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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
A r  A u fb au  d e r  M aterie .

W, Opechowski, £/6er die m i t t l e r e  L e b e n s d a u e r  d e r  M e s o n e n  d e r  H ö h e n s t r a h l u n g .

I t̂ r Widerspruch, zwischen d e r d ire k te n  B est. d e r  L ebensdauer y  des M esons u .
*r aus dem Verhältnis t fo i { p  R uhem asse) v e rschw inde t d u rc h  d ie  A nnahm e, daß  

I S durchdringende K om ponente d e r  H ö h en strah lu n g  eine b e träch tlich e  M enge von 
lfeonen sehr großer L ebensdauer ( t  > 1 0 -3  sec) neb en  solchen von  1,5—10 sec 
! süält. Weitere Argumente fü r d as V orhandensein  d e ra r t  qu asi-s tab ile r T eilchen in  
j fe harten Komponente w erden a n g e fü h rt. (P h y s ica  10. 473 80. J u l i  1943.)
1 KOLHOltSTEB
I  Jean Daudin, U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  H ö h e n s t r a h l e n s c h a u e r .  F o rtse tzu n g  d e r A rb e it 
j st die Schauer der H öhenstrah lung  (C. 1 9 4 4 .1. 515). E s w erden  b eh an d e lt d ie  großen  
■ hässhauer, bes. ihre D .u . die in  ih n en  a u ftre te n d e n  P h o to n en , so d an n  ih rL u f td ru c k -  
j tTemp.-Effekt, auch kurz ih r  T agesverlau f, fe rn e r d as S p ek tr . d e r  P rim äre lek tro n en .
I -ïErgebnisse werden u n te r d e r A nnahm e p rim . T eilchen  a u f  die G ü ltig k e it d e r  E-a s " 
j  üintheorie für Elektronen u. P h o to n en  geringerer E nerg ie  sowie fü r  M esonen und 
I Klonen in den großen Schauern  e rö r te r t .  D ie m it  d en  d u rch d rin g en d en  T eilchen  au f- 
I «Senden Strahlen, die E lek tronenkaskaden, h oher E n erg ie , die du rch d rin g en d en  
j-hserin Seehöhe, die du rchdringenden  S tra h lu n g  in  L u f t  u . B le i, K oinzidenzen  
I nahen. Zählrohren u n te r  B lei sowie g leichzeitige S töße  u n te r  B le i s in d  d e r 
S *Jlfc des letzten A bschnittes. (A nn. P h y siq u e  [11] 18. 216— 57. O k t./D ez . 1943.) 
j KOLHÜRSTER
I. Joseph Janin, B e i t r a g  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e s  E m i s s i o n s s p e k t r u m s  d e s  S t i c k s t o f f s .  

J ŝSpektr. des É2, das durch  eine G asen tladung  hervo rgeru fen  w ird , e n th ä l t  u n te r  
JjHjsphärendruck hauptsächlich d as zw eite  positive  S y s t., d ie  verb o ten en  Linien 

^'oVEGARD-KAPLAN-Banden u . e in  neues S y st. von  n ach  ro t  a b sc h a ttie r te n  
j ; ■ Bei einer D ruckerniedrigung w äch st d as  In te n s itä ts v e rh ä ltn is  d e r neuen  

5 ® zu ^em der anderen, u . d ie  K öpfe sin d  v ie l sch ä rfe r zu m essen . D ie K öpfe 
^0 neu ausgemessen u . die W ellenlängen ta b e l la r . angegeben. Sie gehorchen  

¡jf Formel »■(cm-1)= A —(1678,7 v " — 13.35 v " 2— 0,04 v " 3) m it A  =  35762,0 cm “ 1 
I'«-Folge v '= 0  u. A = 36403 ,0  cm - 1 fü r  d ie  Folge v '= l .  D e r u n te re  Z u s ta n d  der 

5ndcn sollte m it A '77u  id e n tif iz ie r t w erden . E in e  F e in s tru k tu r  w urde  n u r  an  
kn festgestellt. Sie besitzen  einen  s ta rk e n  K opf, dem  ein  zw eiter v ie l schw ä- 

l 'V i’-i ’  ̂ . Biesen folgen seh r w enig auseinanderliegende R o ta tio n slin ien , deren  
1̂ -41 aten keine merkliche U ntersch iede  aufw eisen. D ie F requenzen  d ieser L inien 
l^nsich gut in einen p.Zweig ein. D as obere N iv eau  w ird  a ls  e in  M JTg oder ^ 3A g  

wo')ei 1,3 F7g fü r w ahrschein licher g eh a lten  w ird . W ird  die E n tlad u n g  in  
l ’-w'.° etwas Sauerstoff d u rch g e fü h rt, so e rsch e in t neben  den  y-N O -B anden die 

(5577 Â )  des S au ers to ffs . (C. R . hebd . Séances A cad. Sei. 217. 
!  ' «• 4.-26/10. 1913.) L i n k e

®*yion, D a s  B a n d e n s p e k t r u m  d e s  ATS: S c h w a c h e  S y s t e m e  i m  S i c h t b a r e n .  

*n reinem N2 d u rch  s tille  E n tla d u n g  e ines O zonisators bei ein igen 
i ^ aufSeno“ . Die A rt d e r  E n tla d u n g sro h re  w ird  beschrieben . E s  w u rd en  
î  -Kt a|Tïmo?AÎLAN"®an^en 11 ■ elne neue  B andengruppo  im  G rünen  u n te r su c h t. 
V u  } ™ Sauerstoff genügen, um  jede  S p u r d iese r B an d en  zu  v e rn ic h te n , W .- 
leiden i  S elnen störenden E ffek t. E n tla d u n g  d u rc h  strö m en d es N 20  ze ig ten  

^ 2  ha tte  einen h indernden  E in fl ., a b e r n ic h t so s ta rk . D ie A ufnah- 
I^knin 1 er8eBeben. E s w erden die genauen  W e rte  d e r  KAPLAN-Banden w ieder- 

17.'sn-5,7; 4 m >6 ‘> 4178,2; 4432,3; 4438,8; 4446,2 ; 4728,4; 4743,8; 4735,6; 
> > a0i6,2; 5450. Die W erte  sin d  aü fs  V akuum  bezogen. D ie W ellenlängen 

I; en sind 5289,2; 5283,1; 5278,6; 5274,4; 5270,5; 5326,9; 5320,7 ; 5316,7 ; 
S S 5,0! 5p87,6 ; 5582,9; 5579,3; 5574,8; 5839,5; 5814,7. D ie R o ta tio n s- 
ppe. hj, « Bande is t teilw eise au fgelö st w orden , jedoch  n ic h t genügend fü r  eine 

diesen '*,sseben dieser B ande i s t  dem  d e r  v ie r te n  positiven  B anden  ähnlich , 
I ande ein Übergang zw ischen 3P  u . 377 sein  k an n . D ie E n td eck u n g  dieser
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neuen  B anden  kö n n te  bedeu ten , daß  u n te rh a lb  des B 3I7g-Z ustahdes, der in *S + 2D disso
z iie rte r , noch e in  377g N iveau  e x is tie r t ,  d as  in  4S + 2P  d issoziiert, was weniger Schwierig 
k e ite n  b e re iten  w ürde . (Proc. physic. Soc. 56. 85— 95. 1/3. 1944. London S.W. 7 
Im p e ria l C oll., Chem ical E ngeneering  D ep.) L inke

A. G. Gaydon, D a s  B a n d e n s p e k t r u m  v o n  N O :  D i e  y -  u n d  e - S y s t e m e .  Das •/- 
S y st. w urde  in  e in e r s tillen  E n tla d u n g  e ines O zonisators angeregt. Hierbei er
sch ien  das e-Syst. g a rn ich t. F ü r  dieses genüg t eine gew öhnliche elek tr. Entladung durch 
L u ft. D ie B anden  beider System e h ab en  v ie r  K öpfe (P1; Qlf P2, Q2). Zuzüglich zu den 
y -  u . e-B anden tr e te n  noch, zwei andere  B anden  eines e tw as anderen  Aussehens auf, die 
a ls  d-B anden angesehen  w erden . D as y -S y s t. l ie g t zw ischen 3000— 1950A, das e-Syst. 
zw ischen 2200— 1850 A. D as o b e reN iv eau  d e r  s-B anden  i s t  D 2H, das der y-Banden A!£. 
F ü r  diese beiden Z u stän d e  sind  die M ol.-K onstan ten

fe 'e “ e xcme
D 2I7 ................... 53 393 53 083 2327 23
A . - S   4 4  198  4 3  9 6 5  2 3 7 4  16.

A us d e r D iskussion  g e h t h e rv o r, d aß  die y- u . e-B anden versch ied . Elektronenniveaus 
en tsp ringen . D a  die e-B anden in  E iü ission  von  e in e r Quelle u n te r  geringem Druck her
vorgerufen  w erden , können  die Schw ingungsn iveaus, d ie  bei d e r Em ission der e-Banden 
eine Rolle sp ielen , n ic h t p räd isso z iie r t sein . O bwohl n ic h t fe s tgeste llt werden kann, ob 
die N iveaus des y -S y st. m it v '>  3 p räd isso z iie r t s in d , w ird  im  Anschluß an das Ver
h a lte n  des C2A7+-Zustandes angenom m en, d aß  keine P räd issozia tion  vorhanden ist. Es 
i s t  unsicher, ob d e r obere Z u s tan d  des e-Syst. e in  2N+ oder is t ,  aber es is t in jedem 
F a ll schw ierig , die E x is ten z  eines s tab ilen  ¿"-Zustandes m it N iveaus bis 59 985 cm-1 mit 
e in e r D issoziationsenerg ie  von  5 ,29eV olt zu vere in b aren . (Proc. physic. Soc. 56. 95—103. 
1 /3 . 1 944 . L ondon  S.W . 7. Im p e ria l Coll., Chem ical E ngineering  Dep.) Linke

Einar Lindholm, Ü b e r  d a s  S p e k t r u m  v o n  H C l  i m  p h o t o g r a p h i s c h e n  U lt r a r o t . Es 
w erden  d ie  B anden  4— 0 u . S-J-O bei 9152 Â  u . 7463 Â  m it d e r Dispersion l,8Ä/mm 
p h o tog raph . aufgenom m en. D ie A b so rp tio n ss treck e  b e tru g  27 m bei 9152 Â u. 51m 
bei 7463 A. D er D ruck  b e tru g  760 m m . B eide B anden  sin d  seh r schwach. Die 5-L0- 
B ande konn te  n u r  d u rc h  P h o to m e tr ie re n  gem essen w erden. D ie W erte sind tabellar. 
angegeben. N ach  d e r  A uffindung  u . A usm essung zw eier Heuer B anden wurden die Mol.- 
K o n stan ten  von  H 35C1 neu  b e rechne t. (A rk . M at., A stronom . Fysik , Ser. B 29. 
N r. 15. 1— 3. 8/7. 1943. S tockho lm , U n iv ., P h y sik a l. In s t.)  Linke

Jacqueline Doucet, U n t e r s u c h u n g  d e s  u l t r a v i o l e t t e n  A b s o r p t i o n s s p e k t r u m s  d a  

K a l i u m j o d i d e s  i n  s c h w e r e m  u n d  g e w ö h n l i c h e m  W a s s e r .  E s w erden Lsgg. von K J in W- 
in  K onzz. von  2 ,4 'IO -4 b is 5 Mol im  L ite r  u n te rsu ch t. Bei den verd. Lsgg. wurde die 
Tem p. zw ischen 20 u . 80° v a riie r t. D er W ellenlängenbereich w ar 2040—3100 A. Bei 
schw erem  W . w ar der S pek tra lbere ich  2040—2600Â  u . die K onzz. bewegten sichzwischen 
1 ,10-3 u. 5 Mol p ro  L iter. F ü r  die Lsgg. in  gew öhnlichem  wie in  schwerem W. gilt, daß 
sich die A bsorp tionsbande m it steigender K onz, zusam m enzieht u . der mol. Extink- 
tionskoeff. abn im m t. D as BEERsche G esetz is t  ga rn ich t erfü llt, bes. nicht im Innern 
d e r A bsorptionsbande. Bei einer gegebenen K J-K o n z . verschiebt sich die Absorp
tionsbande beim  Ü bergang von  gew öhnlichem  zu schw erem  W . nach kürzeren Wellen
längen u. w ird  etw as enger. Ü brigens sind die Lsgg. in  schw erem  W. transparenter ab 
die Lsgg. in  gew öhnlichem  W asser. M it ste igender T em p. verschiebt sich die Absorp
tionsbande n ach  längeren  W ellenlängen, u . bei g leicher K onz, ste ig t der Extinktion,- 
koeff. m it ste igender T em pera tu r. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 216. 198—200.
1 .—22/2. 1943.) LINKE

Albin Lagerqvist, D i e  g r ü n e n  B a n d e n  d e s  M a g n e s i u m o x y d s .  E s wird das Spektr. 
e ines zw ischen M g-E lek troden  in  S a u e rs to ff  b rennenden  Bogens m it einer Dispersion 
von  1,23 bzw. 0,504 A /m m  in  d e r  e rs te n  bzw. zw eiten  O rdnung eines WooDschen Gitters 
aufgenom m en. D ie R o ta t io n s s tru k tu r  sowie die Schw ingungsstruktur der zvrischcn 
520Ö— 4750 Ä liegenden B anden  w ird  au sfü h rlich  d is k u tie r t,  u i die L i n i e n  werden tabellar. 
angegeben. E benfa lls  w erden die M ol.-K onstan ten  u . die Frequenzgleichungen berec 
n e t. (A rk. M at., A stronom . F y sik , Ser. A  2 9 . N r. 25. 1— 13. 13/7. 1943. Stockholm, 
U niv ., P h y sik a l. In s t.)  Linke

R. F. Barrow un d  E. E. Vago, D a s  A  b s o r p l i o n s s p e k t r u m  v o n  S n T e .  Das Absorption^ 
sp ek tr . des S n T e  (I) w ird in  dem  Ü ebiet von  6400— 4200A  zwischen 800—1400 
Q uarzrohren  m it einer D ispersion von  7 ,4 Ä /m m  aufgenom m en. Die A u f n a h m e n  sm“ 
w iedergegeben. D ie abso lu ten  In te n s itä te n  der verschied. Systeme scheinen mit 
nehm ender E lektronenenerg ie  abzunehm en, so daß  die langwelligsten Banden (A 
n u r  bei D rucken  beo b ach te t w erden k o nn ten , bei denen die anderen Banden sc on
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Kontinua geworden w aren. Im  S yst. A—> X  zeigen sich im  G ebiet zw ischen 5300—6400Ä  
ungefähr 35 B anden. D ie System e B ->X u. C—> X  bestehen  aus 40 B anden  zwischen 
4474—5300 A bzw. 2 0  B anden  zw ischen 4300— 4800 Ä . D ie übersohneidenden System e 
roden mit Hilfe des Isotopieeffektes en tw irrt. D as Syst. B—> X  is t  g u t entw ickelt, 
dagegen werden fü r das Syst. C—>-X die schw ächeren B anden  m it v " > 2  n ich t beob
achtet, da sie zweifellos d u rch  d ie s ta rk e  A bsorp tion  des Syst. B—>-X verd eck t w erden. 
Das Syst. D—> X  zw ischen 3700— 4200 A  w urde schon früher in  E m ission beo b ach te t 
(BA1R0W, C. 1941. I .  339), doch sind  die A bsorp tionsbanden  zahlreicher. D ie W erte  
der einzelnen B andenköpfe sind  tabe lla r . angegeben u. in  DESTiANDRE-Schemata 
eingeordnet. Die K o n stan ten  fü r die verschied. E lek tronenzustände  des I  sind

Z u stan d Vc COe Xe (Oe
E 27 500 — —
D 25 444,3 179,1 0,40
C 21418,6 218,1 0,98
B 20 394,9 230,3 1,53
A 16 344,0 178,6 0,44
X 0 259,5 0,50

(Proc. physic. Soc. 56. 78—85. 1/3. 1944. O xford, P hysica l C hem istry L abor.)
L i n k e

R. F. Barrow un d  E. E. Vago, D a s  B a n d e n s p e k t r u m  d e s  S n S e  i n  E m i s s i o n .  D as 
Menspektr. von SnSe w ird  in  einer unkondensierten  S ta rk stro m en tlad u n g  in  Sn- u . 
Se-Dampf angeregt. E s w ird  ein  S yst. zw ischen 3420 u . 4030 A gefunden u . m it dem  C- 
Sjst. von W a l k e r ,  S t r a l e y  u .  S m i t h  (C . 1939. I .  4879.) iden tifiz iert. F ü r  die B an - 
daiöpfe des C-Syst. w ird  folgende G leichung angegeben:

v  =  27 549,3 +  (2 2 6 u '+ 0 ,8 6 u 2) — (332,O u"— 0 ,8 8 u "2) u  =  v + V 2 .
Hit Ausnahme des oberen Z ustandes v ' =  7, b e i dem  eine A bw eichung von  10  cm -1  eine 
siörang gewisser m it ihm  zusam m enhängender R o ta tionsn iveaus anzeigt, w erden die 
issnchsdaton befriedigend w iedergegeben. (Proc. physic. Soc. 55. 326—28. 1/7. 
iH3. Oxford, Physical C hem istry  L abor.) LINKE

R. F. Barrow und  E. E. Vago, E i n  B a n d e n s y s t e m  d e s  P b S e  i n  E m i s s i o n .  A ls An- 
rf«agsquelle diente eine unkondensierte  E n tlad u n g  der positiven  Säule d u rch  den D am pf 

| ’aPbSe in einem Q uarzrohr. D ie A ufnahm en w urden  m it einem  2,4 m  G itte r ge- 
| Seht. Die Dispersion der b en u tz ten  e rs ten  O rdnung b e tru g  7,4 A /m m . E s w ird  die 
i Produktion des Spektr. w iedergegeben. D as hervorstechendste  M erkm al sind  40 n ach  

■i sbschattierte B anden im  G ebiet von  3350—3850 Â . D as DESLANDRE-Schema w ird  
‘■̂gestellt. Die B andenköpfe lassen sich  in  die G leichung einordnen.

!KoPi=  284 16 ,9+ (190 ,5  u —0,6 u '2) — (277,4 u "  — 0,66 u " 2) u  =  v + 7 a -  
i// genaue E rklärung des ziem lich verw ickelten  Iso topeneffek ts w ar bei diesem  Mol. 
f^fflöglich. Jedoch g ib t der E ffek t insow eit eine q u a lita tiv e  B estä tigung  fü r die 

■ .'•'Wrmng, als die schärfsten  B anden  die sind, die am  nächsten  zu  dem  angenom m enen 
j ^ p n m g  liegen. D ie Ü bereinstim m ung m it den  D a ten  von  W aDK ER, S t r a l e y  u .
! 1939.1. 4879) in  bezug au f die Schw ingungsterm e des G rundzustandes is t  so

a angenommen w ird, daß  es sich bei dem  h ier gefundenen neuen  S yst. auch  um  
Übergang zum G rundzustand  h an d e lt. E s  w ird  infolgedessen als D —>X bezeichnet, 

physic. Soc. 56. 76—78. 1/3. 1944. O xford, Physical C hem istry L ab.)
L i n k e

j Mette Dubuisson, Ü b e r  d a s  R a m a n s p e k t r u m  d e s  K a l k s p a t e s .  R a s e t t i  h a t  bei der 
•̂■Untersuchung von  K a l k s p a t  (I) u . F l u ß s p a t  (II) au ß e r den  gewöhnlichen 

^'•L inien noch L inien gefunden , die m it d e r  E rregerlin ie  (2537 À) einen  seh r 
MfenFrequenzabstand besaßen  (7000 c m -1). W ährend  fü r II  diese L inien  a ls  F luores- 

1 des ^  n a°hgew iesen w erden k o n n ten , i s t  eine E rk lä ru n g  im  F alle  I noch
Ï P-funden worden. E s w erden  an  einem  K ry s ta ll von  I  m it 4046 Â u . 3650 A 

: ^ ''A ufnahm en gem ach t. A n den  S te llen  des S p ek tr ., an  denen  noch  R a s e t t i -  
I i j i  *8®  sollten, w erden m it e in e r A usnahm e keine L inien  gefunden . D ie L age 

/p a c h te te n  Linion is t  in  d e r W ellen längenskala  unabhäng ig  von  d e r  W ellenlänge
i-> P ger^nlen> 80 d aß  es sich  w ohl um  e in  F luorescenzphänom en  h an d e lt. A ls 
ii»n v i ’ die dies h e rv o rru ft, w ird  d a s  Sm angenom m en. D ie A nnahm e w ird  d u rch  
L , I': dw Sm-Fluorescenz in  CaO, C aS 0 4 u . C aW 0 4 g e s tü tz t . (C. R . hebd . Séances 
■ ’■¡sei.217. 377— 79. 4.— 26/10. 1943.) L in k e

Wright, D i c h r o i s m u s .  A m  B eispiel d e r A bso rp tio n sk u rv en  des O xyhäm o- 
" 111 Abhängigkeit von der D icke u . K onz, w ird  die F a rb än d eru n g  e iner Lsg. m it
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ste igender V erd. u . fa llender Scliiehtdieke e rö rte rt. E s w ird  au f die Darst. der Ver
hältn isse  im  C .I.E .-S yst. ausführlich  eingegangen. (N atu re  [London] 153. 9—12. 1/1.
1944. L ondon, Im p . Coll. of Techn.) LufKE '

S. Nikitine, M o l e h u l a r d i c h r o i s m u s .  Z usam m enfassende D ars t. der auf dem 
G ebiete des D ichroism us durch  Vf. u . andere vorliegenden A rbeiten  u. Anschauungen 
(Schweiz. A rch. angew . W iss. T echn. 9. 176—84. J u n i  1943. Clermont-Ferrand, Univ.)

