lonza-Werke Elektrochemische Fabriken G. m. b. H. (Erfinder: Woli- 
gang Friedei), W aldshut, Erzeugung von Acetylen. Bei den Verff., bei denen so viel 
W . angew andt wird, daß  p rak t. trockenes K alkhyd ra t an fä llt, wird das Carbid auf 
einem  oder mehreren Flachsieben u n te r d e ra r t starkem  Schütteln  umgesetzt, daß der 
K alk  jeweils sofort abgerieben u. durch das Sieb abgeführt wird. Bei Anwendung 
v on  m ehreren Sieben w ird unvergast gebliebenes Carbid von den unteren Sieben auf 
das oberste zurückgeführt. (D. R. P. 723 910 K l. 26 b vom  24/7. 1938, ausg. 13/8. 
1942.) G r a ssh o ff .

Soc. An. Les Usines de Melle, Frankreich , Alkohole aus Olefinen. An Stelle des im 
H au p tp a ten t beschriebenen In jek to rs  zur Ü berführung der alkoholhaltigen H2S04-Lsg. 
in das Entspannungsgefäß verw endet m an eine emulgierend wirkende Jiommiii-Pumpe, 
die zugeleitetes Olefingas in  die A.-Lsg. em ulgiert. Schemazeichnung. (F. P. 51353 
vom  31/1.1940, ausg. 9/6.1942. Zus. zu F. P. 871 565; C. 1942. II. 1290.) Möllerin c .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (Erfinder: Cornelius Mühl
hausen, H alle a, S., Wolfgang W iesemann, Leverkusen-W iesdorf, und Wilhelm 
Becker, Köln-Mülheim), Herstellung von Oxyketonen, dad . gek., daß man 1,3-Butykn- 
glykole m it K upferkatalysatoren , wie man sie durch Zers, von Cu-Formiat mit H2 
erhält, in  der D am pfphase bei erhöhter Temp. u. bei gewöhnlichem Druck unter Aus
schaltung dehydratisierend wirkender M ittel in  Ggw. indifferenter Trägergase de
hydriert. —  Aus 1,3-Butylenglykol 2,4-Ketobutanol. (D .R .P . 722204  Kl. 12o vom 
1 9 /8 .  1 9 3 9 , ausg. 7 /7 .  1 9 4 2 .)  D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (E rfinder: Friedrich Meidert und Heinz 
von Leibitz-Piwnicki), F ran k fu rt a . M., Herstellung von Alkalisalzen einbasischer 
aliphatischer Äthercarbonsäuren durch U m setzung von Alkalialkoholaten einwertiger 
Alkohole m it m ehr als 4 K ohlenstoffatom en u. gerader oder verzweigter Kette mit 
chlorierten a liphat. Carbonsäuren von der A rt der Monochloressigsäure oder ihren 
A lkalisalzen, dad . gek., daß m an  zur H erst. von Gemischen solcher äthercarbonsauren 
Salze m it A lkalisalzen n ich t verä therte r einbas. a liphat. Carbonsäuren die durch Er
h itzen  von Alkoholen der bezeichneten A rt m it Ä tzalkali bis zum wesentlich beendeten 
Übergang des W. erhaltenen  Gemische von Alkalialkoliolat u. carbonsaurem bzw. 
isocarbonsaurem  A lkali m it solchen Mengen der chlorierten Carbonsäuren oder ihrer 
Alkalisalze um setzt, die fü r eine vollständige Ü berführung des in dem Ausgangsgemisch 
en thaltenen  A lkoholatanteils in äthcrcarbonsaures A lkali ausreichen. Als chlorierte 
a liphat. Carbonsäuren oder deren Alkalisalze können solche m it 2—4 C-Atomen ver
w endet werden. —  7,2 kg N aO H  werden m it 130 kg Isoheptylalkohol derart zum Sieden 
gebracht, daß  ein Gemisch von W. u. A. abdestiU iert. In  die erhaltene Alkoholatbg. 
werden bei 135° 17,5 kg chloressigsaures N a eingetragen. Danach wird die M. noch 
Va S tde. lang  au f 155“ e rh itz t. N ach dem  A bkühlen werden 150 1 W. zugegeben u. aus 
der wss. Lsg. die Carbonsäure isoliert. (D. R. P. 721541 K l. 12 o vom 5/6. 1938, ausg. 
13/6. 1942.) M. F. Mü l l e r .

Gesellschaft für Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz .Herstellung^ 
von Oxalsäureestem  von a rom at. O xyalkylam inen, die am  N-Atom wenigstens eine 
O xyalkylgruppe besitzen, in Ggw. eines m it W . n ich t mischbaren indifferenten Lösungs
m ittels. D as W. w ird w ährend der V eresterung entfernt. — 165 (Teile) 
oxyäthyl)-aminobenzol u. 135—180 wasserfreie O xalsäure (I) in 1500 V°l--TeUen 1° « 
w erden 3 S tdn . zum  Sieden e rh itz t. D abei w ird das gebildete W. aTbdestiUiert. 
E s te r is t viseos, in der W ärm e fest. —  In  gleicher Weise wird I m it N-/3-Dioxydia y-
3-m ethylam inobenzol um gesetzt. D er E ste r kann  m it geeigneten Diazoyerb . 
Farbstoffen  gekuppelt w erden. (F. P- 872 543 vom  29/10. 1940, ausg. 11/6- 
Schwz. P rio rr. 16/12. 1939 u. 4/10. 1940.) M . F . Mü ll er -
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J. R. Geigy Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Aminofettsäureamide. In  W eitcrbldg. des 
Verf. des H aup tpateu ts w erden H alogenfcttsäuren m it leicht austauschbarem  Halogen 
oder deren D eriw . um gesetzt m it höhermol. unsubstituierten oder substitu ierten  prim .

rest u. R ' =  einen durch einen höhermol. A lkylrest substitu ierten  Bzl.-K ern, dessen 
aliphat. oder arom at. Teil m it dem  N-Atom verbunden sein kann , bedeuten. Die hierbei 
sieh bildenden H alogenfettsäuream ide läß t m an dann auf A mmoniak, einfach oder 
gemischt substitu iert oder unsubstitu iert prim ., sek. oder te r t.  Amine einwirken. Die 
entstandenen Aminofettsäureamide können gegebenenfalls in  Salze Organ, oder anorgan. 
Säuren oder durch Alkylierung bzw. Aralkylierung in quaternäre N-Verbb. überführt 
werden. Verwendung: M otten- u. Pflanzenschutzm ittel, Textilhilfsm ittel. (It. P. 
384 3 03 vom 21/12. 1939. Schwz. Prior. 30/12. 1938. Zus. zu It. P. 363 804; C. 1939.
II. 4674.) A r n d t s .

Comp. Française pour l’Exploitation des Procédés Thomson-Houston, 
Frankreich, Herstellung von halogenierten Benzoesäureestern von m ehrwertigen alkoh. 
Verbb., z. B. Polyvinylalkoholen, die auch teilweise verestert oder v e rä th e rt sein 
können, Stärke, Cellulosen, die auch teilweise abgebaut sein können. Die H erst. der 
Ester geschieht z. B. nach SCHOTTEN-BAUMANN m ittels der Acylhalogenide un ter 
Verwendung von bas. Stoffen, wie Alkalihydroxyde oder -carbonate oder te r t . Amine, 
z.B. Trimethylamin, D im ethylanilin, Pyrid in , Chinolin. — Die E ster sind therm o
plastisch. Sie lassen sich zu dünnen B lättern  verarbeiten, die nur schwer brennbar 
sind. Die Ester der Cellulose sind viel schwerer benetzbar als die Cellulose an  sich. 
Sie werden als Ü berzugsm aterial, bes. für Isolationszwecke, z. B. zum  Überziehen 
von Metallen, verw endet. — G enannt sind z. B. die Di-, T ri-, Tetra- u. Pentachlor- 
knzoesäureester des Polyvinylalkohols. (F. P. 871556 vom  17/4.1941, ausg. 30/4. 
1942. A. Prior. 17/4. 1940.) M. E . M ü l l e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Kondensationsprodukte aus Methylol- 
amiden und Verbindungen, die eine Dioxydiphenylmethangruppe enthalten. Belg. P. 
436 658; C. 1941.1. 965. E s is t nachzutragen: Als Ausgangsstoffe verwendet m an Verbb. 
der allg. Formel:

"obei R =  H, einen Alkyl- oder A cylrest u . X  =  CH2 oder CO bedeutet. Geeignete 
Mcthylolamide sind die der Essigsäure u. homologer F ettsäu ren ; ferner der Milch-, 
Phenylessig-, Phenylglykol-, Benzoe-, Salicylsäure u. anderer sowie der Kohlensäure, 
in Form von H arnstoffen u. U rethanen. Als K ondensationsm ittel kommen z. B . HCl
o. HjS04 oder Salze, wie ZnCL>, ferner H«0-abspaltende M ittel, wie PC13 oder POCl3, 
in Betracht. — 0 Beispiele. (F7P. 870 276 vom  25/2. 1941, ausg. 6/3. 1942. D. Prior. 
29/10.1938.) A r n d t s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Adolf Hrubesch 
und Otto Schlichting, Ludwigshafen a , R h.), Benzanthrone. E ster von A nthrahydro- 
dnnonen werden m it a,/?-ungesätt. Aldehyden oder Verbb., die unter den Rk.-Bc- 
dmgungen in diese übergehen, umgesetzt. —  In  ein 100° heißes Gemisch aus 200 (le ilen) 
Eisessig, 20 Essigsäureanhydrid, 2 Piperidin u. 25 a • Äthylacrolein (I) träg t man unter 
gutem Rühren 87 des N a-Salzes (II) des Anthrahydrochinondischwefelsäureesters (92%ig.) 
unteilsweise innerhalb 15 Min. ein, hä lt 1 [ 2  Stdo. im Sieden, gießt nach dem E rkalten  
!? 0̂0 W., saugt den N d. ab , w äscht m it W. u. trocknet. B z-2 -Äthylbenzanthron (IV), 

119®. Aus a -Methylacrolein B z-2 -Methylbenzanthron, F . 168—169°. 
ws Dischwefelsäureesters des 2 -Acetylaminoanthrahydroehinons u. I  Bz-^-Athylacetyl- 
Qwinobenzanthro7i. Aus den Dischwefelsäureestersalze7i des 1-Acetyl- oder 2 -Benzoyl- 
Qminoanthrahydrochinons entsprechende Acylaminobenzanthrone. Aus I  u. K -Salz  
fw Dischivefelsäureesters des 2 -Brom-3 -acetyUmiiwanthrahydrocliinons ein Gemisch 

Bz-2-Äihylbromacetylaminobenzanthrone. — Aus Zimtaldehyd  (V) Uss II. 
“z'l’Phenylbenzanthron, F . 181— 182°. —  Aus Crotoneddehyd (VI) u. I I  Bz-1 -M ethyl- 
wnzanihron T? ißp; ißöo _ _ Auo a»tb™hi/JrnrMvsmdiacetat (VII) u. I  en tsteh t IV.

oder sek. Monoaminen der F o r m e l ' > worin R  =  H , einen Alkyl- oder A ralkyl-

oder

X
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chinondischwefelsäureesters ein Gemisch von M ethyl-Bz-2-äthylbenzantlironen, hieraus 
durch U m kristallisieren  ein M ethyl-Bz-2-äthylbenzanthron vom F . 164—165°. — Aus 
VII u. Propargylalkohol VIII. — Aus Trimethylolpropan u. III IV; ebenso aus Anlhra- 
hydrochinoJidibenzoesäureester u. I An Stelle dos Benzosäureestors kann man auch 
die Sulfobenzoesäureester usw. verwenden. (D. R. P. 720 467 K l. 12 o vom 30/3. 1939, 
ausg. 7/5. 1942.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (E rfinder: Heinrich Jensch), Frankfurta. M.,
4-Amin.ochinoline. 4-Alkoxychinoline werden mit. N H 4-Salzen fü r sich allein oder in 
Ggw. von N H 3 bzw. A lkylam inen umgesetzt. —  Aus [4-Melhoxycliinaldyl-(6)]-actlo- 
nitril u. N H 3 dio 4-Aminoverb-, aus 4,6-Dimethoxychinaldin  (I) u. N H 3 4-Amino-6-melh- 
oxychinaldin; aus I u. M ethylam in 4-Methylamino-6-methoxychinaldin-, aus G-Acet- 
amino-4-methoxychinaldin durch Behandlung m it N H 4C1 u. alkoh. N H 3 u. Verseifung 
der Aeetam inogruppe 4,6-Diaminochinaldin; aus 4fi-Diäthoxychinaldinhydrochlorii u. 
alkoh. N H 3 4-Amino-6-äthoxychinaldin. (D. R. P. 708116 K l. 12 p vom 14/7.1939,
ausg. 25/6. 1942.) . D o n le .

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
C. R. W ilkinson, Färbung der Acetatseide. Vf. behandelt die Technologie der 

F ärbung  der A cetatseide m it H ilfe der Spezialfarbstoffe D uranol, Dispersol, Solacet 
D urazol u. Chlorazol u . zw ar sowohl der reinen A cetatseide, wie auch von Gemischen 
von A cetatseide u . Viscoscseide oder N aturseide oder Wolle. (Ion [Madrid] 2. 371 
bis 376. M ai 1942.) S c iiim k u s .

Alfred J. Carbone, Das Färben gemischter Fasern in  der Slrumpffabrikation, 
S trüm pfe aus K unstseide, Baumwolle u . N aturseide werden vorteilhaft im Entbastungs
bad  m it d irekten  Farbstoffen  gefärbt u. dann sauer bis zur Deckung der Seide weiter
gefärbt. N otw endigkeit der R ücksichtnahm e auf die A ppretur; Aufzählung von Farb
stoffen, dio gegen saure A ppretur ech t sind. Eärhen von Strüm pfen aus Baumwolle, 
N aturseide u. Nylon, im  Seifenbad: Farben  m it d irek ten  Farbstoffen, die Nylon u. 
Seide fas t weiß lassen, m it solchen, die nur N ylon fas t re in  lassen u. solchen, die Nylon 
k räftig  anfärben n. alle drei F asern  ziemlich tongleich färben. Saure Farbstoffe, die 
N ylon u. Seide tongleich färben u. solche, die Nylon schwächer als Seide oder fast 
gar n ich t färben. A cotatfarbstoffe färben N ylon fa s t durchweg viel stärker als Natur
seide. Nylon u. Seide können auch im. neu tralen  Bade gefärbt werden, doch ist nach 
Vf. das Seifenbad vorzuziehen. (Amer. D yestuff K eporter 30. 439—41. 18/8.
1941.) . F r ie d e m a n n .

—■, Färben von zellioollhaltigen 1 Voll- und Baumicollfabrikaten. Färben u. Aus
rüsten  von  Mischungen von K unstspinnfasern  m it Wolle schließt sich eng an das Be
handeln von H albw ollartikeln an . Zum Färben  m uß die W are genügend rein kommen. 
Bei der Stückw äsehe zu beachtende U m stände. Vorbleiche. Kreppen wird meist mit 
dem  W aschen u. R einigen verbunden. V orschriften fü r das Färben nur einer oder 
beider Fasern. Geeignete Farbstoffe. (Mschr. T ex t.-Ind . 1942 Fachh. 2. 53—5o. 
Ju li 1942.) SÜveRN.

A. Simonet, Bronzierende Indigofärbungen. F ü r  den E xport nach Afrika wird 
Baumwolle o ft in  bronzierenden Tönen u. s ta rk  abreihend verlangt. Solche F ärb u n g en  
sind m ittels einer F errosu lfat/K alkküpe (Couperoseküpe) herstellbar. Um statt dessen 
die bequem ere H ydrosulfitküpo benutzten  zu können, g ib t man einen Grund aus 
Schwefelschwarz, z. B. N oir Sulfanol extra conc. (KUHLM ANN), oder a u s  A n ilin sc h w a rz  
N achher w ird zweimal m it Indigo N T S  (KUHLM ANN) gefärbt. (Teintex 7. 1(3— (L 
15/6. 1942.) F r i e d e m a n n .

— Neue Farbstoffe und Chemikalien. G e n e r a l  D y e s t u f f  C O R PO R A T IO N : B1®®* 
threndruckschicarz B B A  Sup ra fix  conc., ein hochkonz. P rod . fü r flach gravierte JJruc ' 
walzen. Rapidogenscharlach FFG, ein gelbstichiges R o t m it sehr guter Licht-u. \\asc - 
u . g u te r C l-Echtheit. BcnzoformorangeFGL, m it Form aldehyd u. Essigsäure na^ .  
behandelt, is t ziemlich gu t wasch-, wasser- u . sehweißecht. Bei 150° F. «■ un 
Zusatz von Katanol W B  conc. lä ß t es Wolle, rein . Seide färb t sich etwas genwae 
u . gelber als Baumwolle, A cetatseide sehr wenig. F ü r  Ä tzdruck eignet sich “f1-  
sto ff nicht. Benzoformblau B R  extra, e in  rotstichiges B lau, verhält sich, mit 
a ldehyd naehbehandelt, wie das vorhergehende P rod., is t  aber m it RongahtC sc g 
weiß ä tzbar. In  Halbwolle verhält es sich wie das Orange. Cu-Salz T.er^eSi° r?\.j RA 
u . W aschechtheit, C hrom at än d ert n ich ts. Cellitonscharlach BA  u. Gellitonfc'lfVla, 
fü r  Druck sind  Farbstoffe fü r A cetatseide von gu ter Lichtechtheit. Die -Mar 
D ruck  kann m it Monopolöl gedruckt werden, w ährend die andere Marke für ne S zu
geeignet is t. Fastusolorange L5G A, au f  Baumwolle sehr lichtecht, die Alli
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Kunstseide ist nu r gering. Bei Halbwolle läß t es, m it Katanol W B  conc. oder' W  bei 
150“ gefärbt, die Wolle rein weiß. Benzofomischwarz B R A  is t fü r Baumwolle u. bes. 
Kunstseide bestim m t. D as P rod . is t m it R ongalit C weiß ä tzbar u ., m it Form aldehyd 
nachbehandelt, gu t wasser-, wasch- u. schweißecht. Bei Halbwolle w ird dio Wolle 
beiKochtemp. stärker, bei 150° F  schwächer gefärbt als die vegetabile Faser. C uS04 
verbessert die W aschechtheit, Chrom is t ohne W irkung. Paragelb GA, m it Nitrazol CF  
mc. gekuppelt, g ib t grünstichige Töne von ziemlich guter W asch-, W.- u. Schweiß
echtheit; die Ä tzbarkeit is t sehr gut. Geeignet fü r Baumwolle u . K unstseide. Para- 
tchmrz CA, sehr g u t lichtecht, mäßig bis ziemlich gu t waschecht, ziemlich gu t wasser
echt u. gut schweißecht. G ut ä tzbar. Indanthrengrau M 3G  Paste, bes. fü r graue Töne. 
Sehr gut lieht-, wasch- u . chlorecht. Benzoformgelb 3 0 , sehr klare Gelbtöne, m it 
Formaldehyd u. Essigsäure naehbehandelt recht gu t wasch-, wasser- u. schweißecht, 
rein weiß m it R ongalit C ätzbar. Bei 150° E m it K atanol gefärbt, läß t es Wolle rein 
weiß; Acetat w ird fa s t n ich t, N aturseide kräftig  gefärbt.. Kaligenbraun W  conc. CF 
eignet sich wegen seiner guten  Löslichkeit u . Egalisierung fü r die Verwendung im 
Jigger. Leonil SA , ein Egalisiorungs- u. N etzm ittel fü r saure W ollfärbungen u. Car- 
bonisicrung. — A m e r i c a n  C y a n a m id  C o r p ., Ca l c o  C h e m ic a l  D i v i s i o n : Calcoloid 
BlueBLD Double Powder, ein F arbsto ff von sehr hoher E chtheit, der wegen seiner 
sehr feinen Dispergierung bes. fü r die Färbeweise als P igm ent geeignet is t. (Text. 
■Colorist 63. 382—83. Ju n i 1941.) F r i e d e m a n n .

—, Neue Farbstoffe und Textilhilfsmittel. C ibantinfarbstoffe der G e s e l l s c h a f t  
für Ch e m is c h e  I n d u s t r i e  i n  B a s e l  sind haltbare, wasserlösl; Estersalze von 
Lcukoküpenfarbstoffen, dio sich fü r D irekt-, Ätz- u. R eservedruck, fü r Färbungen u. 
Klotzungen auf pflanzlichen Fasern, säm tlichen Kunstseiden u. in beschränktem  Maße 
auch von Naturseide u. Wolle eignen. Sie bewähren sich auch sehr g u t fü r Relief-, 
Hand-, Spritz-, F ilm - u. G arndruck u. finden eine sehr große Anwendung für Vor- 
u. Überdruekreserven ihrer Färbungen oder K lotzungen. Die Farbstoffe zeichnen sich 
durch vorzügliche Echtheitseigg. bis in  die hellsten Töne, durch L ebhaftigkeit u . Be
ständigkeit ihrer D ruekpasten aus. Bei einfacher Anwendungsweise sind sie m it fast 
allen Farbstoffklassen kom binierbar. In  Stückfärbungen werden gezeigt: Cibantingold- 
1 ‘-lb OK u. R K , -orange R , -brillantorange R K , -braun O, -Scharlach 2 B , -brillant- 
rm  R, -rot 3 B N , -violett 6  R , -brillantviolett 4 R , -blau 2 B , -brillantgrün B F  u. 2 GF, 
■olive 2 B  u. -grau B L . Die E ntw . zum K üpenfarbstoff erfolgt durch Einw. von H 2S 0 4 
u. NaN02. Infolge ihres guten Egalisier- u . Durchfärbcvermögens eignen sich die 
Farbstoffe bes. zum F ärben  von sogenannten Stapelnuancen im U niartikel in hellen 
Tönen. Küpenechte, b u n t gewobene Stoffe können nachträglich m it den Cibantin- 
farbstoffen überfärbt werden, was hauptsächlich für H emdenstoffe, Taschentücher, 
Küpen- u. C ibantindruckartikel in  Frage kom m t. Zu diesem Zwecke w ird auf dem  
Foulard oder der K ontinuem aschine gefärbt. E ine K arte  der F irm a zeigt Färbungen 
auf Glanzviscosezellwoll-Kammzug, hergestellt m it Chlorantinlicht-, Coprantin-, 
Diazo-, Pyrogen- u . Thiophenolfarbstoffen, m it C iba-Naphtholen u. m it Cibablau 2 B 
a. 2 RH. Halbwollechtbraun D B  u. Halbwollechtmarineblau D B  geben echte Färbungen 
auf gemischtem Fasergut, sie färben Gemische aus Wolle m it Zellwolle oder B aum 
wolle seitengleich an u. geben durch einfache Nachbehandlungen m it K 2C r,0 -, C H ,0  
“• c2h 4o 2 im frischen Bade Färbungen von ausgezeichneter Wasch-, W alk-, W .- u. 
ochweißechtheit, auch die L ichtechtheit ist ausgezeichnet bis gu t. (D tsch. Wollen- 
hswerbe 74. 551—53. 10/8. 1942.) SÜ yER N .