Lisee

B. K. Johnson, N e u e  o p t i s c h e  M a t e r i a l i e n  u n d  i h r e  m ö g l i c h e  A n w e n d u n g .  Es 
w ird  a u f  die neuen  o p t. M ateria lien  hingew iesen. B ei den  op t. Gläsern sind jüngst 
p ro d u z ie rt w orden: P h o sp h a tg läse r m it einem  B rechungsexponenten  von 1,52 u, V- 
W ert von  70, Z inkbora tg läser m it B rechungsexponenten  zwischen 1,63—1,65 u. V- 
Z ahlen  von  50— 55, fe rn er eine R eihe von  G läsern  m it seh r hohem  Brechungsindex, 
die K om binationen  von  Z r, T i, W, T h , L i u . B  en th a lte n . Diese gehen von 1,71—1,97 
m it V -Zahlen von  54— 19. W ährend  das am  besten  im  U V  durchlässige Corexglas nicht 
hom ogen is t ,  soll e in  G las, d aß  B eP2 e n th ä lt,  eine g u te  D urch lässigkeit im UV besitzen 
u . zugleich hom ogen sein . E s sche in t n ich t m öglich zu sein , G las im U ltrarot jenseits 
von  20 000 Ä  durch lässig  zu  m achen. Von den  K u n sts to ffen  w erden Methylniethacrylat 
(P e rsp ex )u .T ro litu l (P o lysty ro l) besprochen. Sie ähneln  h a rte m  Crown u. dichtemFlint, 
so daß  die A ussich t b e s teh t, au s d iesen beiden S toffen  ac lirom at. Linsen herzustellen. 
E s  w erden zw eiL insensystem e durchgerechnet. D ie N ach te ileder p la s t. Massen sind, daß 
sie seh r w eich u. w enig hom ogen sind , die V orteile, d aß  sie sich  leicht anfärben lassen 
u . daß  sie unzerbrech lich  sind . Im  U ltr a ro t  ab so rb ieren  sie s ta rk  bei ungefähr 2/i u. 
beginnen w ieder bei 20 ¡x  du rch lässig  zu  w erden. G eschm olzener Quarz hat vor dem 
k ry s t. den  V orteil, d aß  e r n ich t doppelbrechend  is t .  D er H om ogenität des Materials 
s te h t d ie hohe Tem p. d e r  H e rs t . entgegen. D er B rechungsindex  u. die Dispersion des 
Q uarzglases m achen es zu r K om bina tion  m it L iE  seh r geeignet zu r H erst. von Linsen- 
system en, die im  S ich tbaren  u . U V  ach ro m at. sind . D ieA lkalihalogenide können synthet. 
als K ry sta lle  gezü ch te t w erden. E s w erden G rößen von  10' D urchm esser (25,4 cm) 
n . 25.1b. G ew icht (11,6 kg) angegeben. E s  w ird  d ie D arstellungsm oth . kurz beschrieben. 
D ie je tz t  verfügbaren  K ry sta llo  des L iF  m achen  es zu einem  seh r guten Ersatz des 
CaF2. Dio o p t. K o n stan ten , der D urchlässigkeitsbereich  u. die Absorptionskoeff. sind 
alle  denen des CaF2 ähn lich . E s h a t  den  V orteil, daß  es in  größeren  Stücken u. homogener 
e rh a lten  w erden k an n . E s k an n  b is 1200 Ä  verw endet w erden. Die UV-Mikroskopie 
k an n  seh r v e rb esse rt w erden, w enn m an  eine ach ro m a t. L inse aus Quarz u. LiF ver
w endet. K B r h a t  dem  N aCi v e rw and te  E igg ., i s t  a b e r infolge seines größeren Mol.-Ge"’, 
b is  zu längeren  W ellenlängen durch lässig . W ährend  die effek tive Grenze für NaCl bei 
14 / i  lie g t, b e trä g t sie fü r  K B r 28 f i .  K J  k an n  u n te r  ähn lichen  Bedingungen wie KBr 
e rh a lte n  w orden u. i s t  b is  4 0 /.i du rch lässig . G roße K ry sta lle  von NaN03 dienen 
zum  E rsa tz  von  C alcit, denn es i s t  ebenfalls doppelbrechend  u. in  den anderen opt. 
Q u a litä ten  dem  C alcit in  gew isser W eise ähn lich . B ei d e r H e rs t . von geschmolzenem 
MgO e n ts te h t beim  A bkühlen in  kleinen  M engen e in  glasiges P ro d ., das Periklas-ähnlicjie 
E igg. b es itz t. D ie w irk liche D urch lässigke it re ic h t von 2300 Ä bis 5 p .  (Proc. physic. 
Soc. 55. 291— 300. 1. J u l i  1943. T echnical O ptics D ep ., Im p eria l Coll. o f Science and 
Technology.) Linke

Maurice L, Huggins, D e r  g l a s i g e  Z u s t a n d :  e i n i g e  h a l b q u a n t i t a t i v e  B e t r a c h t u n gw- 
D asG leichgew iclit zw ischen dem  kry s ta llin en  u . n ich tk ry sta llinenZ ustand  in  einemFest- 
kö rper oder in  e iner F l. u . d a s  V erhältn is, dem  sich  d e r  Gleichgewichtszustand nähert, 
w erden als F unk tionen  d e r N etzenerg ieänderungen  fü r  geringe innere S tru k tu r-U m o rd - 
nungen , wie Ä nderungen d e r L age e inzelner A tom e oder d e r O rientierung von Atom- 
gruppen , b e trach te t, fe rner d e r  A ktiv ierungsenerg ie  fü r jede U m ordnung u. der Tem
p e ra tu r . Von diesem  S ta n d p u n k t aus w erden  A bkühlung , Entglasungserscheinungen
u . die notw endigen B edingungen fü r die E x istenz  e iner glasigen Substanz bdmade . 
A n angenom m enen B eispielen w ird  die W ahrschein lichkeit zweier Zustände im Glcicn- 
gew icht m ite inander berechnetju . als F u n k tio n  A e  =  I A E I /k T  der absoluten Temp. dar
g e s te llt. [ / \ E  =  ± (Efflj— E «2) ,k / b ed eu te t eine von  d e r  BOLTZitANNschen Konstan ca 
abhängige K o n stan te  T , die a'bsolute T em p., A E  d ie  D ifferenz der Energie eines bysc- 
v o r (E aj i s t  d ie Ä nderung aus einem  energ iearm eren  in  einen energiereicheren Zus an 
E « 2 d ie en tgegengesetzte) u . n ach  se iner Ä nderung]. Ä hnlich auch  die Abhängig’ 
d e r  freien  E nergie d e r K ry sta llisa tio n  von  T . D arau s sich  ergebende Abhängigkeiten 
V ernetzungsgrades bei Ä nderung des energiereicheren in  den  energiearmeren zusta 
von d e r  G röße von  e 2 —  E a 2/k 'T  u . d e r Tem p. bei ko n stan tem  W ert für E«2/k w® . 
en tw icke lt. Schließlich w ird  noch die s ta rk e  A bhängigkeit de r Geschwindigkeit, mit
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Teilsysteme die ech te  S ta b i li tä t erre ichen , von  d e r  Ä k tiv ierungsenerg ie  u . d e r  T em p. ge
leigt. (J. physic. Chem. 47. 602— 11. O kt. 1943. R o cheste r, N . Y ., K o d ak  R es. L abor.)

F r e y t a g
K, Endeil un d  M. v. A rdenne, V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e s  S i n t e r n s  u n d  S c h m e l z e n s  

m k e r a m is c h e n  R o h s t o f f e n ,  G l a s g e m e n g e n ,  S c h l a c k e n  u n d  K o h l e n a s c h e n  i m  E r h i t z u n g s -  

ih m ik r o s k o p . D ie großo B edeu tung  d e r  m it dem  S in to rn  u . Schm elzen verbundenen  
diskreten Vorgänge voran laß to  d ie sich  zu n äch st a u f  ih ro  V eranschaulichung  b esch rän 
kende Untersuchung. A ngesichts d e r K le in h e it d e r  au s versch ied . B estan d te ilen  sich  
tnsammensetzenden P ro b en  b le ib t ih re  chem . Z us. ungew iß. B eo b ach te t w urde, daß  

n. reines S i0 2 h au p tsäch lich  aus C r i s t o b a l i t  bestehend , b is 1600° u n v e rä n d e r t b le ib t. 
jnesit von R aden the in  zeig te E in s tu rz  des Teilchenkom ploxes u n te r  E rh a ltu n g  d e r 

Teilchen erst bei 1600° infolge e in e r E u tok tikum schm elze . N a k r i t  zeig te o berha lb  
1500° geringe S in terung . B ö r t e w i t z e r  K a o l i n  B Z .  S O  w ies bei 1400° Schm elzbeginn, bei 
längerer Einw. Zusam m enschm elzen u . bei 1450° B lasenw orfen a u f  (A lkaliverdam pfung). 
Künstlicher d e u t s c h e r  N a - B e n t o n i t  s tü rz te  be i 1150° e in  u. schm olz bei 1200°. S a r o s p a t i t  

schmolz bei 1350° u. nahm  bei 1450° K ugelform  an  (hoher K „0-G eh . u . große O berflächen
spannung). G eschläm m ter S e i l i t z e r  K a o l i n  m it 45%  g lim m erartigem  T onm ineral 
legann bei 1200° zu schm elzen, Sch läm m sto ff <  20/.¿von R o s e n t h a l e r  F o r m s a n d  (G l a u k o n i t ) 

mrde ab 1280° zähflüssig . Bzgl. S o d a ,  S o d a s c h l a c k e n  u . G l a s g e m e n g e  vgl. E n d e l l  
n.t. Ar d e n n e  (C. 1 9 4 4 .1. 47). D ie K oh lenaschen  ze ig ten  bes. F e in h e it. Sie u n te r s tü tz t  
das leichte A nsintern bei 1100— 1300°. D ie e rh itzu n g sü b e rm k r. M eth . g e s ta tte t  u n 
gefähre Erm ittlung d e r Tem p. des tro p fb a r- fl. Schm elzens (vgl. au ch  E n d e l l  u . v . A r - 
besne, C. 1944. I .  606). (K olloid-Z . 104. 223— 31. S ep t. 1943. B erlin , T echn . H och- 
schule f. bauw issenschaftl. T echno l.; B erlin -L ich terfe lde-O st, L abor, f. E lek tronen - 
physik.) F r e y t a g

H. Morrogh, E i n s c h l ü s s e  i n  G u ß -  u n d  R o h e i s e n .  (Vgl. C. 1944. I. 1322.) E s ’w erden 
die im Eisen vorkom m enden E insch lüssem ikroskop , u n te rsu ch t. D ie B eo b ach tu n g en  
Eiden in bezug auf A ussehen, F o rm , U n te rs , m it po la ris ie rtem  oder gew öhnlichem  
beht, mit oder ohne Im m ersionsm ikroskop  du rch g efü h rt. Z ahlreiche B ilder zeigen die 
°'~en. An Ind iv iduen  w erden im  to rsu ch t M nS, F e  S u. zusam m engesetzte  E in - 

shlüsse beider, T itan ca rb id  u . T ita n n itr id  u . M ischungen beider, T itan su lfid , V ana- 
-ucarbid, Graphit, Z irkonium carb id  u . -sulfid  u . d e r E in fl. des Al au f die E inschlüsse 
Rn MnS im E isen (Iro n  an d  S teel 14. 305— 13. 9/5. 1941. B ritish  C ast Iro n  Asso- 
fiatran.) L i n k e

Georges Chaudron, E i s e n e i n k r y s t a l l e  w e r d e n  n i c h t  m e h r  b e i z b r ü c h i g .  K u rze  M itt. über 
!?“• 1942- H . 2239 re fe rie r te  A rbe it. (M6 t .  C orrosion-U sure 17. '(18 .) 51— 53. A pril 
lSM  P o h l

Georges Chaudron un d  Leon Moreau, B e i t r a g  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  B e i z s p r ö d i g k e i t  

j®> E u e n [ F a l l  m o n o k r y s t a l l i n e n ,  g e r e c k t e n  u n d  g e s p a n n t e n  E i s e n s ) .  (V gl. v o rs t. R ef.). 
« g e fü h r te  Verss. d e r  H -A ufladung  (d u rch  B eizung bzw. e lek tro ly t.)  e iner mono- 
jtyst. Fe-Probe ze ig ten , d aß  sie sich  im  g e reck ten  Z u s tan d  wie eine p o ly k ry s t. P robe 
» der H  w an d ert vorzugsw eise d u rch  die Z w ischenlagen am orphen  M etalls u .

Einschlüsse von  m ol. G as), w äh rend  sich  bei e in e r m echan . S pannung , die n ah e
- r Elastizitätsgrenze lieg t, B eizsp röd igkeit e in s te llt . B ei p o ly k ry s t. P roben  w ird  
ifr Y  s,owo^^ d u rch  R eckung  wie d u rch  S pannung  b eg ü n s tig t, w obei d ie B edeu tung  

«ttemyst; H -A usscheidungen zun im m t u . m an  d u rch  eine E n tg asu n g  keine Mög- 
<5 ?,„hat>die ursp rüng lichen  M etalleigg. w ieder zu erlangen . (Mot. C orrosion-U sure

Jahr)! i Kohlrauscta, Ramaospektren. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1943. (469 S.) 4 " . =  H an d -u * 
"aoachd. ehem. Physik. Bd. 9. Abschn. 6. IU I 40,80; geb. RM  48,— ; Subskr. Pr. RM  39,80; geb. 111140,80.

A2. Elektrizität. Magnetismus. Elektrochemie.
«JlfrRu6 ®’rard und Paul Abadie, B a s  S p e k t r u m  p o l a r e r  M o l e k ü l e  i m  G e b i e t  H e r t z -  

som u  • (vßU 1943.1. 2389.) D ie M eth . i s t  a u f  M oll., d ie e in  p e rm an en tes  D ipol- 
Iksornf' itzen’ anw endbar. E s  w ird  en tw eder die A b häng igke it d e r  D E . oder d ie 
litW  h • Energie im  M edium  gem essen a ls F u n k tio n  d e r  W ellenlänge. D ie Meß- 
J>L sse beziehen sich  a u f  die F o rm  d e r  Moll, oder im  F alle  von  L sgg. a u f  d ie  W echsel-
« 8»  p u schen  den  in  e inem  dipollosen M edium  gelösten  D ipolm oll., d ie s ich  bei 
ijnn(j jn ,  Plast- Moll, wie A lkoholen d u rch  bed eu ten d e  D efo rm ationen  v e rra te n  
Resultat i s t  au ch  a u f  g roße koll. Moll, angew endet -worden. H ie r  geben d ie
js,. S tru k tu r a n  wie z. B . d ie  versch ied . A rte n  d e r  M icellen, ih re  V erte ilung
Jan'/i'e})ein(|g la a u t i ta t iv e n  A ngaben . (B u ll. Soc. chim . F ran ce , M6 m. [5] 11. 1.
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Hj. V. Brotherus, Ü b e r  d i e  B e s t i m m u n g  d e r  I o n i s i e r u n g s e n e r g i e  a u s  S tro m s tä rk e -  

m e s s u n g e n  i n  G a s e n .  A us dem  S ä ttigungsstrom  i, d er zw ischen zwei Elektroden in einem 
G asraum  d er Tem p) T  e n ts te h t, wenn das G as in  Ionen  zu dissoziieren vermag, kann 
le ich t auf die Ionisierungsenergie I  geschlossen w erden, d a  d ie Dissoziationsgeschwindig-

„ d ln k  I
k e it bzw. die S ä ttig u n g sk o n zen tra tio n  d e r  Ionen  m it der Tem p. gemäß - =  — -

d. 1 KT1
zunim m t, w enn k  d ie G eschw indigkeitskonstan te  is t .  W egen der Proportionalität von 
k  und  i b ra u c h t also n u r  d e r S ä ttig u n g sstro m  als P u n k tio n  der Temp. gemessen zu 
w erden ,um  d a ra u s l  zu  berechnen. M essungen d e r S trom spannungskurven  vonCd-Jodid- 
D am pf zwischen 662° u. 707° K  lieferten  über die d a rau s  ex trapo lie rten  Sättigungswerte 
des Strom es eine lonisierungsenerg ie  von  ca. 4 5  kcal/M ol. (Suom alaisen Tiedeakatemian 
T o im ituksia  [A nn. A ead. Sei. fennicae]. Ser. A. I .  N r. 19. 3— 6 . 1943. Helsinki.)

K .  S c H A E F E E
U. Fano, E r z e u g u n g  v o n  I o n e n h a u f e n  d u r c h  B ö n t g e n s t r a h l e n .  lonenhaufen werden 

bekan n tlich  d u rch  E lek tro n en  geringer k in e t. E nerg ie , nam en tlich  am Ende der mitt
le ren  R eichw eite , e rzeu g t. Vf. b e rech n e t u n te r  vereinfachenden  Annahmen, wie groß 
d e r  P ro zen tsa tz  is t ,  d e r  u n te r  a llen  e in tre ten d en  Io n isa tionen  in  Ionenhaufen entsteht. 
E r  k om m t fü r  R ö n tg en strah len  e iner E nerg ie  von  106 eV a u f  einen  W ert von etwa 10% 
in  e inem  V olum en von  1 p 3 . D ieser W e rt s tim m t re c h t g u t m it experim entellen Werten 
von  L e a  u . C a t c h e s i d e  übere in , d ie V erss. an  M ikrosporen von  Tradescantia brac- 
to a ta  d u rch fü h rto n . (N a tu re  [London] 151. 698. 19/6.1943. Cold Spring Harbor, N. Y., 
C arnegie In s t ,  o f  W ash ing ton , A b tlg . f. G enetik .) Nitka

André Herpin, T h e o r i e  d e r  M a g n e l i s i e m n g s k u r v e n .  Vf. berich te t über die neueren 
th eo re t. E rgebnisse  zum  V erständn is d e r tech n . M agnetisierungskurve, die im wesent
lichen a u f  R.. BECKER, zurückgehen u . a n  dessen A uffassungen e r  sich eng anschließt. 
B ehande lt w erden im E inzelnen: dio K rysta llenerg ie , dieTHiESSEN-BlTTERschen Streifen, 
d ie  M agnetostrik tion  u . d e r E in fl. d e r  m echan. Spannungen , die verschied. 
T ypen  von M agnetisierungsprozessen, die W andenerg ie , die großen BARKHAUSEX- 
Sprünge, A nfangsperm oab ih tä t, K o e rz itiv k ra ft u . die A nnäherung  der Magnetisierung 
an  d ie S ä ttigung  bei großen  F e ld s tä rk en . (R ev. sei. 81. 283— 94. Juli/Aug. 1943.)

FAHLENBKACH

A3. Thermodynamik. Thermochemie.
P. Tuomikoski, B e o b a c h t u n g e n  u n d  F o l g e r u n g e n  ü b e r  d i e  S t r u k t u r  v o n  Flüssigkeiten. 

D ie Ä nderung der S tru k tu r  v ie la tom iger F lü ssigke iten  m it d e r Tem p. w ird auf die Ab
häng igkeit d e r zw ischenm olekularen W echselw irkungen von  d e r Tem p. zurückgefünrt- 
I n  d e r  N ähe des Schm elzpunktes sp ie lt d e r a to m areB au  derM olekeln eine wesentliche 
Rolle, w ährend  bei höheren  T em pp. d ie  W echselw irkungen infolge der stärkeren no
ta t io n  d ie  M olekeln  iso trop , d .h .k u g e lfö rm ig  w erden. A ssoziationen sind auch dieserhai 
in  d e r  N ähe des Schm elzpunktes bevorzug t, se lb s t w enn  m an  von  der Tatsache des An
stiegs d e r  D issozia tionskonstan ten  von  d e r Tem p. ab sieh t, die entsprechend dem V AN i 
HOFFschen G esetz erfo lg t. D ie A usführungen  w erden vom  Vf. selbst als teilweise 
hy p o th e t. angesprochen. (Suom alaisen  T iedeaka tem ian  T o im ituksia  [Ann. Acad. bei. 
fennicae]. Ser. A . I .  N r. 20. 3— 20. 1943. H elsink i.) K. Schäfbb

C. Kämmerer, Ü b e r  e i n e  b e s o n d e r e  F o r m  d e r  Z u s t a n d s g l e i c h u n g .  E s w ird die Brauch
b a rk e it einer Z ustandsg leichung  fü r F ll. d isk u tie r t, d ie  eine ähnliche Form b e s i t z t  vte 
eine bereits vo r ü b e r zehn Ja h re n  von A. E u c k e n  (G ö tt. N ach r. 1933 Fachgr. H /’ . ' 
vorgeschlagene halbem pir. Z ustandsg leichung  fü r F lüssigkeiten . Die Ubere • 
S tim m ung m it den  B eobach tungen  i s t  n ic h t ganz so g u t wie bei der EüCKENschen 
standsg leichung , jedoch  e n th ä lt d ie  neu  vorgesehlageno Zustandsgleichung W » ® 
kürliche  K o n stan ten  w eniger. (A nz. A kad . W iss. W ien, m a th , naturw iss. Kl. 1 
50— 52. W ien.) K. ScSafee

M .H irsch, D r u c k - T e m p e r a t u r - D i a g r a m m  f ü r  D ä m p f e .  A u sd e r Clausius-Clapeyeon 
Gleichung fo lg t bekan n tlich  d u rch  In te g ra tio n  über ein  kleines Temp.-Intervall u 
V oraussetzung des idealen  G asgesetzes u . bei V ernachlässigung des Vol. der U- ge? _ 
über dem  Vol. des D am pfes die N äherungsfo rm  d e r  D am pfdruckgleichung log V „  

—  A / T  +  B .  Vf. sch läg t s t a t t  dessen d ie  N äherungsfo rm  log p  =  — A ß  1 
oder p  =  c0 +  C  ( 1— T 0/ T )  vo r, m i t  c0 =  log Pp> w°  d e r In d e x  0 die untere Integra ^  
grenze d a rs te ll t. A bw eichend von  d e r  üb lichen  g rap h . D a rs t. w ird bei der - 
trag u n g  des D ruckes p  gegen die Tem p. T  d ie O rd inatenachse  ( y - Achse) logari_ 
dagegen d ie  A bscissenachse (æ-Achse) in  d e r e inhe itlichen  algebraischen ^  
ge te ilt. D ie Iso b a ren  b ilden  d an n  horizon ta le  L in ien , dagegen die I s o tm v n ie ^  
B üschel von  G eraden , die n ach  dem  P u n k te  log p  =  Cb +  G  a u f  der y-Achse
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gieren. Der S ch n ittp u n k t d e r beiden  A chsen en tsp rich t dem  W erte  T  =  T b ,  a lso  
logp  — cb =  log p b  (w illkürliche Festlegung), so d a ß  d e r  K onvergenzpunk t um  den 
Betrag C  über dem  so gew ählten  K o o rd ina tonu rsp rung  lieg t. D ie obige D am p fd ru ck 
gleichung des Vf. w ird  d an n  d u rch  eine v e rtik a le  G erade darg es te llt, d ie die ¡r-Achse bei 
T = T b  schneidet ( T b  ~  n . K ). G egenüber den  bek an n ten  M ethoden h a t  die des Vf. 
Ben Vorteil, daß  die In te rp o la risa tio n  a u f  e iner a lgebraischen  T em p.-S kala  e in facher 
als auf einer reziproken S kala  is t. — Vf. e r lä u te r t dies an  einigen k o n k re ten  Beispielen 
u. geht schließlich zu r A ufstellung  eines „un iverse llen“  D iagram m s fü r v iele verschied. 
Stoffe über, dessen A nw endungsm öglichkeiten au fgezäh lt w erden. (In d . E ngng . Chem ., 
ind. Edit. 34 . 1 7 4 — 8 2 . F eb r. 1942 . L ondon.) ZEISE

J. C. de W ijs, B e r i c h t i g u n g  z u  m e i n e r  A b h a n d l u n g :  , , A b l e i t u n g  e i n e r  D a m p j d r u c k -  

gkich u n g  a u s  d e r  T e m p e r a t u r a b h ä n g i g k e i t  d e r  V e r d a m p f u n g s w ä r m e “ . I n  e iner frü h eren  
Arbeit (C. 1943. I I .  2 2 8 2 ) über die D am pfdruckgleichung  w ar bei der In te g ra tio n  der 
Cuusius-CLAPEYEONschen G leichung n ach  d e r Tem p. fo rm al e in  F eh le r u n te rlau fen , 
weil die dortige M eth . d e r P a rtia lb ru ch en tw . n ic h t a u f  gebrochene E xp o n en ten  ohne 
weiteres anw endbar is t .  D ieser F e h le r  w ird  b e rich tig t, indem  die In te g ra tio n  d u rch  
Reihenentw. vorgenom m en w ird . D as R e s u lta t  i s t  d an n  d as gleiche wie frü h e r, w enn 
man sich auf Tem pp. m it T  Tkrit. b esch rän k t. D a  die sonstigen  V ereinfachungen 
die gleiche V oraussetzung h a tte n , b ed eu te t d ies keine eigen tliche E in sch ränkung  des 
Resultates; im G egenteil ze ig t d ie  num er. A usw ertung  d e r frü h e ren  F orm el, d aß  diese 
auch in der Nähe von Tkrit. noch p ra k t .  b rau ch b are  D am pfd ruckw erte  lie fe r t. (R ecueil 
Trav. ckim. Pays-B as 62. 8 4 0 . 1 943 . N ijm egen.) K . S c h ä f e r

W. D. Treadwell u n d  B. Mauderli, Z u r  K e n n t n i s  d e r  E n t r o p i e w e r t e  i n  h o m o l o g e n  

Reihen s a l z a r t i g e r  f e s t e r  K ö r p e r .  D ie S ta t is tik  lie fe r t zw ar bestim m te F orm eln  fü r die 
Entropiekonstante u . d a m it fü r d ie E n tro p ie  von  D äm pfen , so d aß  n ach  S u b trak tio n  des 
Sublimationsanteils d e r E n tro p ie  d ie  E n tro p ie  eines K ry sta lls  e rm itte l t  w erden  k an n . 
Da häufig —  bes. bei sa lzartig en  F es tk ö rp e rn  —  die U n terlagen  zur B enu tzung  der 
stat. Formeln fehlen, w erden  em pir. Form ell)., zu r B est. d e r N orm alen trop ien  v o r
geschlagen. Es w ird  nu n  gezeigt, d aß  d ie  N orm alen trop ie  Sn hom ologer R eihen  sa lz 
artiger Festkörper w ie z. B . L i-; N a-, K -, R b -; C s-C 03 usw . d u rch  die G leichung Sn= a  
(log K+ßlog A )+ b  d a rg e s te llt w erden k an n , wo K  u. A  die A tom - bzw . M olgewichte 
ron Kation u. A nion, ß  ein  W ertig k e its fak to r (bei CaCl2 z. B . =  2 , bei A1C13= 3 )  usw . u. 
a u. b individuelle K o n s tan ten  sind , die von  einer hom ologen R eihe zu r ändern  v a r i
ieren. Mit dieser em pir. B eziehung k a n n  Sn feh lender G lieder einer hom ologen 
Reihe aus dem a  u. b -W ert d e r b ekann ten  G lieder w enigstens näherungsw eise bestim m t 
werden. Für therm odynam . B erechnung is t  eine solche Regel von N utzen . (H elv. chim . 
Acta 27. 567— 7 1 . 194 4 . Z ürich . E idg . T echn. H ochschule  L abor, f. anorg. Chem.)

K . S c h ä f e r
William Hollies, W ä r m e l e i t u n g  i n  M e t a l l e n .  Vf. w eist au f d ie  B edeu tung  g u t 

wärmeleitender M etalle bei d e r E rzeugung  von D am p f in  d e r  T echn ik  h in  u . b e r ic h te t 
dann über die E rgebnisse des N a t i o n a l  P h y s i c a l  L a b o r a t o r y .  D u rch  A bänderung  
der Zus. von S tah lso rten  k a n n  m an  d ie  W ärm ele itzah l bei 100° C von  0,03 b is a u f  
M63 cal/sec cm G rad , d . h . a u f  d a s  GOfache s te ig e rn ; ebenso s te ig t  die W ärm eleitzah l 
ki einigen Sorten m it d e r  T em p., w äh rend  sie bei anderen  fä llt . D e r M echanism us der 
Leitfähigkeit w ird, wie b e re its  von  E u c k e n  angegeben, a u f  die nebeneinander bestehende 
Leitung durch das G itte r  u . die E lek tro n en  zu rü ck g efü h rt. F eh lste llen  im G itte r  u . 
ircmdstoffe au f  vorhandenen  G itte rp lä tzen  verm indern  die G itte rle itfäh ig k e it, deshalb  
lermindern V erunrein igungen d ie L e itzah l. (K eine eigenen M essungen.) (Engng. 
Roder House R ev. 57. 249— 53. S ep t. 1943.) B o r c h e r t

A4. Grenzschichtforschung. Kolloidchemie.
J. J. Hermans, D i e  S t r ö m u n g s d o p p e l b r e c h u n g  i n  L ö s u n g e n  m a k r o m o l e k u l a r e r  

■ fM t a n z e n . Die S tröm ungsdoppelbrechung  m akrom oleku larer S toffe w ird  k u rz  vom  
Standpunkt der biegsam en, beliebig geknäuelten  Moll, e rö r te r t .  D ie an  andere r S telle 
abgeleiteten Form eln fü r die D oppelbrechung  w erden m it den  experim en te llen  B efun
den aus der L ite ra tu r verglichen. D iese F o rm eln  gehen vom  M odell des b iegsam en be- 
‘eoig geknäuelten Mol. aus. Vf. i s t  d e r A nsich t, d aß  d as experim en telle  E rgebn is als 
wichtige Stütze fü r dieses M odell b e tra c h te t w erden m uß. (R ecueil T rav . chim . P ays- 

as 63.25— 31 . 1 9 4 4 .) H e n t s c h e l

R. W. Powell, D e r  E i n f l u ß  v o n  O b e r f l ä c h e n f i l m e n  v o n  Ö l  a u f  d i e  V e r d a m p f u n g  v p n  

Lnftri wert ên zu n äch st einige V erss. d u rch g efü h rt ü b e r d ie B est. d e r D icke von  
l Ü f t U  u - der A bhängigkeit d e r  D icke d ieser F ilm e vo n  d e r G eschw indigkeit d e r 

t parallel zur O berfläche. D an n  folgen V erss. zu r  B est. d e r  D iffusionskoeff. (D0) von
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sind  ü b e r die a llg ., ach tz äh lig en P u n k tlag en  zu  verte ilen , ebenso die 16 Br-Atomo. Die 
P a ra m e te r  sind  im  einzelnen n ic h t b e s tim m t w orden. (Z. anorg . allg. Chem. 252 
113— 18. 16/8. 1943. K iel, U n iv ., Chem. I n s t . )  ERNA HOFFMANS

F. Seel, Ü b e r  s a l z a r t i g e  D e r i v a t e  v o n  S ä u r e r a d i k a l e n .  2. M itt. D i e  A c y l d e r i v a t e  

d e r  A n t i m o n  ( V ) - c h l o r w a s s e r s t o f f 's ä u r e .  I .  (1. M itt. vgl. C. 1943. I .  1760.) Die in der
1. M itt. (1. c.) beschriebene D a rs t .  des A c e t y l f l u o b o r a t s  u . seine Charakterisierung als 
E le k tro ly t [CH3CO]+[B F4]_ gab Vf. V eranlassung zu U n te rs s ., inw iew eit andere, bisher 
m e ist als M olekülverbb. fo rm u lie rte  A dd itionsverbb . von  Carbonsäurehalogeniden 
an  H alogonosäurebildner als sa lzartige  K om plexe m it A eylionen als Kationen auf
zufassen sind . D ie E xistenzinöglichkeiton  solcher A cylsalze w erden zunächst in einer 
energet. B e trach tu n g  beh an d e lt, w odurch sich  V oraussagen über die S tab ilitä t u. die 
A bstufungen  in  d e r B eständ igke it m achen  lassen . E s is t  z. B. zu erw arten , daß die 
A cylderivv. kom plexer C hlorosäuren beständ iger sein  w erden als das Acetylfluoborat. 
In  allon F ä llen  is t  die B ild u n g sa ffin itä t d e r  A cylkom plexe s icher kleiner als die der 
en tsp rechenden  A lkalim etallsalzc, w as sich  ta tsä c h lic h  d u rch  die m ehr oder minder 
le ich te  U berführungsm öglichkeit d e r  e rs te re n  in  die le tz te ren  bestä tigen  läßt. Durch 
experim entelle U n terss. (L eitfäh igkeitsbestim m ungen  in  fl. S 0 2) erg ib t sich, daß die 
be re its  bek an n ten  S toffe CH3C 0C1-SbCl6 u . C6H 5C0C1 • SbCl5 ta tsäch lich  Acylsalze der 
A ntim onchlorw asserstoffsäure im  Sinne do rF orm ulierung  CHjCOfSbCIJ u.iC6H5C0[SbClJ 
darste llon . I n  fl. S 0 2 sind  ih re  Vso mol. Lsgg. g rößenordnungsm äßig  ebenso gute Strom
le ite r  wie die Lsgg. des K -Salzes K [SbC l6] oder an d e re r b ek an n te r Salze, während die 
K om ponenten  S äurech lorid  u . Sb(V )-Chlorid n u r  ä u ß e rs t schw ache Stromleiter sind. 
H ie rm it i s t  e in  n eu er T yp  s ta rk e r  E lek tro ly te  in  fl. S 0 2 gefunden  worden. — Aus dem 
Vgl. d e r C arbonsäurerad ikalsalze m it dem  N itro sy lderiv . NO[SbCl6] ergib t sich, daß 
le tz te res  b e re its  n ic h t m eh r in  w eitgehendem  S inn als Salz angesprochen werden darf. 
Im  festen  Z u stan d  i s t  es d u rch  die M esom erie zw ischen Salz u . Mol.-Verb. [SbCiJ_[N0]' 
-s— >(01,S b . . .  CiNO) zu beschreiben. F a rb e  (helles C itronengelb) u . F lüchtigkeit (subli- 
■ m ie rt im  H ochvakuum  bere its  b e iB a u m te m p .)  d e r V erb. s teh en  dam it im Einklang. 
I n  S 0 2-Lsgg. b e s te h t e in  so lvata tionsabhäng iges G leichgew icht zwischen Ionen u. Asso
z ia tionsp roduk t. —  Die T h iony lverb . SO[SbCl6]2 s te ll t  gegenüber den  N itrosyl- u. Car- 
b o n säu rerad ika lderivv . in  allen  T em p.-G eb ieten  (—• 70 bisO») einen  seh r schwachenElek- 
tro ly te n  d a r. —  D ie E le k tro ly tn a tu r  dor A cy lch loroan tim onate  erm öglicht die Durch
füh ru n g  e iner R eihe ty p . Io n en rk k . in  fl. S 0 2, wie sie in  ähn licher W eise aus der Chemie 
d e r  wss. Lsgg. b e k a n n t s ind . Z .B . U m setzung  von  K Cl m it N O fSbC lJ oder CH3C0[ SbClJ, 
von  CH,CO[SbCl6] m it NOC1, von  NO[SbCl„] m it CH3CO[BF4]. E s w ird schließlich 
e in  H ochvakuum verf. z u r  A bfüllung von  SbCl, in  A m pullen  angegeben sowie eine 
geschlossene V akuum app. beschrieben zu r V orbereitung  d e r Lsgg. feuchtigkeitsempfind
licher S toffe in  fl. S 0 2 fü r die L eitfah igkeitsm essung . (Z. anorg . allg. Chem. 252. 24—41. 
16/8. 1943. M ünchen, T echn. H oehsch ., A norgan.-chem . L abo r.) ERNA HOFFJIAKS

A. Benrath, Ü b e r  d i e  L ö s l i c h k e i t  v o n  S a l z e n  u n d  S a l z g e m i s c h e n  b e i  Temperaturen 
o b e r h a l b  v o n  1 0 0 ° .  V. (IV . vgl. C. 1942. I I .  1436.) 1. D a s  S y s t .  K N O ^ - N a N O - l i P -  

D a s  Z u s t a n d s d i a g r a m m :  D as E x isten zg eb ie t des E ises i s t  d u rch  F . des Eises (0°)_U^9fe 
k ry o h y d ra t. P u n k te — 2,83°, 10,82% K N 0 3, — 18,1°, 38,1%  N aN 0 3, — 18,89°, 36,7/o 
N aN 0 3, 5,56%  K N 0 3 festgeleg t. D er U m w and lungspunk t d e r trigonalen  Form des 
K a liu m n itra ts  (a -K N 0 3) in  d ie  rh o m b . (/?-K N 03) lieg t b e i 128°, 80% K N 03. F- ron 
/S-KMOj bei 339°, F . von  N a N 0 3 bei 308°, d as  S chm elzpunktsm in im um  des Salzgennscne 
bei 225° u . 54,6%  K N 0 3. Z w eisalzpunkte N a N 0 3, K N 0 3 oberhalb  von 100°; jP®!* 
u . 56,5%  K N 0 3, 13% H 20 ,  b e i 150» u . 55,5%  K N 0 3, 10% H „0 , bei 175» u 54% T O  
6,25%  H 20 , bei 200» u . 54%  K N 0 3, 2,5%  H 20 . D re isa lzp u n k t bei 125» u. 56,5% T O .  
30,5%  N a N 0 3, bei dem N aN O -, neb en  d e r  Schm elze-u . den  beiden  Form en des rvft s 
bestän d ig  is t .  —  2. D a s  S y s t .  K N O s— K C l — H 2 0 : F . von  K Cl: 770», ein k r y o h y d r a t -  
P u n k t lieg t b e i— 10,7», 19,53% KCl, e in  w eite re r b e i — 11,7°, 19,0°/o KCl, 3,5/o L- j' 
d e r  e u te k t. P u n k t bei 331,5° u . 5 ,6%  KCl. Z w eisalzpunkte bei Tempp- über iw  ■ 
be i 68,2%  K N 0 3, 8,8%  K Cl u . 125», bei 73,5%  K N 0 3, 8,5%  K Cl u . 150», bei 77,3/o T O  
8,2%  K Cl u . 175°, bei 200° u . 81,3%  K N 0 3, 8 ,2%  K Cl, bei 225° u . 83,7% E M J3,
KCl, bei 250° u . 85,8%  K N 0 3, 8 ,2%  KCl. D rc isa lzp u n k t: 125» u . 6 8 ,2% KLO^, 8,»/o 
K Cl. D as S yst. w eist ferner den  k ry o h y d ra t. P u n k t b e i— 2,83° u . 10,42 ̂
E isp u n k t von  0», den  U m w an d lu n g sp u n k t a - K K 0 3 /i-K N 0 3 u . F . Y®1) R’ 
au f. —  3. D a s  S y s t .  N a C l — N a N O — H 20 .  F . vo n  N aC l e tw a  800°, von L T O  
e in  e u te k t. P u n k t bei 304» u . 4 ,8%  K aCl, e in  k ry o h y d ra t. P u n k t E is— N aN 03 bei > 
u . 38,1%  N aN O s, E is— NaCl- 2 H 20  b e i— 21,1» u . 23,7%  N aCl, e in  Zw eisalzpunkt Nac 
2 H ,0 -N a C l  bei 0,15° u. 26,5%" N aCl, e in  D fe isa lzp u n k t N aC l-N aC l-2  H2U--Aaui , 
bei — 4,2» u . 16,4% N aCl, 22,8%  N a N 0 3, e in  k ry o h y d ra t. P u n k t E is L a iw 3
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2 H,0 bei— 25,9° u . 13,7%  N aCl, 20,6%  N a N 0 3. N eu  b es tim m te  Z w eisalzpunkte  ü b e r 
100°: bei 125° u . 38,0%  N a N 0 3, 3,3%  N aCl, b e i 150° u . 42,5%  N a N 0 3, 3 ,0%  N aCl, 
bei 175» u. 45,5% N a N 0 3, 2,8%  NaCl, bei 200° u . 50,0%  N a N 0 3 u . 2 ,7%  N aC l,bei 225° 
ii. 55,5% N aN 03, 2 ,9%  N aCl, bei 250° u . 63,0%  NaNO.,, 3,2%  N aC l u . bei 275» u . 74,0%  
NaNOj, 3,8% NaCl. —  4. D a s  S y s t .  K C l — K C l O l — I I 20 :  KC104 zers. sich  schon  bei 
400° stark, b e s itz t b e i 300° einen  U m w and lungspunk t. I n  wss. L sg. zers. sich  KC104 
bereits bei 250° s ta rk . P . von  KC104 e tw a  610°, von  K Cl 770°. K ry o h y d ra t . P u n k t 
KCl—Eis bei 10,7» u . 19,53%  K Cl, E is— KC104 b e i— 0,16° u . 0,67%  KC104, E is— KCl— 
KClOj etwa gleich dem  von  KCl— E is. W erte  fü r  die Z w oisalzlin ie: b e i 75° u . 32,2%  
KCl, 1,52% KC104, be i 100° u . 43,1%  K Cl, 3,36%  KC104, b e i 150° u . 34,1%  K Cl, 
7,80% KC104, bei 200° u . 35,8%  K Cl, 16,7%  KC104, bei 250° u . 38,5%  K Cl, 26,8%  KC104 
sowie durch E x tra p o la tio n : 300° u . 39,0%  KCl, 44 ,0%  KC104. —  G em einsam  is t  den  
Systemen 1— 4, daß  d ie  Salzschm elzen sich  m it W . m ischen, d ie  k r i t .  Tem p. des W . 
also die fl. Phasen n ic h t zum  V erschw inden b rin g t. D ie beiden  folgenden System e 5 u . 6  
enthalten Salze, die in  W . lösl. sind , d eren  Schm elzen sich ab e r n ic h t m it W . m isch en .—  
5. D a s  S y s t .  K N 0 3— K 2 S 0 l — I D O : K ry o h y d ra t. P u n k t E is— K N 0 3 bei — 2,83° u. 
10,42% K N 03,lEis— K 2S 0 4 b e i— 1,52» u . 6,75%  K 2S 0 4, E is— K N 0 3— K 2S 0 4 b e i— 3,32° 
u. 4,7% K2S 0 4, 8,0%  K N 0 3. U m w and lungspunk t a -K N O - /i-K N O , bei 128° u . 
80% KNO», D re isa lzpunk t a -K N 0 3— /S-KN03— K 2S 0 4 p ra k t .  g leich  dem  Ü m w andlungs- 
punkta-KN03 j3-KN 03. E . vo n  K 2S 0 4 b e i 1069°, von  K N 0 3 bei 339», e u te k t. P u n k t 
CiOj—K2S 0 4 bei 332° u . 5%  K 2S 0 4, U m w and lungspunk t ß -K 2S 0 4 (rhom b.) yA y -K 2S 0 4 
[hexagonal) 583°. K^SO., b e s itz t fe rn er zufolge d e r L öslichkeitsku rve  des K 2S 0 4 in  W . 
einen U m w andlungspunkt bei 310°. Z us. d e r  Lsgg. bei d ie se r Tem p. 10% K N 0 3 im  
Salzgemisch, 2,9%  K N 0 3 u . 25,7%  K 2S 0 4 in  d e r L sg ., 20%  K N 0 3 im  Salzgem isch 
6,1% KN03 u . 24,4%  K 2S 0 4 in  d e r  L sg ., 50%  K NO a im  Salzgem isch, 17,0% K N 0 3 
u. 17,0% K 2S 0 4 in  d e r  L sg ., 80%  K N 0 3 im  Salzgem isch, 40,0%  K N 0 3 u . 10% K 2S 0 4 
in der Lsg., 90% K N 0 3 im  Salzgem isch, 63,0%  K N 0 3 u . 7,0%  K 2S 0 4 in  d e r  L sg., 
95% KN03 im  Salzgem isch u . 92,2%  K N 0 3 u . 4 ,85%  K 2S 0 4 in  d e r  L ösung. D e r  le tz te  
Pnnkt en tsprich t dem  D re isa lzp u n k t /9-KN03—a -K 2S 0 4— ß - K „ S O i . D as S yst. s te l l t  
einmagmat. Gebilde d a r , in  dem  oberh a lb  d e r  k r i t .  Tem p. des W. (370°) k ry s t . K 2S 0 4 
mit Dampf u. einer Schm elze von  K N 0 3 u . W ., u n te rh a lb  d ieser T em p. m it e in e r n . Lsg. 
im Gleichgewicht s te h t. —  6 . D a s  S y s t .  N a N O  —  N a 2 S O  —  H . ß : E. von  N a N 0 3 bei 
«i 308“, von N a2S 0 4 bei 884°, U m w andlungspunk t <x-Na2S 0 4 (rhom b.) yA /?-Na2S 0 4 
(hexagonal) bei 240°. E u te k t .  P u n k t /S-Na2S 0 4— N a N 0 3 bei 300», k ry o h y d ra t. P u n k t 
Ks-NaNO, b e i— 18,1° u . 38,1%  N a N 0 3, E is— N a 2S 0 4 • 10 H 20  b e i — 1,29° u . 4 ,5%  
^¡S04, Eis—N aN 0 3—  N a 2S 0 4- 10  H 20  b e i — 18,1» u . 37,5%  N a N 0 3, 0,19%  N a 2S 0 4, 
Umwandlungspunkt N a 2S 0 4- 10 H 20  (G laubersalz) —>-a-Na2S 0 4 (T h en ard it) b e i 32,4° 
»•33,1% N a2S 0 4, D re isa lzp u n k t a -N a 2S 0 4— N a2S 0 4 '1 0 H 20 — N a 2S 0 4 • N aN 0 3 • H 20  
(Darapskit) bei 24,3» u . 26,3%  N a N 0 3, 13,9%  N a 2S 0 4, D a ra p s k i t—  « -N a2S 0 4— N a N 0 3 
bei 74» u. 56 ,8%  N a N 0 3, 1,8% N a 2S 0 4. Z us. d e r  L sgg. be im  U m w and lungspunk t 
a-hia2S04 yA/?-Na2S 0 4 bei 240°: 54% N a2S 0 4 im  Salzgem isch, 21,6%  N a2S 0 4, 
:">4% K aN 03 in  d e r L sg ., 31% N a 2S 0 4 im  Salzgem isch 16,1%  N a 2S 0 4, 35,9%  
‘iah03 in der L sg ., 18%  N a 2S 0 4 im  Salzgem isch, 11,3%  N a 2S 0 4, 51,7%  N a N 0 3 in  
»er Lsg., 6,5% N a2S 0 4 im  Salzgem isch, 4 ,9%  N a 2S 0 4, 75,1%  N a N 0 3 in  d e r  L sg ., u . 
(Ureisalzpunkt N aN O — a -N a 2S 0 4— £-N a2S 0 4) 60%  N a2S 0 4 im  Saizgem isch, 4 ,3%  
-Na2S04 u. 81,7% N a N 0 3 in  d e r L ösung. D as S y st. 6  i s t  dem  S y st. 5 analog. Ge
schmolzenes N aN 0 3 m isch t sich  m it W . in  jedem  V erh ä ltn is , w äh ren d  sich  in  ge
schmolzenem N a2S 0 4 k e in  W . au flö s t. N u r  in  W. u n te rh a lb  d e r  k r i t .  Tem p. i s t  N a 2S 0 4 
Tu .®s tre te n  im  Z u standsd iag ram m  E x isten zfläch en  von E is , N a2S 0 4- 10 H 20 , 

»apskit, N aN 0 3,a - N a 2S 0 4 u . /?-Na2S 0 4 (in  Ggw. von  Lsg. u . in  Ggw. von  Schm elze)
• 7- D a s  S y s t .  K 2 S O x— N a ^ S O ^ — H 2 0 :  D a w eder d ie  Schm elze von  K - noch  die

Sulfat sich  m it W . m isch t, b ie te t dieses S y st. e in  B eisp iel fü r e in  m agm at. 
"»bilde, in dom oberhalb  d e r k r i t .  T em p. des W. d ie  k ry s t . Salze neben  d e r  D am pf- 

bestehen. D as S yst. v e rh ä lt sich  wie e in  vu lkan . M agm a, in  dem  d as  W . n u r  als 
'«erhitzter D am pf die fes ten  B estand te ile  bee in fluß t. D as Z u stan d sd iag ram m  dieses 
Ä  kann noch n ic h t gegeben w erden . (Z. anorgan . a llg . Chem . 252. 86— 94. 16/8. 

™. Aachen, Techn. H ochsch ., I n s t ,  fü r  ano rgan . Chem. u . E lek trochem .)
E r n a  H o p e m a n n

<¡¡0 % ? r°ger> K - w - M ner u n d  W . G raeser, Ü b e r  d i e  S y s t e m e  A l k a l i o x y d - C a O - A l 20 3 -  

Mtq i R e a k t i o n s d r u c k e  i m  S y s t e m ,  K 2 0 - C a 0 - S i 0 2 - C 0 2 . (X . vg l. C. 1940. I .
P ) D a *  S c h m e l z d i a g r a m m  K 2 C 0 3— C a C O s : E rh itzu n g s- u . A bküh lungskurven  an  
«mischen m it m eh r a ls  50%  (50— 80 M ol.-%  C aC 03) u n te r  C 0 2-D ruck  von  50 a t ,  

,son?b C02-A bspaltung erfo lg t. D as E u te k tik u m  zw ischen d en  beiden  D oppelcarbo- 
K2Ca(C0 3)2 u . K 2Ca2(C 03)3 lie g t bei ~  60 M ol.-%  C aC 03 u . ~  790°, F.CaCO, =
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1339°. D er V erb. K 2Ca2(C 03)3 k om m t e in  verdeck tes M axim um  zu. F . dieser Verb, 
e tw a  835°. F . von K 2C a(C03)2 813°. R öntgenograp li. s ind  d ie einzelnen Verbb. gut u. 
e inw andfrei nachzuw eisen. D as D oppelcarbonat K 2C a(C 03)2 k om m t sogar in  2 Formen 
vor. a -K 2Ca(C03)2 e n ts te h t beim  Zusam m enschm elzen d e r be iden  K om ponenten unter
1 a t  C 02-D ruck bei 815°, 1u-K 2Ca(C03)2 beim  Z usam m enschm elzen u n te r 61 a t C02- 
D ruck  bei 820°. B ei den  u n te r  e rh ö h tem  D ruck  m it 55 u . 60 M ol.-%  CaC03 erschmolzenen 
Gem ischen t r i t t  noch/z-K 2Ca(C03)2au f, m it 66  M ol.-%  C aC03dagegen bereits K 2Ca2(C03)3. 
Im  S yst. K 2C 03— C aC03 liegen oberhalb  6 6  Mol.-% C aC 03 d ie beiden  Verbb. K2Ca2(C03)3 
u . C aC03 nebeneinander vor. —  D i e  D i s s o z i a t i o n s d r u c k e  d e r  D o p p e l c a r b o n a t e - .  K 2C a ( G Q ^ 2 . 