T. Viekerstaff, Farbprüfung. (Vgl. C. 1941. I I . 1078.) (Text. M anufacturer 66. 
4(8. Dez. 1940.) W u l k o w .

1̂. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Alessandro Bernardi, Die Luminophore. Phosphore auf Grundlage der Sulfide 

von Alkali, Erdalkali, Zn, C arbonaten, Ca-W olfram at, Bor usw.; H erst.-V erfahren; 
Literaturnachweis. (Chim. e Ind . [Milano] 24. 127—33. A pril 1942. Bologna, U niv., 
Lhem.-pharm. Inst.) S cH E IF E L E .

Flie Verwendung von Leuchtstoffen im  Kriege. Allg. B ericht über die Ver
wendungsmöglichkeiten von Fluorescenz- u. Phosphorescenzstoffen im  Kriege. Bes. 
eingehend werden die Verwendung von CaS- u. SrS-Phosphoren langer N achleueht- 
J S .  60"'ie die Anwendung verschied. Anregungslichtquellen wie Hg-, Ar- u. gefilterte 
Glühlampen u. schließlich die Grenzen der Leuchtstoffverwendbarkeit bei der kriegs-

t  obigeschränkten Beleuchtung von Verkehrsstraßen, Schutzräum en usw. be
kochen. (Electrician 1 2 7 . 17—18. 11/7. 1941.) R u d o l p h .
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R. A. Kissel, Neue Buchbinderfarben. Zum E rsa tz  der F arben  auf der Basis 
natürlicher H arze w urden p last. Phenolharze (Phenol aus Torf) verw endet. Als Pigmente 
w urden hauptsächlich verw endet: L itho lro t R , L itholrubin B K , Lack-Bot S, Milori- 
blau, H eliogenblau, ferner Chromgelb u. H ansagelb. D as B indem ittel besteht aus 
Phenolharz m it L einölstandöl u. h a t die V iscosität 12— 14 Sekunden nach G ä rtner . 
Die techn. Verwendung geht in  bekannter A rt u. g ib t gute R esultate. (Ho-nirpaiiraecsoA 
IIpoiiuBoacTBO [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 4. 30—32. A pril. Leningrad, 3. Farben
fabrik .) _ . S t o r k a n .

F. M. Winokurow, Anwendung von F ilm en in  der Zinkographie und Offsetdruck. 
Ü bersieht über verschied, bekannte M aterialien u . ihrer Anwendungen. (IJo-iurpaiE- 
uecKoe IIponsEOflCTBO [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 1. 11— 14. Ja n . Moskau, Druckerei 
der „P raw d a“ .) S t o r k a n ,

N. G. Goloschkewitsch und N. S. Ssinitzina, Acidität von Offsetfarben. Auf 
G rund zahlreicher Verss. zeigte es sich, daß  das F ettw erden  der Offsetformen bei SZ. 
über 20 bes. schnell e in tritt . D a aber die überwiegende M ehrzahl der in der Praxis 
verw endeten F arben  SZ. un ter 20 h a t, h a t das rasche Fettw erden  der Formen andere 
U rsachen. (IIojrarpa'MiuecKoe rfpon3BOÄCTBO [Polygraph. B etrieb] 1941. Nr. 4. 21—22. 
April. M oskau, Polygraph. K om binat „M olotow“ .) STORKAN.

I. A. Pakowitsch und W . S. Raichiin, Offsetformen aus Blutalbumin. Helles, 
gereinigtes B lutalbum in is t geeignet, E ialbum in zu ersetzen. E ine Lsg. von 8 (%)• 
B lutalbum in, 2 Am m onium bichrom at (25%  von trockenem  Albumin) u. 90 W. gibt 
eine lichtem pfindliche Schicht, von der m an 3— 4 m al m ehr Abzüge machen kann, 
als bei Verwendung von E ialbum in. Die V erarbeitung geh t in der gleichen Weise wie 
bei E ialbum in. (üojirrpa’MrueCKoe IIpoiiuboäctbo [Polygraph. Betrieb] 1941. Nr. 1. 
8— 11. Jan . Moskau. D ruckerei der „P raw d a“ .) STORKAN.

W . M. Perikow, Chromalbuminverfahren der Auftragung der Aufgüsse und die 
Korrektur a u f den Metallplatten. Die A uftragung der Aufgüsse u. die Korrektur auf, 
den A lum inium platten geht in folgenden A bschnitten: 1. M an träg t die farblose,, 
stärkehaltige Bcizlsg. au f u. verte ilt diese zu einer dünnen, leicht trocknenden Schicht.. 
— 2. A ufträgen des Aufgusses oder der K orrek tu r m it Chromalbumintusche. — 3. Ex
ponieren. —  4. Aufwalzen der F arbe nach vorherigem  E infetten . — 5. Herauswalzen 
der Zeichnung u. Bedecken der P la tte  m it stärkehaltiger Beizlsg. u. Trocknen. Man 
verw endet gewöhnliche Zeichentusehe; fü r feine Zeichnungen setzt man der Chrom- 
album inlsg. 20%  Tusche zu, fü r die A rbeit m it Pinsel 5% . (Ho.uirpa>mueci;oe npomBOacTBO- 
[Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 2 .18— 19. Febr. Moskau, Polygraph. Komb.) St ORKAX.

A. M. Aboljan, Direktes Kopieren von Offsetformen. D er Prozeß besteht aus 
folgenden E tappen : 1. Das Photographieren. Von dem  farbigen Original, das mit 
E inteilungen versehen ist, werden N egative aufgenom men, auf empfindliche pan- 
chrom at. P la tten . Von diesen bereite t m an  nach dem  K ontaktverf. Diapositive, auf 
halbtonige R eproduktionsplatten . Die so erhaltenen Negative u. Diapositive werden 
bei 18° m it M ethol entw ickelt. Bei B edarf w ird m it Sublim at verstärkt oder mit rotem 
Blutlaugensalz u. Thiosulfat abgeschwächt. —  Die getrockneten Platten werden 
retouchiert m it Hilfe saurer A nilinfarben u. zwar sowohl das Negativ, als auch das 
D iapositiv. N un w ird das N egativ photographiert, m it Hydrochinonentwickler ent
w ickelt u . m it Thiosulfat fix iert (30%  Lsg.). So e rhä lt m an  die Originalform auf dem 
Film . —  2. D as M ontieren: Auf die M attglasseheibe des Montiertisches wird der 
P ro to ty p  der Form  aufgebracht. Auf die M attscheibe w ird ein dünnes Spiegelglas 
gelegt u . das N egativ der einzelnen Farben  aufgebracht u . m it Hilfe des Visierrohres 
eingestellt. Die so m ontierten Zeichnungen bedeckt m an m it Stanniol (zum Ankleben 
m it R ieinusöl bestrichen. Das Kopieren au f Z ink geh t in bekannter Weise. (Hm*- 
rpaairuecKoe HpousEOXCTBO [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 2. 19—20. Febr. Moskau, 
F ab rik  fü r K inderbücher.) STORKAN.

A. N. Shudro, Kompositionen zum  Abwaschen von Druckfarben vom Gummi und- 
den Walzen der Offsetmaschinen. Von verschied, erprobten Lösungsmitteln erwies 
sieh eine Mischung von Fliegerbenzin, Petroleum  (m it H 2S 0 4 gereinigt) u. Sprit senr 
günstig. Sehr g u t bew ährte sich ferner eine Em ulsion aus H 20 :  Petroleum (1:1) 
techn. S tearinsäure u. W aschseife als E m ulgator. Die Emulsion ist beständig. ("<“ ■ 
rpa^KuecKoe HponanojcrBO [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 2. 21—23. Febr. Moskau, 
Polygraph. K om binat.) STORKAN.

N. A. Momotow, Rationalisierung beim Tiefdruck. 1. Die A usbesserung  xer 
k ra tz te r oder sonst beschädigter W alzen w ird m it örtlicher Elektrolyse gem acht. J 
beschädigte Stelle w ird dekapiert, m it EeCl„ gebeizt u. m it HCl nacbgew aschen . 
beschriebene App. erlaub t die E lektrolyse so durehzuführen, daß die Abscnei u c- 
nu r an der beschädigten Stelle erfolgt. D ie E lek tro ly tfl. en thält 170 g/1 Cu. (V 3 ;
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a. 70 g/1 H2S 0 4. N ach beendeter E lektrolyse wird fein geschliffen. 2. Beim Tiefdruck 
wird vielfach zum  Trennen von M antel u. Zylinder eine dünne Schicht Ag aufgetragen. 
An Stelle von Ag kann  m an auch Maschinenöl (am besten 1: 2 in Bzl. gelöst aufgetragen) 
verwenden. (IIOJnirpa.m'iecKoe npouBnogcrao [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 2. 20 
bis 21. Februar. M oskau, F ab rik  für K inderbücher.) S t o r k a n .

M. Eiperm, Mehrfarbiger Tiefdruck. Allg. Übersicht u. W inke fü r die A rbeit. 
(noJErpatuiecKoe Hpon3BoacTBo [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 1. 17— 19. Ja n . M oskau, 
Druckerei d. „G udok“ .) STORKAN.

A. M. Kristallinski, Herstellung von Strichdruckformen fü r  vielfarbige Karten durch 
Kopieren von einem Negativ. Folgende M eth. wurde angew endet: Vom Original, das 
sämtliche Strichelem ente der K arte  en thält, w ird ein N egativ (Abriß) bereitet. Die 
gesamte Arbeit vollzieht sich auf A l-P latten. Von dem N egativ werden m ittels der 
Ferroprussidmeth. so viel Kopien hergestellt, als die Anzahl der Farben  beträg t. An 
Hand farbloser Kopien w erden die jeweils n icht erforderlichen Teile bedeckt. W eiter
hin kopiert m an m it Chrom-Albumin u. erhält die Form en für die Maschine von einem 
Xegativ. Der verw endete L ack besteht aus 80 g Calciumresinat [aus Kolophonium 
u. Ca(OH)2], 15 K olophonium , 5 W achs, 15 A sphalt, 225 ccm T erpentin , 25 ccm 
Benzol. — Bes. V orteil der M eth. ist, daß  die D ruckform en sehr genau stim m en, daß 
die Anzahl Negative gering u. die H andhabung sehr bequem ist. (IIoJiirrpai.nqecKoe 
HpoH3BojcrBO [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 2. 17— 18. Febr. Moskau, K artograph. 
Fabrik Dunajew.) STORKAN.

R. B. Brainina, Farbe zum  Retouchieren der Negative. Zur H erst. von Farben 
für die Retouche der N egative eignet sieh eine K om bination von Gelb, Blau u. R ot. 
8aure Farbstoffe sind in  ers ter Linie geeignet, wie Säurerot, -gelb u. -blauschw arz. 
SSÜccm 2%ig. Lsg. von Säurerot, 618 ccm 2%ig. Lsg. von Säuregelb u. 774 ccm 
3%ig. Lsg. von Säureblauschw arz g ib t einen sehr gut brauchbaren Ton. (Ilojurpa- 
«aecKoe lIpomBoaCTBO [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 4. 20—21. April. Moskau, 
Fabrik für K inderbücher.) S t o r k a n .

S. A. Pawlow, Messung der Konsistenz von Druckfarben. Verschied, gebräuchliche 
Verff. der K onsistenzbest, verriebener Farben werden k rit. besprochen u. ein vom 
Vf. hierzu ausgearbeitetes G erät beschrieben. E s is t für einen beliebigen Meßbereich 
brauchbar, macht das Abwiegen der Probe überflüssig u. schließt sonstige Vers.-Fehler 
aus. Die mit diesem G erät durchgeführten Messungen bestätigten die bekannte Beob
achtung über die Verflüssigung der Farben beim Verreiben (K onsistenzverringerung 
bis um 50°/o). Ferner wurde gefunden, daß die endgültige Farbkonsistenz von der 
Zeitdauer abhängt, in der die Farbe nach dem Verreiben in  R uhe stehen gelassen w ird, 
u. zwar nimmt sie zwischen 1 u. 60Min. um über 25%  zu. (Ho.ira-paa.H>icCKOe IIpoH3- 
» Icibo [Polygraph. B etrieb] 1941. N r. 5. 30—32. Mai.) P o h l .

Gesellschaft für Chemische Industrie, Basel, Schweiz, Druckfarbe. Die d ruck - 
Ifrtige Farbe besteht aus einer wss. Dispersion von Pigm enten u. von Lsgg. von Äther- 
xfcen u. Ätheroxyden von Polyalkoholen in organ. Lösungsm itteln. Außerdem können 
Mch SchutzkoU., wie G elatine oder Agar-Agar, zugesetzt werden. (F. P. 872766 vom 
«/»• 1941, ausg. 18/6. 1942. Schweiz. P rior. 23/3. 1939.) K a l i x .

Carl Ejner Larsen, G entofte, Dänem ark, Befeuchlungsmitlel fü r  plamgraphischen 
yiid. Man setzt den an  sich bekannten Befeuchtungsfll., die Glycerin en tha lten , 
ffflo Pufferlsg. zu, die die H -Ionenkonz. auf etw a 5,5 konstant hä lt. H ierzu sind Lsgg. 
T°nsek. Na-Phosphat u . C itronensäure oder Phosphorsäure geeignet. (Dän. P. 59 564 
Tom 27/11.1939, ausg. 16/3.1942.) J .  S c h m i d t .

Diamalt A .-G ., München (E ifinder: W olfgang  Jü lic h e r , Planegg, und O tto  
üPPelt, München), Behandlung von Pflanzengummi. Gemische von Pflanzengummi u . 
äamstoff (I) werden etw a 1/2— 1 Stde. auf höhere Tempp., bes. auf 150— 180° erhitzt, 
^ ■ ^ i t z t  man ein pulveriges Gemisch von I u. Traganth (II) im V erhältnis 1 :1 0  
j'L ™ Min. auf 150—180°, wodurch der II zügiger wird, w ährend K arayagum m i 
ureb diese Behandlung alkalibeständig u. Shirazgummi als V erdickungsm ittel für 

«n Basenaufdruck verw endbar wird. (D. R . P. 722783  K l. 39 b vom 27/1. 1938, 
ausg- 21/7. 1942.) S a r r e .
.S o c ie ta  del L ino leum , Ita lien , Harzgewinnung aus Tomatenschalen. Man be-

p io 480 (kg) Schalen im A utoklaven hei unter 5 a t  m it einer Alkalilsg. aus 
n, V - ^ da> 45 C a0  «■ 1166 W .; die Konz, des (dabei gebildeten) NaOH  soll 1—5 % , 
fäll? ,m ,  8 3—5%  betragen. N ach dem Ansäuern der erhaltenen Lsg. z. B. m it HCl 
’Vi 1 nS, aus u - xrird z. B . m ittels Zentrifugen abgetrennt. (F. P- 872655 vom 
«/*• 1941, ausg. 16/6. 1942. I t .  Prior. 16/5. 1940.) M ö l l e r i n g .
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Montecatini Societä Generale per l ’Industria Mineralia e Chimica, Mailand, 
Preßpulver aus Harnstofformaldehydharz, gek. durch einen Geh. an  Kollagen, z. B. 
K nochen- (I) oder H autle im . Z. B. verrü h rt m an 100 (Teile) eines sirupösen Harzes 
aus 50 H arnstoff u . 125 40% ig. CH20-Lsg. m it 20 feingepulvertem  I bis zur Homo
genität, trocknet die M., pu lvert sie u. p reß t sie heiß bei 200—300 kg/qcm, z. B. zu 
K nöpfen, die bei entsprechender Färbung  dem  N atu rhorn  sehr ähnlich sind. (II. P. 
380 471 vom  24/1. 1940.) Sa r r e .

Bayrische Stickstoff-W erke A.-G. (E rfinder: Hans Heinrich Frank und 
Emil Hey, Berlin), Herstellung eines Preßpulvers. D icyandiam id (I)-CH20-Anfangs- 
kondcnsationsprodd. werden m it Phenol (II)-C H 20-Anfangskondensationsprodd. in 
solcher Menge verm ischt u . w eiter kondensiert, daß im  E ndprod. auf 1 Mol I u. 2,75 
bis 3,25 Mol CH20  n ich t m ehr als 1 Mol I I  kom m t. Z. B. h ä lt m an einerseits 84 g I 
(1 Mol) u . 225 ccm 40% ig. C H ,0-Lsg. (III) (3 Mol) nach Zusatz von G ccm n-NaOH- 
Lsg. 30 Min. u. andererseits 94 g II , 25 ccm I I I  u . 3 com 25% ig. N H 4OH-Lsg. 5 Stdn. 
im  Sieden, verm ischt die beiden Kondensationslsgg. u. e rh itz t die Mischling noch 
so lange am  R ückfluß, bis sich das M ischharz völlig abgeschieden ha t, das gewaschen, 
ge trocknet u. nach Zusatz von Füllstoffen bei 105— 175° zu elast., klaren 11. koch
festen Eorm körpern verp reß t w erden kann . (D. R. P. 722 961 K l. 39 b vom 11/12. 
1938, ausg. 28/7. 1942.) .  S a r r e .

XII, Kautschuk. Guttapercha. Balata.
R. F. A. Altman, A nalyse von in  Hevealatex vorkommenden Proteinen. II. Eigen

schaften und Identifizierung der isolierten Produkte. (I. vgl. C. 1940. I . 2247.) Die 
einzelnen B estandteile w erden identifiziert u . besehrieben. Die Nichtaminosäure
bestandteile stellen in  der H auptsache ein nichtverseifbares, braunrotes Öl dar, das 
geschmacklos is t u . einen schwachen Geruch nach  Schmieröl h a t; es ist ungesätt., 
w orauf wahrscheinlich seine N aclidunkelung an  L u ft beruh t, m it Dampf nicht flüchtig 
u . g ib t bei der V akuum dest. ein schwach gelbes ö l vom  Kp..,,- 160—195°. Der Rück
s tan d  is t von dunkler F arbe  u . zers. sich, wenn die Dest.-Tem p. erhöht wird. Bei 
'Tempp. >  200° (2,5 mm D ruck) se tz t sieh ein ro te r N d. ab . Destillat u. Rückstand 
en th a lten  Schwefel u. geben deutliche L i e b e r m a n n - B u r c k h a r d t - u . S a l k o k s k y - 
R k. auf Phytosterine. D as ro te  Öl ähnelt in  m ancher H insicht dem von B r u s OX, 
S e b r e l l  u . V o g t  (C. 1928. I . 855) beschriebenen, unverseifbaren öl aus Krepp
kau tschuk , unterscheidet sich aber von ihm  durch  seinen Schwefelgell.; auch hat es 
keine oxydationsverhütende u. in  rohem  Z ustand  keine vulkanisationsbeschleunigende 
W irkung. — In  w eiteren F rak tionen  w erden Oxalsäure, wahrscheinlich ein Inosit- 
phosphorsäureester (neben freier Phosphorsäure), ein Thiophenol, höhere, ungesätt. 
F e ttsäu ren  usw. festgestellt. —  A n Aminosäuren w urden identifiziert: Alanin, Argimn, 
A sparaginsäure, D ioxyplienylalanin, G lutam insäure, H istid in , Leucin, Ornithin, Oxv- 
prolin, Prolin , Tyrosin, Valin. (R ubber Chem. Technol. 14. 300—07. April 1941. 
Buitenzorg, W est-Java , R ubber P roefstation .) D o n l e .

K. C. Roberts, D ie Kautscholkomponcnte von natürlichem Kautschuk: eine Be
richtigung. (Vgl. C. 1938. I . 3546. 1939. I. 2093.) E s erwies sich als unmöglich, aus 
in  England verfügbarem  K autschuk  oder L a tex  Prodd. zu isolieren, die die charak terist. 
Eigg. von aus im  Fernen Osten gewonnenen P räpp . stam m endem  Kautschol u . K autsch®  
h ä tten . Proben aus M alaya stam m ender P räpp . w urden in England untersucht. Hier
b e i wurde bestä tig t, daß  K autschol ein natü rlich  auftretender, oxydierter B estan d ta  
v o n  K au tschuk  is t u .  sieh völlig von künstlich  oxydiertem  K autschuk unterscheidet. 
A uf G rand experim enteller Ergebnisse müssen zwei früher gemachte A n n ah m en  aut- 
gegeben werden, näm lich a), daß  die E las tiz itä t von K autschuk im  wesentlichen durc1 
den Geh. a n  K autschol bedingt is t u . b), daß  diese Verb. der Formel C60Hi3o(rin), 
-entspricht. (J . chem . Soc. [London] 1942. 223—25. April. Wehvyn Garden L itj, 
H erts. B ritish  R ubber Prod. Res. Assoc.)