Die D rucke s te llen  sich  in  ein igen S tdn . ein . B ei 1050° f in d e t eine m erkliche Verflüch
tigung  d e r B odenkörperphase s t a t t .  D as S u b lim at b e s te h t vorw iegend aus K2C03. 
D ie b is 800° beobach te ten  D rucke en tsp rechen  der R k . [K 2C a(C03)2]fest =  [K 2C03]fest -f 
[CaO]iest -f- (C 0 2)cas. D as G leichgew icht i s t  b iv a r ia n t. D as en ts tandene  K,CO, wird 
von  K 2C a(C03)2 in  fe s te r Lsg. aufgenom m en. F . von  K 2Ca(C03)2 w ird  gleichzeitig bis 
zum  E u te k tik u m  zw ischen K 2C a(C 03)2 u . K 2C 03 bei 755° e rn ied rig t. Oberhalb dieser 
Tem p. u . bei höheren  U m sätzen  lieg t d as  b iv a rian te  G leichgew icht K 2Ca(C03)2fi, =  
K 2CO,fi. + [C a O ]fe s t+  (C 0 2)oas. M it s te igender Tem p. t r i t t  d an n  e in  im mer stärkerer 
A lkaligeh. in  d e r G asphase au f. Ä hnliche D rucke wie a -K 2C a(C03)2 liefert auch 
/z-K2Ca(C03)2. —  K 2 C a 2 ( C 0 3 ) 3  : D ruckeinstellung  ebenfalls in  einigen Stunden. Bei 
1050° ze ig t sich  w iederum  oino S ub lim ation  des B odenkörpers. A us den Schmelzen der 
D oppelcarbonate  s e tz t also bei ~ 1 0 5 0 °  eine m erk liche V erdam pfung  ein, die größer 
i s t  als bei re inem  K 2C 03. D ruckoinstellungen  folgen dem  b iv a rian ten  Gleichgewicht 
K 2Cn2(C 03)3fi. =  2 [CaOjiest +  K 2C 03n. -j- 2 (CO)2Gas. I n  d e r G asphase is t ebenfalls 
C arbonat en th a lten . —  D i e  R k .  v o n  Q u a r z  m i t  K 2C a ( C 0 3 ) 2 : Sie e rfo lg t im  festen Zustand, 
bei höheren  Tem pp. u n te r  s tä rk e rem  Z usam m enbacken. M ol.-V erhältn is der unter
such ten  Gemische D o ppelcarbona t-Q uarz : 1 : 2, 1 :  4 u . 1 : 6 . D ie Druck-Zeit-Kurven 
dieses S y st. en tsp rech en  e tw a  denen  von  CaO—-Si02— C 0 2. B ei d e r Einw. von Quarz 
a u f  K 2Ca(C03)2 b ilden sich  dem nach  die be iden  b in . M etasilicate  K 2S i0 3 u. CaSi03 
n u r in  un tergeo rdnetem  M aße. D ie R k . v e rlä u ft m eist u n te r  B ldg. te rn . Ca-K-Silicate. 
D ie e rh a lten en  D rucke sind  n ic h t reversibel (V ersuchsdauer 24— 48 Stdn.). Das ein- 
tre ten d e  G leichgew ich tist dem nach  m e tas tab il. E s kom m t also n ich t zu r Bldg. derSiO.- 
re ichen  te rn . S ilicate K 20  • 2 CaO • 9 S i0 2 oder d e r D isilicate  4  K 20  • CaO • 10 Si02 u.
2 K 20-CaO  • 6  S i0 2) sondern  n u r  zu r  B ldg. des te rn . M etasilica ts 2 K 20 -C a 0 -3 Siü, 
bzw. des S ilica ts  K 20 - 3 CaO - 6 S i0 2. D er D ruckku rve  e n tsp ric h t dem nach folgende 
G leichung: 5 [K 2Ca(C03)2]Iest +  12 [S i0 2]iest =  2 [2 K 20 - CaO- 3 S i0 2]fcst +  [K 2-30 CaO- 
6  S i0 2]fest +  10 (C 02)Gas. D as zugehörige stab ile  G leichgew icht i s t  jedoch folgendes: 
2 [K 2Ca(C03)2]fest - f  [K 20 - 2 CaO • 9 S i0 2]fest =  [K 20  • 3 CaO • 6 S iO jfe t +  [2 K20  • CaO
• 3 S i0 2fe s t+  4 (C 0 2)gos. A us d em U m setzungsverh .des te rn . M etasilicats folgt, daß das ge
m einsam e S tab ilitä ts fe ld  von  K 20 - 3 CaO- 6  S i0 2u .2 K 20 - CaO- 3 Si0 2nu rk le in  is t. Infolge
dessen k o m m t es bei d e r  E inw . von  w enig S i0 2 a u f  K 2C a(C 03)2, e tw a bei den Mol.- 
V erhältn issen  1 : I  u . 2 : 1 zu r  B ldg. von  O rthosilica t (K 20 -C a O -S i0 2) neben Meta
silica t. —  D er B e s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h  d e r  b in . u . te rn . D isilica te  im  quaternären Syst. 
K 20 — CaO— S i0 2— C 0 2 i s t  w esen tlich  k le iner a ls  d e r d e r b in . D isilicate  im tern. Syst- 
K 20 — S i0 2— C 0 2. D as U m setzungsvorh . i s t  h au p tsäch lich  cha rak te ris ie rt durch das 
G leichgew icht 4 [2 K 20 - CaO- 6  S i0 2]fest +  5 [K 2Ca(C03)2]fest =  K 20 - 3 CaO- 6 Si02fl. +  
6  [2 K 20 -C a O -3 S i0 2]test +  10 (C0 2)Ga3. D ie zugeordnete  G leichgewichtskurve unter
scheidet sich  d u rch  ih ren  Tem p.-K oeff. in  ch a ra k te r is t. W eise von  d e r zu der Gleichung
5 [K 2C a(C 03)2]£est +  12 [S i0 2]fest =  2 [2 K 20  • CaO - 3  S i0 2] fe s t+ [K 20 -3  CaO-6  Si02)Jfest 
- r  10 (C 02)Gas gohörigen. D ie beiden  K u rv en  überschneiden  sich  im
T rotzdem  e x is tie r t  k e in  S ex tu p e lp u n k t m it den  P h asen  K 20 - 2  CaO- 9 S i0 2, 2 K20 -Oau
6  S i0 2, K 20 -  3 CaO- 6  S i0 2, 2  K ,0 -C a O -3  S i0 2, K 2Ca(C03)2 u . C 0 2. —  D as U m s e t z u n g ^  

v e r h .  des D isilicats 4 K 20 - C aO -10 S iO ,is t im  w esentlichen d u rch  die R k. 3 [4 K20 - Oa 
10 S i0 2]iest +  2 [K 2C a(C 03)2]fest =  5 [2 K 20-C aO - 6 S i0 2]£est +  4 [K 2C 03]te t bestimme. 
—  Vff. beschreiben  fe rn e r die D a rs t . von  2 K 20 -C a 0 -6  S i0 2, 4  K sO .C aO -10 oiUs • 
K 2Si20 5. E s w erden folgende R k k . in  d en  angegebenen M ol.-V erhältnissen untersuc j

. 2 K 20 -  CaO- 6  S i0 2 +  K 2C a(C 03), =  1 : 3, 2 K „0- CaO- 6  S i0 2 +  K 2Ca(C03)2 +
1 : 1 : l , K 2Si20 5+ K 2C a(C03)2 =  1 : l , K 2Si20 5 +  C aC 03 =  1 :1, 4  K 20 -CaO-lClS.02+ 
K 2Ca(C03)2 = 1 : 1  sowie von  den  M etasilica ten : 2 K 20 -C a 0 -3  S i0 2 +  K2Ca(C03) ; i  
C aC 03 = 1 : 1 : 1  u . C aS i03 +  K^CO, =  1 : 1 ,  C aS i0 3 +  K 2C a(C 03)2 = 1 : 1 -  (*• a"' 
o rg . allg . Chem. 251. 270— 84. 4 /5 .1943 . P osen , R e ichsun iv ., In s t, fü r Anorgan. O 
u . Chem. Technologie.) ERNA H o ffaM »

Fr. Hein und  G. Bähr, B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i s  d e s  C h r o m { I I ) - j o d i d s .  (Vgl- nf°, . f 
R ef.) D a r s t .  v o n  C r J 2 : D u rch  d irek te  S y n th . b e i höheren  T em pp. (700— S00°) cm3 , 
d as  ä u ß e rs t feuch tigkeitsem pfind liche C rJ2 au s E lek tro ly tch ro m  u . sublimiertem
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als dunkelbraune zusam m engeschm olzene M. bzw. als d u n k e lb rau n e , in  d e r D u rch sich t 
rotbraune K rysta llnade ln . B ei Ternpp. ü b e r R o tg lu t b ild e t sich  n u r  C rJ2, d as  d u rch  
eine Art Tem perung in  zum  Teil zen tim eterlangen , b rau n ro ten , o f t verzw eig ten  B lä t t 
chen von schönem O berflächenglanz gew onnen w ird . B eim  N ach jod io rcn  bei m ilden 
Tempp. (300°) g eh t Cr J 2 in  C rJ3-reiche, schw arze P ro d d . über. —  E i g g .  d e s  C r J i : B ra u n 
rote Krystalle, in  dünneren  B lä ttch en  durchscheinend , in  d ickeren  K ru s te n  o ft von 
jodähnl'icher F arb e . G ib t beim  E rh itz e n  im  H ochvakuum  a u f  200° keine v io le tten  
Joddämpfe ab, in  w asserfreies X ylo l oder C hlf., vollkom m en lu f t-  u . a lkoho lfre i, e in 
gebracht, t r i t t  keine F ä rb u n g  d u rch  das Cr J 2 e in , fä rb t  d as S ch liffd ich tu n g sfe tt des 
Aufbewahrungsgefäßes n ich t. O pt. an iso trop . I n  höchstem  M aße lu f t-  u . feu ch tig 
keitsempfindlich. Z erfließen an  L u ft, zum al a n  feu ch te r, ä u ß e rs t ra sch  b is zu e iner 
grünen Fl., lösen sich  in  völlig lu ftfre iem  W . m it he llb lauer F a rb e . D . 204 p y k n o m etr. 
= 5,023 m it X ylol als Sperrfl. M ol.-Volum 60,9 ccm. D as C rJ 2 g ib t bei R eduk tions- 
verss. mit H 2 bei 400 bzw. 500° k e in  Jo d  ab . V erän d ert sich  be i d e r E inw . vcm Queck- 
silberdampf bei 500° n ich t, sondern  su b lim iert n u r  zum  T eil u . s e tz t sich  als seh r fe in 
verteilter u . e tw as hellerfarb iger S ub lim atan flug  n ieder. E r s t  bei 600° b ild e t sich  etw as 
HgJ2neben einem  Spiegel von  Cr-M etall infolge R ed . des C rJ2. (Z. anorg. allg. Chem. 251. 
241—50. 4/5. 1943. Leipzig u . J e n a , U n iv ., Chem. L abor.) ERNA HOFFMANN 

Fr. Hein und G. B ähr, Ü b e r  H y d r a z i n - K o m p l e x v e r b i n d u n g e n  d e s  G l i r o m  ( I l ) - j o d i d s .  

(Vgl. vorst. Ref.) A us Lsgg. von  Cr (I I)-A ce ta t in  oben zure ichender Monge 45% ig. H J  
oder aus Lsgg. v o n E lek tro ly tch ro m  m it überschüssiger Jodw assersto ffsäu re  e n ts te h t m it 
Hydrazin im w esentlichen im m er das bas. M ehrkom plexsalz d e r  F orm el Cr4(O H )4J 4* 
(X2H4)5 (H ,0 )8. Seine S tru k tu rfo rm e l w ird  fo lgenderm aßen angegeben:

O H 2 J  n 2h 4 n 2h 4
H 20„ ; OH I H 2N -N H 2 ; OH i J

y K  X  / £ (  y K
\ OH ; ''O H 2 O H 2 1 NO H ' | 'O H 2

; n 2h 4 n 2h 4 j  o h 2
Hiernach fung iert d as 5. H ydrazinm olekü l a ls  B rückenglied  zw ischen 2  C r-A tom en u- 
tritt 2-zählig, d ie4 anderen  dagegen wie so n s t n u r  k o o rd in a tiv  e inzäh lig  in  E rscheinung . 
Die erhaltene V erb. i s t  seh r feinpu lverig , je  n ach  den  V ersuchsbedingungen  grau - b is 
rosaviolett oder von  g raub lauem  bzw. rö tlichem  F a rb to n . V e rän d e rt sich  an  L u f t n ich t 
merklich.— B e id e rU m se tzu n g  von  w asserfreiem  C rJ 2 m it w asserfreiem  H y d raz in  u n te r  
Luftausschluß e n ts te h t in  leb h a fte r  R k . eine viscose, k irsch ro te  L sg., d ie b estän d ig  
gegenüber trockener L u ft, abo r au ßero rden tlich  feuch tigke itsem pfind lich  is t .  D u rch  
das Fällungsm ittel k an n  d e r  H ydraz inkom plex  n ic h t vom  überschüssigen H y d raz in  ge
trennt werden. M it A. e n ts te h t e in  ro safa rbener N d . d e r  Z us. Cr J -  OC2H 5- 2y 2  N 2H 4 bzw. 
LjfOCjHjlj-J2(N2H 4)5. W asserzusatz  e rzeu g t eine schw er lösl. F ällung , die in  d e r F a rb e  
dem Mehrkomplexsalz en tsp rich t. A bdcst. des überschüssigen  N 2H 4 im  H ochvakuum  
führt nach langer Z eit h au p tsäch lich  zu  T rih y d raz in a t Cr J 2- 3 N 2H 4, Tem p. dab e i n ic h t 
über 150°, da  sonst Zers, u n te r  G rau färb u n g  u . N H 3-A bgabe erfo lg t. Beim  A b d u n sten  
des Uberschußhydrazins ü b e r konz. H 2S 0 4 im  V akuum  e n ts te h t festes, n ic h t s ic h tb a r  
krystallines, k irsch ro tes H e x ah y d raz in a t Cr J 2’ 6 N 2H 4. L ängere  Z e it im  V akuum  über 
konz. H2S 0 4 ge trockne t, e n ts te h t au s dem  H e x ah y d raz in a t T e tra h y d ra z in a t C rJ2- 
1 a 2H4 von ähnlicher F a rb e . Cr J 2- 6 N 2H 4 lö s t sich  in  seh r w enig W. a llm äh lich  k la r  au f, 
benötigt dazu ab er bei m eh r W . einen  S äu rezusa tz  zu r V erm eidung bas. A bscheidungen . 
Ür^3®-' ^ o d e ttro t. Säm tliches J  is t  m it A gN 0 3 fä llb ar, d as  H y d raz in  fu n g ie rt a u s 

schließlich als k o o rd ina tiv  einzäh liger L igand . D ie Lsg. w ird  a u f  Z usa tz  von  N a-H ypo- 
phosphit n ich t sich tlich  v e rä n d e r t, N a-A m algam  zers. dagegen w eitgehend  u n te r  N H 3- 
Lntwicklung. N 20 3 au ch  bei längerer E inw . ohne E in fl., ebensow enig trockene  L u ft, 
therm. Abbau des T e tra h y d ra z in a ts  fü h r t  bei 150° e tw a  zum  T rih y d ra z in a t Cr J 2- 
d A A . — CrCl3 z e ig t beim  A uftrop fen  von  völlig  en tw ässertem  N 2H 4 keine analoge 
w-Komplexbldg. sondern  heftige  V erpuffung u n te r  F lam m enerscheinung . B eim  all- 
wahhgen E in trägen  des CrCl3 in  überschüssiges H y d raz in  en ts teh en  jedoch  ro te  Lsgg. 
«gleichen A rt wie bei derW echselw rkg . m it C rJ2. (Z. anorg . allg . Chem. 252. 55— 62. 
6/S. 1943. Jen a , F ried rich -S ch ille r-U n iv ., Chem. L abor.) E r n a  HOFFMANN .
ir Juza  u n d  W erner Sachsze, Z u r  K e n n t n i s  d e s  S y s t e m s  N i c k e l - S t i c k s t o f f .

d a U a m i d e u n d  M e t a l l n i t r i d e .  12 . M itt. ( 11 . vgl. C. 1 9 4 2 .1. 2113). 1. P r ä p a r a t i v e  V e r s s . :  

urch 3stdg. E rh itzen  von  1(>— 2 0  m g fe inverte iltem  N i, au s N i-C arbonyl d a rg e s te llt, 
V *i i ° LlH3-S trom  von  22 cm /sek G eschw indigkeit, e n ts te h t aussch ließ lich  die 

i Die gleiche V erb. e n ts te h t bei 20stdg. E rh itz e n  von  N i F 2• 2  N H 4F  bei 
»10° im N H j-S trom  oder d u rch  4stdg . E rh itz en  eines seh r fe in  v e r te ilte n  N iB r2,
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das d u rch  E rh itz en  eines N iB r2-A m m oniakates e n ts ta n d e n  w ar, im  N H 3-Strom bei 
420°. —  2 . E i g g .  d e s  N i ? N :  S chw arzgrau , g u t in  A chatreibschale  zerreibbar, gegen 0, 
u . F eu ch tig k e it beständ ig . R eag ie r t in  d e r  K ä lte  m it 2 n-H C l, -H 2S 0 4, -H N 03 nur lang
sam , m it konz.H C l schnell, H 2S 0 4 k au m , H N 0 3 s tü rm isch , in  d e r  W ärm e m it 2 n-HCl 
oder -H 2S 0 4 s tü rm isch , -H N 0 3 schnell, m it konz. H Cl oder H N 0 3 explosionsartig, 
H 2S 0 4 schnell. M it v erd . oder konz. N aO H  sow ohl in  d e r  K ä lte  w ie in  der Wärme keine 
R eak tio n . L öst sich  in  v e rd ., n ic h t oxydierenden  S äuren  u n te r  H 0-Entw icklung. Konz. 
H 2S 0 4 w ird  in  d e r H itze  zu S 0 2, 70% ige H 2S 0 4 zu H 2S red u z ie rt. Z ers, sich bei trockener 
E rh itzu n g  im  ev aku ie rten  Gefäß (A nheizgeschw indigkeit 5°/M in.) b e i 440° innerhalb we
n iger M inuten , ze ig t bei d e r  iso therm en  Zers, bei 360°, 405°, 445° k o n s tan te  Zersetzungs
geschw indigkeiten; anscheinend  sind  die gem essenen D rucke w eit von den Gleichgewichts- 
d rucken  en tfe rn t. D . pyknom etr. bei 25° m it P e tro leu m  als S perrfl. =  7,71 im Mittel.
D .254b erech n e t= 7 ,6 6 . 2. K r y s t a l l s t r u k t u r  u .  O i t t e r h m s t a n t e : H exagonal dichteste Packung 
von  N i-A tom en. a  =  2,664G ± 0 ,0 0 1 2 Ä, c =  4,2982 ± 0 ,0 0 2s A, c /a  =  1,613. Die so 
d arg este llte  E lem entarzelle  e n th ä lt 2/3 Moll. N i3N . R ön tgend ich te  D. =  7,91. Wie das 
F e2N  is t  d as  N i3N  eine ty p . E in lagerungsverb indung . E s ergeben  sich keine Anhalts
p u n k te  fü r  e in  bre itos P h asen g eb ie t des N i3N . —  3. L o k a l i s i e r u n g  d e s  S t i c k s t o f f s  i n d e m  

N i c k e l n i t r i d g i t t e r .  E ine  U b ers tru k tu rlin ie  lä ß t  a u f  e inen  o rien tie rten  E inbau des N 
im  G itte r  schließen. U n te r B erücksich tigung  d ieser L inie ergeben  sich die hexagonalen 
G itte rk o n stan ten  zu a  =  4,6153 Ä, c =  4,2985A , c /a  =  0,931,. D ie Elementarzelle 
e n th ä lt d an n  2  M olekeln. A tom lage des S tick sto ff: in  (c): 1 / 3 ,  2/3, 1/4; 2/3, % , 3/ 4 oder in 
( d ) : V,t 2U >  3 U  (zw ischen beiden L agen  k an n  n ic h t en tsch ieden  w erden ); des Ni: in (g): 

0, 0; 0, 2/3, 0; 2/3, 2/3, 0; 2/3, 0, 1 / 2 ; 0, 2/3, J/ 2; 2/3, 2/3, 1 / 2 . D er S tick s to ff  befindet sich in 
d e rM itte  eines O k taeders au sN i-A to m en ,u m  jedesN i-A tom  sind  2  N -Atom e angeordnet. 
N äch ste r A b stan d  N i — N  =  1,877Ä , N  —  N =  3,423Ä , N i —  N i =  2,665 A. — 4. L ö s 

l i c h k e i t  v o n  N 2 i n  N i :  D ie L öslichkeit von  N 2 in  N i i s t  seh r gering . N i-M etall vermag 
bei B ehandlung  m it ström endem  N H 3 bei 445° b is zu 0,07%  N 2 zu lösen. — Zum Schluß 
bringen  Vff. e inen  Vgl. des N i3N  m it Cu3N , Cr2N , Mn2N , F e 2N , Co3N. (Z. anorg. allg. 
Chom. 251. 201— 12. 6/4. 1943. H eidelberg , U n iv ., Chem. In s t . ,  A btlg. f. Anorgan. 
Chem ie.) ERNA HOFFJIANN

H. Brintzinger, H, Thiele un d  Ursula Müller, K o t n p l e x v e r b i n d u n g e n  u n d  S a l z e  der 

Ä t h y l e n d i a m i n t e t r a e s s i g s ä u r e .  (Vgl. C. 1942. I I .  1216 u . 1217). 1. B l e i  (U ) - ä t h y l e n d i a ■ 

m i n t e t r a a c e t a t ,  P b 2 ( C 1 0 H 1 2 N „ O s ) - H 20  (I). A us e in e r L sg. von  5 g Ä thylendiamintetra
essigsäure (II) u . 5,7 g  B le in itra t in  800 ccm sd . W . a u f  Z usa tz  von  H 20 2 beim Ein
dam pfen  a ls w eißer N d . in  F o rm  seid ig  glänzender B lä ttch en . D ie gleiche Verb. aus einer 
L sg. von  5,8 g II u . 13 g B le iace ta t in  800 g H 20  beim  E indam pfen . B lättchen , in W. 
schw er lö s l., geben beim  E rh itz e n  a u f  160° d as 1 Mol. K ry sta lh v asse r ab . Wss. Lsg. der 
S ubstanz  ze ig t folgende R k k .: M it H 2S B ldg. von  P b S , m it H 2S 0 4 von P b S 0 4, mit KJ 
von  P b J 2, m it K 2C r0 4 von  gelbem  P b C r0 4. D as P b  is t  dem nach  n ich t komplex ge
bunden , sondern  sa lza rtig  an  I. 2. N c U r i u m - K o b a l t ( I I I ) - ä t h y l e n d i a m i n t e t r a a c e t a t ,  

N a [ C o { C'10H12A72O8)]• 4  H 20  (III): 5 g C oS04 in  e tw a  300 ccm H 20  lösen, zum Sieden 
e rh itz en  m it 5,2 g festem  II v erse tzen . L sg. i s t  d an n  ro tv io le tt . M it reichlich Na- 
C hlorit oxyd ieren , Lsg. w ird  d u n k e lro tv io le tt. H eiß  filtr ie re n , s ta rk  einengen. Nach 
längerem  S tehen  A bscheidung von i n  in  ro tv io le tten  S täbchen , absaugen, aus h. IV. 
zw eim al um krysta llis io ren , a n  L u f t trocknen . V erlie rt bei 150° 4 |Mol. Krystallwasser. 
W ss. Lsg. v e rä n d e r t sich  m it N aO H , N H 3 oder N H 4SCN n ich t. KCN entfärbt die 
Lsg. u .b ild e tK 3[Co(CN8)]. A m m onsulfid  bew irk t geringe CoS-Abscheidung. Co is t also 
kom plex gebunden. 3. C h r o m ( I I I ) - ä t h y l e n d i a m i n t e t r a e s s i g s ä u r e  H  [Gr(G10H12N2Os)] (IV). 
Lsg. von  5 g  w asserfreiem  CrCl3 m it e in e r S pu r Cr (I l)-S a lz  in  W . zum  Siedenjerhitzen, 
m it 9,2 g  festem  II verse tzen . D ie g rüne  Lsg. w ird  v io le tt , heiß  filtrie ren , eindampfen. 
IV k ry s t. n ach  ein iger Z eit a ls  dunkelv io le tte , unregelm äßige K ry sta lle , teilweise ver
un re in ig t d u rch  II. I n  W .le ich t lösl. u . u m k ry sta llis ie rb a r. K ein  N d. der wss. Lsg. mit 
N aO H  oder N H 3, dagegen dabe i B lau färb u n g . 4. E i s e n ( I I I ) - ä t h y l e n d i a m i n t e t r a e s s i g -  

s ä u r e ,  H  [Fe((710£f12N 30 8)] (V). A us e iner E isenhydroxydaufsch läm m ung beim Ver
se tzen  m it festem  II in  d e r  S iedeh itze. E s m uß  noch  e tw as Fe(O H )3 ungelöst 
bleiben. A bfiltrie ren , goldgelbe L sg. s ta rk  einengen. N ach  tagelangem  Stehen gold
gelbe, unregelm äßige K ry sta lle , au s  W. u m k ry sta llis ie ren , an  L u ft trocknen, ln 
W . seh r le ich tlö s lich . V erliert bei 130° W . u n te r  O rangegelbfarbung. Wss. Lsg. wir 
m it N H 3 tie fro t , g ib t m it N H 4S schw arzen N d ., m it N aO H  ro tb rau n en , m it NH4SUS 
R o tfa rb u n g , m it K -C yanoferrat (II) B erliner B lau . D as F e-Io n  is t  n u r schwach kom
plex, in  d e r  H au p tsach e  sa lza rtig  gebunden . 5. A m m o n i u m - E i s e n ( I I I ) - ä t h y l e i u i t a -  

m i n t e t r a a c e t a t ,  V N 4[Fe(GI0H12N 2O8)] • I I n O  (VI). Z u r am m oniakal. Aufschlämmung von
Fe(O H )3 so viel festes II geben, b is fa s t a lles F e (O H )3 g e löst i s t ,  kochen, heiß i “*
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trieren, dunkelrote L sg. s ta rk  einengen. T agelang s teh en  lassen , ge lbb raun , un regel
mäßige K rystalle. S ehr le ich t lösl. in  W ., u m k ry sta llis ie rb a r. V erlie rt bei 120° 1 Mol 
Krystallw., zers. sieh  bei höheren  T em pera tu ren . D ie wss. L sg. g ib t  m it  (]S[H4)2S 
schwarzen N d., m it N aO H  Fe(O H )3, m it K -C yano ferra t B erlin e r B lau , m it N H 4 SCN 
in HCl-Lsg. R o tfä rbung , m it N H 3 tie fro te  F ä rb u n g . V erb. is t  schw ach kom plex.
6, L a n t h a n ä t h y l e n d i a m i n t e t r a a c e t a t ,  L a H ( C 1 0 H n N t O f,) (VII) 5,9 g__Lanthansulfat in  e tw a  
100ccm HjO aufsch läm m en, e rh itzen , u . 5 g fe s te I I  zugeben. Ä ußerst fe inpu lveriger, 
weißer Niederschlag. I n  W . seh r schw er lö s l.; p ra k t. unlöslich . K an n  infolge seiner 
Schwerlöslichkeit zu rL a-B est. wie zu r  T rennung  des L a  von  anderen  Io n en  verw endet 
werden. 7. N e o d y m ä t h y l e n d i a m i n t c t r a a c e l a t  N d H ( C 1 0 H 1 2 N 2 O a) (V III): Zu 4 g N eodym 

ch lo rid  in  e tw a  800 ccm  sd . H 20  w ird  soviel I I  gegeben, als 
j^C H j—COOH sich  gerade  lö s t. H e iß  f i ltr ie re n , längere  Z e it e indam pfen .