D. F. Twiss, A. E. T. Neale und R. W, Haie, Bildung von Mischingsbesma- 
leilen in  Kautschuk. (R ubber Chem. Technol. 14. 342—46. April 1941. Birnung . 
E ngland, D unlop R ubber Co., F o rt Dunlop. —  C. 1942. I. 1193.) v; Tiiiii

D. Parkinson, R uß  in  Kautschukmischungen. I. ( K a u t s c h u k  18.
1942. -  C. 1942. I .  1314.) , „

Jean Le Bras, E in n e u e r  Stoff: Anhydridkautschuk  (caoutehouc a lannj  I 
"Wenn m an  K au tschuk  in  einer M ischvorr. m it M a le in s ä u r e a n h y d r id  umsetzt, 
m an  einen m odifizierten K autschuk , der wie n . K autschuk verarbeitet werden 
a b e r infolge seiner verm inderten T herm oplastizität bes. Eigg. aufweist. Die ch® • ^  
u . p rak t. Anwendungamöglichkeiten werden kurz geschildert. Außer Ala
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anhydrid können nucli andere Ä thylenverbb., wie Acrylsäure u. ihr N itril, fü r die 
Umsetzung verw endet w erden. (Rev. gén. Caoutchouc 1 9 . N r. 2. 43—40. Febr. 1942. 
Inst. Français du  Caoutchouc.) D o n l e .

Patrice Compagnon und Odette Bonnet, Anhydridkautschuk. I I .  Herstellung 
und Vulkanisation. (I. vgl. vorst. Ref.) Eingehende Beschreibung der Rk.-Bedingungen 
u. der Vulkanisation sowie der Eigg. der Vulkanisate. (Rev. gén. Caoutchouc 1 9 . 
Sr. 3. 79— 84. M ä rz  1942.) D o n l e .

F. N. P ic k e tt,  Deslillalionsprodukte aus Abfallkautschuk. (R ubber Chem. Technol. 
14. 376— 77. A p r il  1941. —  C. 1 9 4 0 . I I . 3561.) D o n l e .

Lucien Convert, Neue Regenerierverfahren und Bestrebungen in  der Regenerat- 
markitung. Zusamm enfassender B ericht. L iteraturangaben. (Rev. gén. Caoutchouc
19. Nr. 2. 58— 60. Febr. 1942.) D oN L E .

L. B. Sebrell und R. P. Dinsmore, Synthetische Kautschuksorten. E in  Vergleich 
ihrer Eigenschaften m it denen des Naturprodukts. (Automobile E ngr. 3 1 . 135—36. 
April 1941.) D o n l e .

P. 0 . Powers, Synthetische Harze und Kautschukarien. Schem at. Übersicht über 
die wichtigsten V ertreter, ihre H erst., Zus. u. Bezeichnung. Bedeutung der H andels
namen. (News E d it., Amer. chem. Soc. 1 9 . 750—51. 1198. 10/11. 1941. L ancaster, Pa., 
Armstrong Cork Co.) • D ONLE.

J. G. Mackay und C. H. J. Avons, Bestimmung von freiem  Schwefel in  vu lkani
siertem Kautschuk. Vgl. der gebräuchlichen Methoden. F ü r Labor.-Zwecke h a t sich 
die modifizierte M eth. von BOLOTNIKOW u. GüROW A (C. 1 9 3 4 . I . 2501) bes. bew ährt. 
(Rubber Chem. Technol. 1 4 . 520—-24. A pril 1941. England, Avon Ind ia  R ubber Co., 
LW.) D o n l e .

E. R. Gardner, Faktoren, die den T-50-Test beeinflussen. U mfassender ex* 
perimenteller Bericht über d enE in fl., den M astikation, Vulkanisationsgeschwindigkeit, 
Beschleuniger, Geh. an  S tearinsäure u. Füllm itteln  usw. ausüben. (R ubber. Chem. 
Technol. 1 4 . 501—13. A pril 1941. England, Avon Ind ia  Rubber C o., L td .) D O N LE.

J. R. Scott und R. G. Newton, Der R.A.B.R:M .-Härtemesser. Beschreibung 
des neuen H ärtem essers der R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  OF B r i t i s h  R u b b e r  M a n u 
f a c t u r é e s , seiner Anwendung u. des Vgl. m it dem SHORE-Durometer. (Rubber 
Chem. Technol. 1 4 . 514— 19. A pril 1941.) D o n l e .

Roger A. Hnblin, Die Verformbarkeit. Beschreibung einer Vorr. zur Best. der 
Verformbarkeit von K autschukm ischungen u. Besprechung von Vers.-Ergebnissen 
(Einfl. von Druck, Tem p., Vol. u. Form  des Probestücks). (Rev. gén. Caoutchouc. 1 9 . 
Fr. 3. 85—90. März 1942.) D o n l e .

J- G. Mackay, J. G. Anderson und E. R. Gardner, Hysteresistests an Reifen
mischungen. Messungen m it H ilfe des GOODRICH-Flexometers u. Anwendung der
selben auf Probleme der Reifenmischungen. E rörterung der Vers.-Ergebnisse u. Vgl. 
der Meth. m it anderen Tests. (Rubber Chem. Technol. 1 4 . 421—32. A pril 1941. E ng
land, Avon India R ubber Co., L td .) D o n l e .

Martino Rüben, M ailand, Italien , Kautschukartiges Produkt. Man mischt pflanz
liche Gummisorten, wie T raganth , Johannisbrot-, Kirschgummi usw., m it einer ammo- 
aiakal, Caseinlsg. u. sublim iertem  Schwefel. Als Bindem ittel d ien t H evea-, Euphorbia
zeen- oder Feigenlatex; <Jie M. w ird leicht gepreßt u. in Form aldehyd gebartet. Das 
rrod. ist elast. u. kann kalandriert u. vulkanisiert werden. D as bei der H erst. e n t
stehende H exam ethylentetram in d ien t als Beschleuniger. — Beispiel fü r die Z us.: 
f (Vo)  ammoniakal. Paste  von frisch gefälltem Casein, 33 Johannisbrotsam enm ehl, 
*S, 20 Latex, 5 Füllm itte l. (It. P. 3 8 0  8 3 7  vom 1 4 /2 .1 9 4 0 .)  D o n l e .

British Rubber Producers’ Research Association, England, Schwammkautschuk. 
lanvenmscht sehr feine Teilchen von Abfallkautschuk m it L atex , entfernt, z. B. durch 
Verdampfen, die Feuchtigkeit, verform t die m it den‘üblichen Zusätzen versehene M. u. 
Frikanisiert. Dem L atex  kann ein Sehaum m ittel, wie Casein oder Lorolsulfonat, zu- 
wÜft werdcn- ( F .  P. 8 6 6 7 4 9  vom 16/8. 1940, ausg. 30/8. 1941. E . Prior. 29/3. 
l ™ -) D o n l e .

Paul Israel Alexander, Berlin-Charlottenburg, Regenerierkessel zur Ausübung 
«es Verf. gemäß P a t. 705363; C. 1 9 4 1 . XI. 824, dad . gek., daß  die Vakuumtroeken- 
trommel des Verdampfers durch E inbau einer drucksicher verschließbaren Füllöffnung, 
von geeigneten Heiz- u . Kühlelem enten, einem Sicherheitsventil u. eiiiem sieb
gesicherten Ablaßventil m it Rohrleitung in eine Vorr. für die H erst. der Regeneratlsg. 
“ gewandelt ist, ohne daß  die eigentliche Aufgabe des Verdampfers, die R égénérât-

yom Lösungsm. zu befreien u. die lösungsmittelfireie Regeneratmasse zu replasti-
XXIV. 2. ’ ~ 137
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zieren, beein trächtig t is t. (D. R . P. 7 2 2 2 2 6  K l. 39 b vom 16/4. 1941, ause. 7/7. 
1942.) _ D onle.

Angiolo Treves, Ita lien , Regenerieren von vulkanisiertem Kautschuk Man be
handelt ihn  in  einem m it R ührvorr. versehenen B ehälter etw a 1 Stdo. hei einer unter 
der üblichen V ulkanisationstcm p. gelogenen Tem p., z. B. bei 100—130°, mit etwa
3 %  Abietinsäure (I) oder einer entsprechenden Menge einer I enthaltenden Substanz.
(F. P. 866 799 vom 9/5. 1940, ausg. 3/9. 1941.) D onle.

X m . Ätherische Öle. Parfümerie. Kosmetik.
A. Albricci, Das Bergamottöl der Ernte 1941— 1942. (Vgl. C. 1942. II. 348.)

Bericht über die Ergebnisse u . die pliysikal. Eigg. unverfälschter öle der Ernteperiode 
1941— 1942. (Boll. uff. R . Staz. sperim ent. Ind . Essenze Deriv. Agrum i Reggio Calabria 
16. 115—18. O kt./D ez. 1941.) E llm er .

Georges Igolen, Algerisches Geraniumöl. Die fü r den Geh. an  Estern sowie freien 
u. Gcsam talkoholen im alger. Geraniumöl b isher angegebenen Normen (vgl. A ngla, 
C. 1933. I I .  3057. 1934. I . 3277. 1939. I I .  1791; N a v e s , C. 1934. II . 2913) bedürfen 
der Revision, da  sie von der G ew innungsart abhängen. Vf. h a t bei Vgl.-Destillationen 
folgende Beobachtungen gem acht: Ind irek te r D am pf u. ansteigender Kühler lieferte 
gegenüber d ichtem  D am pf u. verkürztem  K ühler niedrigen Estergeh. u. erhöhten 
Geh. an  freien Alkoholen. D irek ter D am pf u. verkürz ter K ühler sowie direkter Dampf 
bei Verwendung der in Algier üblichen D est.-E inrichtung gab p rak t. gleiche Werte 
(28,34—28,93%  E ster, 52,42—55,02%  freie Alkohole, 71,22—73,52% Gesamtalkohol), 
die jedoch von den von A n g l a  angegebenen W erten  durch den hohen Geh. an freien 
u. G esam talkoholen s ta rk  abw iehen. Zerkleinern des M aterials vor der Dest. verringerte 
den E stergeh. u. erhöhte den Geh. an  freien u. G esam talkoholen. Öle aus durch Lagerung 
verw elktem  u. aus frischem  G eranium  zeigten nur sehr geringe Unterschiede in der 
Zusam m ensetzung. Geruchlich w aren alle ö le  gleichwertig. (Ann. Chim. analyt. Chim. 
appl. [3] 23. 260—62. 15/10.1941.) E l lm e r .

L. Benezet und  M. Brun, Einige neue Bestandteile des Sternanisöls. In den bei 
der U nters, einer großen Menge S ternanisöl anfallenden sauren Anteilen wurden nach
gewiesen Benzoesäure, Salicylsäure, Anissäure, Decansäure, Palmitinsäure u. Tiglin- 
säure. —  Die Phenolfraktion  en th ie lt Hydrochinonmonomethyläther u. Hydrochinon, 
die verm utlich  als Glucoside in den F rüch ten  von Illic ium  verum Hooker fil. enthalten 
sind. (Ann. Chim . an a ly t. Chim . appl. [3] 23. 263—65. 15/10. 1941. Grassc, Labor. 
A. C h i r i s .) E llm er .

Alfred Wagner, Seltenere ätherische öle und ihre praktische Anwendung in der 
Parfümerie. (Vgl. C. 1942. I I .  963.) A ngaben nach dem  Schrifttum  über das Samenöl 
der kleineren roten Möhre, ö l der ganzen P flanze von Daucus carota L., Muskateller 
Salbeiöl. (Seifensieder-Ztg. 6.9. 28— 29. 21/1. 1942.) E L L M E R .

— Fortschritte a u f dem Gebiete der Kosm etik und Parfümerie. VIII. (VII. vgl.
C. 1 9 4 2 .1. 2073.) Angaben ü b e r  K osm etik  u. H a u t ,  Lotionen, H aarcrem e-Sham poons. 
(F e tte  u. Seifen 48. 708— 11. Nov. 1941.) E llmf.R.

S. P. Jannaway, Konzentrierte Haarwellen-PesÜegemittel. Die Herst. von Haar- 
w ellen-Festlegem itteln  in  konz. F orm , vorzugsweise als Paste, stellt erhöhte An
forderungen a n  die R einheit der G rundstoffe (z. B. Tragant, Johannisbrotkerne, Quitten- 
kerne, Pektin  u . a.). D urch Zentrifugieren der Lsgg., Fällen, Trocknen u. Pulvern 
können B allaststoffe en tfe rn t w erden. W asserfreie K onzentrate werden unter Ver
w endung von Alkohol oder Isopropylalkohol hergestellt. Als P la s tiz ie ru n g sm itte l 
w erden em pfohlen Plastomol, Aerosol O T, Aquaresin (Glyco P .), Borsäureglycerinester, 
Propylenglykol, Borsäure, als Fesfcjcgemittel Alginate (Manucole) u. Pektine. Methyl- 
cellulose is t ungeeignet, d a  es au f dem  H aar auch in  Ggw. von Glycerin einen grauen 
Ü berzug b ildet. (Soap, P erfum . Cosmet. 14. 177. A pril 1941.) E llm e r .

Deutsche Hydrierwerke A .-G ., R odleben b. Dessau-Roßlau (Erfinder: Fianz 
Giloy, Chemnitz), Enthaarungsmittel fü r  kosmetische Zwecke, gek. durch einen Ge • 
an  f l .  tier. Wachsen natürlicher H erkunft, die zweckmäßigerweise von in der JAa 0 
festen A nteilen, sowie gegebenenfalls auch von beigemischten Fetlsäureglyceri et 
durch D est. oder in  anderer geeigneter W eise weitgehend befreit sind. Beispiel: ■‘' urc. 
Em ulgieren einer M ischung von 8 (Gewichtsteilen) Thioglykolsäure, 8 CaO, 15 Doaecy- 
xanthogenat, 5 gereinigtem Spermöl u . 64 W. erhält m an einen völlig geruchlosen, g 
enthaarenden K rem . (D. R. P. 723 020 K l. 30 h vom 25/10. 1940, ausg. « / '•
1942.) S c h ü t z .
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XV. Gärungsindustrie.
0. Kramer, Neuere Probleme der Kellerwirtschaft. Zusammenfassende D arst. 

auf dem Gebiet der W e i n  bereitung über neuere Forschungsergebnisse in bezug au î 
Behandlung des Lesegutes, E ntfernung von As aus Most u. W ein, Auswahl der H efe
rassen, biol. Säureabbau, Reifebehandlung des Weines, W einfchler u. -krankheiten, 
Unters, u. Analyse. (Forschungsdienst Sonderh. 16. 525—37. 1942.) S c h i n d l e r .

Hermann Fink und Felix Just, Prüfungen von Austauschstoffen fü r  das Gärungs- 
geuxrbe. Gekürzte W iedergabe der C. 1942. I . 2204 u. I I . 1413 referierten Arbeit. 
(Dtsch. D cstillatour-Ztg. 63. 217; Z. Spiritusind. 65. 76. 8/7. 1942.) J ü S T .

R. Sterckx, Die Schnellbestimmung des Wassergehaltes in  Cerealien. (Vgl. C. 1942.
II. 1067.) Vergleichende Besprechung bekannter Methoden. (Bières e t Boissons 3. 
159-60. 2/5.1942.) ___________________  J u s t .

Geschwindt-îéle Szesz-, É lesztô-, Likör- és Rumgyâr Reszvény târsasâg, 
Budapest (Erfinder: Gyula Zorköczy, Budazok b. Budapest), Erhöhung des Ergosterin
gehaltes von Hefen, bes. von n. Preßhefe, durch Belüften in  einem von assimilierbarem N  
u. vergärbaren K ohlenhydraten p rak t. freien Medium, dad . gek., daß  die Belüftung 
in einer durch Glycerin- (I) Gärung erhaltenen Maische (II), bes. m it 1— 2 %  I-Geh., 
erfolgt, wobei zweckmäßig anorgan. Phosphate, z. B. K H 2P 0 4, zugesetzt werden. 
Die Hefe kann als 5— 10% ig. Suspension vorliegen u. die II m it der zu behandelnden 
Hefe selbst hergestellt werden, der Ergostormgeh. is t zu 5—10 g je kg Hofe gefunden 
worden. (D .R .P  .720 007 K1. 6 a  vom 25/4. 1939, ausg. 3/7. 1942. Ung. Prior. 31/3. 
1939.) S c h i n d l e r .

Johann Geiser, Leimen b. Heidelberg, Herstellung von Bierwürze, dad. gek., 
daß bereits der Maisehprozeß in dem gleichen Behälter durchgeführt w ird, in  dem  die 
nach dem Maischen in einen L äuterbottich abgeläuterte W ürze m it Hopfen gekocht, 
sodann in bekannter W eise belüftet, konz., darau f abgeküblt, von Hopfen u. aus
geschiedenem Trub befreit u. über die abgeschiedene Hopfenschicht f iltrie r t wird. 
Vorrichtung. (D. R. P. 722 324 K l. 6 b vom 7/12. 1939, ausg. 8/7. 1942.) S c h i n d l e r .

Johannes Rohrer, D ettingen und  Marie Maier, Heuchlingen, K r. Heidenheim, 
Brenz, Herstellen von eiweißfreiem Malzextrakt, dad. gek., daß eine n. Malzwürze nach 
an sich bekannter Druckkochung u. Entfernung der ausgeschiedenen Eiw eißstoffe (I) 
nochmals einer D ruckkochung m it höherem Druck u. Temp. als beim vorangehenden 
Kochprozeß unterworfen, anschließend wieder von den I befreit u. dann in  bekannter 
Weise eingedampft w ird. (D .R .P . 722257 K l. 6 a  vom 6/4. 1941, ausg. 7/7. 
1942.) S c h i n d l e r .

Otto R ah n , W ächtersbach, Herstellung eines hellen Caramelmalzes fü r  obergärige 
Biere durch Erw ärm en von m it W . angefeuchtetem D arrm alz (I) bis zu genügender 
Verzuckerung u. anschließendes R östen, dad . gek., daß das I  nach dem Zusatz des W . 
unter dauerndem R ühren in an  sich bekannter Weise, zweckmäßig bei stufenweiser 
Erhöhung der Tem pp., verzuckert u. geröstet wird. (D .R .P . 722 300 K l. 6 a  vom 
25/12. 1940, ausg. 7/7. 1942.) S c h in d l e r .

XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel.
P. Diedering, Untersuchungen an einem wanzengeschädigten Weizen als Beitrag 

tum Problem der Backfähigkeit von Weizenmehl. Die proteolyt. K ra ft eines Weizens 
mit 3°/0 wanzenstichigen K örnern (bestim m t an E iw eißsübstrat: phosphatgepufferte 
Caseinlig.j p H == 6,3) zeigte einen n . W ert, w ährend der W ert der geschädigten K örner 
allein fast doppelt so hoch lag. D urch K B rO , wurde keine Beeinflussung der E iw eiß
spaltung erzielt, w ährend durch K JO a eine geringe Hem m ung ein tra t. In terferom etr. 
Verss. an einem s ta rk  sauren Caseinsubstrat (pn =  lassen darau f schließen, daß
ejne Zugehörigkeit des proteo ly t. W anzenenzyms zur Pepsingiuppe n ich t vorhegt,
ebenso wie die B ehandlung m it KCN ausschließt, daß das Enzym  zum Papam - oder 
J^thepaintypus gerechnet werden kann . Die ICleberheschaffenheit fiel xvähiend der 
Ligruhe stark ab . E ie  gleiche Erscheinung ergab die Teigprüfung im Farm ographen 
mit u. ohne Teigruhe, sowie die unbehandelten Teige im Extensograpben. Mit ste i
gender K B r03-Behandlung zeigten die Teige ein Nachsteifen. Die B rom atbehandlung 
ergab auch in der Vol.-Ausbeute, sowie im Porenbild eine beachtliche Backveihesserung, 

°bci die Dosierung der B ehandlung höher als n . gewählt werden muß. Die unters, 
wi Amylograplicn ließ darau f schließen, daß das Verkleisterungsveimögen der M ärke 
«was unter dem N orm alw ert liegt. Das Maltosebldg.-Vermögen is t als erhobt zu be-
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trach ten . (Z. ges. Getreidewes. 29. 98— 103. Ju li 1942. Berlin, R eichsanstalt für C 
tre ideverarbeit., In s t, fü r Müllerei.) H a ev e c k e r .

Hans Werner, Der Oehalt an Gelreidekcimen in  Vollkornschrolen und -brolen. D 
Keimgeh. dor Vollkornschrotc schw ankt innerhalb  sehr w eiter Grenzen. Es wird vc 
•geschlagen, als M indestkeimgch. vorläufig 70 K eim e in 5 g Schrot, d . h. die Half 
des Möglichen, festzusetzen. Die Verluste an  K eim en im  Getreide durch Fraß u.Au 
wuchs liegen m eist un ter 10%- N ach dom N aßschälverf. geht */,— :1/5 der Keime ve 
loren. Als M indestkeimgch. fü r Vollkornbrote w erden 10 K eim e in 5 g Brot vo 
geschlagen. Die A bnahm e des Keim geh. beim Backen w ird  au f Quellungsvorgänj 
zurückgeführt. (Vorratspflege u. L ebensm ittelforsch. 5 . 163—74. 1942. Hambur 
Hygien. In s t.)   ̂ H a e v e c k e r .
*  — , Volksbrot. B ericht über H erst. u . Zus. von V olksbrot (national bread). Di 
B ro t e n th ä lt m ehr als 1 i. E . V itam in B, u . höchstens 0 ,9%  R ohfaser. (Nature (Londoi 
149. 460—62. 25/4. 1942.) H a e v e c k e r .
*  W inckel, Wert der Vitaminanreicherung. F ü r  die auf 11. Lebensmittelkarte 
zustehenden N ahrungsm itte l berechnet Vf. folgende ungefähren Vitamingchh. (no 
wendige tägliche E rgänzungen): V itam in  A 889 (U l) ,  B , 819 (0), B2 668 (332); 
C 56 (0) mg, D 1,5 (0,7—0,8) y. W ährend der Som m erm onate können die Vitamii 
mengen durch  Gemüse, Beeren u. Obst reichlich ergänzt werden, für die Herbst-, lVinte; 
u. ers ten  F rüh jah rsm onate  is t rechtzeitig  Sorge für V itam inanreicherung zu tragei 
(Z. V olksornähr. 17. 223—24. 5/8. 1942.) G llO S Z F E L D .

H. V. Taylor, J. C. Drummond und  M. Pyke, Nahrungsmittel aus dem Garten 
Vff. geben in Tabellen E rn teerträge  sowie V itam in-A- u. -C-Gclih. von Gartenfrüchte 
an  als s ta tis t. M ittel von 98 G ärten , v e rte ilt au f die 4 Jahreszeiten . (Nature [London 
148. 712—14. 13/12.1941.) G r o szfeld .