/  CH2 COO F e inpu lveriger, schw ach ro sa fa rb en e r N d ., A bsaugen , au s
CH, n W . um k ry sta llis ie ren , an  L u f t T rocknen. W ss. L sg. g ib t

^>Nd m it O xalsäure fe in k ry s ta llin en  w eißen N d . 8 . T h o r i u m -  

CHj /  ä t h y l e n d i a m i n t e t r a a c e t a t  T h ( O 1 0 H 1 2 N 2O s ) .  2  I h O  (IX ): Sd.
\  Qjf_COO Lsg. von  5,3 g von  II  in  e tw a  700 ccm W ., 10 g T horium -

OHj_COO  n i t r a t  zugeben, f i ltr ie re n , e tw as einengen . F eine , w eiße,
schillernde B lä ttch en . I n  W . ziem lich  schw er löslich. V er

liert bei 140° i y 2  Mol K ry sta llw asser, b e i 214° d en  R est. Wss. L sg. g ib t m it N aO H  
weißen flockigen, m it O xalsäure w eißen fe in k ry sta llin en  N iedersch lag . 9. U r a n { I V ) -  

i t t y k n d i a m i n l e l r a a c e t a l ,  U  ( C 1 0 H 1 2 N 2O 9 ) - 2  H / J  (X). Sd. L sg. von  5 g II . in  700 ccm 
ff. mit8,6 g U (IV )-S u lfa t verse tzen . G rasgrüne L sg ., f i ltr ie re n , einengen . Schw ach 
grüne, feine B lättchen . V erlieren  bei 135° 2 Mol W. W ss. Lsg. g ib t m it N aO H  b rau n en , 
(lockigen m it (N H 4)2 S in  d e r  H itze  ebensolchen N d .. m it K -C yanofo rra t ro tb rau n e  
Färbung, m it O xalsäure g rünen , k ry s ta llin en  N iedersch lag . (Z. anorg . allg . Chem. 
251. 285—94. 4/5. 1943. J e n a , F ried rich -S ch ille r-U n iv ., I n s t .  f. te ch n . Chemie.)

ERNA HOFFMANN

D. Organische Chemie.
D r  A llgem eine u n d  theo re tische  o rgan ische  C hem ie.

H. Staudinger, Ü b e r  d i e  F o r m b e s t ä n d i g k e i t  d e r  M a k r o m o l e k ü l e .  313. M itt. ü b e r  

M b o n w l e k u l a r e  V e r b i n d u n g e n .  (312. vgl. C. 1944. I I .  104.) Vf. fü h r t  die A rgu
mente auf, die d a fü r  sp rechen , d aß  die o rgan . M akrom oll, im  fe s ten  u . im  
gelösten Zustand fo rm beständ ig  sind . D er Beweis h ie rfü r  w ird  bes. au s dem  Vis- 
»sitätsverh. der m akrom ol. S toffe e rb ra c h t. A n d e r  A ussprache be te ilig ten  sich  E . 
Jexckel, G. K r ä n z l e i n ,  O. K r a t k y ,  W . B u c h m a n n , G. V. S c h u l z ,  F . H . M ü l l e r ,  
A. Schob u . P. T h i e s s e n  (vgl. im  O riginal). (K u n sts to ffe  K unsts to ff-T echn . u . An- 
wend. 33. 197—204. Aug. 1943. F re ib u rg  i. B r., U n iv ., F o rsch .-A btlg . fü r m akrom ol: 
Chemie.) L a n t z s c h

E.Husemann, Ü b e r m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a n  h y d r o l y t i s c h a b g e b a u t e n F a s e m .  

3l4.Mitt. ü b e r  m a k r o m o l e k u l a r e  V e r b i n d u n g e n -  8 6 . M itt . ü b e r  C e l l u l o s e .  U n te r M ita rb e it von  
A.Carnap. (313. vgl. v o rs t. R ef. 85. vgl. C. 1943. I I .  610.) G ereinigte u. m it 2n-H C lbzw . 
V-mol. K H S04-Lsg. abgebau te  F a se rn  von B aum w olle, R am ie, A rundo donax , B uchen- 
Mlzccllulose, Wolle u . Seide w erden im  Ü berm ikroskop  u n te rsu ch t. L anusa , C upram a, 
ustrau. Polyam idfasern w erden ohne V orbehandlung h y d ro ly t. ab g eb au t u . u n te rsu ch t.

Fasern werden a u f  P o lym erisa tionsgrade  u n te r  200 ab g eb au t, ze rq u e tsch t u . 
Mikroskop, u. u ltram k r. auf ih re  S tru k tu r  u n te rsu ch t. R am ie u. B aum w olle sp a lten  in  
ribrillen verschied. L änge u. D icke auf b is zu r G renze des A uflösungsverm ögens des Ü ber- 
Mikroskops. E ine H a u tsu b s tan z  k o n n te  n ic h t fe s tgeste llt w erden. D ie F a se m  von 
Arundo donax- u. Holzcellulose sp a lten  ähn lich  auf w ie Baum w olle u . R am ie. M kr. 
®krscheiden sich R am ie u . Zellwollen k a u m . Im  Ü berm ikroskop  sind  d ie F ib rillen  d e r Zell- 
ALL n ^*c^ er u - gehen am  R and  m eist in  eine hom ogene Sch ich t über. Bei längerem  

bau zerfallen sje vo llständig  in  eine s tru k tu rlo se  Masse. —  Seide zerfä llt n ach  k u rze r 
nrebehandlung in  feine F ib rillen , d ie  k o n tra s tre ich e r s ind  als C elluloserfasern. Bei 

eitergehendem A bbau resu ltie ren  viele k leine, häufig  verbogene k u rze  S täbchen . —- 
le Mikroaufnahmen von h y d ro ly s ie r te r W olle zeigen die A ufspaltung  in  Spindeln, 
m ubermkr. Bild fallen dicke, durchscheinende F asersträn g e  au f, d ie eine m öglicher- 
c*6® “ifflellenartige S tru k tu r  erkennen  la s s e n .—  Polyam idfasern  zerfallen  n ach  kur- 

hydrolyt. A bbau le ich t in  F ib rillen , d ie  bei überm kr. B e trach tu n g  d e r W olle ähneln.
zur F einaufspaltung  i s t  gering. (J .  m akrom ol. Chem. [3] 1. 16—27. 12/8. 

• kreiburg i. B r., U n iv ., F o rsch u n g sab tlg . f. m akrom ol. Chemie.) L a n t z s c h
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Lars Gunnar Sillen, Ü b e r  d i e  Z e r f a l l s g e s e t z e  l e i m  A b b a u  h o c h p o l y m e r e r  K e lte n . 

B eim  A bbau  lan g e r P o ly m eren k e tten  A r  k an n  d e r  jew eilige Z u stan d  im  entstehenden 
Polym erengem isch d u rch  d ie M engen zn d e r  versch ied . Polym eren  An, durch den Spal
tu n g sg rad  a ( =  beim  A bbau aufgelöste B indungen  : an fangs vorhandene Bindungen) 
u . d u rch  den ehem . oder au s  d e r V iscositä t gem essenen Polym erisationsgrad Pc bzw. 
P y  gekennzeichnet w erden. E s w erden d ie folgenden F älle  b e tra c h te t: 1. Allo Bin
dungen zerfallen  m it derselben  G eschw indigkeitskonstan ten  k . 2. Gewisse,,ausgezeich
n e te “  B indungen zerfa llen  m it k  (1 + p ), alle üb rigen  m it k , also 2 Zerfallskonstanten. 
A usgezeichnet können  sein  a) E ndb indungen  e in e r A rt, b) E ndbindungen  beider Arten, 
c) B indungen  am  2. G lied, d) B indungen  am  2. u . 3. G lied. 3. D rei Zerfallskonstanten, 
d ie B indungen  am  2. G lied zerfa llen  m it 1c ( 1 + p + q ) ,  a lle  anderen  Endbindungen mit 
im  M itte l k  (l-|-p /2), alle üb rigen  B indungen  m it k . D ie D ifferentialgleichungen für die 
z fü r  diese F älle  w erden a b g e le ite t; sie sin d  im m er g ru n d sä tz lich  lösbar, wenn R endlich 
is t .  W enn die ex ak te n  Lsgg. fü r  B erechnungen  zu verw ickelt w erden, empfehlen sich 
zwei N äherungen : B ei geringem  Z erfall: alle  B indungen  zerfallen  gleich schnell; bei 
w eiterem  Z erfall: die anfänglichen  K e tte n  w aren  =  <=. A usdrücke fü r zn, et, Pc u.Ih

l
w erden angegeben, e in  vorkom m endes In te g ra l J  e~P-v x s d x  w ird  au f  eine auswert-

x
bare  R eihe zu rü ck g efü h rt. F rü h e re  A rbeiten  an d e re r A u to ren  ü b er die gleichen Probleme 
w erden e rö r te r t .  E inige d e r h ie r  gefundenen Form eln  w urden  bere its  von anderen Vff., 
bes. von  W . K u h n  (C. 1932. I I .  2140) a u f  anderem  W ege abgele ite t. (Svensk kem. 
T id sk r . 5 5 . 221— 38. Aug. 1943. S tockholm , U n iv ., I n s t .  f. allgem . u. anorgan. Chem.)

R eit z

Lars Gunnar Sillen, Ü b e r  B e r e c h n u n g e n  a m  A b b a u  h o c h p o l y m e r e r  K e t t e n .  An Bei
spielen  aus der L ite ra tu r  (A bbau  von  F iltr ie rp a p ie r  in  Phosphorsäure, von Baum- 
wollo u . C ellulose in  Schw efelsäure) w ird  e r lä u te r t,  wie d ie in  der vorst. ref. Mitt. ab
ge le ite ten  F orm eln  zu r num er. B erechnung d e r Z erfa llskonstan ten  aus der experimentell 
bestim m ten  ze itlichen  Ä nderung des v iscosim etr. e rm itte lten  Polymerisationsgrades Pr 
verw endet w erden  können. D ie F o rm eln  ge lten  zu n äch st n u r  fü r Lsgg. von Moll, mit 
e iner d efin ie rten  A nfangsketten länge (m onodisperse Lsgg.) u . sind bei einem nur schma
len B and  von  K e tten längen  ebenfalls verw endbar. F ü r  unendliche K ettenlänge verein
fachen  sie sich . W enn b e re its  am  A nfang des V ers. e in  polydisperses Polymerengemisch 
vorlag , i s t  es zw eckm äßiger, die F orm eln  fü r  u rsp rüng lich  unendliche Kettenlänge zu 
verw enden u . fü r  den an fänglichen  V erte ilungszustand  eine zeitliche Korrektur ein
zu führen . I n  dem  du rchgerechneten  F a ll d e r  Cellulose scheint dieses Verf. der 
Polym eronverteilung  ta tsä c h lic h  R echnung  zu trag en . A uch die A uswertung des ehem. 
(z. B . osm ot.) gem essenen Polym erisa tionsgrades Pc w ird  besprochen, wobei für eine 
H ilfsfunk tion  eine T abelle au fg e s te llt w ird . (Svensk kem . T idsk r. 55. 260— 79. Sept.
1943. S tockholm , U n iv ., I n s t .  f. allg . u . anorgan . Chem.) R eit z

H. A. Krebs, D i e  E i n w i r k u n g  a n o r g a n i s c h e r  S a l z e  a u f  d i e  K e t o n s p a l t  u n g  v o n  O x a l- 

e s s i g s ä u r e .  W ie K r a m p i t z  u . W e r k m a n n  (vgl. B iochem ie. J .  3 5 . [1941]. 595) fanden, 
w ird  die Z ers, von  O x a l e s s i g s ä u r e  (I) d u rch  M g-Ionen besch leunig t. Vf. untersucht nun 
die E inw . versch ied , anorgan . Salze a u f  die Z ers, d e r I. H ierzu  w urden 0,02 Moll. I, die 
nach  W o h l  u . M itarbe ite rn  (B er. d tsch . chem . G es.4 0 . [1907]. 2308) hergestellt u. nach 
F e n t o n  u . J o n e s  ( J .  chem . Soc. [L ondon] 7 7 . [1900]. 77) um krystallisiert wurde, 
in  3 m l 0,3-m ol. A ce ta tp u ffe r (p n  =  5,0) bei 40° m it einem  anorgan. Salz versetzt u. 
die C 02-E ntw . m anom etr. b estim m t. D ie k a ta ly t .  A k tiv i tä t i s t  den K a tio n e n  zu
zuschreiben ; A nionen s ind  n ic h t w irksam . F e rn e r sind  alle einw ertige Kationen (Na, 
K , Ag) unw irksam . Von den  m ehrw ertigen  K a tio n en  s ind  Cu- u . A l-Ionen am aktivsten. 
F ü r  den  E ffek t der H + -Ionen w urde gefunden , d aß  e in  Zersetzungs-Optimum bei 
P h  =  4,0 vo rh an d en  is t .  —  D ie S ta b i l i tä t  von  A c e t e s s i g s ä u r e ,  M e s o x a l s ä u r e ,  a-K eto- 
g l u t a r s ä u r e  u . B r e n z t r a u b e n s ä u r e  (II) k an n  d u rc h  den  Z usa tz  von Al-Ionen nicht be
e in flu ß t w erden, w ährend  A c e t o n d i c a r b o n s ä u r e  (III) eine schnelle Spaltung durch den 
Z usatz  von  Al.,( S 0 4)3 u . A n ilin c itra t e r fä h r t .  D er k a ta ly t .  E ffek t is t  dam it auf p-Ee 
d icarbonsäu ren  b esch rän k t. —  I u . III lie fern  m it  H g N 0 3 einen weißen oder graue 
N d . ; die anderen  S äuren  zeigen dieso E rsche inung  n ich t. D ie R k . kann  benutzt wer e , 
um  I in  k leinen Mengen neben II nachzuw eisen. -— V erss., s tab ile  Lsgg. von 1 ur 
w iederholtes U m krysta llis ieren  oder d u rch  B ehandeln  m it m etallbindenden Reaoc^ , 9 
(z. B . D ith izon) zu  e rh a lten , w aren  erfolglos. (B iochem ie. J .  3 6 . 303— 05. April 
Sheffield , U niv .) , ,. G?“  -

P. M. Heertjes, R. Bakker un d  J. C. van Kerkhof, Ü b e r  d i e  F a r b e  u n d  d i e  Arnwm
l u t i o n  e i n i g e r  A m i n o b e n z o l d e r i v a t e .  I .  E s w erden  die A b so r p tio n ssp ek tre n  zwisc 
2200— 6S00 A fo lgender S ubstanzen  u n te rsu c h t: N - D i m e t h y l a n i l i n  (I), A - D i a
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am'Kn (II), N - D i p r o p y l a n i l i n  (III), p , p ' - T e t r a m e t h y l d i a m o n o t r i p h e n y l m e t h a n  ( L e u k o -  

m a lach itg rü n ) (IV) p , p ' - T e t r a ä t h y l d i a m i n o t r i p h e n y l m e t h a n  (L e u k o b r i l l i a n t g r ü n ) (V), 
y t f - T d r a p r o p y l d i a n i i n o t r i p h e n y h n e t h a n  (VI), p , p ' - T e t r a m e t h y l d i a m i n o t r i p h e n y l c a r b i n o l  

(VII) ( C a r b i n o l b a s e  d e s  M a l a c h i t g r ü n s ) .  D ie C arbino lbasen  von V u . VI konn ten  n ich t 
genügend rein e rh a lten  w erden. D ie S pek tren  von  A nilin  (VIII), I, II u . III w urden  in  
Heran aufgenommen. E s ze ig t sich , daß  beim  E rs a tz  d e r  H -Ä tom e d e r N H ,-G ruppe 
von VIII durch A lkylgruppen  d e r C h a rak te r des A bsorp tionsspek tr. u n v e rän d e r t b le ib t, 
aber daß die K urve  n ach  längeren  W ellen verschoben w ird  u . daß  die A bsorptionskoeff. 
sehr stark zunehm en. D er E rsa tz  des H  d u rch  CH3 ü b t den g rö ß ten  E in fl. aus. Je  
größer die A lkylgruppen w erden, um  so geringer w ird  d ie 'V ersch iebung , w ährend  die 
Höhe der A bsorptionskurve d e r D ia lky lan iline  fa s t gleich b le ib t. M an k an n  noch n ich t 
entscheiden, ob bei w eiterer V ergrößerung  d e r S ub stitu en ten  die V erschiebung an  Größe 
abnimmt, oder ob sie einem  k o n s ta n te n  E n d w ert zu streb en  w ird . D ie S pek tren  von 
IV, V u. VI zeigen dasselbe V erhalten . E in  Vgl. von  VII u . IV zeig t, d aß  sich  die S pek
tren nur wenig voneinander un terscheiden . E s fo lg t d a rau s , daß  die O H -G ruppe in  der 
Carbinolbase n u r einen  geringen o p t. E in fl. b e s itz t, w as in  Analogie zu dem  V erb, 
der aliphat. A lkohole zu dem  Schluß fü h r t ,  daß  die O H -G ruppe am  g e sä tt. C- 
Atom sitzt. D ies i s t  in  Ü bere instim m ung  m it d e r F orm el fü r  VII. S e tz t m an  d e r wss. 
Lsg, von IV 3—5 Mol H Cl p ro  Mol IV zu , so e rfü llen  die Lsgg. n ic h t m eh r das L a m b e r t - 
BEERsche Gesetz, u . die A bsorp tionskurve i s t  nach  kürzeren  W ellen verschoben, w ährend 
die Absorptionskoeff. abgenom m en haben . D ies k an n  d u rch  die B ldg. eines Amino- 
ehlorhydrates e rk lä r t w erden, d as d issoziiert u . dessen S pek tr. dem  des K W -stoffs, von 
dem sich das Amin a b le ite t, äh n lich  is t .  E s is t  m öglich, fü r  jede V erdünnung d u rch  Ä n
derung des V erhältnisses Säure zu B ase die D issoziation  völlig  zurückzudrängen . V er
seht man die wss. L sg . von  VII m it H Cl im  V erh ä ltn is  1 :3 , so folgen d ie Lsgg. dem 
bürBERT-BEKRschen G esetz, u . ih re  A bsorp tion  is t  nach  langen  W ellen bis ins S ich tbare  
verschoben. F ü g t m an  n u n  noch m eh r Säure zu ,so  sche in t die e rs te  R k ., die zu der Ver- 
¡ihiebung nach langen W ellen g e fü h r t h a t ,  d u rch  eine zw eite ü b e rlag e rt zu w erden, die 
«ue Salzbildung b ew irk t. E s  tr e te n  je tz t  ebenfalls die E rscheinungen  der D issoziation 
*af. Die A bhängigkeit d e r A bsorp tion  von  dem  V erhältn is Säure zu  B ase w ird  u n te r
sucht. Die F arbs to ffb ildung  d u rch  die H inzufügung  e iner geringen Säurem enge zu VII 
«wirkt eine solche Ä nderung  im  Mol., d aß  m an  es n ic h t m eh r als e in  e infaches aro- 
s»t. Amin ansehen kan n . D as S p ek tr . des M alach itg rüns (IX) h a t  im  S ich tbaren  zwei 
-huma bei 425 m p  u . 615— 620 m p .  D as le tz te re  M axim um  is t  viel h öher als d as ers te  
u.Qa die K om plem entärfarben Gelb u . B lau  G rün  ergeben, e rk lä r t sich  so die b laugrüne 
hrbe einer Lsg. von IX. W ird  zu  d ieser Lsg. e tw as Säure hinzugegeben, so w ird  sie 
frö, da sich das M axim um  bei 615— 620 m p  schneller e rn ied rig t als d a s  bei 425 m p .  

tirdie grüne Lsg. b esitzen  sie beide dieselbe H öhe. (R ecueil T rav . chim . P ays-B as 
“■ '37—44. 1943. D elft, L abor f. angew. Chemie.) L i n k e

P. M. Heertjes, J. C. van Kerkhof u n d  K . A. de Vries, Ü b e r  d i e  F a r b e  u n d  d i e  

M M tilu tion  e i n i g e r  A m i n o b e n z o l d e r i v a t e .  I I .  (I . vgl. v o rs t. R ef.) E s w erden  die Ab- 
»rptionsspektren von 2200— 6800 Ä gem essen von  p - D i m e t h y l a m i n o t r i p h e n m y l e t h a n  (I), 
W n m e t h y l a m i n o t r i p h e i i y l c a r b i n o l  ( 1 1 ) , p , p ' , p " - H c x a m e t h y U r i a m i n o t r i p h e n y l m e t h a n ( I V ) ,  

[ c '-n o k r y s t a llv io le t t ) , u . p , p ' , p " - H e x a m e t l i y l t r i a m i n o t r i p h e n y l c a r b i n o l  (V) (C a r b i n o l -  

f “ ®4* K r y s t a l l v i o l e t t s ) .  D ie R ein igung  von  V w urde d u rch  A usfällen  au s d e r  L sg. in  
•‘«ton durch portionsw eises Z ugeben von  verd . w ss.N aO H  vorgenom m en. D ie Spek tren  

daß auch bei d iesen  V erbb. d e r E rs a tz  e ines H -A tom s d u rch  eine O H -G ruppe 
•ft. nur einen geringen E in fl. a u sü b t. D ie K u rv en  d e r  V erbb. zeigen eine auffällige 
'«remstiinmung in  d e r  F o rm , jedoch  sin d  sie in  ih re r  F e in s tru k tu r  versch ieden .

c.rste Maximum lieg t k o n s ta n t bei 2640 Ä , w ährend  die S u b s titu tio n  eines H  durch  
n einen schwachen hypsochrom en  E ffe k t a u f  d a s  zw eite bei 3040 A  gelegene M axi- 

D ieser E ffe k t w ird  geringer in  dem  M aße wie D im ethyam inog ruppen  in  
r;.| . g ' n das Mol. e in g e fü h rt w erden. D ie v e rtik a le  V erschiebung d e r  S p ek tren  is t  
'‘f. größer als die ho rizon ta le . Jed e  neue E in fü h ru n g  e in e r D im ethy lam inog ruppe  in  
Meßung zum zen tra len  C-A tom  in  die M onoam inverbb. e rh ö h t die A bsorp tion . 
« zweite Gruppe w irk t jedoch schw ächer a ls  d ie e rs te  u sf. D as V erlu in  H Cl-Lsg. 

gj 18sclbe wie beim M alach itg rün  usw . E s  w ird  vorgesch lagen , d ie p -chinoide F or- 
¡i zu.«-nutzen, da  sie tr o tz  ih re r  M ängel d ie V erhältn isse  am  b es ten  w iedergäbe.
- cueil Trav. chim . P ay s-B as 62. 745— 52. 1943. D e lft, L abo r, fü r  angew . Chem.) 

p L i n k e
ßamart-Lucas, Ü b e r  d i e  S t r u k t u r  d e r  a c e t y l i e r t e n  D e r i v a t e  d e r  O x y a z o f a r b s t o f f e  

^fiih y l A b s o r p t i o n s s p e k t r e n .  I .  A l l g e m e i n e s .  (Vgl. C. 1943. I I .  1618,1701). N ach  einer 
Mtct i Schilderung d e r  b isherigen  chem . u . ph y sik a l. U n te rss . w erden die Ab- 

10nskurven im  G ebiet zw ischen 6000— 3000 Ä w iedergegeben von  A c e t o x y a z o -

34
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b e n z o l ,  N , A j c e i y l c h i n o n h y d r a z o n ,  A z o b e n z o l ,  B e n z o l a z o - p - k r e s o l ,  2 - A c e t o x y - d - o x y a z o b e n z o l ,

i - O x y a z o b e n z o l ,  A c e t ÿ l b e n z o l a z o - à - n a p h t h o l  u . a - B e n z o l a z o n a p h t h a l i n .  N ach bisher noch 
n ic h t verö ffen tlich ten  E xperim en ten  i s t  d a s  A bso rp tionsspek tr. eines acetylierten ein
fachen  Phenols A r-0-C 0-C H 3 dem  des en tsp rechenden  K W -stoffs Ar-CEC, sehr ähnlich. 
Infolgedessen sollte  b e i d e r  gleichen L age d e r D ingo bei den A zokörpern folgender Fall 
vorliegen. D as S p ek tr . von I so llte  dem  von II seh r ähn lich  sein  u . sich grundlegend 
von  dem  des III un terscheiden .

/O -C O -C H , /C H , , , 0

A <  A r<  A r /  /C O -C H 3
\ n = n - c 6h .  x n = n - c 6h 5 x n - n <

I II III x C6H 5
A us den  K u rv en  g eh t hervo r, daß  die A cety lde rivate  eine A bsorp tion  besitzen, die der 
des A zo-K W -stoffes derselben  Serie seh r ähn lich  is t .  N och besser w äre die Überein
stim m ung , w enn w irk lich  die A cetylgruppe d u rch  die M ethylgruppe ersetzt würde. 
M an k an n  also den  A cetyldcrivv. die S tru k tu r  von A zophenolestern geben. Es 
w ird  d a ra u f  hingewdesen, daß  h ie raus kein  Schluß a u f  d ie K onst. d e r freien Verbb. ge
zogen w erden d arf . D iese können  in  Lsg. im  G leichgew icht be ider Form en vorhanden 
sein  oder bei d e r  A cetylierung innerm ol. U m w andlungen erle iden . (Bull. Soc. chim. 
F ranco , Mém. [5 ]  1 1 . 75— 6 1 . Ja n ./F e b r . 1 9 4 4 .)  L in k e

Pauline Ramart-Lucas, D i e  S t r u k t u r  d e r  O x y a z o f a r b s t o / f e  g e m ä ß  i h r e n  A b s o r p t io n s 

s p e k t r e n .  S p e k t r a l a n a l y s e  d e r  a c y l i e r t e n  O x y a z o v e r b i n d u n g e n .  K urze M itt. zu der vorst. 
re ferierten  A rbeit. (C. R . hebd. Séances A cad. Sei. 2 1 5 . 468— 70. 3.—30/11. 1942.)

L inke

Marie-Louise Delwaulle, B e i t r a g  z u m  S t u d i u m  d e r  R a i h a n s p e k t r e n  v o n  D ih a lo g t r -  

m e t h a n d e r i v a t e n .  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  n e u n  G r u n d s c h w i n g u n g e n  v o n  M e t h y l e n b r o m i d .  Um 
die 9 G rundschw ingungen des M e t h y l e n b r o m i d s  m it S icherheit festzulegen, wurden die 
RAMAN-Spektren m it D epo larisa tionsg raden  von CH2B r2, G H ^ B r C l  u . C H 2 B r F  auf- 
genom m en. M it A usnahm e von zwei D eform ationsfrequenzen  w urde eine einwandfreie 
Z uordnung e rre ich t. (C. R . hebd. Séances A cad. Sei. 217. 172— 74. 2/30. 8 . 1943.)

GoUBEAü
R. Fonteyne, B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d e s  „ A - F f f e k t e s “ . D a s  R a m a n s p e k t r u m  und 

d i e  P o t e n t i a l f u n k l i o n  d e s  l e i c h t e n  u n d  s c h w e r e n  F o r m i a t - I o n s .  V or allem  in den Berech
nungen ausführlichere  D a rs t. d er be re its  C. 1 9 4 4 . I .  536 re fe rie rten  A rbeit. (Natuw- 
w etensch. T iidschr. 2 5 . 173— 85. 20/8. 1943. G ent, U n iv ., L abor, v . Alg. Scheikunde.,

GOUBEAÜ
Everett J. Hoffman, G. E. Boyd und  A. W. Ralston, U n t e r s u c h u n g e n  ibf 

h o c h m o l e k u l a r e  A m i n e  u n d  i h r e  S a l z e .  V. L ö s l i c h e  u n d  u n l ö s l i c h e  F i l m e  d e r  A m r *  

h y d r o c h l o r i d e .  (IV . vgl. R a l s t o n ,  H o e r r  u . H o f f m a n ,  J .  A m er. ehem.Soc. 64. [1942 
97.) I n  d e r  vorliegenden  M itt. w erden lan g k e ttig e  k a tio n . koll. E lektrolyte au 
ih r  O berflächenverh . h in  u n te rsu c h t; aus d e r Tem p.- u . Zeit-Abhängigkeit de 
O berflächenspannung  bei wss. Lsgg. von  D o d e c y l a m i n c h l o r h y d r a t  (I) hoffen Vff. cme! 
besseren  E in b lick  in  die genann ten  V orgänge zu  bekom m en (vgl. auch A lex an d eb
C. 1941. I I .  1129).— V erschied, konz. Lsgg. von  I  in  ü b e r P hosphorsäure u. KJlnO 
d es t. W ., von  b ek an n te r D ., w erden zw ischen 25 u. 50° in  einem  von H a b k in s  u 
J o r d a n  ( J .  A m er. ehem . Soc. 5 2  [1930]. 1751) b en u tz ten  A pp. nach  der Ringmctfi 
gem essen. In  3 F igg . i s t  die A bhäng igkeit d e r  O berflächenspannung, bzw. der in® 
drucke n  =  y 0— y  (y0 =  O berflächenspannung von W .) von  der Konz. u. von der 
g rap h .d a rg es te llt . A us den  E rgebnissen g eh t hervo r, d aß -/in n e rh a lb  des gewählten Temp- 
B ereiches von d e r Tem p. im  w esentlichen unabhäng ig  is t .  r t  n im m t fü r eine bestimm 
K onz, m it ste igender Tem p. ab , —  A n /  A  T  is t  dabei k o n s ta n t, so daß bei böherc 
Tem pp. die A dsorp tion  in  der O berfläche geringer is t .  E benso  h a t  die Temp. aui 
G eschw indigkeit der B ldg. eines G leichgew ichtes in  d e r Z eitabhängigkeit bei ein
5 -10_a-n. Lsg. n u r  geringen E in fl. (vgl. A d a m  u .  S h t j t e ,  C. 1939. I I .  3271), w a s  aut ci 
niedrige A ktiv ierungsenergie d e r A dsorp tion  schließen lä ß t. Die Ladung der Par<“ 
ke ttensalze  i^ t ohne E ffek te  (vgl. auch  Me B a i n  u .  M i l l s ,  C. 1939. II- 2899)- — 
Iso th e rm en  fü r F ilm e von  O c t a d e c y l a m i n c h l o r h y d r a t  (II) a u f  10_2-n. HCl, HBr u- 
bei 19,9, 25,1 u .  30,3° w erden nach  d e r von  N ü t i n g  u . H a r k i n s  (C. 1939. U . 83-,) 
schriebenen M eth. b e s tim m t; in  den  beiden le tz te n  Fällen  en tsprechen  die TUmc 
H ydrobrom id  bzw. H ydro jod id . F e rn e r w erden HC104, H N 0 3, H 2S04, H /'J  « 
H 3P 0 4 in  e iner K onz, v o n  10~2-n. b en u tz t. F ü r  die T a tsach e , daß  bei größeren S°mcXlßJL IUI ulllCi IVUI1Z. VOH 1 U  “ü. O e n U L Z . 1 / .  P u r  Ule J L d b S d U u L j  udu Ucl giuwviv .

die Hydrojodidfilme einen geringeren Druck ausüben als die Hydrobromide u. 
chloride, sind nach Ansicht der Vff. die van der  WAALSschen Anziehungskraft
in  der Reihenfolge J ~  >  B r-  >  Cl~ abnehm en, v eran tw o rtlich  zu machen.
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ringeren Schichten is t  die Größe der anion. G ruppe d e r bestim m ende F a k to r ; alle  Film e 
brechen bei «s 30 dyn/cm . Bei den  genann ten  S auersto ffsäu ron  w erden m it zunehm ender 
Wertigkeit der A nionen die F ilm e zu enger begrenzten  M ol.-Schichten bei hohon F ilm 
drucken zusam m engedrängt. N ach  den  gefundenen W orten  scheinen jedoch  spezif. 
Effekte von größerer B edeu tung  zu sein als e infache stereochem . E in flüsse . (J .  A m er. 
ehem. Soc. 64. 498— 503. 6/3. 1942. Chicago, 111., U niv . Ros. L abor. A rm our an d  Co.)

G o l d

A. W. Ralston u n d  C. W. Hoerr, U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  h o c h m o l e k u l a r e  a l i - p h a t i s c h e  

Am ine u n d  i h r e  S a l z e .  V I. E l e k t r i s c h e  L e i t f ä h i g k e i t e n  w ä s s e r i g e r  L ö s u n g e n  d e r  H y d r o -  

A lo rid e  v o n  O c t y l - ,  D e c y l - ,  T e t r a d e c y l -  u n d  H e x a d e c y l a m i n .  (V. vgl. v o rs t. R ef.) In  
Fortsetzung der frü h e r m itg c te ilten  U n terss . w erden die L e itfäh ig k e iten  d e r Lsgg. 
von O ü y l -  (I), D e c y l -  (II), T e t r a d e c y l -  (III) u . H e x a d e c y l a m i n c h l o r h y d r a t  (IV) gem essen. 
Die Amine konnten n ach  bek an n ten  V erff. au s N itr ilen  u . D ost, im  V akuum  e rh a lte n  
werden; die Zugabe der äqu iva len ten  Menge H Cl lie fe r t die gew ünschten  H ydroch lo ride , 
für die ein F. n ich t b e s tim m t w erden konn te . D ie Ä qu ivalon tfäh igko it w ird  bei 20, 
40 u. 60° bestim m t (4 Tabellen  vgl. O riginal), gegen A  au fg e trag en  (1 F ig u r  vgl. 
Original) u. die e rh a lten en  K u rv en  m it denen  von  D o d e c y l -  (V) u . O c t a d e c y l a m i n c h l o r -  

ty ira t verglichen (vgl. IV . M itt. R a l s t o n , H o e r r  u . H o f f m a n , J .  Amer. ehem . Soc. 64. 
[1942], 97.) H ierbei v e rh ä lt sich  I einem  s ta rk e n  E lek tro ly ten  ähn lich , w ährond  die 
höheren Glieder II—IV das ty p . V erh. koll. E lek tro ly te  zeigen; dio s ta rk e  Zunahm e 
der Leitfähigkeit in  verd . Lsgg. i s t  a u f  die B ldg.kleinor s ta rk  le iten d e r Micellon zu rü ck 
zuführen (vgl. Mo B a i n , D y e  u . J o h n s t o n , C. 1940. I .  2144). D er scharfe  K nick  der 
Kurven u. der folgende s ta rk e  A bfall bei 0,04 N v  (C10), 0,013 N v  (C12), 0,004 N v  (C14), 
0,0008 N v  (C1B) u . 0,0003 N v  (C18) en tsp ric h t dem  d e r A lky lsu lfonate  m it den e n t
sprechenden P a ra ffin k e tten . Die bei 30° gem essenen V iscositä ten  von  V-Lsgg. zeigen, 
daß die Bcharfe V iscositä tsänderung  bei 0,7 mol. Lsgg. n ic h t m it d e r L e itfäh ig k e its 
änderung zusam m enfällt. D ie E rgebnisse  w erden eingehend  d is k u tie r t.  ( J .  A m er. 
ehem. Soc. 64. 772— 76. A pril 1942. Chicago, U l., R es. L abor, o f  A rm our and  Comp.)

G o l d

A. W. Ralston, C. W. Hoerr und  W. O. Pool, L ö s l i c h k e i t  e i n i g e r  n o r m a l e r  a l i p h a -  

m h e r  A m i d e ,  A n i l i d e  u n d  N , N - D i p h e n y l a m i d e .  Dio L öslichkeiten  d e r  A m i d e ,  A n i l i d e  

«. N , N - D i p h e n y l a m i d e  von  C a p r o n - ,  L a u r i n - ,  P a l m i t i n -  u . S t e a r i n s ä u r e  sowie d e r  A m i d e  

von C a p r y l -  u. M y r i s t i n s ä u r e  w erden in  folgenden L ösungsm itte ln  zw ischen 10° u. dem  
Kp. der Lösungsm ittel b e s tim m t: In  B zl., C yclohexan, CC14, Ä thy l- u . B u ty lace ta t, 
Aceton, 2-Butanon, M ethanol, 95% igem  A ., Isopropanol, n -B u tan o l, N itro ä th a n , Ace- 
tonitril. Die F F . d e r so rg fä ltig  gerein ig ten  A m ide u . su b s titu ie r te n  A m ide w erden a n 
gegeben. (J . org. C hem istry  8 . 473— 8 8 . S ep t. 1943. Chicago, U l., A rm our u . Co., R es. 
“ hör.) R e i t z

D2. Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
H. McCombie, B. C. Saunders u n d  F. Wild, D a r s t e l l u n g  v o n  N i t r o ä t h a n .  Vff. 

«schreiben eine bequem e D arsto llungsm eth . fü r  N i t r o ä t h a n  (I). D as Verf. b e ru h t 
suf der U msetzung zw ischen wss. NaNO» u . D i ä t h y l s u l f a t  (II) n ach  d e r G leichung: 
WH,0 • SO, • OC,H5 +  N a N 0 2 =  C2H 50  • SO, • ONa -f- C2H 5N 0 2 ( W a l d e n , B er. d tsch . 
chem Ges. 40. [1907]. 3214). D ie angegebenen A usbeu ten  an  I beziehen sich  a u f  diese 
Wcichung. D as als N ebenprod . en ts teh en d e  N a - Ä t h y l s u l f a t  w ird  n ach  d e r M eth . von  
wucse (D. R . P . 294 755 [1916]) m itte ls  N a N 0 2 in  35% ig. A usbeu te  in  I  ü b e rg e fü h rt.

v e r s u c h e .  1 . 7  F laschen , von denen  jede e ine M ischung au s  120 g II u . einer 
s,8; T°n 120 g N aN O , in  160 com W . e n th ie lt , w urden  verschlossen  u . 20 S td n . ge- 

*7 heit. H ierau f w urde im  S che ide trieh te r g e tren n t, die obere S ch ich t ü b e r CaCl2 
getrocknet u. bei 14 m m  H g d e s t., w obei die F ra k tio n  b is zu 60° aufgefangen w urde, 
ycr Rückstand, ca. 230 g, w ar u n v erb rau ch tes  II. D u rch  F rak tio n ie ru n g  b e i gewöhn- 

Druck w urden 124 g I  vom  K p .760 114— 115,5° e rh a lte n , d ies e n tsp ric h t 31% ; 
^  er Berücksichtigung des zurückgew onnenen II b e trä g t die A usbeu te  43,5% . 2 . B eim  
N i f  f ?  wurden die gleichen Mongen II v erw an d t wie zuvor. D ie zurückgew onnene 
Xa\*o ' (un*"ere Schicht) vom  1. V ers. w urde k o n zen tr ie r t d u rc h  Z ugabe von  16 g 
‘ Wz auf 160 ccm L ösung. A usbeu te  185 g =  4 6 % ; u n te r  B erücksich tigung  des 
16 H  b e trä g t sie 65%  d er T heorie . F ü r  jeden  w eite ren  Vers. w urden
im  n  • - 0 2 au f  160 ccm d e r b en ü tz ten  N itritlsg . zugefüg t; V ersuchsübersich t siehe 

VtafflnaL (J . ehem . Soc. [London] 1944. 24— 25. J a n . C am bridge, U n iv ., 
m' B a b o r .)  P l e i s t e i n e r

m ^?*nrfch.Hock u n d  ¿hon Lang, A u t o x y d a t i o n  v o n  K o h l e n w a s s e r s t o f f e n .  IX . M itt. 
desI  o x y d z  v o n  B e n z o l d e r i v a t e n .  (V III . vgl. C. 1944. I .  1282.) D ie A u to x y d atio n  

sop r o p y l b e n z o l s  v e rläu ft bei e rh ö h te r  Tem p. u . kurzw elliger B olieh tung  vergleichs
34*



5 2 4  D 2. P b ä p a r a t t v b  o r g a n is c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . 1944. ü .

weise re c h t rasch . W ahrschein lich  w ird  d as bew egliche H -A tom  der Isopropylgruppe, 
au ß er d u rch  die a ro m at. D oppelbindung, zu sätz lich  insofern  gelockert, als sich dieser 
H  an  to r t .  gebundenem  C b efin d e t. —  I s o p r o p y l b e n z o l p e r o x y d  (I) i s t  eine gegen Wärme 
verhältn ism äßig  beständige F lüssigkeit. D ie P eroxyd red . lie fe r t in  hoher Ausbeute 
D i m e t h y l p h e n y l c a r b i n o l .  ■— D as feste  P eroxyd  I I  e rg ib t bei d e r B ed. fa s t quantitativ 
B enzhydrol. —  B em erkensw ert fü r d ie be iden  Peroxyde i s t  der V erlau f der Aufspaltung 
dos Mol. boi E inw . von  v erd . S äuren  (vgl. Schem a A u . B). —  D i p h e n y l m e t h a n p e r o x y d  

is t  au ch  nach  e tw a 6 wöchigem A ufbew ahren  des ganz re in en  P rod . un ter Luft- u. 
L ich tabsch luß  w oitgohend in  P heno l u . B enzaldehyd  zerfa llen ; beim  Erwärmen des 
Peroxyds m it 10% ig. H 2S 0 4 a u f  100° is t  die S pa ltung  b e re its  n ach  15 Min. so weit fort
gesch ritten , daß  sich  e tw a  40%  des beim  völligen Z erfall en ts tehenden  Aldehyds als 
Sem icarbazon iso lieren  lassen ; bei gleichzeitigem  N achw . des Phenols als Benzoat. 
B ei längerer E inw . d e r S äure vo llz ieh t sich  d an n  die sek. K ondensation  zwischen 
B enzaldehyd  u . Phenol. —  Isopropylbonzolperoxyd  sp a l te t langsam er u. ist nach 
l 1/ ,  S tdn . zu etw a 75% zerfallen , daneben  e n ts te h t w ahrschein lich  auch  etw as Dimethyl- 
phenylcarb ino l. —  A u f Peroxyde m it olefin . D oppelb indung  übertragen , würden bei 
d ieser S pa ltung  sinngem äß A ldehyd  bzw. K e to n  u . p rim . E no l en ts tehen , das durch 
U m lagorung ebenfalls A ldehyd b ild e t. —  H o o k  u . S ö h k a d e r  (Brennstoff-Chem. 17. 
[1936]. 312) w iesen a u f  die u n te rg eo rd n e te  E n ts te h u n g  von  y - o - O x y p h e n y l b u t t e r s ä u r e  

bei der D a rs t. des T e t r a l i n p e r o x y d s  h in , eine B k ., die sich  au ch  boi mäßigem, längerem 
E rw ärm en  e iner alkohol. Lsg. von  T etra lin p ero x y d  m it e tw as konz. H 2S 0 4 in allerdings 
v iel geringerem  U m fang absp ie lt, u . die o ffenbar analog  v e r lä u f t (vgl. Schema C). — 
I n d e n  n im m t schon bei gew öhnlicher, bes. bei e rh ö h te r Tem p. seh r schnell 0 2 auf; 
der aufgenom m ene 0 2 lä ß t sich  als P e ro x y d  zum eist n ic h t nachw eisen; ebensowenig 
geling t es, e in  P e ro x y d  zu  iso lieren . A uch u n te r  seh r m ilden B edingungen is t die Be
s tän d ig k e it o ffenbar so gering, daß  a lsb a ld  U m lagerung  u n te r  B ldg. des L a c t o n s  der 

M e l i l o t s ä u r e  (VI) s ta tt f in d e t . Ü ber die p rim , vorübergehende Peroxydbldg. aus 1 Mol. 
K W -sto ff u . ' l  Mol. 0 2, dessen A ufnahm e a n  d e r d u rch  2 D oppelbindungen aktivierten 
M ethylengruppe u n te r  E n ts teh u n g  e iner H ydroperoxydgruppe erfo lg t (III), herrscht 
jedoch kein  Zweifel. —  D as prim . P eroxyd  I I I  g eh t u n te r  H -W anderung  u. Verschiebung 
d e r D oppelbindung zu n äch st in  IV über. D ie nu n m eh r am  C m it D oppelbindung befind
liche H ydroperoxydgruppe v e rh ä lt sich  analog  einem  E no l, w as die Absättigung der 
D oppelb indung  auslö st. W ahrscheinlich  g eh t dem  u n te r  vorübergehender Bingöffnung 
erfo lgenden Ü bergang  in  das s tab ile  E ndp rod . VI noch d ie B eaktionsstufe V voran. 
W ährend  sich , neben  gleichzeitigen H arzb ildungen , m indestens e tw a 25% des prim. 
Peroxyds in  d ieser W eise um lagern , w ird  u n te rgeo rdne t unangegriffener KW-stoff zu 
2 , 3 - D i h y d r o i n d e n o x y d  (VII) bzw. - d i o l  o x y d ie rt.
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V e r s u c h e .  I s o p r o p y l b e n z o l h y d r o p e r o x y d ,  C8H 120 2; au s Isopropylbenzol (KP-«» 
147— 148°); bei 85° u n te r  B elich tung  m itte ls  H g-D am pflam pe m it 0 2; K;P-y.i ’ 
Kp-o ,2 60°; D 204 1,06189; n D 20 1,52424; gefunden fü r C9H 120 2 Mp 44,418 , für 
p ropy lbenzo l M d 40,390; das fü r  die P eroxydgruppe gefundene Inkrem ent, da „ 
e tw a  3,8— 3,9 liegen d ü rf te , befried ig t n ic h t g a n z ; i s t  e in  n ach  H 20 2 riechen 
d a s  G las n ic h t b e n e tz t; re ag ie rt m it E isenpen tacarbony l sowie saurer KJ-Lsg.,
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atmen der D äm pfe v e ru rsach t A tem beklem m ung; en tw icke lt bei 165— 170° langsam  
Gas. — N a - S a l z ,  C0H n O2N a -j- 4 H 20 ;  N adeln , aus po roxydhaltigem  Isopropylbenzol +  
konz. NaOH; auch  au s m it 25% ig. N aO H  v erse tz tem  Isopropylbonzol scheiden sich  
nach etwa 3 wöchigem S tehen lassen  an  d e r L u f t K rysta llo  ab . —  Isopropy lbenzo l
peroxyd (I) g ib t m it 20% ig. wss. N a2S 0 3-Lsg. D i m e t h y l p h e n y l c a r b i n o l ,  K p .lo 90°. —  
I gibt mit 10%ig. H 2S0., am  R ückfluß  u . n ach  B ehand lung  m it N aO H  v erm u tlich  
Dimethylphenylcarbinol; au s dom F il t r a t  w urde  m it B enzoylchlorid  P h e n y l b e n z o a t  

abgeschieden. —  D i p h e n y l m e t h a n h y d r o p e r o x y d ,  C13H 120 2 (II); aus D ip h eny lm ethan  
bei 65° unter B elich tung  m it H g-D am pflam po u . 0 2 u . B ehandeln  in  B zn. m it 25% ig. 
XaOH; Nadeln oder Säulen , aus B zn. (K p. 70— 90°) u . E ssigester (9 : 1), F . 51°; zers. 
sich beim E rh itzen  a u f  135° u . v e rp u fft bei raschem  E rh itz en  oberhalb  170°. —  D er 
Destillationsrückstand der B zn.-Lsg. vom  noch n ic h t um gesetz ten  D ipheny lm ethan  
gibt eine V e r b .  C ia H 12 0 7 ;  gelbe N adeln , F . 278— 280° (Z ers.); i s t  wohl e in  bis je tz t  noch 
unbekanntes T rip heny lm ethanderiva t. —  D as D ipheny lm ethanperoxyd  g ib t b e i R ed . 
mit 20%ig. N a2S 0 3-Lsg. B e n z h y d r o l ;  N adeln , au s B zn. (K p. 70— 90°), F . 6 8 °. —  Ü b er 
die Säurespaltung von  II vgl. die E in le itung . —  B ei d e r S äu respa ltung  vo n  T e i r a l i n -  

pa o xyd  i n  A. m it konz. H 2S 0 4 bei 80° w urde  y - o - O x y p h e n y l b u t t e r s ä u r e  iso lie rt; N adeln , 
F. 68°. — Bei d e r A u to x y d atio n  von  I n d e n  u n te r  B elich tung  m itte ls  G lühlam pe bei 
10—45° m it 0 2 e n ts te h t e in  in  L auge unlösl. H a rz  d e r Z us. — [(C9H 8)20 ]n .
Der Laugeauszug w urde m it W .-D am pf abgeblasen, f i l t r ie r t  u . m it v e rd .H 2S 0 4 n e u tra li
siert; es verblieb e in  n ach  Z im t riechendes, dunkelb raunes H a rz ; au s  dem  F i l t r a t  w urde 
M ü o ls ä u r e  e rh a lten ; K ry stä lle , F . 83°. D ie S äure  g eh t bei 30— 40° im  H ochvakuum  
in das Lacton, 2 - O x o c h r o m a n ,  C9H 80 2 über. A us dem  F il t r a t  von  der M elilotsäuro ließ 
ach t r a n s - H y d r i n d e n g l y k o l  iso lieren ; F . 158°. (B er. d tsch . ehem . Ges. 77. 257— 64. 
S6/4. 1944. C lausthal, B ergakad . In s t ,  fü r K ohlechem ie.) B u s c h

Herbert H. Hodgson u n d  Ewart Marsden, E r s a t z  d e r  D i a z o n i u m -  d u r c h  d i e  N i t r o -  

jruppe. _ E i n e  a l l g e m e i n e  M e t h o d e ,  b e r u h e n d  a u f  d e r  Z e r s e t z u n g  v o n  A r y l d i a z o n i u m -  

h m t i n i l r i t e n . Vff. s te llten  eine R eihe  b isher u n b ek an n te r D iazon ium kobaltin itrite  
ber von der allg. F orm el ( R 'N 2)3 ’Co(N0 2)6. D iese w erden be re its  in  d e r K ä lte  d u rch  
vss. NaN02 in  Ggw. von  CuO u . C uS 04, m anche sogar ohne C uS 04 so fo rt zers. u n te r  
Mdg. von A ry ln itroverbb ., die in  ausgezeichneter A usbeu te  en ts te llen . N ach  A nsich t 
«er Autoren sp rich t diese R k . fü r die A nw esenheit ein iger N itr itg ru p p e n  im  K o b a lti-  
nitritanion; die G ründe h ie rfü r w erden  e rö r te r t .