Hünersdorf, Zuckergemüse von der diesjährigen Zuckerrübenernte. Vf. besprich 
den  hohen N ährw ert des Zuckerrübenkopfes fü r die menschliche Ernährung, weis 
au f die nahe V erw andtschaft der R übe m it Mangoldgcmüse h in  u. berichtet über erfolg 
reiche Verss., R übenköpfe sp inatähnlich  zuzubereiton. (M itt. Landwirtsch. 57- 54 
bis 545. 1/8. 1942. H alle a. S.) G r o szfeld .

D. B. Finn, Chemie und die Salzfischindustrie. Vf. behandelt die Wrkg. der Salz 
konz. au f die H altbarm achung  von Salzfisch u. den E infl. der relativen Luftfeuehtig 
ke it au f die T rocknung von  F isch. (Chem. and  Ind . 60. 554—57. 26/7. 1941 
O ttaw a.) G r o szfeld .

Edward O. Haenni und Kenneth. L. W aters, Laboratoriumsuntersuchungen übei 
Austernvorbereitung zur Aufstellung von Standards. Die V ariation in der Zus. von Schalen 
auste rn  in einem  gegebenen P osten  is t so g ro ß , daß  die A bnahm e des Trockensubstanz 
geh. beim  W aschen einer Probe von gewöhnlicher Größe kein Maß für die W.-Auf 
nähm e beim  H andel bilden kann . Schälen der A ustern in  W. s ta t t  in trockene Töpfe 
senk t n ich t den  V erlust an  Trockenm asse durch B lutung, ermöglicht aber leichtere 
R einigung; diese B ehandlung is t nötig  bei verschm utzten  Austern. Die W.-Menge, 
die eine Probe geschälter A ustern un tor kontro llierten  Bedingungen aufnimmt, ist 
keine Anzeige fü r die Menge, die sie bereits aufgenom m en ha t. Die Feststellung der 
freien F l. m uß gew ichtsm äßig an  der gesam ten Probe erfolgen. Austern, die eine über
mäßige Menge W. aufgenom m en haben, geben bei der Aufbewahrung e i n e  .bedeutende 
Menge freier F l. ab . Die V ariation  der Größe von A ustern in einem Posten ist so groß, 
daß  noch ausgedehnte U nterss. nötig  sind, bevor die Änderung in  der Zahl je Gallone 
sich als ein Maß fü r den Überschuß (over-run) eignet. (J . Assoc. off. agric. Chemists 
24. 945—61. Nov. 1941. W ashington, D. C., u . B altim ore, Md., U. S. Food and Drug 
A dm inistration .) G r o s z f e l d .

S. Lichtenberger, Zur Herstellung von Milchsäurcrohcasein. Ausführliche Dar». 
des H erst.-G anges. (D tsch. Molkerei-Ztg. 63 . 504—05. 13/8. 1942. Berlin.) ” D.

— s Patente über Casein. Zusam m enstellung neuerer deutscher u. ausländ. Paten e 
über H erst. u . V erarbeitung von Casein, so zu Leim , Reinigungsmitteln, plast. Massen 
u . bes. zu Fasern . (D tsch. Molkerei-Ztg. 63. 421—23. 2/7.1942.) G r o s z f e l d .

H. Mergner, Die Erhitzung der Käsereimilch. Besprechung der V orte ile , bes. ‘ 
der K urzzeiterh itzung. (M olkerei-Ztg. 56 . 448. 23/7. 1942. Ohlau, Milchw. Leiu- 
U nters.-A nstalt.) GP.OS7.FEIV

G. W . Scott Blair, Rheologie in  Anwendung a u f Käseherstellung. Besehrei u , 
der Anwendung rheolog. U nters.-V erff. au f die einzelnen Stufen der Kaseberci „• 
Beschreibung u. Abb. eines neuartigen  Festigkeitsm essers von W H I T E  ü. 00T*> 
bei dem  die B elastung au f einen Z ylinder in  solchem Maße erhöht wird, daß <ue_ b 
K ra f t fü r die F lächeneinheit des Probestückes w ährend des Druckes unvx' f̂ 
b leib t. (Chem. an d  Ind . 60. 447— 49. 14/6. 1941. Reading, Univ.) G R O SZ F
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F. Lehmann, K eine Verschwendung von Grünfutteri P rak t. Angaben zur E in 
teilung der F u tterra tionen  an  H and  von Beispielen. (M itt. Landw irtsck. 57. 564. 
8/8.1942. G öttingen.) . GROSZFELD.

0. Sommer und E. Schelper, Ausnützung der Waldweide durch Schweine. B ericht 
über Waldweideverss. in den Jah ren  1939/40 u. 1940/41. Die ausschließliche H e ran 
ziehung des W aldes zur M ästung von Schweinen erscheint wenig aussichtsreich, zum al 
man im allg. nu r in 6— 7-jährigen Abständen m it einer ertragreichen Waldweide rechnen 
kann. Die Zunahm e der Vers.-Schweine vom August ab (Bucheckern u. Eichelfall) 
liegen höher als in der Z eit vorher. Die N utzung der W aldweide is t als gute H altungs- 
u. Aufzuchtmöglichkeit von Zuchtsauen u. jungen Zuchttieren einzusetzen. Die 
Sehlnchtergebnisse w aren voll befriedigend, teilweise sogar außerordentlich gut. E in  
Zusammenarbeiten zwischen W aldweidenntzung u. Mästerei is t zu befürw orten. (For
schungsdienst 13. 351— 63. 1942. Göttingen, U niv., In s t. f. T ierzucht u . M ilchw irt
schaft.) G r o s z f e l d .
* G. Lagrange, Bestimmung des Kreatinins in  der Lebensmittelchemie. Eingehende 
Nachprüfung der JA F F E -R k . m it alkal. P ikrinsäure füh rte  zu folgenden Schluß
folgerungen: 1. Die zur E rreichung des Färbungsm axim um s nötige Zeit variie rt nach 
den Rk.-Bedingungen in  der 1. Phase. 2. In  der 2. Phase (Verdünnung der Farblsg. 
auf ein bestim mtes Vol.) findet m an allg. eine Neigung zur Färbungsverm inderung; 
hei Verwendung von 10 ccm gesätt. Pikrinsäurelsg. u. 1,3 ccm 10%ig. N aO H  wurde 
eine Stabilität von 30 Min. erreicht. Die U nbeständigkeit is t pn-unabhängig. 3. Der 
nötige Pikrinsäureüberscbuß wird in Form  einer gesätt. Lsg. zugegeben: Die R k . is t 
von 1. Ordnung. Dem nach zeigte sich, daß die R k. um  so langsam er verläuft, je weniger 
Kreatinin der Pikrinsäurekonz, gegenübersteht. 4. Der E infl. des Lösungsm.-Vol. 
in dem inan die R k . au sfüh rt, w irk t in gleichem Sinne. 5. Die B edeutung der NaOH- 
Konz. ist doppelter Al t : E inerseits Verminderung des In tensitätsm axim um s im  direk ten  
Verhältnis zur vorhandenen Alkalimenge, andererseits Erhöhung der Bk.-Geschwindig
keit mit Zunahme der N aO H -K onzentration. 6. Bei Tcmpp. zwischen 14—25° variierte 
die Farbintensität im  gleichen Sinne dam it. 7. L ieht scheint der Temp. entgegen
gesetzt zu wirken, aber weniger ausgeprägt. 8. NaCl ba tte  keinen störenden Einfluß. — 
Weiter wurde gefunden, daß  die R k . un ter den Vers.-Bedingungen dem  Gesetz von 
La jib e r t -B e e r  folgt. Störend w irken bes. durch Einw. von HCl zur K rcatin- 
umwandlung entstehende Stoffe wie Lävulinsäure u. Furfurol, letzteres auch bei 
Tomatenauszügen, wo es teilweise aus Ascorbinsäure en ts teh t; beide liefern positive 
JAFFE-Rk., ferner nach MÖRNER (1904) B renztraubensäure n. nach M o h l e r  u. 
Helb er g  (1934) Gelatine. Z ur A usschaltung der Störungen em pfiehlt Vf. Bleicherde 
(terre ä, foulon) m it folgender a lkal. E lu tion: Man bereitet eine 10%ig. oder stärkere 
Lsg. von dem F le ischex trak t, je nach abgeschätztem  K reatiningeh., g ib t 10 oder 20 ccm 
davon in einen 100-ccm-Meßkolben, fügt un ter Schütteln 15 ccm frisch bereitete 20%ig. 
Trichloressigsäurelsg. zu, fü llt auf u. filtrie rt. In  eine 60-ecm-Sckleuderröhre gibt m an 
10 ccm F iltra t, fügt 2 ccm n. HCl zu u. e rh itz t 20—25 Min. im A utoklaven au f 130°. 
Nach Erkalten gibt m an zur Lsg. 1 g m it HCl mehrmals, dann  m it W. ausgewaschene 
Bleicherde, schü tte lt 15 Min., schleudert 15 Min. m it 3000 Drehungen/M in. u. de
kantiert. Den R ückstand  behandelt m an ebenso m it 10 ccm 0,01-n. H Cl nach. Die 
Elution des adsorbierten K reatin ins w ird durch 3 A usschüttelungen von je 10 Min. 
nacheinander m it 10 ccm l% ig . NaOH, die 2 %  NaCl en thält, durchgeführt; m an 
schleudert nach jedem  Schütteln  u. sam m elt die D ekantate  im 100-ccm-Meßkolben, 
neutralisiert m it verd. HCl, fü llt auf 100 ccm auf u. filtrie rt. In  10 ccm F il tr a t fü h rt 
®an die JA F F E -R k . durch Zusatz von 10 ccm gesätt. P ikrinsäurelsg. u. 1 ccm 10%'g- 
NaOH aus, läß t 20 Min. stehen, fü llt au f 100 ccm auf u . eolorim etriert photoelektrisch. 
Lenauigkeit 95— 100% ; L ävulinsäure u. B renztraubensäure stören weniger als bei 
anderen Methoden. — F ü r  die B k. des Kreatinins mit 3,5-Dinitrobenzoesäure wurde 
gefunden: Die Reinigung des R eagens gelang nach K o m m  u . P i n d e r  (vgl. C . 1940.

<99). Als Lösungsm. w urde 95% ig., nötigenfalls von Aldehyden befreiter A. dem 
j °1. A. vorgezogen. Z ur spektrograph. Messung eignet sich bes. das B and bei 5300 A. 
Anwendung von 4,5% ig. NaOH-Lsg. bring t die R k . nach 40 Min. auf den H öchstw ert, 
«er sich 10 Min. lang hä lt. U n ter L iehteinfl. wird der Farbhöliepunkt n ich t erreicht u . 
we Färbung ist dann weniger beständig. Die Konz, der 3,5-Dinitrobenzoesäure is t von 
J “> Hns Färbungsm axim um  liegt pm  so höher, je größer die Konz, an  der Säure ist. 
yas Farbmaximum steigt m it der Tem p.; aber Ansteigen der Temp. über 20° schadet 
, r Stabilität. Em pfehlensw erte Vers.-Bedingungen: 3%>g- Lsg. der 3,5-Dinitrobenzoe- 

‘,n 95%ig. A., frei von Aldehyden, 4% ig. NaOH-Lsg., Ausführung der R k . im  
ekeln bei 20°. U nter diesen Bedingungen gehorcht die R k. dem Gesetz von L a m b e r t - 

EER- Bei Lebensm itteln is t die R k . gegen störende Begleitstoffe weniger empfindlich
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als die J A F F E -R k .; nachteilig  is t die größere E m pfindlichkeit gegen NaCI, wenn dessen 
Menge bei der Probe 25 mg übersteig t; bei 50 mg is t der Fehler 10°/,,. Die Empfind
lichkeit der R k .  erlaub t aber eine größere V erdünnung der Vors.-Lösung. (Bull. So«, 
chim . Belgique 51. 113—29. Ju n i 1942. Brüssel, U niv.) GROSZFELD.

Siegfried Rausclining, Über die colorimetrische Bestimmung des Kreatinins. 
Bei der colorim etr. U nters, von Fleisohbrüherzeugnisson m it der ICreatinin-Pikrin- 
säurerk . nach  der visuellen M eth. w urden wechselnde Farbtönungen  beobachtet, die 
das Ergebnis je nach  Sehvermögen des Beobachters beeinflussen können. Eine Eich- 
kurve fü r die R k . u n te r B enutzung des lich telek tr. Colorimeters nach L a n g e  wurde 
aufgestellt u. d a ran  die U ngenauigkeit der Messung bei bestim m ten Kreatiningchh, 
gezeigt. F ü r  die F a rb rk . m it D iuitrobenzoesäure w ird fü r Fleischbrühwürfel, Braten- 
saucen u. ähnliche Erzeugnisse folgende Arbeitsweise vorgeschlagen: 4 g des Materials 
w erden m it d ialysierter Fe-Lsg. geklärt, au f 100 ccm Lsg. aufgefüllt u. filtriert. Vom 
k laren  F il tr a t  werden 20 ccm +  2 ccm n. HCl zur T rockne eingedam pft. Der Kiick- 
stand  w ird m ehrfach m it insgesam t 25 ccm W. gelöst u . in  einen 50-ccm-Meßkolben 
gespült. N ach Zusatz von 10 ccm  k a lte r  gesätt. wss. D initrobenzoesäurelsg. -}- 10 ccm 
10% ig. N aO H  w ird aufgefüllt u. g u t durchgem ischt. Die colorim etr. Messung erfolgt 
nach einigem S tehen. Feh ler im  M itte l ¿ 0 ,0 6  (0—0,14) mg des zugesetzten Kreatins. 
E ichkurve fü r den genannten App. im  O riginal. (Z. U nters. Lebensm ittel 84. 26—30. 
Ju li 1942. Posen, S taa tl. ehem . L cbensm ittelunters.-A nstalt.) GROSZFELD.

Warren C. M cVey, Bestimmung von Stärke in  W urst und anderen Fleisch
erzeugnissen. Beschreibung einer neuen M eth.: D er nach Behandlung m it alkoh. KOH 
verbleibende R ückstand  w ird in  H Cl gelöst. N ach F iltra tio n  wird die Stärke mit A. 
gefällt, m it H ilfe von K ieselgur im  GOOCH-Tiegel gesam m elt, getrocknet u. gewogen. 
Das Verf. is t schneller u . bequem er als die am tliche A.O.A.C.-Meth. u. brauchbar in 
Ggw. von Hcmicellulosc. (J . Assoc. off. agric. Chem ists 24. 928—31. Nov. 1941. 
W ashington, D. C., U. S. Dep. of Agric.) G r o sz f e l d .

Kratz, Bestimmung von Sojabohnenmehl in  W urst nach der Methode von Hendrey. 
A usführliche Beschreibung des Verf. von H e n d r e y  (vgl. C. 1940. I. 1284). (Dtscli. 
L ebensm ittel-R dsch. 1942. 85—87. 31/7.1942. Gießen, Hess. Chem. Unters.-Amt.) Gd.

Sabino jannuzzi, Neapel, Herstellung von Pflanzencasein aus stärkehaltigen 
Stoffen und Extraktionsrückständen von ölhaltigen Sam en, besonders Ricinussamen. Man 
zerkleinert die betreffende R ohstoffe u . behandelt sic m it einer Alkalilsg. bei 50—100° 
2— 4 S tunden. Die Lsg. w ird dann  filtr ie r t u. m an  fä llt m it Säure das Casein aus, 
das nach Auswaschen bei 20—50° getrocknet w ird. (It. P. 380 322 vom 30/3.
1939.) S c h ü t z .

Imperial Chemical Industries, London, Gewinnung von Eiweiß aus Erdnüssen. 
M an tr ä g t in  eine wss. Lsg. von  a lkal. M itteln, z. B. N aO H  oder N H 4OH, unter Um- 
rüh ren  vom  ö l befreites, fein verteiltes Erdnußmehl ein, so daß  das Ph der M. dauernd 
un ter 8,5 (zwischen 8 u. 8,5) b leib t, w orauf die ungelösten Bestandteile abfiltiert u. 
das gelöste Eiweiß  durch SCL abgeschieden w ird. (Holl. P- 52 770 vom 13/2. 1939, 
ausg. 15/7. 1942. E . P rio r. 16"/2. 1938.) S c h ü t z .

Hans Altschwager, Hans Neubaur und  Karl Wildermuth, Deutschland, 
Flüssige oder pastenförmige K onfitürenfüllung. F ruchtsäftc  u. dgl. werden in der V arme 
m it Zucker u . wenig B indem ittel (S tärke, Pektin) versetzt, nach dem Abkühlen mit 
einer Mischung von Traubenzucker, M altose u. Amylose verarbeitet u. gelindo erwärmt 
(85°). D ie M. en th ä lt das W . fes t gebunden u. g ib t es bei der Verarbeitung zu 
B onbons usw. n ich t an  dio U m hüllungsstoffe ab . Bcispiol: 11 Fruchtsaft, jo 50 g Men 
u . D ex trin , 150 g R übenzucker u. 250 g eines Gemisches von Traubenzucker, Maltose 
u. Amylose werden bei 85° gem ischt. N ach Z ugabe von Citronensäure läßt man a 
kühlen  u. se tz t nochm als die gleiche Mengo dos zu le tz tgenannten  Zuckergemisches zu.
(F. P. 872960 vom 7/6. 1941, ausg. 25/6. 1942. D . Prior. 8/6. 1940.) H o t z e l .

Cafe Sanka S .A ., F rankre ich , Entcoffeinicren von Kaffee und Tee. Das kn - 
coffeinieren durch  B elüften  in  Ggw. von W. lä ß t sich verbessern durch Zugabe von 
F erm en ten . 500 (g) K affeebohnen w erden in  einem  B ehälter, durch dessen porose 
G rundfläche L u ft eingeblasen w ird , m it 500 g W ., in dem  10 Dextrose gelöst sma ■ 
das milchsäurebildcnde B akterien  en th ä lt, befeuchtet u. bei 48° 72 Stdn. nnt u 
geblasen. M an e rh ä lt coffeinfreien K affee. W ährend der Behandlung ist put >- • 
zu neu tralisieren , falls der Säuregeh. über 0 ,5%  steig t. (F. P- 51 446 vom 21 /o. ■ > 
ausg. 24/6. 1942. Zus. zu F. P. 845 118; C. 1940. I. 949.) L üW W ;

Bremer Cigarrenfabriken vorm. Biermann & Schörling (Erfmder: Jo 
Behrens), Brem en, Entnicotinieren von Tabak. Die E x trak tion  wird in 2 Stuicn 
geführt u. zw ar e inm al sauer, e inm al alkalisch. D urch die E xtraktion  des la  a
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ohne oder m it Zusatz von verd. organ. Säuren werden äther. Öle, H arze u. Paraffine 
entzogen u. kein N icotin. N un w ird der I m it Ammoniak behandelt u . nochm als e x tra 
hiert. Man erhält schneller als sonst nicotinfreien I. (D. R . P. 7 2 2 9 3 3  K l. 79 c vom  
4/7.1942, ausg. 28/7. 1942.) L ü t t g e n .

E. I. du Pont de Nemours and Co., Inc., V. S t. A., Verbessern von Tabak. 
Fermentierter T abak (I) w ird m it einer am m oniakal. W asscrstoffsuperoxydlsg. (II), 
deren pH-Wert zwischen 9,5 u. 9,7 liegt, behandelt. 130 (Toile) II m it einem Geh. von 
13,8% H20 2 worden m it 5 Ammoniaklsg. (D. 0,91) verm ischt, wodurch der pn-W ert der 
Lsg. auf 9,5 ansteig t. D ie Lsg. w ird au f 8° abgekühlt u. im Verlaufe von 1 Stde. au f 
600 I aufgesprüht. Geruch u. Geschmack des I worden verbessert. (F. P. 870 468 vom 
28/2. 1941, ausg. 12/3. 1942. A. P riorr. 6/3. u. 8/3. 1940.) L ü t t g e n .

Martin Brinkmann G. m. b. H. (Erfinder: Ludwig Repper), Bremen, Trocknen 
von Tabakwaren. Die Trocknung erfolgt im  H ochvakuum  bei 18°. Die Erw ärm ung 
wird durch den T abak  allseitig umgebende Heizkörper, die die W ärm e ausstrahlen, 
erzeugt. Zur besseren W ärm eausnutzung werden die abgesaugten B rüden kom pri
miertu. zur Heizung des T abaks verw endet, vgl. D. R . P. 699663; C. 1941. I. 1104. —  
Zeichnung. (D. R. P. 722628 K l. 79 a  vom 13/8. 1938, ausg. 14/7. 1942.) L ü t t g e n .

?. de Bäcker, L a  c u ltu re  d u  ta b a c . B rux e lles : 142, A venue de J e t te .  1942. (46 S .) 8°. S f r .

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

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Über das Feit des Aales (A nguilla fluviatilis). 
Aus einem geräucherten A al aus schweizer. Gewässern im Gewicht von 453 g konnten 
34,3% F ett durch Ausschmelzen u. nachfolgende E x trak tion  gewonnen werden. Das 
Fett war bei Zim m ertem p. fl. m it wenig festen Ausscheidungen, ha tte  braungelbe Farbe 
u. an Fischtran erinnernden Geruch. Dio R k. nach B e l l i e r  u . die V erdorbenheitsrk. 
nach K r e i s  waren negativ. E s gab folgende Kennzahlen: D .18 0,9249; R efraktion bei 
40°62,4; Säuregrad 2,8; SZ. 1,6; EZ. 189,9; VZ. 191,5; RMZ. 0,4; PO LEN SK E-Zalil 0,3; 
Unverseifbares 0,40% ; Cholesterin 0,13% ; F . des Cholesterinacetats 113,5°; Arachin- 
säure 0; JZ . ( H a n u s ) 133,3; R hZ. 89,4; feste Fettsäuren  13,8% ; Isoölsäure 0 ,3% ; 
die Kennzahlen der F  e t t s ä u r e  n w aren: R efraktion bei 40° 48,0; NZ. 207,9; m ittleres 
Mol.-Gew. 269,9. D araus ergibt sich folgende Zus.: G esätt. F ettsäuren  13,5 (% ); 
Isoölsäure 0,3; ÖLsäure 33,2; Linolsäure 31,3; Linolensäure 17,0; Unverseifbares 0,4; 
Glycerinrest 4,4. (Pharm ac. A cta H elvetiac 17. 69—72. 25/3, 1942. Basel.) O . B a u e r .