V e r s u c h e .  D a r s t .  u .  A n a l y s e  d e r  a r o m a t .  D i a z o n i u m k o b a l t i n i t r i t e :  0 ,1  Mol. 
hninwird in  H Cl oder schw efelsaurer Lsg. m it 7 g  N a N 0 2 d ia zo tie r t, w obei d as  F lüssig - 
keitsvol. so k lein  wie m öglich geha lten  w ird . D ie D iazolsg. n eu tra lis ie r t m an , f i l t r ie r t  
«■rührt 15g fein  gepulvertes N a -K o b a ltin itr it in  d a s  F i l t r a t  ein . D as k ry s ta llis io rte  
f 'M k z o n i u m k o b a l t i n i l r i t  scheidet sich  ra sch  ab , w ird  an  d e r L u f t  g e tro ck n e t u . d u rch  
Dopplung m it /5-Naphthol ana ly s ie rt. D ie en ts tehende  A zoverb. w ird  a b f i lt r ie r t,  m it 
nitem U- a u f  dem  F il te r  zu r  B efreiung  von  /S-Naphthol, d an n  m it he ißer, v erd . 
-XI zur E ntfernung  d e r K obaltsa lze  u . schließlich  m it W . gew aschen. N ach  dem  

ocknen wird gewogen. I n  e iner T abelle  sind  die A u sb eu ten  an  A r y l a z o - ß - n a p h t h o l  

‘«gegeben u. zw ar in  %  d e r e rw a rte ten  Menge en tsp rechend  folgender G leichung: 
i“ 'N!)3-Co-(N02)6-—>-3 R -N 2 'C 10H 6 -O H . —  E r s a t z  d e r  D i a z o n i u m -  d u r c h  d i e  N i t r o -  

¡nippe-, 10 g fein gepu lvertes K o b a ltin itr i t  w erden portionsw eise bei Z im m ertem p. in
gerührte Lsg. von 10 g N aN O , u . 10 g C uS 04 in  W ., in  dem  4 g CuO su sp en d ie rt 

i™, eingetragen. N ach  B eendigung d e r N 2-E ntw . w ird  die N itro v e rb . en tw eder d u rc h  
impfdest. oder d u rch  E x tra k t io n  m it einem  geeigneten  L ösungsm . e n tfe rn t. I n  

- kstellen sind die A usbeu ten  a n  A ry ld iazo n iu m k o b altin itrit bzw . A rylazo-/J-naphthol, 
die A usbeuten  an  N itro v e rb . angegeben; le tz te re  be trag en  d u rch sch n ittlich  

• 4 ®% der Theorie. ( J .  ehem . Soc. [London] 1944. 22— 24. J a n . H u d d ersfie ld , 
wbn. Coll.) P l e i s t e i n e r

4 , Herbert G. Beard u n d  Herbert H. Hodgson, D a r s t e l l u n g  v o n  p - A m i n o b e n z a l d e h y d  

> J e- r M e c h a n i s m u s  d e r  R e a k t i o n  v o n  N a t r i u m p o l y s u l f i d e n  m i t  p - N i l r o t o l u o l .  B ei dem  
Wut7? 11 ®EIGY ( ü .  R . P . 8 6  874), bei dem  p - N i t r o t o l u o l  (I) m it e iner w ss.-alkohol.

„ von S gekoch t w ird , u . b e i dem  in  an n äh e rn d  g le ichen  M engen neben- 
tjjn? ,er V - A m i n o b e n z a l d e h y d  (II) u . p - T o l u i d i n  (III) (A usbeute ru n d  45% ) e n ts te h e n , 
N d®r S die doppelte Rollo e ines O xydations- u . R ed u k tio n sm itte ls . A ls OxydationB- 
8m W Vdriert e r  in  F o rm  von  P o lysu lfiden  die M ethy lse itenke tte  u n te r  M itw rkg. 
\’a s ZUr i-'-^-O-Gruppe. A ls R ed u k tio n sm itte l w irk t e r  d an n  in  F o rm  von  H 2S bzw. 
Oifl r  ^T«tro ß ru PPO ein , die in  eine A m inogruppe verw an d e lt w ird . D aß  bei d e r 
Soll °n ^er M ethylgruppe d e r locker gebundene S d e r P o ly su lfide  eine w esentliche 

e spielt, e rg ib t sich  au s folgenden B efunden: 1. W enn die R k . m it verschied .



Polysu lfiden  N a 2Sx (x  =  1— 5 ) d u rch g e fü h rt w urde , s tieg  die A usbeute von 40°/ mit

P rodukte  2 ^D ie ¿ “ “ ‘ l M '  boi " d *1 ilö.horem  S-(3oh- e n ts ta n d e n  S-haltige Neben- 
L  “  . • D ie Polyaulfidbldg, m  R eak tio n san sä tzen  w ar d u rch  Geruch u. Farbo
S n S a V ™  B eendigung d e r R k . w aren P o lysu lfide neben  Na„S20 ,, Na2S u. einer

t  E l\ Zu?a tf  von Pyrogallo l zu  den  verschied. Ansätzen,
I I I  _  WiehtiV filr ¿  Ä ’ v e rh in d e rte  auch  jede  B ldg. von  II , u . es entstand nur
fdie höchsten  A ^ h  t  AIdohVdausbeu te  w ar ferner die A rt des verw endeten Alkohols
k leinsten  n f u ®  'A i  i ’ 8 eS lngeJ e m it M ethanol u . n-Propylalkoho! u. die 
k le insten  ohne A lkoholzusatz), ab e r bes. die A nw esenheit fre ien  Alkalis, da bei seiner
C E H Y seheU k  ̂ S r  j ,011 K ° nzz- dio A usbeu ten  u n te r  10% II  lagen. — Für die 
U h f J f r n  WUo f° If endo verbesserte  V orschrift gegeben: Dio sd. Lsg. von 0,5 Mol.
in 17V tro Pfenweiso w ährend  1 S tde. m it d e r sd. Lsg. von S (41 g)
L  S  w  if* versetzen  u. 2 S td n . w eite r e rh itz en ; nach dem Abkühlen 
5 2 ° /  TT ' i h v t i a r o / ’ R a sc h e n  u -, U m krysta llis ieren  aus 50% ig. Essigsäure Ausbeute

i t  u 1 ( J ' s “ - [Londoni ■
n ' B alfr ’ M/,r k ,A- DouSh ty> Joseph Kenyon u n d  Reginald Poplett, A l k y l -  

S a u e r s t o f f s p a U u m j  b e i  C a r b o n s ä u r e e s t e r n .  I I .  D e r i v a t e  d e s  p - M e t h o x y b e n z h y d r o l s .

i ™ J w . ; , / Ĉ ; m ) ^ 00;r  0ni 0rn] 1942’ 556‘> H ydro ly se  des s a u r e n  ( + ) . p - M e t h o x y -  
b m z h y d r y l p h t h u l a t s  (I), welche n u r bei V erw endung ä th y la lk o h o l. NaOH mit einem

' J ° l  en,S T J a cmn °P fc- reines ( + ) - p - M e t h o x y b e n z h y d r o l  (II) liefert, ver-
. f WaS??r  !ß.c r  alkoho1- oder in  re in  wss. N aO H -Lsg. u n te r weitgehender

nw L r ,  l  kger H acem isierung Die L e ich tig k e it, m it w elcher die in der Bacemi- 
nn  73? ;  . j  ^ /J  indung  vollzogen w ird , f in d e t sich bei der Bldg.dcs

p - M e t h o x y b m z h y d r y l c h l o r i d s  (III) w ieder. A ußer bei d e r B ehandlung  des II u. seiner
FnT tiTp ,’ A C<rfcat3 (IV )’ des B enzoats (V) u . des M ethyläthers (VI)] mit
d l TV J  r  . ,  i  rac , H I au ch  bei d e r E inw . von  A cetylchlorid auf (-f)-II,
uv , ■■ °  or ® J l  d J ~ P ~ M e t h o x y b e n z h y d r y l a t h e r  (VII) bei Z im m ertem p. oder bei gelindem 

arm on. W ahrend  I I  im  le tz te re n  F alle  u n te r  A lky l-O -S paltung  reagiert, wird es 
n  , g . 'f ' ' ,v,0,a  [ y r w m  u n te r  dessen P ro to n en  lockerndem  E in fl. du rch  Acetylchlorid 

ace y  ier (A cyl-O -Spaltung). D as C hlorid s e tz t  s ich  ungew öhnlich le ich t m it verschied. 
S ubstanzen  um  E s lie fe r t m it H 20  V II u . I I , m it N aO H  II , m it K H -P h tha la t I, mit 

- f - t y r i a i n  VII. O p t.-nk t. I I I  k a n n  n ich t, auch  n ic h t m it Thionylchlorid , erhalten 
wer on. A uch die E s te r  u. Ä th e r des II  lassen  sich  bequem  d u rch  einen Überschuß an 
VT aVl!a8]!ocinandor überführen . So s e tz t sieh  d,l- u . (— )-I m it M ethanol zu rae. VI um, 

u . lefern  beim  E rw ärm en  m it E ssig säu re  IV. V II jedoch  reag ie rt weder mit Eis
essig noch  m it E ssig säu roanhyd rid  u . i s t  b eständ ig  gegen B r, sd. W. u. sd. Methanol, 

i?  n .  i  w ird  d u rch  K ochen in  W. ohne w eitere V eränderungen racemisiert, was 
ebenfalls fü r  das Vorliegon e iner A lkyl-O -Spaltung sp rich t. Die V eresterung m it Phthal- 
vo ,rmrr la  Dgw. von  P y rid in  s ta t t f in d e t ,  u . bei d e r die op t. A k tiv itä t erhalten

ei t , v e rlau ft dagegen im  Sinne e iner A cyl-O -Spaltung. I  w ird  ferner von verschied, 
i^ su n g sn n tte ln  racem is ie rt, auch  von solchen, m it denen es sich  um se tz t (Nitromethan 

W eitere R k k . des an g efü h rten  T yps sin d  die U m setzung des Na-Salzes von 
(—  m it p -to luo lsu lfinsaurem  N a zum  o p t.- in ak t. Sulfon (welche R k. auch m it anderen 
in  g leicher W eise au fspaltenden  sau ren  P h th a lsäu ree s te rn  gelingt), sowie die Bldg. des 
nen ralon  P h th a lsäu ree s te rs  von II  aus (-f-)-I d u rch  die äquim ol. Menge wss. NaOH-Lsg., 
w o b e i( + ) - d , l - D i - p - m e t h o x y b e n z h y d r y l p h t h a l a t  (VIII) e n ts te h t, dessen I-R este zur Hälfte 
racem is ie rt sind . Als p rim . Zw ischenprod. w ird  bei diesen R kk . die Entstehung eines 
rae . p -M ethoxybenzhydry lkations angenom m en, w elches m it dem  Toluolsulfinsäureion 
fczw. dem  Io n  des sau ren  E s te rs  I  w e ite rreag ie rt. D er M echanism us der Bldg. des VIII 
i s t  au f diese W eise jedoch  n ich t befriedigend zu e rk lä ren . D enn einerseits beteiligt sich 
w eder zugosotztes B enzoat noch sau res O c ty lp h th a la t an  den  Umsetzungen, u. 
andererse its  w erden die sau ren  P h th a lsä u re e s te r des Phenyim ethylcarbinols, des y- 
E nenyl-a-m ethylally lalkohols u . des B enzhydrols, bei denen ebenfalls die Alkyl-O-Bin- 
dung  seh r locker is t ,  von  k a ltem  wss. A lkali n ic h t V erändert u . durch  warmes nur ver
se ift.

V e r s u c h e .  S a u r e s  d , l - p - M e t h o x y b e n z h y d r y l p h t h a l a t  (I), C ,,H „ 0 5, durch 4—5-std. 
E rw ärm en  von  d ,l-II m it P h th a lsä u re a n h y d rid  u . P y rid in  a u f  55—60°, Verdünnen 
m it A ceton u . Zerlegen m it verd . H Cl, ku rze N adeln  (aus CS2), F . 102—103° (Zers.).

- S a u r e s  [ - f - J - p - M e t h o x y b e n z h i y d r y l p h t h a l a t  [ (+ ) - I ] ,  d u rch  Zerlegen des in Aceton 
schw er losl. G m c h o n i d i n s a l z e s  (aus Ä th y la c e ta t d ich te  B üschel ku rzer Nadeln, F. N3 
b is 144®, Z ers.) m it verd . H Cl in  A ceton u . F ä llen  m it W ., aus CS2 d ichte Büschel kurzer 
E a d ?Ia t 103— 103,5° (Z ers.); in  CS» (c =  0 ,340% ):[a ]r>,3818 =  +  62,7°, [ « W . , 7  
+  71,2°, in  M ethanol (c =  2 ,500% ) : [ 4 B93«  =  + 2 8 ,0 ° ;  in  Chlf. (c =  2,055%):
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(*W 8'( =  +  31,6, [< x W 8' s, =  +  37,0°, [ * w 8' 5 =  +  35,0», [a ]546118' 6 =  +  43,1», 
i» W s’6 =  +  78,4»; in  Bzl. (c =  2,487% ): T « W t  =  +  42,5», [«]68M”  -  +  52,3», 
[» W 7 = . +  82,7», [ « W 7 =  +  61,9», [«]4358”  =  +  119,7. -  I  w ird  in  A. in nerha lb  
2Monate, in  Bzl. in  ru n d  3 1/, M onaten, d u rch  M ethanol in  12 T agen sowie d u rch  N itro 
methan u. E isessig in n erh a lb  24 S tdn . vo llständ ig  racem is ie rt. —  (-{- ) - p - M e t h ö x y -  

b m zh yd ro l [ (+ )- I I ] ,  d u rch  schnelles E rh itz e n  von  (-f-)-I in  a lkohol. N aO H  (0,9 ccm 
50%ig. NaOH a u f  100 ccm A.) u . V erdünnen m it dem  3-fachen Vol. W ., lange 
haarförmige N adeln , F . 58— 59», [oc]M3813' 5 =  +  38,2», [a ]589315' 6 =  - f  47,85», [a ]578016’6 
= +  49,1»,. [«]Mel15's =  +  59,0», [ « W 6’6 =  +  120,7» (in CS2, c =  2,420% ). -  p -  

M e t h o x y b e n z h y d r y l c h l o r i d  (I II), 1. d u rch  10 M in. langes E inw irken  von  konz. H Cl 
auf d,l-II, (+ ) - I I ,  d,l-IV , (—;)-I, d,l-V , d ,l-V I bei Z im m ertem p. u . a u f  d,I-V II bei 50»,
2. durch Lösen in  CH3~COCl von  d ,l-II, (-f-)-II, d,l-IV  bei gew öhnlicher Tem p. oder 
von VII in der W ärm e, 3. d u rch  V ersetzen e in e r e isk a lten  Lsg. von  (-f-)-II in  CS2 m it 
S0C12; nach dem  T rocknen  im  V akuum  ü b er CaO u. U m k ry sta llis ie ren  aus PA e. F . 62 
bis 63°, in allen F ä llen  in a k tiv . —  d , l - p - M e t h o x y b e n z h y d r y l a c a t a t  (IV), C16H 160 3, d u rch
2-tägige Einw. von  E ssig säu reanhyd rid  -f- P y rid in  (3 :2 ) a u f  d ,l-II bei Z im m ertem p. 
oder in der’ W ärm e, K p .4 182— 183», K p .2 168— 170°, nx>10 =  1,5649; fe rn er bei der 
Einw. von E isessig a u f  VI oder (—|-)-II in  d e r H itze  u . von  CH3_COCl a u f  II  in  P y rid in . 
— • p - M e t h o x y b e n z h y d r y l b e n z o a t  (V), C21H 180 3, 1. d u rch  V ersetzen e iner e isk a lten  Lsg. 
von II in P y rid in  m it B enzoylchlorid  u . 1/2-S td . E rw ärm en  a u f  50— 60», 2. d u rch  V er
setzen von III in  A ceton m it N a-B enzoat in  W ., au s A. k leine N adeln , F . 57— 58°. — 
p - M ä h o x y b e z i z h y d r y l m e t h y l ä t h e r  (VI), C15H IB0 2, 1. d u rch  E rh itz e n  von (— )-I in  Me
thanol, 2. durch  E inw . von  M ethanol a u f  V III bei Z im m ertem p., K p .1? 195», aus PAe. 
glasige Täfelchen vom  F . 29». —  p - T o h y l - p - m e t h o x y b e n z h y d r y l s u l f o n ,  C21H 200 3S, B ü 
schel prismat. N adeln  (aus A .), F . 160°, 1. d u rch  V erm ischen d e r wss. L sg. von p-toluol- 
sulfinsaurem N a m it d e r  Lsg. von  I I I  in  A ceton u . V erdünnen  m it W ., 2. d u rch  F il
trieren einer frisch  h erg es te llten  Lsg. von  (— ):I in  0,3-n. N aO H  in  eine wss. Lsg. von 
■Na-Toluolsulfinat u . U m krysta llis ieren  des ausfallenden  N iederschlages. N ach  dem 
zweiten Verf. lie fe r ten  sau res (— )-A n isy lm ethy lcarb iny lph tha la t bei 4-wöehigem 
Stehen p - T o l y l - a - a n i s y l ä t h y l s u l f o n ,  C1BH 180 3S (aus A. k ry s ta llin e s  P u lv e r , F . 119— 120» 
opt.-inakt.) sowie B en zh y d ry lh y d ro g en p h th a la t n ach  2 W ochen langem  S teh en  u, 
W-std. E rhitzen p - T o l y l b e n z h y d r y l s u l f o n ,  C20H 18O2S (aus A. K ry sta lle  vom  F . 190— 191°). 
Der saure o-M ethoxybenzhydry lester se tz te  sich  n u r  seh r langsam  um . D ie sau ren  
Phthalsäureester des m -M ethoxybenzhydrols, A nisylalkohols, P h en y lm ethy lä thy l- 
carbinols, P heny lm ethy lä thy lcarb ino ls, « ,y -D im ethy la lly l-a lkoho ls u . des O ctan-
2-ols bildeten bei 4  W ochen langer E inw . von T o luo lsu lfina t k e in  Sulfon. ( J .  ehem . 
«w. [London] 1942. 605— 11. O k t. L ondon , B a tte rse a  Po ly techn ic .) N afziger

Herbert H. Hodgson u n d  David E. Hathway, R e a k t i o n e n  d e s  3 - N i t r o - l - n a p h t h y l -  

cuiijm; A n i l b i l d u n g ,  B r o m i e r u n g  u n d  D a r s t e l l u n g  v o n  1 , 2 , 3 , 4 - T e t r a b r o m n a p h t h a l i n .  B ei 
»er Bromierung von  3 - N i t r o - l - n a p h t h y l a m i n  (I) in  C hlf.-Lsg. e n ts te h t sowohl bei A n
wendung von 1 als auch  2 Ä qu ivalen ten  B rom  s te ts  2 , 4 - D i b r o m - 3 - n i t r o - l - n a p h t h y l a m i n .  