Hans Schmalfuß, Fett als Nährstoff. Sammelbericht. (F ette  u . Seifen 49. 511— 15. 
Juli 1942. Posen, U niv., In s t. f. Landw. Gewerbeforschung u. Vorratspflege.) G d.

W. K ling , Synthetisch, vollsynthetisch und noch synthetischer. Die K ennzeichnung 
von Waschmitteln als „ sy n th e t.“  oder „vollsynthet.“ fü h rt leicht zu U nklarheiten. 
Am Beispiel der H erst. der Ecttalkoholsulfonate nach F i s c h e r -T r o f s c h  wird gezeigt, 
daß heute auch fettha ltige  Prodd. vollsynthet. sein können. E s wäre, da auch der 
Begriff „fettsparend“ oder „ fe ttfre i“ K om plikationen m it sich bringt, zur gemeinsamen 
Kennzeichnung derjenigen P rodd., welche gegenüber Seife eine ehem. W eiterentw . 
darstellen, ein neuer A usdruck zu suchen, u. die Bezeichnung „sy n th e t.“  nur fü r solche 
Prodd. anzuwenden, welche tatsäch lich  aus einfachen, im In land  in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehenden Rohstoffen aufgebaut sind. (Melliand Textilber. 23. 
391—92. Aug. 1942.) S ü v e r n .

Samuel Lenher, Anwendungsmöglichkeiten von Netzmitteln. Ausführliche Z u
sammenstellung der p rak t. Anwendungsmöglichkeiten von N etzm itteln  in der Textil-, 
W er-, Petroleum-, Papier-, Metall-, kosm et., keram . u. K autsehukindustrie, ferner 
bei der Herst. von Farbe, R einigungsm itteln, T inten usw. (Chem. and  Ind . 60. 497 
bis 500. 5/7. 1941. E . I .  D u P on t de Nemours u . Co.) BÖSS.

, Dr. Theodor Hesse (E rfinder: Theodor H esse), Weener, Em s, Herstellung von 
helfen. Der Verseifungsvorgang läß t sich durch dauernde pH-Messung m ittels A ntim on
elektrode überwachen, wobei diese sowie ihre m etall. Ableitung an der m it dem Antim on 
verbundenen Stelle au f der gleichen Rk.-Tem p. wie der G efäßinhalt zu halten  ist. 
(D.R.P. 722289 K l. 23 e vom  16/7. 1939, ausg. 7/7. 1942.) L ü t t g e n .

E m m anuel-Jean  Letallec, Frankreich, Seife. Feste Seife, z . B .  Marseiller 
SgR (I). wird zerstückelt u. in 50° heißem W. gelöst. D urch Zugabe fester Salze,

Pottasche (II), Soda (III), K alium nitrat usw. w ird die Lsg. verdickt u. darau f 
"ut Füllstoffen (IV), wie Talkum , Stärke, Steinmehl, Schwerspat u. dgl. verm ischt. 
e üaeh dem M engenverhältnis der einzelnen Bestandteile erhält m an  fl., halbfeste
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oder feste Erzeugnisse. E in  pastenförm iges Prod. w ird erhalten  durch Anwendung 
von 15 (Teilen) I, 48 W ., 5 II, 12 III u. 20 IV. (F. P. 872219 vom  23/9. 1940, ausg. 
2/6. 1942.) L ü ttg en .

Joseph-Eugene Janicaud und Raymond Finiger, F rankreich , Seifenersatzmiüd. 
Das M ittel-besteht aus mineral. Pulvern, wie Talkum , K aolin, K ieselgur u. ähnlichem 
in  Mischung m it einer organ. Baso u. einer Lsg. von M ethylcellulose, um die M. in 
plast. Form  überzuführen. (F. P. 872 379 vom 18/2.1941, ausg. 5/6. 1942.) S chütz.

Constantin de Gendre, F rankreich , Seifenersatzmittel. Man verm ischt 10 (Teile) 
Na-Fettalkoholsulfonat (Typ „Texapon“) m it 20 A . u. 70 W., w orauf die Lsg. filtriert 
wird. M an kann  ih r nach Belieben arom at., desinfizierende oder antisept. Mittel zu
setzen. (F . P. 873 873 vom  8/10. 1940, ausg. 22/7. 1942.) S c h ü tz .

Märkische Seilen-Industrie, W itten , Herstellung von Alkoholsulfonaten. Alkohole 
en thaltende O xydationsprodd. des bei der H ydrierung des CO (nach FlSCHER- 
T r o p s c h ) anfallende Paraffingatsches oder hieraus gewonnene Alkoholfraktionen 
werden sulfoniert. D as A usgangsgut k an n  zuvor zwecks Anreicherung des Alkohol
anteiles durch R ed. der sauren A nteile h y d rie rt w erden. —  Capillaraktive Miitd. — 
Aus CO durch H ydrierung erhaltene K W -stoffe (Siedebereich 180—350°) werden nach 
Zusatz von 0 ,5%  clupanodonsaurem  Mn durch Lufteinblasen innerhalb 60 Stdn. 
oxydiert. 100 (kg) werden m it 10 Schwefelsäure sulfon iert; unveränderte Anteile 
können von dem  gebildeten E ste r durch D est. en tfern t werden. —  Man kann das Oxy- 
dationsprod. zuvor auch durch A lkalibehandlung von verseifbaren Anteilen befreien, 
wonach m an die im  U nverseifbaren en thaltenen  Alkohole abdestilliert. (D-E.P- 
7 2 2 5 9 1  K l. 12 o, vom  5 /6 . 1936, ausg. 23/7. 1942.) M ö l le r in g .

Curran Corp., übert. von : Alton Freeman Curran, Maiden, Mass., V.St.A. 
Entfetlungsmittel. M an m ischt einen fl., F e ttsäu re  enthaltenden Stoff (I) mit einem 
Phenol, das eine größere Menge K O H  gelöst en thä lt, als zur Verseifung des I not
wendig is t. H ierau f g ib t m an noch ein Fettlösungsm ittel (II) hinzu. Nach erfolgter 
Um setzung besteht das M ittel aus einer Seife, II u. K -Phenolat. (Can. P- 395471 
vom 30/7. 1937, ausg. 25/3. 1941.) ScHWECHTEN.

M. Lootens, Brüssel, M ittel zur Verhinderung des BescMagens vcm Glasscheiben, 
bestehend aus weißer Ölseife, Schmierseife, Glycerin u. K -Carbonat. (Belg- P- 440164 
vom 28/12. 1940, Auszug veröff. 31/3. 1942.) ■ SCHWECHTEN.

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

P. P- Wiktorow, Neue Anschauung über den Reinigungsprozeß der Cdlulosefaser 
beim Bleichen. Vf. geh t von der Festste llung  aus, daß  die Änderung des physikal. 
Zustandes der Cellulosefaser durch ehem . E inw . einen entscheidenden Faktor bei der 
Reinigung derselben im  Bleichprozeß d a rs te llt. D urch die Entfernung der  ̂Pektine 
aus der B au mwoll fase r w ird der physikal. Z ustand  derselben verändert. Unter der 
A nnahm e, daß  zwischen der Cellulose u . dem  P ek tin  eine chemische Bindung vorhegt, 
kom m t Vf. zu dem  Ergebnis, daß  die Spaltung dieser B indung durch Oxydationsmittel 
u. M ineralsäure leichter sich vollzieht u . ein besseres R esu lta t ergibt als durch Abkochen 
m it kaust. Soda, wobei im  ersten  F alle durch das Schonen der N aturfette u. des V ^hsfe 
die e last. Eigg. der Faser in ta k t bleiben. Bei E inschaltung  in den Prozeß einer Nach
behandlung m it einer durch  W asserglas stabilisierten  Na-Hypocbloritlsg. bei höherer 
<° e rh ä lt m an  eine vollkom m en ligninfreie W are. D urch 3 Tabellen sind diesbezügliche 
Verss. näher e rläu te rt. (TeKCTHJEtnaa IIpoMimmennocTL [T extil-Ind .] 1941. Nr. 1. 
46—48.) Grosse . _

R. Kling, D ie Polymerisationsgradmessung fü r  die Betriebsicontrolle in  der Bleichem 
und die Musterenlnahme zur Feststellung von Bleichschäden. Best. des Durchschm s- 
polym erisationsgrades (D P.), bei der als Lösungsm . fü r die Cellulosefaser sta tt Kuoxa 
NaOH -Lsg. von 10%  verw endet w ird, sie löst bes. bei tiefen Tempp. Fai®®: 
regenerierter Cellulose, z .B . Zellwollen m it erfahrungsgem äß niederem D I. ' yU 
vollständig, w ährend Baumwolle (DP. 2000), solange sie n icht sehr stark gesc a s 
is t, nu r zu wenigen %  in  Lsg. geht. M an kann  so die Zellwolle von der bau 
trennen , durch Lösen des ausgewaschenen Baum w ollrüekstandes in Kuoxam a ■ 
der D P .-W ert der Baumwolle bestim m en. A bnahm e des DP.-Wertes hängt ®l% . 
von der S tärke  der E inw . der abbauenden  Stoffe, sondern auch v o n  dem Abso u . 
des D P.-W ertes ab. E in teilungsstufen  fü r die G üte der Arbeitsweise nac ^ 
Schädigungswert. V orschrift fü r die M usterentnahm e für Gewebe für die  ̂
sationsgradbestim m ung. Skizze. (M elliand Textilber. 23. 393 94.
B erlin.)
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Karl Walter, Das Schlichlproblem fü r  den Weber und Ausriislcr. Schlichten für 
Baumwolle, Zellwolle u. daraus hergestellte Erzeugnisse, für Wolle, Zellwolle u. daraus 
hergestelltc Mischgarne, fü r K unstseide u. für Leinen, Ram ie u. ähnliche Fasern, ih r 
Xachw. u. das Entschlichten  sind angegeben. (Mschr. T ex t.-lnd . 1942 Fachh. 2. 
50—53. Juli 1942.) S ü v e r n .

Hans Joachim Henk, Über Zersetzungserscheinungen der Leinölschlichte. Die 
beim Trocknen u. der Filmbldg. verlaufenden A utooxydationsvorgänge, der oxydative 
Abbau der Textilien, die Wrkg.-Weise der K atalysatoren  u. der A ntioxydantien is t 
geschildert. (Jen tgen’s K unstseide u. Zellwolle 24. 304—06. Ju li 1942.) SÜ V E R N .

G. R. Kaulen, Neues Rezept zum  Schlichten m it komplexen Apprelurmitteln. Die 
4 Arten von Schlichtrezepten u. zwar Schlichte m it NaOH, Schlichte m it Säure (H 2S 0 4 
u. CHjCOOH) neutralisiert m it NaOH, Schlichte m it Chlorkalk u. komplizierte Schlichte 
mit Chlorkalk, HCl u. N aOH , die in russischen Fabriken Verwendung finden, sind 
nach Ansicht des Vf. unrationell zusammengestellt. D as zentrale wissenschaftliche 
Textilinst, h a t sich zur Aufgabe gestellt, ein einheitliches R ezept auszuarbeiten, das 
zweckentsprechend zusam m engesetzt ist, wenig kostet u. eine hochwertige Schlichte 
liefert. Es besteht aus Chlorcalcium, Pflanzenfett, Tischlerleim, Türkischrotöl, S tearin, 
Glycerin, Stärke, F e tten  u. W asser. Näheres in 3 Tabellen. (TcKCTiunnan IIpoMwinjeu- 
hocis [Textil-Ind.] 1941. N r. 4. 38— 40.) G r o s s e .

C.Baur jr., Beitrag zur Anwendung des tangsauren N atrium s in der Textilindustrie. 
Eigg. des von der S o c i é t é  B r e t o n n e  d e  P r o d u i t s  C h i m i q u e s  e t  P h a r m a 
c e u t iq u e s , Quimper, B retagne (Frankreich) hergestellten techn. reinen tangsauren  
X7a u. Angaben über seine Verwendung zum Schlichten von K e tten , V erdicken der 
verschied. D ruckfarben, zum  A ppretieren, als E m ulgator u. in  der Papierindustrie. 
(Melliand Textilber. 23 . 399— 400. Aug. 1942.) S ü v e r n .

F. I. Ssadow, Neues Material fü r  nichtabwaschbare Appretur. E s handelt sich um 
die Verwendung von Chitosan, das ein gelbliches Pulver dargtellt, gut in 1—2°/0ig. 
Essigsäure löst, is t, wobei eine liochviscose, glasklare M. erhalten  w ird. Chitosan wird 
aus Chitin, welches w iederum aus dem  P anzer der K rabben gewonnen w ird, durch 
Behandlung desselben m it NaOH  hergestellt. Vf. beschreibt ausführlich die im  Labor, 
gemachten Verss., deren Einzelheiten aus den 3 beigefügten Tabellen zu ersehen sind, 
u. gelangt zu dem  Ergebnis, daß  Chitosan Stärke ersetzen kann , ein re la tiv  n icht a b 
waschbares A ppret liefert u . der W are einen guten Griff gibt. Durch Zusatz von C uS04 
zur Appretur erhält das appretierte  Gewebe eine höhere Festigkeit hei dauernder Be
lichtung; mithin besitz t das Chitosan gewisse antikonosive Eigenschaften. (TeKcxit.Ti.naa 
HpoumuemiocTL [T extil-Ind .] 1941. N r. 2. 52—54.) G p .O s s e .

G. Goldfinger, Variation der AlUivierungsordnung und  -energie der Deligni- 
fcierungsreaktion im  Sulfitkochprozeß. Vf. g ib t eine kurze übersieh t über die neueren 
Definitionen der K inetik  hinsichtlich Ordnung u. M olekularität un ter Anwendung auf 
Daten des Sulfitverf. nach  M a a r s  u .  M itarbeiter (vgl. C a l h o u x ,  Y o e s t ON u. M a a s s , 
C- 1939. II . 2992). Tabellen u. K urven im  Original. (Paper T rade J .  112. N r. 24. 
29—31. Jun i 1941.) W u l k o w .

I. Eidern, Einige Gesichtspunkte zur Herstellung von Kochsäure bei der Futter- 
cdlülosetrzeugung. V ortrag. Vf. behandelt die Säureherst beim Kochen von F u tte r- 
zcllstoff u. anderen sehr weichen Zellstoffarten, wobei folgende P unk te  hervorzubeben 
sind: Die H erst. d er Turm säure u . die Erzeugung der Koebsäure aus der Turm säure 
wie der W iedergewinnungsprodd. aus der Kocherei müssen möglichst voneinander 
getrennt sein. Vf. b ring t D iagram m e u . eine Form el zur B est. des Geh. der Turm säure 
an freiem SO, bei verschied. Tempp. im  Gleichgewicht m it SOj-Gas verschied. K on- 
zentration. Der K alkgeh. der Turm säure soll verm ittelst der W.-Temp. geregelt werden. 
Ebenso wird der % -G eh. des to ta len  SO, durch die W .-Temp. kontrolliert, zusätzliche 
Mengen an  freiem SO. können durch  einen A bsorptionsturm  m it inerter Füllung ein- 
geführt werden. M ethoden fü r die Zuführung von freiem S 0 2 in  die Turm säure werden 
erörtert. Die A bsorption von  SO. durch die Turm säure un ter D ruck w ird a ls  zu
verlässige u. einfache M eth. zur Steigerung des Geh. an  freiem S 0 2 empfohlen. Die 
hiermit verknüpften w ärm ew irtschaftliehen Möglichkeiten werden besprochen. D as 
|fs t. CaO-SO.-H.O w urde a n  H and der L itera tu r untersucht u . die Ergebnisse auf 
Warmsäureanlagen übertragen. Die Bedeutung der „ inerten  Gase“  im  W arm säure- 
syst. wird besprochen. D ie w ährend der Futterzellstoffkoebnng gebildete C 02-Menge 
*mde im n. p rak t. B etrieb  m it 0 ,7%  vom  Trockengewicht des Holzes bestim m t. D ie 
Bedeutung der völligen Beseitigung von L uft aus dem  K ocberinhalt vor Beginn der 
Kochung wird e rö rte rt u . begründet. E in  Schema fü r ein  W arm täu re rp t. im  Zu
sammenhang m it einer W iedergewinnurgsbilanz wird besprochen. AbecbBeßecd wird
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die M öglichkeit hervorgehoben, die W arm säuresystem e un ter D ruck weiter zu ver
bessern. (Svcnsk Papperstidn . 45. 239—47. 30/6. 1942. O rtviken.) W ulkow.

Otto Johannsen, Verarbeitungsversuche m it einem bestimmten Flockenhanf uni 
verschiedenen Zellwollen. Spinnwerto u. A ufbaukennzeichen des Floekenhanfs, Er
gebnisse von Yerss. m it M ischgarnen aus F lockenhanf u . verschied. Zellwollen 
(Tabellen). Indem  der Floekenbast durch den Trägerstoff Zellwolle verarbeitungsfähig 
w ird, g ib t die Zellwolle gewissermaßen die bei ih r verlorengegangenen Ausnützungs- 
werto an  den Flockenbast ab  u. m acht es möglich, daß  der sehr hoho Substanzwert 
des F lockenbastes, der bes. als G ebrauchsw ert in der Fertigw are hoch zu schätzen ist, 
zur V erarbeitung gebracht worden kann . Gewebe aus Flockenbastmischgeweben leisten 
auch bei hoher B eanspruchung m ehr als Gew'ebe aus reiner Zellwolle, namentlich bei 
oftm aliger N aßbeanspruchung. (Melliand Textilber. 23 .365—70. Aug. 1942. Reutlingen- 
S tu ttg a r t.)  S ü v e r n . '

K. Buschmann, E ine praktische Methode zur Bestimm ung und Beurteilung der 
Haftfestigkeit von Zellwollen a u f Grund der Verzugscharakteristik von Zellwolle und Baum
wolle. A rbeiten über dio den Spinnw ert einer Baumwolle beeinflussenden Faktoren 
sind besprochen. Angabon übor die V erzugscharakteristik  von Zellwolle u. Zellwollc- 
Baumwollmischungen. Abb. u. K urven. A uf den V erzugsablauf is t nicht die Haft
festigkeit, sondern in orstor Linio das H aftverm ögen, d . h . die Länge der Gleit- u. Haft- 
streckon von E influß. E ine p rak t. M eth. zur vergleichweisen U nters, u. Beurteilung 
des H aftverm ögens von Faserstoffen im Faserverband, bes. fü r Zellwolle ist entwickelt 
u . besprochen. Aus der V orzugscharakteristik lassen sich Präparationsfragen ohne 
weiteres klären. (Klepzigs Toxt.-Z . 45 . 451—58. 499—500. 10/6. 1942. Leipzig.) SÜV.

— , Die neuen Phrix-Spezialtypen P h r\x  S K N  und P hrix  S K N  SU P R A . Phrix SKN 
u . SK N  supra haben in  hohem  Maße die w esentlichen Eigg. der W olle: die Faseroberfläche 
zeig t Querriefelungen, die ähnliche w ärm ehaltige W irkungen hervorrufen wie die 
Schuppen der W ollfaser, die F asern  weisen daher nu r geringe Abweichungen von der 
Tem p.-A bfallkurve der Wolle auf, sie haben ferner fa s t die dreifache Faserfastigkeit 
der W olle, der Q uerschnitt is t gelappt, der K räuselungsgrad is t höher als der der Wolle, 
die W erte der reversiblen D rehung einer au f Zug beanspruchten  Phrix-Spezialfaser 
liegen ziem lich nahe bei denen der W olle, die Typen SKN u. SKN supra halten be
deu tend  höhere Scheuerbeanspruchungen aus u. sind daher weit gebrauchstüchtiger 
a ls  W olle. M ikrobilder u. K urven. (Melliand Textilber. 23. 370—72. Aug.
1942.) SÜVERN.

—■, Eine Spezialfaser fü r  die Teppichindustrie. Die neuen Spezialtypen Phrix STW 
N m  650 (14 den.) u. P h rix  STW  N m  450 (20 den.), beide m it einer Schnittlänge von 
120 mm, haben hohes S tandverm ögen, sind unem pfindlich gegen Stoß u. Druck, haben 
große Festigkeit u . D ehnungselastiz ität u . w iderstehen der Abnutzung oder Zerstörung 
durch Begehen, B ürsten  u. K lopfen der Teppiche. Die Substanzfestigkeit beträgt 
im  M ittel 18— 20 R krn, die W ollfestigkeit schw ankt sehr s ta rk  u. liegt im Mittel zwischen 
12 u. 16 R km . Dio STW -Faser verliert zw ar einen kleinen Teil ihrer Kräuselung, 
der jedoch kaum  ins Gewicht fä llt. G riff u . K räuselung sowie Faserstandsvermögen 
w erden durch die von den Phrixw erken angew endete Faserausrüstung günstig be
einflußt. D ie G leichm äßigkeit des Stapels Btellt einen Spinnwert von größter Voll
kom m enheit dar. E in  aus 100%  P hrix  STW  30 den. hergestellter Läuferstoff zeigte 
eine bedeutend höhere Schouerfestigkeit als ein aus 70%  H aargarnen bestehendes Ge
webe. D iagram m e u . Abbildungen. (Msehr. T ex t.-Ind . 1942 Fachh. 2. 35—38. Juli
1942.) SÜVERN-

Richard Eugen Dörr, Die synthetische Faser in  ihrer Entwicklung und zul-üii/fijw1 
Bedeutung. (Forsch, u . Fortsch r. 18. 190— 92. 1. 10/7. 1942. Hamburg. — C. 1942-
I I . 356.) SÜVERN-

— , Die Caseinspinnfaser. Eigg. der Tiolanfaser, Garne aus 70% Tiolan u. 30%/-™' 
wolle zeigen schönen G riff u . gutes Aussehen. (Mschr. T ext.-Ind. 1942 Fachh. -■ 
38—39. J u l i 1942.) Süvern.

G. Roelofs, Enkasa  —  Milchwolle. E nkasa  is t ein Erzeugnis der Algemeen 
K u n s t z ij d e  U n i e  N . V. Seine E igg. werden besprochen. (Polytechn. Weckbl. oo- 
141. 15/4. 1942.) ,D0NIf

F. H. Müller, Fadenentstehung, Fadeneigenschaften und molekidare Struktur. Aus
gehend von an  Polystyrol als M odellsubstanz gewonnenen Erfahrungen, sucli ■ 
die Erscheinungen, die bei hochpolym eren S toffen m it Fadenm oll, zu beobachten si^_, 
von einem  gem einsam en G esichtspunkt aus zu betrach ten . Vorausgesetzt wir<d a _> 
daß  m an es bei diesen Substanzen m it mol. N etzen u . F ilzen zu tu n  hat, nut Stru > 
die keine Micellen oder K rysta llite  en th a lten . Die Ordnung in einem Retz cae 
sucht Vf. durch  eine F unk tion  /  zu charakterisieren , die die Verteilung der en
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monomeren R este in ihrer räum lichen Oricntiening beschreibt. E in  vorliegender 
Orientierungszustand w ird als ein sta tist. Gleichgewicht zwischen orientierender Tendenz
11. Temp.-Bewegung aufgefaßt. F ü r die erreichte Ordnung spielt auch eine eventuelle 
Verformüngsgcschwindigkeit eine Rolle. Auf Grund der skizzierten Überlegungen wird 
der Spinnprozeß betrach te t, bei dem  kurz h in ter der Düse die im Faden vorhandene 
Orientierung durch die D üsenform , durch die Verstreckung beim  Abziehen u. durch 
die Größe der mcchan. R elaxation  bestim m t is t u. die Stabilisierung des Fadens. 
(Forsch. - Ber. Zellwolle- u. K unstseide - Rings G. m. b. H . N r. 1. 05— 69. 1942. 
Leipzig.) _ _ U l m a n n .

N. W. Scheinina, Neuer Apparat zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Faserstoff- 
mnterialien. E s w ird der von H E E R M A N N  (C. 1940. I. 3209) beschriebene E lektro- 
föhnapp. (M ikrokonditionierapp. m it Föhntrocknung) k rit. beleuchtet. (TeKCiinrniaa 
npoMLinuiemiocTL [T cxtil-Ind.] 1941. N r. 4. 47— 48.) G r o s s e .

A. N. Ssolowjew, Bestimmung der Feuchtigkeit von Garn im  Elektrofeuchtigkeits- 
messer. Bekanntlich dauert eine Feuchtigkeitsbest, m it einem K onditionierapp. 1%  
bis 2 Stunden. Zur Beschleunigung dieses Prozesses h a t das wissenschaftliche T extil
institut einen Elektrofeuehtigkeitsm esser konstruiert, der erlaub t, eine Best. in  5, Min. 
(lurchzuführen, wobei m an bei Benutzung von 2 Skalen die Feuchtigkeit sowohl auf 
losem Material, als auch au f Garn bestim m en kann . E s werden 89 M uster vergleichend 
im Elektrofeuehtigkeitsmesser u. Konditionierapp. geprüft; es h a t sich dabei heraus
gestellt, daß bei Zulassung einer Differenz von ±  0,3%  61 M uster oder 09% , D ifferenz 
von ±  0,5% 82 M uster oder 93% , Differenz von eb 0,8%  88 M uster oder 99%  über
einstimmten. Der App. is t illustriert u. die Bestimmungen sind in  2 Tabellen zusam m en
gefaßt. (TeKCTMsnaa IIpoMbimjieimocTL [Textil-Ind. 1941. N r. 4. 45— 46.) GROSSE.

H. Mangartz, Eine neue Vorrichtung zur Ermittlung des kritischen Drehungs
grades. Der dem G arnfestigkeitsprüfer von H a h n  angepaßte App. is t beschrieben u .  
abgobildet. (Melliand Textilber. 23. 322—23. Ju li 1942. Aachen.) S Ü V E R N .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Heinrich Hansen,
Levcrkusen-Wiesdorf), Bleichen von Cellulosefasern in Ggw. von Eisen oder Eisen- 
verbb., dad. gek., daß  m an B leichflotten verwendet, die ein im F ettsäu rerest sulfo- 
niertes Amid (I) einer höheren F ettsäure enthalten . Als I sind z. B. verw endbar das 
luljonierie Ölsäureäthylanilid oder das sulfonierte Ölsäurediisobuhjlamid. D urch die 
Anwesenheit des I w erden die schädigenden W rkgg. des Fe oder der Fe-Verbb. auf 
das Bleiehgut verhindert. (D. R. P. 720 775 K l. 8 i  vom  20/3.1937, ausg. 15/5.
1942.) SC H W EC H TEN .

Pfeifer & Langen, K öln (E rfinder: J. P. M. von Lillienskiold), Herstellung von 
SMchtemitlehi. E n tzückerte  - Rübcnscknitzel werden zunächst zur E ntfärbung m it 
Ch oder Cl-Verbb. oxydierend behandelt u. dann in neutralem  oder alkal. W. unter 
Zusatz von etwa 2 %  B orax erh itz t. Die erhaltene Lsg. dient nach erneuter E ntfärbung 
Mit S02 oder H 20 2 als Schlichtem ittel. Der R ückstand wird als K altleim  verw endet. 
(Schwed. P. 104" 169 vom  29/6. 1940, ausg. 7/4. 1942. D. Prior. 26/7. 1939.) J . S c h m i .

Renzo Boccardi, Ita lien , Kettschlichten. Die von einem K ettbaum  abgezogenen 
Fäden werden m it einer Kupferoxydammoniakcellulosehg. ge tränk t, anschließend in 
bekannter Weise durch  ein Fäll-, Neutralisier- u. W aschbad geführt u. danach, um  das 
Zusammenlaufen der F äden  zu Fadenbündeln h in tanzuhalten , bis zu den Abquetsch- 
walzen über feste oder bewegliche S tützflächen geleitet u. nach dem  A bquetschen 
getrocknet. (F. P. 869 982 vom 13/2. 1941, ausg. 26/2. 1942. D. Prior. 15/2.
1940.) R .  H e r b s t .

Ges. für Chemische Industrie in Basel, Schweiz, Mattieren von Textilgut. Man 
tränkt die W are m it wss. M attierungspigmentdispersionen, die wasserlösl. A l-, T i- 
°der Zr-Salze en thalten , spü lt darau f u. trocknet. Die so erhaltenen M attierungen sind 
waschbeständig u. stäuben  n ich t. (F. P. 872222 vom 23/9. 1940, ausg. 2/6. 1942. 
echwz. Prior. 19/8.1939.) R- H e r b s t .

Ges. für Chemische Industrie in Basel, Schweiz, Knilterfestmachen von Textilgut. 
Oie Ware wird m it wss. Lsgg. von Melamin u. Formaldehyd oder Vorkondensationsprodd. 
der letzteren, die als K ondensationsm ittel N H t- oder Aminsalze sowie gegebenenfalls 
noch Textilweichmachungsmitlel u. Hydrophobierungsmittel en thalten , ge tränk t, dann 
getrocknet u. schließlich einer W ärm enachbehandlung unterworfen. Zweckmäßig 
«erden hierbei auf 1 Mol Melamin m ehr als 3, vorzugsweise 5 Moll. Form aldehyd ver- 
«endet. Die Ware wird bei dieser Behandlung im  Griff n ich t härter. (F. P. 866 320 
Tom 4/7 .1940, ausg. 28/7. 1941.) R - H e r b s t .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., übert. von: Cyril M. Croft, Cumberland, 
1(1 ■> V.St.A., Veredeln von Celluloseestertextilgut durch verseifende Behandlung. H ierfür



2 1 0 4  H xvm . F a s e r - ü .  S p i n n s t o f f e .  H o l z .  P a p i e r .  C e l l ü l o s e  u s w .  1942.11.

wird oine iVa2C 03-Lsg. verw endet, die im L ite r 0,5—2 g Pineöl enthält. (Can. P. 
3 9 8 7 6 1  vom 30/3. 1939, ausg. 19/8. 1941. A. Prior. 6/4. 1938.) R . H er b st .

Henri-Emmanuel-Gabriel-Jean Morazin, Frankreich , Maschenfest- und schweiß- 
festmaclien von Wirkwaren, insbesondere Strüm pfen, aus tierischen und pflanzlichen 
Fasern. D as G ut w ird 15—30 Min. bei 10—30° m it einer 3—7°/0ig. wss. Al-Acetathg. 
behandelt, getrocknet u . a lsdann  15—20 Min. bei 10— 30° m it einer 3—7%ig- tos. 
Na-, K - oder N H ,-Phosphalhg. behandelt u. schließlich w ieder getrocknet. (F.P. 
8 7 1 7 1 2  vom  25/4. 1941, ausg. 7/5. 1942.) R . H er b st .

W ilhelm  Buschmann, D eutschland, A uffrischen und Verbessern der Festigkeits
eigenschaften von Textilien. Man behandelt die W are m it wss. Zubereitungen aus Alaun, 
N aH G 0 3  u. N a-Thiosulfat. (F . P. 8 7 1 5 1 7  vom 15/4. 1941, ausg. 29/4. 1942. D. Prior. 
15/4. 1940.) SCHWECHTEN.

Chema Mfg. Co., Ltd., E ngland, Säurefestmachen von Geweben und Papier. Das 
G ut w ird ein- oder m ehrbadig m it geschmeidigmachenden Stoffen, wie Triäthanolamin, 
Ölsäure, Äthylenglykol oder Glycerin u. m it alkal. Stoffen, wie NaOH, NaiC03 oder 
K„G03  sowie gegebenenfalls m it Klebstoffen, wie Gelatine, Casein, Albumin oder Leim 
ausgerüstet, wobei auch mehrere Gewebe- oder Papierlagen miteinander verbunden 
w erden können. Die so p räparie rten  Gewebe u. Papiere schützen gegen blasenziehende 
Stoffe. (F. P. 866 289 vom  20/3. 1940, ausg. 21/7. 1941.) R. H e r b st .

Johnson & Johnson, Ltd., M ontreal, Quebec, Can., übert. von: Albert 
A. Stonchill, B rooklyn, N. J .,  V. St. A ., Verfestigen von bröckligen Stoffen gegen Feuchtig
keit. Um die B orsten von Z ahnbürsten  u. dgl. w iderstandsfähig zu machen, bringt man 
sie zunächst in  dest. W ., en tfern t dann  d ie überschüssige Feuchtigkeit, taucht sie 
d a rau f in e incForm aldehydlsg. (p h  unter 7), wobei der Form aldehyd mit den Amino
säuren des K oratins reagiert u. eine w iderstandsfähige M. bildet. (Can. P. 396967 
vom 17/8.1938, ausg. 3/6. 1941.) S chütz.

Rudolf van der Leeden, H am burg, Gewinnung spinnfähiger Fasern aus dem 
Gewebe von Seetieren. D as Verf. is t dad . gek., 1. daß  d ie Flechsenbandagen, sowie die 
Flechsen u. Sehnen von Seetieren, bes. von W alen, in der K älte  m it Fettlösungsmitteln 
vom F e tt  befreit, durch M ahlvorr. un ter W .-Zusatz zerfasert, abzentrifugiert, auf einem 
Trockner un terhalb  35° entw ässert u. au f  Textilm aschinen, wie Endenöffner u. Krempeln, 
in einen gleichmäßigen F lo r übergeführt w erden; —  2. daß  die zerfaserte Gewebemasse 
e rs t gegerbt u. dann getrocknet u. au f Textilm aschinen in  einen F lor übergeführt wird. 
F lechsenbandagen, Flechsen u. Sehnen anderer großer Seetiere, z. B. Haie, lassen sich 
gleichfalls verw enden. (D. R. P. 721866 K l. 29 b vom 24/10. 1937, ausg. 23/6.
1942.) P ro bst .

Kurt Frische, Bensheim, Maschine zur Gewinnung verspinnbarer Fasern aus
Flachsstengeln. Zeichnungen. (D. R. P. 712508 K l. 29 a  vom 4/10. 1938, ausg. 21/10. 
1941 u. 721686 K l. 29 a  vom 5/11. 1940, ausg. 12/6. 1942.) P ro bst.

Süddeutsche Zellwolle A.-G. und Zellwolle- und Kunstseide-Ring G. m. b.H., 
K elheim a . D onau, Gewinnung von Zellsto ff aus Lein- und Hanfstengeln oder anderen 
Faserpflanzen m it jährlichem  W achstum . Die Ausgangsstoffe werden zerschnitten 
u. etwa 4 S tdn . m it 2— 3°/0ig. N atronlauge bei 100— 180° gekocht. Danach wird der 
S toff gewaschen u. gebleicht. (Belg. P. 441527 vom 23/5. 1941, Auszug veröff. 31/3.
1942. D . P rio r. 24/5. u . 1/7. 1941.) M . F .  Mü l l e r .

Torsten Ramön, Stockholm , Schweden, Kochen von Zellstoff m it ehem. Mitte n. 
D er K ocher w ird m it dem F aserm ate ria l gefü llt u. dann un ter Vakuum gesetzt, um die 
L u ft abzusaugen. D abei worden die aus dem K ocher abgesaugten Gase abgekühlt, um 
das darin  befindliche W . zu kondensieren. D anach wird heiße Kochfl. in den evakuierten 
K ocher eingelassen u. das V akuum  noch einige Zeit aufrechterhalten. Die 
K ochung geschieht in  üblicher W eise. (Can. P. 398551 vom 16/4. 1940, ausg. L/o- 
1941.) M . F . M ü l l e r .

Horace Freeman, Cap de la  Madeleine, und  Theron Carpenter, Trois 
Quebec, Can., Kaustische Alkalizellstoffkochlösungen aus Schwarzlaugen. Diese wen e 
zur T rockne gedam pft, abgebrann t u. die zurückbleibende Schmelze w ir d  m it eine 
schwachen wss. Lsg. ausgelaugt, d ie  beim W aschen von CaC03 mit W . bei dem Kaustnue 
prozeß m it K alkm ilch  ab läu ft. Vor dem K austizieren dieser Lsg. mit Kalkmilch wi 
zur E rsparn is von Aufbereitungsw asser eine verd. Schwarzlauge, die nach dem Ab» 
der konz. Lauge beim W aschen m it weDig W . ab läu ft u. die wenig organ. Substanz 
en thalten , zugesetzt. ■— Zeichnung. (Can. P. 398530 vom 26/3. 1938, ausg: -/ •
1941.) M. F. MÜLLER.

Deutsche CeUuloid-Fabrik A.-G. (E rfinder: Kurt Thinius), EUenburg, v«- 
nitrieren von Nitrocellulose. W asserfeuchte Nitrocellulose (I), bes. solche mit n 
üblichem  W .-G eh., w ird in  einer inerten  organ. F l. (CC1J; K W -sto ffe , Äther) susp
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u. mit einem anorgan. Säurechlorid (S0C12, PCI,, P0C13) behandelt. Beispiel: 137 (g) 
wnsserfeuclite I  vom  Veresterungsgrad 86,l°/0 m it 37 Teilen W. werden in der 10-fnchen 
Menge Bzl. oder CC1, suspendiert. Innerhalb 10 Min. läß t m an 75 PC13, gelöst in 75 CCI4, 
unter Rühren zutropfen. Die D enitrierung setzt bei 50° ein u. wird bei 70° in  8 Stdn. 
zu Ende geführt. N ach etw a 2 Stdn. kann m an 10 com W. hinzusetzon. Man erhält 
du 2,5-Nitrat. (D. R . P . 723 628 K l. 12 o vom  3/7. 1940, ausg. 7/8. 1942.) F a b e l .

Harry Donald T iem ann, W ood technology; Constitution, propertics an d  uaes. N ew  Y ork : 
Pitinan. 1942. (320 S.) 8°. $ 3.i>0.

Holzschutzmittel. P rüfung  u n d  F orschung. 2. F achbereich  W erkstoff-B iologie des S ta a tl .  
M aterialprüfungsam ts, B erlin -D ahlem  u . d . V ie rjah re sp lan in s titu ts  f ü r  W erksto ff
forschung. V on B runo Schulze, G ünther Becker u. Gerda Theden. B e rlin : S p ringer- 
Verl. 1942. (88 S .) 4° =  W issenschaftliche A bhandlungen  d e r  D t .  M ateria lp rü fungs
anstalten. Folge 2, H . 3. R M . 10.80.

XIX. Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
R. F. Weston und W. B. Hart, D ie Probleme der M inderung der Wasser- 

Verschmutzung in  der Petroleuminduslrie. Überblick über Anfall, Eigg. u. Beseitigung 
von Abfällen u. Abwässern auf Ölfeldern, in R affinerien u. im  Tankstellenbetriebe. 
(Water Works Söwerage 88. 208—17. Mai 1941. Philadelphia, Pa.) M a n z .

Glenn A. Beiter, Absorplionsanlagen in  der Ölindustrie. Verschied. Anwendungs
arten der K älte beim Entparaffinieren von Ölen in der Raffinerie zu W hiting. (Refri- 
gerat. Engng. 40. 293—96. Nov. 1940. S tandard  Oil Co. of Indiana.) ROSENDAHL.

C. Cändea, C. Manughevici und N. Cristodulo, Die Oxydation rumänischen 
Petroleums unter Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung. (Vgl. C. 1942.
I. 1452 u. frühere A rbeiten.) Die Beständigkeit verschied, rum än. Leuchtöle gegen
02-Einw. allein u. im Gemisch m it verschied, reinen KW -stoffen w ird untersucht. 
Hierzu wird die zu untersuchende Ölfraktion oder das Gemisch durch ein au f 200—300° 
geheiztes R k.-R ohr geleitet, durch das gleichzeitig ein L uftstrom  geführt w ird ; in  dem 
austretenden Prod. werden dann  Peroxyde u. Säurezahl bestim m t. Es zeigt sich, daß 
die Menge der Peroxyde bei 250° ein Maximum durchläuft, w ährend die Säurezahl m it 
steigender Temp. ständig  steigt. Diejenigen öle, die größere Mengen arom at. KW -stoffe 
enthalten, sind wesentlich stabiler als solche m it hauptsächlich Paraffinen oder U n
gesättigten. Die Verwendung von A ntioxydationsm itteln (Thymol) steigert die B e
ständigkeit der ö le  beträchtlich . (Bull. sei. Ecole polytechn. Timigoara 10. 353—60.
1941.) . v . M ü f f l i n g .  

W. W. Scheumann, Die Verwendung von Schutzstoffen gegen Harzbildung bei der
Raffination von Motortreibstoffen. Um unnötige Verluste durch starke  R affination bei 
Bznn., bes. Spalt-, Reformierungs- u. Polymerisationsbenzinen, zu vermeiden, un ter
wirft man sie einer milden R affination  m it Alkali, Bleicherde oder Säure, u. se tz t dann 
Antioxydationsmittel zu. (Techn. bew ährt haben sich: Benzyl-p-aminöphenol, Di- 
benzyl - p - aminophenol, Isopropylm onomethyl - p  - aminophenol, Monobutyl-p-amino- 
phcnol, Monoisobutyl-p-aminophenol u. H artholzteersäuren.) Vf. h a t nun ein weiteres 
wirksames u. w irtschaftliches R affinationsverf. entwickelt. H iernach werden die Bznn. 
unter gleichzeitiger D ebutanisierung in eine leichter u. eine schwerer sd . F rak tion  zer
legt. Die schwerer sd. F rak tion  wird m it Säure raffiniert, redest, u. dann m it leichter 
sd. wieder vereinigt, w orauf man A ntioxydationsm ittel zufügt. Auch bei dieser R a ffi
nationsart sind die Verluste sehr gering. Gegenüber der Alkali- oder K upfersalzraffi
nation ist diese Arbeitsweise techn. leichter zu kontrollieren. (Refiner na tu r. Gasoline 
Manufacturer 18. 518. 1939. Cities Service Oil Co.) J . S c h m i d t .

A. Mora Agü6s, Die Alterung der Flugzeugbenzine. In  einigen Tabellen werden 
die Änderungen der ehem. u. physikal. K onstanten beim A ltern nachgewiesen. E s wird 
gezeigt, daß durch Gewinnung der leichtflüchtigen Anteile m it ak t. Kohle u. Adsorption 
der Harzbildner an  Bleicherdo die Verluste durch Alterung verm indert werden köimen. 
™ 6 Anlage, hierfür w ird schem at. dargestellt. (Rev. A eronautica [2] 3. 58—61.
1942.) • °  R . K . M ü l l e r .

J- G. Mc Nab, W. C. Winning, B. G. Baldwin und F. L. Miller, Schmierung  
vori Dieselmaschinen bei hoher Belastung. Dieselmotor© u. Bzn.-Motore zeigen wesent- 
hche Unterschiede in der Beeinflussung des Schmieröles, auch wenn sie unter annähernd 
gleichen Bedingungen arbeiten . Auch zeigen verschied. Typen von Dieselmaschinen 
unterschiedliche Beeinflussung des Schmieröles u . w eiterhin w ird das Öl verschied, 
beeinflußt, ob die Maschine un ter n. Bedingungen oder unter schweren arbeite t. Die 
*us. des Schmieröles spielt eine große Rolle. So war die Schlammbldg. bei ö len  auf 
Aaphthenbasis viel größer, als bei solchen auf Paraffinbasis. Zusätze zum ö l sind nur
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dann  von guter W rkg., w enn sie n ich t nur die O xydation verhindern („Inhibitor“), 
sondern auch fü r eine gute V erteilung der Abscheidungen (R uß, Schlamm) sorgen 
(„D isperser“ ). D er antioxydierende F a k to r  allein is t n ich t w irksam , wenn auch nicht 
zugleich ein „disperser“ vorhanden is t. Diese Beobachtungen konnten durch zahl
reiche Verss. an  drei D ieselmaschinen verschied. B au art bestä tig t werden. (S. A. E. 
Jo u rn a l 49. 309—25. Aug. 1941. Essolabor. d . S tand . Oil Dcvelopm. Co.) R o s e n d a h l .

R. Markl, F ür und gegen Heißdampf-Emulsionszylinderöl. In  k r i t. Betrachtung 
w ird dargelegt, daß  Em ulsionszylinderöle (vgl. C. 1942. I .  3060) sehr gu t an Stelle 
von Zylinderölen verw endet w erden können. (Oel u. K ohle 38. 839— 42. 22/7. 1942. 
K iel.) • R o s e n d a h l .

R. Seuîert, Kältebeständige Achsenöle. Z ur Behebung der Schwierigkeiten, die 
beim Eisenbahnbetrieb im  W inter au ftre ten , w urden verschied. Achsenöle u. Mischungen 
derselben m it Gasöl u.' syn thet. Verdünnungsöl zwecks Verbesserung der Kälte
beständigkeit untersucht. E in  Ölgemisch m it einem  Zusatz von 5— 10% , bes. kälte
beständigen Gasöls zeigt eine beträch tliche H erabm inderung der Zähigkeit des Achsen
öles in der K älte. Bei geringeren Zusätzen (etw a 5% ) is t die Verringerung der Visco- 
s itä t nach den Lieferungsbedingungen der R eichsbahn hei 50° gerade noch tragbar. 
W ird an  Stelle des Gasöls 12%  syn thet. V erdünnungsöl n ich t näher bezeichneter Her
k u n ft verw andt, so zeigt sich eine merkliche Verbesserung des K älteverh . von Achscn- 
ölen, wobei die V iscosität bei 50° n ich t merklich beeinflußt w ird. Im  übrigen zeigen 
bereits Mischungen von  Achsenölen verschied. Provenienz ein besseres Kälteverh. als 
einzelne ö le. Zusatz von  Gasöl beeinflußt auch das Saugvermögen der Schmierpolster 
bei tiefen Tem pp. im  günstigen Sinne. (Oel u . K ohle 38. 697—701. 22/6.1942.) E d l e k .

A. Foulon, Aufarbeitung von Altölen . (Vgl. hierzu C. 1942. II. 486.) (Allg. Öl- 
u . F ett-Z tg . 39. 249— 51. Ju li 1942.) " P a n g r it z .

R. Ariano, Das Selenizzabitumen. I .  Das Epuré und das daraus extrahierbare 
Bitum en. Verss. über das Selenizza-Bitum en erstreck ten  sich au f die Zus. des Epuré 
u . des darin  en thaltenen  B itum ens, die U nters, des aus dem  E puré  extrahierten 
B itum ens durch Sulfonierung, die ehem . K onst. der B itum ina u. Asphaltene u. ihr 
Mol.-Gew., die physikal. Eigg. des E p u ré  u. des daraus ex trah ierten  Bitumens sowie 
deren A dhäsion am  G estein u. die Zus. u . G ranulom etrie des m ineral. Anteiles. Vf. 
ste llt fest, daß  die Löslichkeitsprüfung m it verschied. Lösungsm itteln keine sicheren 
Ergebnisse zeitig t, wenn das Feinm ineral lediglich durch F iltra tio n  abgetrennt wird. 
Die B est. der A sphaltharze is t n ich t sicher reproduzierbar, w enn die hierfür zu ver
w endende A dsorptionserde n ich t genau festgelegt w ird. Aufschlußreich kann die 
Sulfonierung in  Lsg. sein, die in  der K ä lte  langsam  verläuft. Die Berührungsdauer 
zwischen B itum en u. Schwefelsäure m uß gegebenenfalls bis zu 100 Stdn. ausgedehnt 
werden, um  zwischen eyel. u. acycl. K W -stoffen unterscheiden zu können. Selenizza- 
B itum en is t bes. reich an  A sphaltenen; ihre Menge übertrifft diejenige der Maltene. 
D urch reichliches F luxen  kann  m an hochwertige B indem itte l erhalten . Selenizza- 
B itum en is t sehr h a r t u. klebfähig. Die H aftfäh igkeit an  Gestein is t gegenüber Temp.- 
V eränderungen w eitgehend unabhängig. D ie D u k tilitä t is t gering. Das Bitumen ist 
sehr reich  an  arom at. K W -stoffen; sein Mol.-Gew. b e träg t ca. 800, dasjenige der 
A sphaltene ca. 6000. D er S-Geh. is t groß. D ie inerten  Begleitstoffe bestehen zum 
großen Teil aus S i0 2 u. besitzen eine Teilchengröße von  voiwiegend 0,01—0,05 mm. 
(S trade. 23. 170— 80. A pril 1941. Is t i tu to  sperim entale s tradale  della Consociazione 
T uristica I ta lia n a  e del R eale A utom obile Circolo d ’lta lia . Sep.) LlNDEMANN.

F. J. Nellensteyn, J. P . Kuipers u nd  G. M. A. Steîîelaar, Die Einwirkung 
von trockenem Salzsäuregas a u f Lösungen von Gilsonit und anderen Bitumen. G asförm ige 
Chlorwasserstoffsäure reag iert m it einer Lsg. von Gilsonit in  S c h w e fe lk o h len sto ff 
un ter B ldg. großer Mengen eines schwarzen N iederschlags. M it anderen B itu m en  
w urden keine oder nu r geringe Mengen ähnlicher N dd. erhalten . Die Rk. läßt sich 
auch fü r an a ly t. Zwecke ausw erten. (Chem. W eckbl. 39. 394— 95. 18/7. 194-. 
Scheveningen, R eichsstraßenlabor.) SCHUSTER.

O. Huber, Über die Wiederverwendungsmöglichkeit älter Teerbeläge. Die Unters, 
von A ufbruchstücken im L abor, ergab, daß  die a lten  Teerbeläge n ich t ein versprödetes, 
sondern ein teils durch V erdunstung von Teerölen, te ils  durch deren Umwandlung 
in  Teerharze verhärte tes B indem ittel en thalten . F ern er is t  eine beträchtliche Kor71" 
Zerkleinerung des A bdecksplitts eingetreten . Dem verhärteten  Bindem ittel muß duner 
zwecks W iederbrauehbarm achung durch Zusatz geeigneter Teeröle die erfo rd erlich e  
W eichheit u. K lebekraft w ieder verliehen w erden. W enn das Bindem ittel sehr wem 
is t, m uß auch die M ineralm asse verbessert werden. Erfolgversprechende Wieder-
verw endungsverss. sind beschrieben. (S traße 9. 89—91. April/M ai 1942. München, 
Techn. H ochsch., In s t. f. S traßenbau .) LlNDEMANA-
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Bfetislav G. Simek, Die Korrektur fü r  den Wärmeausgleich bei der Calorimelric 
von Brennstoffen. E ür die Form el von R e g n a u l t - P f a u n d l e r  wird eine neue Fassung 
vorgeselilagen, die sich fü r die genaue u. vereinfachte Berechnung eignet. E s w ird fernor 
ein Nomogramm angegeben, d as  der neuen Fassung der Form el en tsprich t u. ebenfalls 
die genaue Berechnung, sowie die abgekürzte nach D IN  DVM 3716 g e s ta tte t. Dio neue 
Fassung der Form el u. das Nomogram m vereinfachen, beschleunigen u. erleichtern den 
Kcchnungsgang. (Brennstoff-Chem. 23. 151— 56. 1/7. 1942. P rag , K ohlenforsch.- 
Inst.) _ S c h u s t e r .

J. A. de Bruijn jr., Bemerkungen zu den graphisch-statistischen Analysenmethoden 
für gesättigte Kohlenwassersloffgemische. I . Vf. üb t K ritik  an  einigen im  dortigen L ahor, 
unter W a t e r m a n  entw ickelten graph .-sta tist. A nalysenveiff., die teilweise schon E in 
gang in die P rax is gefunden haben, bes. an dem  von V L U G T E R  (Diss. D elft 1932; s. auch 
Vl u g t e r , W a t e r m a n  u . v a n  W e s t e n , C. 1940. I .  2267) angegebenen Verf. zur 
Best. der m ittleren  R ingzahl. Vf. s tü tz t seine K ritik  du ieh  einige eigene Messungen 
(Elementaranalyse, B est. der D . u . des Brechungsindex), dio zur N achprüfung des von  
VLUGTER m itgeteilten D iagram m s verw endet werden. F e in er berechnet Vf. die A tom , 
refraktionen von C u. H  neu, wobei er für die „ th e o ie t.“ R efraktionsinkrem ente die 
Werte (riC H 2)D2° =  4,639, (zlH )DM =  l,039s u. (dC )D20 =  2,560 e rh ä lt. Vf. w eist 
auch nach, daß  die spezif. oder mol. R efrak tion  sowie der P aiachor der K W -stoffe 
Tön der Zahl, A rt, Länge u. Stellung der Seitenketten  abhängig ist. Die M ittelw erte 
der spezif. R efrak tion  gesätt. n a tü ilicker KW -stofföle s ird  nach Vf. niedriger als die 
tlieoret. W erte, wie nach  Vf. zu erw arten  w ar. —  Obwohl bei der Anwendung des 
VLUGTERschen Verf. zur R ingzahlbest, o ft nur geringe Abweichungen au ftre ten , die 
vom Vf. als zufällig bezeichnet werden, em pfiehlt er, hei künftigen Anwendungen 
andere Wege einzuschlagen, die er andeu te t. —  Neben jenem  Verf., aber in  geringerem 
Maße, w iid auch  das von L E E N D E R T S F , (Diss. D elft 1938; s. auch W A T E R M A N  u .  
Le e n d e r t s e , C. 1938. I .  3728) angegebene Verf. zur B est. der Verzweigungszahl 
je Mol. (Verzweigungsgrad) k iitis ie rt. (Recueil T iav . chim. Pays-B as 61. 577—94. 
Juli/Aug. 1942. D elft, Techn. H ochsch., L ahor, f. ehem. Technol.) Z e i s e .

J. J. Leendertse, Bestimmung des mittleren Molekulargewichts von Erdölfraktionen ,  
besonders vom Gasöl- und Schmieröltyp. Vf. bespricht zunächst die kryoskop. M eth. 
der Mol.-Gew.-Best. u n te r Verwendung von N aph thalin  als Lösungsm. u. g ib t eine 
App. u. die einzuhaltenden Bedingungen an . W eiterhin w ird eine ebullioskop. M eth. 
unter Benutzung von  C O T T R E L L -S iedeapp . m it Bzl. als Lösungsm. vorgeschlagen, dio 
einfacher zu handhaben u. schneller durchführbar ist. Die Eigcbnisse an  einigen reinen 
KW-stoffen u. E rdölfrak tionen  werden verglichen; es zeigt sich, daß  bei der Mol.-Gew.-. 
Best. der reinen Stoffe beide M ethoden gleich gute K esultate ergeben, daß  bei den 
Erdölfraktionen dio M ethoden dagegen m erklich verschiedene Ergebnisse liefern. Man 
kann daher z. B. bei der R inganalyse n ieb t ohne weiteres die M eth. der Siedepunkts- 
whöhung an  Stelle der vorgeschricbenen kryoskop. M eth. verwenden. (Recueil Trav.. 
chim. Pays-Bas 61. 309— 40. A pril 1942. A m sterdam , L abor, d. N . V. B ataafsche 
Betrol. Mij.) V. M Ü FFLIN G .

F- Halla, Flüchtigkeit von Benzinen. Vf. g ib t ein Verf. zur B est. der F lüch tigkeit 
ion Bznn. an. Fehlerquellen können durch E x trapo la tion  ausgeschaltet w erden, 
Bznn. gleicher D . können verschied. Flüchtigkeiten besitzen. Angaben über Explosions- 
grenzen. (Oel u . K ohle 38. 837— 38. 22/7. 1942. W ien.) R o s e n d a h l .

K. Noack, Erm ittlung der Verdampfbarkeit von Schmierölen fü r  Verbrennungs- 
vvaftmaschinen. (Vgl. C. 1936. I I .  1655.) Angaben über Fehlerquellen hei der B est. 
der Verdampfbarkeit von  Schmierölen u. ihre Beseitigung. (Oel u . K ohle 38. 842— 43,. 
22/7.1942. B erlin .) R o s e n d a h l .

T. Lonsdale & I . S. W ilson, Der Steifheitsmodul von B itum ina  und  B itum en- 
fillemischungen. Beschreibung einer neuen App., bei der das B itum en in Form  eines 
Stabes von 10 cm Länge u . ca. 2 m m  D urchm esser un tersuch t w ird. D er S tab  w ird 
senkrecht eingespannt u . zw ar un ten  fest, oben in Veib. m it einer kreisrunden Be- 
harrungsscheihe, die an  einen T orsionsd iah t aufgehärg t ist. D as Syst. w ird durch 
eme leichte Bewegung des Torsionskopfes in Schw irgurg  verse tz t; gemessen werden 
,le Ausschlagweite u. die F requenz der Schw irgurgen. Der Steifheitsm odul eriechnet 

s,ch nach einer angegebenen Form el aus den S tabdim ensionen, dem Trägheits-. 
®°ment der Scheibe u. der Schwingungsdauer des Syst. m it u . ohne cingcspannten 
Stab. Auch für die Berechnung der inneren B eibn rg  is t eine Gleichung a n 
gegeben. 5 verschied. B itum ina  wurden hei Tempp. zwischen ca. —15 u. + 4 5 0, 
untersucht. Alle M aterialien wiesen einen R ückgang des Stcifheitsm oduls bei le m p .-  
Anstieg auf. M it abnehm ender Tem p. steigt die inneic R e ilu rg  bei E idö lb itum ina  
8“ tig an; bei Pechen u. T rin idadasphalt fiel sie nach E n e ic h u rg  eines M aximums.
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wieder ab. Jo  größer die S teifheit is t, desto  höher liegt die Tem p. der größten inneren 
Reibung. Verss. m it Portlandzem ent als Füller ergaben, daß der Füllerzusatz die 
S teifheit u . dio innere Reibung der B indem itte l erhöht. Die durch Füllerzusatz be
dingte Steigerung des Steifheitsm oduls w ar unabhängig von  der T em peratur. (Asphalt 
u. Teer, S traßcnbautechn . 42. 252—54. 24/6. 1942. H arm ondsw orth, Straßcnbau- 
forschungslabor. Teclin. A bhandlung N r. 6.) L i n d e m a n n .

von Skopnik, Betrachtungen über die Entwicklung der D IN  1995. Anläßlich des 
Erscheinens der 3. Ausgabe der D IN  1995 (Bitum inöse B indem itte l für den Straßenbau) 
w erden die früheren Priifungs-, Liefcrungs- u . N orm vorschriften geschildert. (Asphalt 
u . Teer, S traßonbautechn. 42. 245—51. 265—73. 283—84. 22/7. 1942.) L i n d e m a n n .

Fuel Improvement Co. Ltd., London (E rfinder: F. Herglotz),. Brikettieren von 
feinkörnigem oder pulverförmigem Material. Dieses, bes. K olilepulver, w ird  den üblichen 
Strangpressen oder Ringwalzcnpressen in  einem  Schraubenfördorer zugeführt, in  dein 
sie neben der Förderung bereits eine V erdichtung erfahren sollen. H ierzu soll der 
Schraubenförderer sehr schnell, d . h . m it m indestens 300 U m drehungen je Min., rotieren. 
Die V erdichtung im  Sehraubenförderer soll aber wiederum nich t so s ta rk  sein, daß hier 
bereits feste Form körper entstehen. Z. B . verd ich tet m an Steinkoblenstaub von einem 
Vol.-Gewicht von 0,4 bis auf 0,7. H ierdurch w ird die Leistung der nachgesehalteten 
S trang- oder Ringwalzcnpressen wesentlich erhöht. (Schwed.P. 104353 vom 30/6. 
1939, ausg. 28/4. 1942. D . Prior. 6/8. 1938.) J . S c h m id t.

F. Krauss, Wien, Einrichtung zur Brennstoffveredelung durch Einwirkung wärme- 
führender gasförmiger Stoffe a u f Rohbrennstoffe. (D. R. P. 718 410 K l. 10 a vom 7/8. 
1938, ausg. 11/3. 1942; Cbem. Technik 15. 213. 19/9. 1942.) R e d .

Rheimnetall-Borsig A.-G., Berlin (E rfinder: E. Primus, Peterswald, Ober- 
schles.), Über dem Schweiofen angeordneter B unker fü r feinkörniges G ut. (D. R. P. 
720159 K l. 10 a  vom 30/3. 1940, ausg. 25/4. 1942; Chem. Technik 15. 203. 5/9.
1942.) R e d .

Hans Schmalfeldt, K assel, Verfahren zum  Erzeugen von aromatischen Kohlen
wasserstoffen. Kohle, vorzugsweise B raunkohle, w ird  nach dem  Umwälzgasverf. ver
schw elt u. kom m t dabei in  solcher F einheit zum  E insatz , daß  sie sich nicht restlos 
vom  Schwelgas ab trennen  läß t. D as roh en ts taub te  Schwelgas wird dann kurze 
Z eit in  einem  R k .-R aum  m it großen feuerfesten F lächen au f 800— 900° erhitzt, wobei 
hauptsächlich  Bzl. en ts teh t. Diese E rh itzung  kann  durch Innenverbrennung mittels 
Sauerstoffzugabo erfolgen u. die Abscbwelung k an n  auch zweistufig durchgeführt 
werden. (D. R. P. 723799 K l. 26 a vom  30/7. 1940, ausg. 11/8. 1942.) G r a s s h o f f .

Jean Fouillard, Frankreich , Gasreinigung. G eneratorgas w ird gereinigt unter 
Verwendung von Laubm oos u. Packloinwand als F ilte rsto ffe . (F. P. 864049 vom 
12/3. 1940, ausg. 16/4. 1941.) G r a s s h o f f .

Jean Delorme, Ernest Mousserin und François Beauparlant, Frankreich, 
Gasreinigung. D ie G eneratorgase w erden zuerst in  einer Tauclistufe naß gereinigt u. 
passieren a lsdann  ein schwammiges F ilte rm ateria l, das un ter regelbarem Druck steht. 
(F. P. 873247 vom  10/2.1941, ausg. 2/7. 1942.) G r a s s h o f f .

Paul Julien Ém ile Girard, Frankreich , Betrieb von Verbrennungsmotoren» Hierfür 
eignet sich ein Gemisch von Stadtgas oder Generatorgas öder H.. m it L u ft  u. Alkoholdampf 
(F. P. 870 855 vorn 28/11. 1940, ausg. 27/3.1942.) • B e i e r s d o r f .

CyrilleRadeï, Frankreich , Motorlreibstoff. D a die schon vorgeschlagene Verwendung 
von Acetylen als T reibstoff m it gewissen U belständen verbunden ist, wandelt man es 
zw eckm äßig in  eine Mischung von Äthylen, Ä than  u . I I 2  um , indem  m an _es mit %  
zu r R k. b ring t. Zu diesem  Zweck m ischt m an  Metallcarbide, wie CaC2, m it Stoffen, 
dio m it W. oder Alkalilsgg. H z entw ickeln, näm lich  entw eder m it Metallhydrüren, 
wie CaJL, oder m it Metallegierungen, wie Legierungen von S i  m it Fe oder Ga, oder 
von Pb m it Alkali- oder Erdalkalimetallen, oder m it Metallen allein, wie A l oder ot, 
u. läß t au f die M ischung W. oder Alkalilsgg. einw irken. Beispiel: Man mischt 1 kgCoC» 
250 g fein gepulvertes Ferrosilicium, 125 g N a 2 C 03, 250 g CaO u . g ib t hierzu allmählich 
1 1 Wasser. M an e rh ä lt ein  als M otortreibstoff geeignetes Gasgemisch, bestehend aus 
70%  Äthylen, 10%  H„, 15%  Acetylen u. 5 %  Homologe dieses. (F. P. 873436 vom 
15/2. 1941, ausg. 8/7. 1942.). BEIERSDORF.

Rudolf Erren, London, Verfahren zum  Betrieb von im  Viertakt arbeitenden Brenn
kraftmaschinen fü r  Wasserstoff, bei denen der W asserstoff in  den während des Ansaug ■ 
hubes m it L u ft gefüllten Zylinder e ingeführt w ird, dad . gek., daß  die E in füh rung  des 
W asserstoffgases u nm itte lbar nach  Abschluß des kurz nach Beginn des V erdichtungs
hubes sich schließenden Luftein laßventils erfolgt. (D. R . P - 724 065 Kl. 46 a vom 
2 7 /1 . 1934, ausg. 17/8 . 1942 .) B e ie r s d o r f .
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Eugène Justin Drouilly, Frankreich , Motorlreibstoff. Um N H 3 als Treibstoff 
verwenden zu können, m uß m an ihm  einen leichtflüchtigen Stoff, wie Äthyläther, 
llh y lam iw  oder Mischungen dieser zusetzen. Auch andere Stoffe, die wegen ihres 
zu hohen oder zu niedrigen Dam pfdruckes allein als Treibstoffe n ich t geeignet sind, 
kann m an verwenden, wenn m an sie m it bestim m ten Stoffen d e ia r t m ischt, daß  die 
Mischung den richtigen D am pfdruck aufweist. So kann m an z. B . Äthan  m it Petrol
äther, Methylalkohol, Aceton, Methyl- oder Äthyläther, Methylacetal, M ethyl- oder Äthyl- 
Jonniat oder -acetat oder m it m ehreren dieser Stoffe mischen. E inen brauchbaren 
Treibstoff e rh ä lt m an  auch durch Mischen von Methyläther m it Ä ., Methylalkohol, 
Aceton, Bzn., Petroläther oder dergleichen. (F. P. 873 441 vom  15/2. 1941, ausg. 
8/7.1942.) B e i e r s d o r f .

Julius Pintsch Kommanditgesellschaft, Berlin, Motorlreibstoff. M an kann die 
sogenannte Blcicm pfindlichkeit von nich t klopffesten Treibstoffen, z. B. nach dem
FlSCHER-TROFSCH-Verf. hergestollten Synth.-B zn., erhöhen, wenn m an ihnen ver
flüssigtes Propan  oder B utan  zusetzt. Der Anteil des Treibstoffes an  diesen Flüssiggasen 
kaDn 10— 30%  betragen. (F. P. 871 499 vom 11/4. 1941, ausg. 27/4. 1942. D . Prior. 
1/11.1938.) B e i e r s d o r f .

Marcel Bon und Henri Quinson, Frankreich , Motortreibstoff. Ais solcher eignet 
sieb Kreosotöl, gegebenenfalls un ter Zusatz einer kleinen Menge CS„. Beispiel: 10 (Teile) 
Kreosotöl, 6 C S 2. (F. P. 870 620 vom 16/11. 1940, ausg. 18/3. 1942.) B e i e r s d o r f .

Shell Development Co., San Francisco, übert. von : Gerald L. Hassler, Berkeley, 
Cal., V. St. A ., Analyse von Gasgemischen a u f ihren Kohlenwasserstoff geholt. D as Gas 
wird in eine Verbrennungszone geleitet, wobei das M ethan bzw. das KW -stoffgemisch 
zu C02 verbrennt. Dio Verbrennungsprodd. werden durch eine elektro ly t. Lsg. geleitet, 
die die C02 absorbiert. E s wird dio Leitfäbigkeitsänderung der elektrolyt. Lsg. fest- 
gestellt u. dam it au f  die C 0 2-Mcnge, die bei der Verbrennung en tstanden  is t, zurück
gerechnet. — Zeichnung. (Can. P. 395346 vom 3/10. 1939, ausg. 18/3. 1941. A. Prior. 
3/10.1938.) M. F . M ü l l e r .

Dominion Oxygen Co., L td ., Toronto, O ntario , Can., übert. von: John N. Bur- 
dick, Buffalo, N . Y., V. S t. A., Laufende und selbsttätige Konirolle des Gehaltes an 
Brenngasen, besonders von Methan in  Gasgemischen, wobei die darin  enthaltenen KW - 
Stoffe mit überschüssigem 0 2 zu C 02 verb rann t werden, die au f  m it oinem Ind ica to r 
versehene Alkalilsg. einw irkt u. bei hinreichender Menge eine so w eitgehende N eu tra li
sation bewirkt, daß ein Farbum schlag des Indicators e in tritt. Dieser w ird durch eine 
elektr. Photozclle reg istriert u. in bekannter Weise weitcrgemoldot. — Zeichnung. 
(Can. P. 398 853 vom 17/3. 1939, ausg. 26/8. 1941.) M. F . M ü l l e r .

XXÜ. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
Albert Petz, Neuere Kunststoffe als Rohstoffe in  der Klebstoff industrie. 26. M itt. 

aus der K unststoff-R ohstoffabt. der I . G. Farbenindustrie  A kt.-G es., Ludwigs- 
bafen a. Rh. A uf G rund einer U nterteilung der verschied. K leberohstoffe nach der 
A n w e n d u n g s f o r m  in 1. L ö s u n g s k l e b e r  (a) in  organ. Lösungsm itteln 
lösl.; b) in  W. lös.), 2. M i l c l i k l e b o r u .  3. K l e b e f o l i e n  werden die fü r diese 
Gruppen in B etracht komm enden K unststoffe, bes. die in organ. Lösungsm itteln  lösl. 
(Oppanol B u. C, Igevine, dann Polyvinylacctate, Acrylharze, Polyvinylchlorid, B una 
u. Perbunan) u. die in  W . lösl. (wasserlösl. Acrylharze usw.) K leberohstoffe u . schließ
lich die Rohstoffe fü r  Milchkleber besprochen. Im  Original m ehrere Zahlentafeln u.
Abbildungen. (K unststoffe 32- 49—54. Febr. 1942. M annheim.) P a n g r i t z .

Adolï Schirmann, Kautschukklebstoffe au f einheimischer Rohstoffbasis. Hinweis 
auf die bes. Eigg. u . Anwendungsmöglichkeiten. (Gumm i-Ztg. 56. 185— 86. 3/8. 
1912.) D o n l e .

Alfred Dobrowsky, Über die Herstellung eines neuen Zinkphosphatzementes höchster 
; olumkonstanz. Die fü r Zahnzem ente benutzten  Z inkphosphatm assen sind wegen 
¿rer mechan. F estigkeit, raschen E rhärtung , V ol.-K onstanz, B eständigkeit gegen W. 
a. organ. F1I. sowie Tcm pp. bis 100° auch fü r L abor.-K itte  sehr em pfehlensw eit; gegen
über Säuren u. A lkalien sind sie allerdings n ich t beständig. Die H erst. eines derartigen 
Zementes aus (aus dom N itra t dargestellten) ZnO un ter Zusatz von 2 %  MgO u. einer 
Phosphorsäurelsg. der Zus. 37,0(%) P 20 6, 4,5 A120 3, 7,9 ZnO, 50,6 H 20  u . der D . 1,613 
¿Rd ausführlich beschrieben. (Chem. Techn. 15. 159— 61. 11/7. 1942. K öln, L abor. 
Lhrenbrunn-Wien-Schwechat.) H e n t s c h e L.

M. Mengeringhausen, Zinkwolle fü r  Muffendichtungen gußeiserner Abflußrohre. 
finkwolle ist nach Einbringung eines Strickdichtungsringes zur A bdichtung gegen 
mneren Überdruck verw endbar. Die D ichtungen zeigen im  C harlottenburger Leitungs-

XXIV. 2. 138
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wasser Ausblühungen von Zinkoxyd, die zu einer Ausfüllung der Zwischenräume 
führen, aber keine Vol.-Vergrößerung. (G esundheitsing. 65 . 238—39. 23/7. 1942. 
Berlin.) M a n z .

H. Roßberg, Zinkivolle fü r  Muffendichtungen gußeiserner Abflußrohre. Zinkwolie 
ist als D ichtungsm ittel b rauchbar; m it R ücksicht auf das erhebliche W.-Aufnahme- 
vermögen von 14,5°/0 w ird die Verwendung phosphatierter Wolle empfohlen. (Ge
sundheitsing. 65. 239. 23/7. 1942. Leipzig.) M a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Karl Frank,
B ad Soden-Taunus), I n  der Wärme abbindende Kitte m it Silicatbindung. Stoffe oder 
Gemische, die w asserenthaltendes A lkalisilicat en thalten  oder bilden u. in denen die 
Menge W. n icht größer als die des A lkalis (als H ydroxyd berechnet) is t, werden mit 
mehrwertigen fl. Alkoholen u. eventuell A nhydriden schwacher organ., bei gewöhnlicher 
Temp. fl. Säuren sowie Füllstoffen verm engt. Zweckmäßig verw endet man solche 
Gemische, die aus alkalireaktionsfähiger Kieselsäure oder Silicaten u. Alkalihydroxyd 
bestehen, wobei vorte ilhaft e rs t das H ydroxyd m it dem  Alkohol angemischt u. dann 
die K ieselsäure bzw. das Silicat zugegehen w ird. —  E in  K ittm ehlgem isch aus 500 (g) 
Q uarzglasmehl u. 500 Sand w ird m it einer Mischung aus 150 Glykol u. 150 kaum 
fließender Kaliwasserglaslsg. angeteigt. D er K itt  is t lange lagerfähig u. erhärtet beim 
E rh itzen  auf 60°; der K itt  is t n ich t sehr fest aber d ich t u. behält seine D . auch beim 
E rh itzen  au f 100°. — Eine gleiche Menge eines gleichen Kittm ehlgem isehes wird mit 
einer Lsg. von 180 Glykol u . 120 festem  K O H  angeteigt. Dieser K it t  e rh ärte t bei 100“ 
langsam , bei 130° rascher u . is t nach E rh itzen  auf 160° noch dicht. (D. R. P. 723584 
K l. 22 i vom  30/10. 1940, ausg. 6/8. 1942.) M ö l l e r in g .

Canadian W estinghouse Co., Ltd., H am ilton, O ntario, Can., übert. vo n : William
B. Atkinson, Pittsburgh , Penn., V. St. A ., Dichtungsmaterial. D as Dichtungsmaterial 
besteht aus etw a 71—24 (G ewichts-% ) Korkschnitzel u . etw a 5—20 Füllstoffen, wie 
Ruß, die in 24— 71 Polychloropren eingebettet sind. Diese Massen, denen kleine Mengen 
(bis zu 10) eines A ntioxydationsm ittels, wie Pyrid in , zugesetzt werden können, behalten 
ihre E las tiz itä t auch un ter D ruck bei. (Can. P. 398 704 vom  7/10. 1937, ausg. 19/8.
1941.) B r u n n e r t .

N. V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, A m sterdam , Abdichten oder Aus
fü llen  von Spalten, Fugen, z. B . in  Mauern, Vakuumdichtmachen von Apparaten, usw.; 
man verw endet hierzu das Prod. des H oll. P . 48 628; C. 1 9 4 1 .1. 972. (Holl. P. 52415 
vom 4/5. 1938, ausg. 15/5. 1942.) D o n l e .

XXIV. Photographie.
Max Bodenstein, D ie Entstehung des latenten Bildes und die Entwicklung desselben 

in  der Photographie. (Forsch, u . Fortschr. 18. 153— 55; Chemiker-Ztg. 66- 433—34. 
Sept. 1942. Berlin, U niv. — C. 1 9 4 2 . I I .  975.) K u r t  M e y e r .

H. Roeder, Übertriebener Belichtungsspielraum früherer Doppelschichtemulsionen. 
An einem a lten  Doppelsehichtfilm  zeigt Vf. durch sensitom etr. Unteres, u . prakt. Auf
nahm en, daß  der große Belichtungsspielraum  solcher Film e zu ungünstiger Xegativ- 
g radation füh ren  muß. (P ho tograph ischelnd .40 .115— 17. 28/4.1942. Zürich.) K u .M e y .

P. Wiegleb, D ie Entwicklung und die Entwickler. A usführliche Besprechung der 
gebräuchlichen Entw .-Substanzen u. ihrer bes. Anwendungsmöglichkeiten. (Photogr. 
Chron. 4 9 . 21. 24 Seiten bis 126. 12/8. 1942.) K u r t  M e y e r .

H. Kämmerer, I s t  Feinkorn m it jedem Entwickler zu  erzielen? Aus den zahlreichen 
bisher erschienenen Unteres, über die Feinkornentw . is t zu ersehen, daß mit Rapid- 
u. N orm alentw icklern bei geeigneter Anwendung ebenfalls Feinkörnigkeit zu erzielen 
ist. D er Schwellenwert b leib t dann  aber h in ter dem  m it .Feinkornentwickler erhältlichen 
zurück. (Fotogr. R dsch. M itt. 79. 94— 96. Ju n i 1942.) K u r t  M e y e r .

H. Starke, Neues von Feinkornentwicklern. Als M aßstab der Beurteilung von 
Feinkornentw icklcrn h a t R o E D E R  die Fähigkeit der Lichterdurchzeichnung gewählt. 
Aus seinen U nteres, erg ib t sich für die G üte der bekannten  Feinkornentwickler folgende 
R eihe: Sease I I I ,  A tom al, D K  20, D 76. (Photographische Ind . 40. 201. 3/8.
1942.) K u r t  M e y e r .

B. Vlöek, E in  neues Verstärkungsverfahren. E ine s e h r  w irk sa m e  V ers tä rk u n g  wird
erhalten , wenn das Bild m it U rany ln itra t getont (0,25 g K -Ferricyanid, 0,25 g Uranyl- 
n itra t, 0,025 g NaCl, 5 ccm Eisessig, 200 ccm W .), durch B aden in einer Lsg. von 
0,3 g A gN 03 0,5 ccm konz. H N 0 3 u. 100 ecm W. gebleicht, in  2— 4%ig. NaCl-Lsg. 
behandelt u. dann  entw ickelt w ird. Die ehem . Vorgänge sind dabei folgende: Aus dem
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Bildsilber en tstellt im ersten  B ad  AgBr u. U ranylferrocyanid, daraus im  zweiten B ad 
Ag-Ferrocyanid, das durch das d r itte  B ad in  4 AgCl um gew andelt w ird. Insgesam t 
entsteht also nach der E ntw . aus 1 Ag 5 Ag. (Fotogr. B dsch. M itt. 79. 120. Ju li 
1942.) K u r t  M e y e r .

L utz y . W e tts te in , Verstärkung von Negativen au f optischem Wege. D as N egativ  
wird im Vergrößerungsapp. m it Balg m it schräg einfaÜendem L ich t nach dem  Prinzip 
der D unkelfeldbelcuclitung beleuchtet. (Photogr. fü r Alle 38. 73— 75. Aug. 
1942.) K u r t  M e y e r .

M arm et, Röntgenröhren und Röntgenslrahlen. Überblick über Eigg. u . D arst. von
Röntgenstrahlen m it bes. Berücksichtigung der Böntgenphotographic. (Photographische 
Ind. 40. 103— 05. 14/4. 1942.) K u r t  M e y e r .

Felix Mannet, Die Bilderzeugung in  der Röntgenphotographie. (Vgl. vorst. Ref.) 
Überblick über die geom etr. Bedingungen des Abb.-Vorganges bei der Röntgeno- 
photographie. (Photographische Ind . 40. 211—13. 18/8. 1942.) K u r t  M e y e r .

R. Berthold, Das Leuchtschirmbild und seine Photographie. Im  H inblick auf den 
Ersatz d irekter R öntgenaufnahm en durch L euchtschirm aufnähm en hei der M aterial
prüfung ste llt Vf. eine Reihe von U nterss. an. D ie E chlererkennbarkeit bei Prüflingen 
bei unm ittelbarer B etrachtung nim m t m it steigender Leuchtschirm helligkeit rasch 
zu bis zu einer Norm alhelligkcit, die bei etw a 0,3 Lux/qcm  u. dam it etw a 100%  über 
der in der P raxis üblichen liegt. D aß beim  Betreiben der R öntgenröhre m it konstan ter 
Gleichspannung s ta t t  m it gleichgerichteter W echselspannung die Fehlererkennbarkcit 
größer wird, is t unrichtig . Die Vorfilterung is t von großem E infl. au f die Ergebnisse. 
Für die Unters, von  Leichtm etallegierungen w ären S trah lenaustrittsfenster aus LlNDE- 
MANN-Glas am  geeignetsten. Bie Norm alhelligkeit des Leuchtschirm bildes zeigt die 
photograpli. A ufnahm e ■ n ich t m ehr als die d irek te  B etrachtung. Bei H erabsetzung 
der Röhrenspannung erzielt m an einen größeren B ildkontrast. In  diesem Falle ergibt 
infolge der herabgesetzten Leuchtschirm helligkeit das photograpli. B ild eine bessere 
Fehlererkennbarkeit als die direkte B etrachtung. Zeichenschärfe u . K on tras t bei 
der photograph. W iedergabe des Schirmbildes können durch Verwendung diinn- 
schichtiger Schirme au f schwarzer U nterlage verbessert werden k Das Auflsg.-Vermögen 
der Schirmbildaufnahme wird beeinträchtig t durch die geom etr. bedingte R an d 
unschärfe, durch die innere U nschärfe des Leuchtschirm s, die U nschärfe des O bjektivs 
u. das Auflsg.-Vermögens des Filmes. Von diesen F ak to ren  h än g t der E infl. des Abb.- 
llaßstabes auf die Fehlererkennbarkeit ab. E ine beträchtliche Verbesserung des Schirm 
bildes läß t sich durch unm ittelbare röntgenograph. B ildvergrößerung erzielen. Die 
Schirmbildaufnahmen erreichen dann  fas t die Güte der d irek ten  R öntgenaufnahm en. 
(Luftwissen 9. 184— 89. Ju n i 1942. Berlin, V ierjahresplaninst, fü r zerstörungsfreie 
Prüfverff.)   K u r t  M e y e r .

I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., F ran k fu rt a . M., Sensibilisierung von Halogen- 
tilber, insbesondere Chlorsilberemulsionen. E s w ird ein F arbstoff der allg. S trukturform el I 
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verwendet, in dem  R  =  Alkyl, X  =  Säurerest, Ar einen arom at. R est u. Z den R est 
des heterocycl. K erns bedeuten. Solche Farbstoffe haben z. B. die Form eln II (Sensi- 
bilisierungsmaximum bei 490 m/i), III (Sensibilisierungsmaximum bei 485 m/i). (F. P. 
«2120 vom 14/5. 1941, ausg. 30/5. 1942. D . Prior. 10/7. 1939. It. P. 383889 vom  
10/7.1940. D . Prior. 10 /7 .1 9 3 9 .) G r o t e .

I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., F ran k fu rt a. M., Sensibilisatoren. Man ver
lade t ein Gemisch von an  sich bekannten Pseudocyaninen zusam m en m it asym m .

1 3 8 *
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alkylsubstitu ierten  Carbocyaninen, die auf beiden Seiten der M ethinkette einen Benzo- 
thiazol -oder Benzoselenazolkern en thalten  oder au f der einen Seite einen Benzotliiazol- 
u. au f der anderen Seite einen Benzoselenazolkern. D urch diese Gemische wird die 
Grünlücke in der Sensibilisierung überbrückt. ( I t .  P . 379 060 vom 12/12.1939. D. Prior. 
15/12. 1938.) K a l ix .

Zeiss Ikon Akt.-Ges.,. D eutschland, Reindarstellung asymmetrischer Oxothio- 
und Oxoselenocarbocyanine, Man behandelt die nach bekannten Vcrff. erhältlichen 
u. durch andere Farbstoffe  verunreinigten asym m . Oxothiocarbocyanine (I) oder Oxo
selenocarbocyanine (II) vorteilhaft in  der W ärm e m it wss. Lsgg. von Säuren wie H2S04, 
HCl, CHjCOOH oder dgl. oder auch sauren Salzen. —  H ierdurch worden die Ver
unreinigungen zu farblosen P rodd. hydrolysiert, w ährend die I oder II unverändert, 
aber gerein ig t in bekannter W eise als unlösl. Salze nach dem N eutralisieren oder 
Alkalischmachon der Lsg. ausgefällt werden können. —  M an läß t z. B. das durch 
Kondensation von 2-Methyl-6-methoxybcnzoxazoljodäthylat m it 1-Äthyl-2-acetylmeihylen- 
benzthiazolin in Essigsäureanhydrid erhältliche Farbstoffgemisch m it 25 (Teilen) konz. 
HCl 1 Stde. kochen, neu tralisiert nach dem V erdünnen m it W . m it NH,,OH u. versetzt 
m it 0,4 K J . Man f iltr ie r t das ausgesebiedene 1 ,V-Diäthyl-9-methyl-6-methoxybenzoxo- 
benzthiocarbocyaninjodid, w äscht m it W. u. A. u. k ryst. gegebenenfalls um. Man erhält 
die Farbstoffe  in der reinen Form , w ie sie z. B. fü r die Sensibilisierung photograph. 
Emulsionon nötig sind. —  2 Absorptionskurven zeigen bei dem Farbstoffgemisch 
2 Absorptionsm axim a bei etwa 522 u. 505 m /i u . bei dem gereinigten Farbstoff ein 
genau abgegrenztes A bsorptionsband m it einem M aximum bei 522 m/r. (F. P. 872732 
vom 28/5. 1941, ausg. 17/6. 1942. D . Prior. 29/5. 1940.) R o ic k .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Mehrfarbenkopierfilm. Es 
w ird auf ein M ohrschichtenm aterial kopiert, dessen Teilfarben sich nicht zu einem 
neutralen  Schwarz ergänzen, sondern eine F arbe überwiegen lassen. Als Negativ
m aterial wird ebenfalls ein F ilm  verw endet, der eine Farbe v e rs tä rk t wiedergibt, wobei 
beide Film e so ausgew ählt werden, daß  beim  K opieren ohne Anwendung eines Farb
filters die Farbstiche einander gerade kompensieren. (It. P. 380847 vom 23/2. 1940.
D . P rior. 23/2. 1939.) K a l ix .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellen photographischer 
und kinematographischer Bilder in  natürlichen Farben. D as Farbnegativ  wird auf einem 
M ehrsohichtcnm aterial aufgenom men, das sich bei gleichmäßiger Belichtung aller 
Schichten n ich t zu neu tralem  G rau oder Schwarz farbentw ickeln läß t u. daher zu 
einem farbstichigen N egativ  fü h r t; es w ird dann auf ein mehrschichtiges Kopiermaterial 
kopiert, das nach gleichmäßiger Belichtung beim Farbentw ickeln ebenfalls kein neutral 
graues oder schwarzes Farbstoffb ild  liefert u . das so gew ählt w ird, daß  durch die Ab
weichung vom  neutralen  Schwarz gerade der F arbstich  des Farbnegativs kompensiert 
w ird. (F. P. 872757 vom  29/5.1941, ausg. 18/6.1942. D. P rio r. 2 3 /2 .1939.) P e t e r s e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. Bl., Silberhaltige Tonspuren auf 
Farbfilmen. Um bei der E ntfernung  des Silbers aus den  farbig entwickelten Bildern 
das Silber in  der Tonspur zu erhalten , w ird ein lioclfviscoses Bleichbad angewandt
u. m it Rollen nur au f den B ildteil des F ilm s aufgetragen. E ine erfindungsgemäß ver
wendete Lsg. e rh ä lt m an  z. B. durch K ochen von 10 g Methylcellulose in 90 ccm W., 
V erdünnen auf 160 ccm u. Zugabe von 10%  K alium ferricyanid . (It. P. 379198 vom 
16/12. 1939. D. P rio r. 17/12. 1938.) * K a l ix .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M., Herstellen photographischer 
Produkte, die Pigmente enthalten. Bevor die P igm ente zu photograph. Schichten, z. B. 
F ilterschichten  verarbeite t werden, un terw irft m an  sie einem neuen, meclian. Zer
kleinerungsprozeß; die P igm ente w erden m it einem  geeigneten Stoff (z. B. Dextrin 
oder Gelatine) gegebenenfalls un ter M itwrkg. eines Lösungsm . zu einer plast. M. ver
knetet, bis die einzelnen Teile n ich t m ehr erkennbar sind u. dann  in einem geeigneten 
App. verrieben. Die besten Erfolge w urden m it einem  R eibapp. von WERNER u. 
P f l e i d e r e r  erzielt. (F. P. 872442 vom  23/5. 1941, ausg. 8/6. 1942. D. Prior. 3/5.
1939.) P e t e r s e n .

J. J. Hansma, Foto-chemicalien en rocepton. 3e dr. Geheei bijgewerkt cn belangrijk uit- 
gebreid door den staf van het fototiidechrift „Focus“ . Bloemendaal: Focus. (151 o.) 
8°. fl. 2.25.
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