Mit Aldehyden k an n  I  le ich t k o n densie rt w erden u n te r  B ldg. bestän d ig er A nile. D urch  
Eliminierung der A m inogruppe lä ß t  sich  in  fa s t  q u a n ti ta t iv e r  A usbeu te  ß - N i t r o n a p h -  

m lin  erhalten.
V e r s u c h e .  (Alle F F . ko rr.) D erivv . v o n l :  B e n z o y l d e r i v . ,  C17H 120 3N 2, citronen- 

farbigo Parallelepipede vom  F . 220» aus A lkohol. —  T o l u o l - p - s u l f o n y l d e r i v . , C17H 140 4N2S, 
™ge, farbloso N adeln  au s  A. vom  F . 200». —  N , N ' - D i a c e t y l - l , 3 - n a p h t h y l e n d i a m i n ,  

”iiH1402N2, du rch  red . A cety lierung  von  I m it Z n -S taub  in  e iner M ischung au s heißem  
Acetanhydrid u . geschm olzenem  N a-A co ta t, farb lose  Para lle lep ipede  vom  F . 264° aus 
hiBessig. — E l i m i n i e r u n g  d e r  N H 2 - G r u p p e :  1,5 g I  w urden  in  15 ccm E isessig 
gelöst, in eine Lsg. von  0,9 g N a N 0 2 in  10,5 ccm H 2S 0 4 (D . 1,84) u n te r  20» e in g e rü h rt 
° die Diazolsg. m it e iner M ischung au s 1,5 g CuO u . 75 ccm A. b ehande lt. A u farbe itung  
entweder durch  W .-D am pfdest. oder V erdünnen  m it 500 ccm W . u . E x tra k t io n  des 
Ad. mit A .; A usbeute a n  ^ -N itro n ap h th a lin  1 g, F . 79°. A n i l e .  S töch iom etr. Mengen 

I u. Aldehyd w urden  fü r sich  in  w enig E isessig  gelöst, die Lsgg. v e re in ig t u . u n te r  
«uckfluß e rh itz t. —  B e n z y l i d e n a n i l ,  C17H 120 2N 2, gelbe P lä ttc h e n  vom  F . 122°. —  
»'"Mr° b e n z y l i d e n a n i l , C17H n 0 4N 3, F . 194°, F . des m - I s o m e r e n  188», F . des p - I s o m e r e n  

P ■ — p - O x y b e n z y l i d e n a n i l ,  C17H 120 3N 2, lange, o livfarbige P ara lle lep ipede vom  
, ’ “3°. —- M o n o b r o m i e r u n g s v e r s .  v o n l .  7 ccm einer Lsg. vo n  1 ccm B r  in  9 ccm 
rockenem Chlf. w urden  zu e iner Lsg. von 3 g I  in  20 ccm C hlf., u n te r  B ü h re n  gegeben. 
Map. 40—50»; h ierbei schied  sich  d as H ydrob rom id  des 2 , 4 - D i b r o m - 3 - n i t r o - l - n a p h l h y l -  

aus, das m itte ls  N H 3 in  dio freie B ase, C10H GO2N 2B r2 (II), ü b e rg e fü h rt w urde, 
gelbe P lä ttchen  au s A. vom  F . 182°. K ein  M onobrom produkt. B ei A nw endung, 

01118 ccm obiger B r-L sg. w ar die A usbeu te  an  II  f a s t  q u a n tita t iv . —  A c e t y l d e r i v .  v o n  II
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C12H 80 3N 2B r2 farb lose R hom ben  vom  F . 202° au s  E ssig säu re . —  l , 3 - D i b r o m - 2 - n i t r o -  

n ä p h t h a l i n ,  C10H 5O2NBri>, au s II  in  E isessig  gelöst, d u rc h  D iazo tierung  m it NaN02 
in  H 2S 0 4 (D. 1,84) u n to r  20°. N aoh 30 Min. w urde  die D iazolsg. in  eine Suspension 
v on  1 g OuO in  50 com A. o in g e rü h rt u . in  E isw asser gegossen; fa s t farblose Parallel- 
epipede au s A. vom  F . 130,5°. —  l , 3 - D i b r o m - 2 - n a p h t h y l a m i n ,  C10H 7N B r2, durch Red. 
v o rs t. N itro v e rb . m it N a2S20 4 in  v erd . A. 1 S td . a u f  dem  siedenden W .-Bad, lange, 
farb lose N adeln  vom  F . 119,5°. —  l , 3 , 4 - T r i b r o m - 2 - n i t r o n a p h t h a l i n ,  C10H 4O2NBr3, aus
з ,6  g II  d u rc h  D iazo tierung  n ach  H o d g s o n  u . W a l k e r  (J .  ehem . Soc. [London] 1933. 
1620) u . B ehand lung  de r D iazolsg. u n te r  20° m it e iner Lsg. von  1,5 g C uB r2 in  10 ccmHBr 
(D. 1,7); crem efarbene Para lle lep ipede  vom  F . 218° au s  A lkohol. —  l , 3 , 4 - T r i b r o m - 2 -  

n a p h t h y l a m i n ,  C10H „NBr3, au s v o rs t. V erb. d u rch  R ed . m it N a2S20 4 in  verd. A., stroh
gelbe P la t te n  vom  F . 163°. —  4 - C h l o r - l , 3 - d i b r o m - 2 - n i t r o n a p h t h a l i n , C10H 4O2NClBr2, aus 
dem  D iazon ium su lfa t von  I I  d u rch  B ehand lung  m it e in e r Lsg. von  CuCl2 in  HCl (D. 116), 
fa s t farb lose K ry sta llo  vom  F . 198° au s Alkohol. D as en tsprechende Amin, C10H cNCiBr2, 
e rh a lte n  d u rch  R ed . m it N a 2S20 4 im  verd . A ., s te l l t  feine, weiße N adeln  d a r vom F. 161° 
au s A lkohol. —  1 , 2 , 3 , 4 - T e t r a b r o m n a p h t h a l i n ,  C10H 4B r4, d u rc h  B ehandlung der Diazo- 
n ium sulfatlsg . von  l,3 ,4 -T rib rom -2 -naph thy lam in  m it C uB r2-HBr-M ischiing wie oben
и. G ießen in  W ., au s A. k leine, ledorfarbene P la t te n  vom  F . 196°. (J . ehem. Soc.
[London] 1944. 21— 22. J a n . H uddersfie ld , T echn. Coll.) P leisteiner

Herbert H. Hodgson u n d  Harold Turner, D a r s t e l l u n g  v o n  6 - N i t r o - l - n a p h t h o l ,  v e r

b e s s e r t e  M e t h o d e n  f ü r  d i e  Z e r l e g u n g  v o n  D i a z o n a p h t h o l e n  u n d  n e u e  R e a k t i o n e n  v o n  N it r o -  

n a p h t h o l e n .  D ie red u k tiv e  N 2-A bspaltung  au s D iazonaph tho len  v e rläu ft schneller u. 
e rg ib t bessere A usbeu ten , w enn frisch  gefä lltes Cu oder Cu-Al-Gemisch an Stelle von 
A l allein  verw endet w ird. E ine  w eitere w esentliche E rle ich te ru n g  der R k. t r i t t  ein, 
w enn n ich t in  alkohol. Lsg. am  R ück fluß  gekocht, sondern  d ie  Eisessig-Schwefelsäure- 
Isg. d e r D iazoverb. in  d ie A .-Suspension von  frisch  gefälltem  CuO eingetropft wird, 
w ie am  6-N itro -2 -d iazö-l-naph tho l (I) gezeigt w urde , au s dem  d as b isher nu r schwer 
zugängliche 6 -N itro -l-n ap h th o l (II) in  g u te r A usbeu te  e n ts ta n d . D ie gleiche Steigerung 
d e r R eak tionsfäh igke it des I d u rch  die Ü berfüh rung  in  d ie  D iazonium form  zeigte sich 
be i d e r E i n f ü h r u n g  v o n  H a l o g e n ,  d ie z. B . beim  J  n u r  ge lang , w enn die Lsg. von I in 
Eisessig-H 2S 0 4 e iner C u-Pulvor e n th a lten d en  g e sä tt. K J-L sg . zugesetz t wurde. Bei 
d e r E inw . äq u iv a len te r M engen B r a u f  I e n ts ta n d  2 ,4 -D ibrom -6 -n itro -l-naphtho l, ohne 
d aß  sich  H B r en tw ick e lte :

O 2 B r,
N 0 2- C10H s<  |  -----> N O ,• C10H 4B r(O H ) • N2B r3->  N 0 2 • C10H 4B r2OH - f  B r2 +  N2.

2 ■ jD ie 4-M onohalogenderivv. w urden  en tw eder d u rch  d irek te  H alogenierung o d e r  ver
m itte ls  M orcurisiorung des II , w elche beide in  S te llung  4 s ta ttfa n d e n , erhalten. 
N ach  verbesserten  M ethoden w urden  fe rn er 4 ,5 -D in itro -2 -naph tho l u . 6 -B ro m -l-n ap h - 
th o l d a rg e s te llt.

V e r s u c h e .  6 - N i l r o - 2 - d i a z o - l - n a p h t h o l  (I), d u rch  D iazo tieren  von verseiftem 
l,6 -D in itro -p -to luo lsu lfon-2 -naph thalid , A usbeu te a n  R ohprod . 95,5% , aus Eisessig 
gelbbraune N adeln , die bei 150— 151° explod ieren . —  6 - N i t r o - l - n a p h t l i o l  (II), durch 
allm ähliches E in träg en  e in e r be i 20° hergeste lltcn  L sg. von  I  in  gleichen Voll. Eisessig 
u . konz. H 2S 0 4 in  A. m it fr isch  gefälltem  CuO u . 30 M in. langes W eiterrühren, Aus
beu te  60— 70% , au s E isessig  gelbe längliche P la t te n  vom  F . 181— 182°; 6 - N i t r o - l - n a p h -  

t h y l a c e t a t ,  CI2H 90 4N , au s  verd . E ssigsäure (-[- T ierkohle) dünne crem efarbene Nadeln 
vom  F . 1 2 1 °; 6 - N i l r o - l - n a p h t h y l b e n z o a t ,  C17H n 0 4N , au s D ich lo rä thy len  cremefarbene 
N adeln  vom  F . 147,5— 148°. —  2 - C h l o r - 6 - n i t r o - l - n a p h t h o l ,  C10H 6O3NCl, durch Erhitzen 
e iner P a s te  aus I , H Cl, e tw as W . u . CuCl a u f  dem  W .-B ad  b is zum  E nde der N2-Entw., 
aus E isessig chrom gelbe N adeln  vom  F . 179— 180°; h ie rau s  d u rch  Erw ärm en in Br- 
E isessig a u f  90° 2 - C h l o r - 4 - b r o m - 6 - n i l r o - l - n a p h t h o l ,  C10H 5O3N ClBr, aus Eisessig primel- 
gelbe N adeln  vom  F . 199°. —  2 - B r o m - 6 - n i t r o - l - n a p h i h o l ,  C10H6O3N B r, beim Einträgen 
von  I  in  eine Lsg. von C uB r in  30% ig. H B r u . 4 s td . E rh itz e n  a u f  dem  W .-Bad, aus 
70% ig. E ssigsäure (-(-T ierkohle) m ostrichgelbe N adeln  v o m F . 164,5— 165,5°.— 4 - B r o m -

6 - n i t r o - l - n a p h t h o l ,  C10H 6O3N B r, beim  S ch ü tte ln  von  I I  in  B r-E isessig u . anschließendem 
1 s td . E rw ärm en  a u f  dem  W .-B ad , aus 80% ig. E ssigsäure  orangefarbige Nadeln vom 
F . 238°. —  2 , 4 - D i b r o m - 6 - n i t r o - l - n a p h t h o l ,  Ci 0H 5O3N B r2, 1. d u rc h  V2 std . Erhitzen von U 
in  B r-E isessig a u f  dem  W .-B ad , 2. d u rch  S ch ü tte ln  von  I  in  B r-E isessig bei HO , a» 
E isessig  grünlichgelbe N adeln  vom  F . 210°. —  2 - J o d - 6 - n i t r o - l - n a p h t h o l ,  C10H A o J ,  
d u rch  E in träg en  d e r E isessig-Schw efelsäurelsg. von I in  wss. K J-L sg ., in  der Cu-Puiver 
su sp en d ie rt is t ,  u n te r  R üh ren  bei 95° u . A usziehen d e r ab filtr ie r te n  gew aschenen iest0 
M. m it sd . A ceton, au s E isessig ( + T ierkohle) m essinggelbe längliche P la tten  vo 
F . 214— 215° (oberhalb  200° E n tfä rb u n g , Zers. u . E n tw . von  J) . —  6 - N i t r o - l - n a p M  o
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i-m e n u r ia e e t a l, C12H ,0 5N H g, d u rch  K ochen von I I  m it M ercu riace ta t in  E isessig, aus 
Eisessig crem efarbene fa s t farb lose fiederige N adeln  vom  F. 360°, die bei 300° zu s in te rn  
beginnen.— 4 - J o d - 6 - n i t r o - l - n a p h ( h o l ,  C10H 6O3N J , d u rch  5 M in. langes E rh itz e n  (90°, 
W.-Bad) des v o rs t. M ercuriaceta ts in  J 2-K j-L sg ., au s  E isessig  hell b räunlichgelbe 
Xadeln vom F . 214— 216° (Zers.). —  4 , 5 - D i n i t r o - l - d i a z o - 2 - n a p h t l i o l ,  C10H 40 6N4, d u rch  
lösen von 2 ,4 ,5 -T rin itro -p -to luo lsu lfon-l-naph thalid  in  konz. H 2S 0 4, V erm ischen m it 
einer Lsg. von N a N 0 2 in  konz. H 2S 0 4 u . E in laufen lasson  in  E isessig  u n te rh a lb  20°, aus 
Eisessig gelbe N adeln , d ie sich  beim  allm ählichen  E rh itz en  langsam  zerse tzen , ab er 
beim schnellen E rh itz en  bei 160° exp lodieren ; h ie rau s d u rch  K ochen m it C u-P ulver in  A. 
(mit Al nur äu ß e rs t langsam e N 2-E ntw icklung) 4 , 5 - D i n i t r o - 2 - n a p h l h o l ,  au s  50% ig. A. 
attgclbe linsenförm ige K ry stä llch en  vom  F . 237— 238°. —  l - B r o m - 4 , 5 - d i n i t r o - 2 - n a p h -  

M ,  C10H5O5N2B r, d u rch  2  s td . E rh itz e n  eines G em isches d e r v o rs t. V erb. m it  30% ig 
HBr u. CuBr a u f  dem  W .-B ad , aus verd . E ssigsäure  hellc itronengelbe N adeln  vom  
F.218—220°. —  6 - B r o m - 2 - d i a z o - l - n a p h t h o l  (III), Cl0H 5ON2B r, d u rch  E rw ärm en  von 
p-Toluolsulfon-2-naphthalid m it B r-E isessig a u f  90°, B ehandeln  dos B rom ierungsprod . 
mit verd. Na2C 03, L ösen in  konz. H 2S 0 4, V erm ischen m it d e r Lsg. von N aN O z in  konz. 
SiS04. E inrühren  in  E isessig  u n te rh a lb  20°, N eu tra lis ie ren  d u rch  E ingießen  in  eis- 
hlte Na-Acetatlsgl u . F iltr ie ren  n ach  14 täg igem  S tehen , au s E isessig  dicke b räun liche  
Mein, aus A ceton dünne v e rf ilz te  gelbe N adeln , F . 214° (Zers.) n ach  D u nkelfä rbung  
fei etwa 145° u . S in terung  bei e tw a  160°. —  6 - B r o m - l - n a p h t h o l ,  d u rch  10,5 s td . E r 
hitzen der A.-Lsg. von  II I  m it A l-Pulvor, C u-Pulver u . DEVARDAscher L egierung  
¡1:1:4), aus W . N adeln  vom  F . 128,5— 129,5°. —  l , 6 - D i n i t r o n a p h t h a l i n - 2 - a z o -  

h a p h th ol, C20H 12O5N4, d u rch  K uppeln  d e r  D iazolsg. von  I  m it /1-Naphthol in  e tw a 
If/oig. NaOH, aus T e tra c h lo rä th a n  tie fro te  p r ism a t. N ad e ln  vom  F . 310°. (J . ehem . 
Soc. [London] 1944. 8— 10. J a n . H uddersfie ld , T echnical Coll.) N a f z i g e r  

Walter Friedm ann, Ü b e r  d i e  E i n w i r k u n g  v o n  S c h w e f e l  a u f  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  u n t e r  

«¡km D r u c k . U m  die K onst. d e r in  den  m ex ikan . E rdö len  vorkom m enden  S-Verbb. 
«tztdegen, w urden verschiedene K W -sto ffe  (n -H ep tan , Iso c tan , Isodecan , n-O ctan) 

S unter bestim m ten  B edingungen um gesetz t. I n  d e r H au p tsach e  w urden  dabei 
R̂inge mit einem B rücken-S-A tom  n ach  A r t d e r ,,T h iophane“ (T etrahydro th iopheno) 

«Whiopheno e rh a lten , zum  Teil ko n n ten  au ch P o ly th io p h an e  m it 2- oder 4-S-atom igen 
Brücken erhalten w erden (Form el I  u . II). E infache S-V erbb. (T h ioäther) w urden  n u r 
»  KW-stoffen m it verzw eigten  K e tte n  (Isooctan) beo b ach te t, w obei angenom m en w ird, 
mB das quaternäre C-Atom eine le ich te  S pa ltung  des Mol. zu läß t.

V e r s u c h e .  I .  n - H e p t a n .  100 g n -H ep tan , D . 20 0.6836, w urden  m it 15 g 
\|W2™nd 18—20 S td n . in  einem  A utok laven  a u f  275—285° e rh itz t .  D er D ruck  stieg  
«hnählieh au f 40 a t .  D as entw eichende G as w ar in  d e r H a u p tsach e  H 2S, 15% des 
fMatzgutes w urden v e rk o k t, 5% w eitere V erluste e n ts ta n d e n  bei d e r A ufarbeitung  
^üm satzerzeugnisses. T h i o p h o n f r a k t i o n :  (145—153°/590 T orr.). U m
wsdiesem Siedeanteil eine m öglichst e inheitliche  Verb. zu  e rh a lten , w urde e r 36 S tdn .

Rückfluß m it fe in  gepu lvertem  Selen e rh i tz t .  E s w urde e in  Öl m it dem  K p .5a8 
»-löl° erhalten. D eutliche R k . a u f  T h iophen  m it I s a tin . Z u r G ew innung wohl- 

«mierter Verbb. aus diesem  S iedeanteil w urde d a s  G anze m it H g-S alzen  beh an d e lt, 
ein alkohollösl. u . ein  alkoholunlösl. Teil e rh a lten . D er alkohollösl. A nteil w urde 

jJ ^  zersetzt. E s w urde 3 - I s o p r o p y l t h i o p h e n ,  C7H l 0S, e rh a lten . D urch  B rom ieren 
2 ? ™ «  C,HsB r2S, K p . 228—232°; m it H y d ro x y lam in ch lo rh y d ra t e in  gelbes, 
^•Mkrystallisierendes Ö l; m it A cety lch lorid  ( +  A1C13) e in  A  c e t o t h i e n o n ,  K p . 225—230°, 

F ruch täthergeruch , H y d r a z o n  h iervon  au s Ä th y la c e ta t, F . 166— 167°. M it 
JWj silberige B lä ttch en  au s A ./A cetongem isch, F . 137— 138°. — D er alkoholunlösl.
; ?rSa“ B r-A dditionsprod., F . 225—234°, d u rch  A cetylieren (m it A1C13) zwei V erbb., 

denen eine bei 225—227°schm ilzt. D as G emisch d e r be id en  Verbb. ergab  zwei p -N itro - 
Gnylhydrazone, aus Ä th y lace ta t, F . 166— 167° u . 123—124°. K o n st. n ic h t angegeben.

M d h y Ü h i o p h m e n , C7H,,S2. A us dem  S iedeanteil von  150—23Öl>/590 T o rr, P i k r a t ,  

£ U< M H 0. D araus m it N a-C arbona t F L , K p .590 232—234°, D .2° 1,1171, 
Uw- ’ F. —4°. M it B r aus B zl. T r i b r o m m e t h y l t h i o p h t h e n ,  C7H 3B r3S2, F . 154°. 
*  m<t A1C13farb lose K ry sta lle  au s A . , A c e l y l v e r b .  C9H 8OS2, F . 87°, 2 , 4 - D i n i t r o -  

i; m i l  e f 0 1 1 '  dunkelro te  K ry sta lle , F . 253—254°, p - N i t r o p h e n y l h y d r a z o n ,  F . 232 
tkhm i? ‘t y p h n a t ,  F . 98—99°. — Ü berfüh rung  d e r T hiophene C ,H 10S in  M e t h y l t h i o -  

,' hfuitzen von C7H 10S m it S u n te r  R ück fluß  w ährend  6 S td n . S tehenlassen  über 
F ritf lrysta'Bisation von  M ethy lth ioph then , nachgew iesen a ls P i k r a t ,  F .  110— 111°.— 

° ^ 2 4 0 —295°/590 T  o r  r . W ohldefinierbare V erbb. k o n n ten  n ic h t e rh a lten  
Tom v  „ m E rh itzen  m it Selen w ährend  4 S tdn . w urde eine T h io p h th en frak tio n  
feJH K  220-4235?. e rh a lten , aus d e r  M ethy lth ioph then  als P ik ra t  (F . 110— 111°)

’ let*en wurde. E rh itzen  d e r F ra k tio n  m it S zeig te den  gleichen E rfolg . Zusam -
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m enstollung d e r verschied. U m setzungen in  e iner Tafel. — I I .  I s o o c l a n  ( 2 , 2 , 4 - T r i m d h l  

p e n t a n ) .  I n  einem  R ü h rau tok lavcn  w urden 24 g S m it 100 g Iso o c tan  w ährend 18 Stdn. auf 
275—285° e rh itz t. Z unächst D ruckanstieg  a u f4 5 a t ,  d an n  A bfall a u f  21 a t. Beim Kühlen 
m it K ältesolo w urde aus dem  R k.-G em isch ein dunke lb rauner K rystallb rei erhalten, 
d e r ab filtr ie r t w urde. D ie D est. des F il tr a ts  ergab kein  k lares B ild . 80% gingen bis 100’/, 
690 T orr über. 15 /o R ü ck stan d , 5% V erlust. D as 80% D estilla t w urden  einer zweiten 
D est. unterw orfen . D er fl. A nteil w urde m it H g-C hlorid behandelt,' d er Nd. mit Per-

H=c | ¡CH—C.H, H,C| |CH— C,H, H.C, ;C H _C ,H S H.Cj .CH—C,H,

CH— CsHj I I j C ^ y C H - C .H s  n . c l ^ ^ C H — CjH, • CH—C,H,

S 8 S  S— S S II
HjC— C-j---------|-C Cj-j----- nC— CH,

I V

V T l V r C T '
,  ä s v, V  W

hydro l oxyd ie rt. E s w urde D i m c l h y l s u l f o n ,  C2H 0SO,, F . 108— 109°, erhalten . — Auf- 
a r b e i t e n  d e s  R ü c k s t a n d e s  i m  H o c h v a k u u m .  F rak tion  157 bis 
160°. M it B r fl. A dd itionsverb ., d ie beim  S tehen  p lö tz lich  H B r  abspalte t; mit Pt- 
C hlorid ro te  F l. d er Z us.(C 8H ]0S)2PtC l4; O xydation  m it P erhyd ro l im  Überschuß in 
Eisessig ergab  Sulfone: hellgelbes Öl m it einem  geringen A nteil an  freier Schwefel
säure. B eim  E rh itz en  m it M ethyljod id  a u f  dem  W .-B ad  hellgelb Nadeln aus Me
th a n o l: CgHjgSCHjJ, S ublim ation  bei 95—96°. 10 g der F ra k tio n  wurde 10 Stdn. 
m it 2 g  S u n te r  R ückfluß  e rh i tz t :  D urch  In d o p h en in rk . Nachweis von Thiophen 
C8H u S, d a ra u s  w ird  der Schluß gezogen, d aß  T h iophane oder teilweise dehydrierte 
T hiophane v o rhanden  sind , u . d aß  aus dem  Isooc tan  bei d e r E inw . des S Ringe mit 
S-B rücken en ts tan d en  sind . D er R ü ck stan d  des Schw efel-R k.-P rod. ergab nach Lösenin 
wenig B zl. u . Z usatz  von  etw as A. gelbe K ry sta lle  vom  F . 8 6 °, ein Thiophan. De
hyd rierung  d e r F ra k tio n  157— 160° m it Selen w ährend  80 S tdn . u n te r Rückfluß: 
keine k la ren  Ergebnisse, die B ldg. eines Thiophens C8H 12S, w ahrscheinlich. Behand
lung  des D ehydrierungsorzeugnisses m it P ropionylclilo rid  ergab das P r o p i o n y l k d m  

Cu H leOS, 2 , 4 - D i n i t r o p h e n y l h y d r a z o n ,  C17H 210 4N 2S, F . 172— 174°. — F r a k t i o n  
168— 171° u . 176—179°. tíem isch aus d re i T hiophanen  der Form el C8H 12S. — F r a k 
t i o n  D 2° =  1,0980. E in  T h iophan  (C8H 10j2Ss, F . 8 6 °, ähn lich  Form el II. — III- 
d e c a n  ( D i i s o a m y l ). 15 g S u. 100 g Isodecan  w urden  18—20 S tdn . im  Rührautoklaven 
a u f  275—280° e rh itz t . 35% des Isodecans w urden  ve rk o k t. 4  F rak tionen  u. Rück
s ta n d  -wurden e rh a lten . F rak tio n  2 (190—210°): T hiophen  der Form el C10H16S, D- 
0,9482, n n 20 =  1,4842. D arau s P rop iony lketon , K p .688 266~270°, d araus 2 ,4-Dinitro- 
phenylhydrazon , dunkelro te  K ry sta lle . F ra k tio n  3 (210—260°): Keine bestimmten 
E rgebnisse. — F r a k t i o n  4 (260—280°): D araus F ra k tio n  260—265°, aus Methanol 
lange, farb lose N adeln , F . 73°: C10H 10S2. E n tw ed er a -  oder /ff-Dithienyl (III u. IV)- 
E rg ab  m it B r aus Bzl. lango weiße N adeln , C10H 6B r4S2, F . 188— 190°. Beim Erhitzen 
des D ith ieny ls m it S a u f  200° u n te r  D ruck  v e rkok ten  sie vollkom m en. Beim Erhitzen 
a u f  140° im  offenen R o h r sub lim ierten  sie zum  Teil, zum  Teil w urden sie verflüssig t- 
E in  Teil w ar unlösl. in  A lkohol. N ach  dem  A bfiltrie ren  K ochen des Rückstandes in A 
u n te r  R ückfluß  bis zu r  Lösung. N ach  dem  E rk a lte n  feine silbrige Blättchen, F. IR  
K eine P ik ra tb ildung . D er alkohollösl. Teil ergab K ügelchen, wahrscheinlich Formel V 
oder VI. Zers, bei e rn eu te r U m krysta llisa tion . — W urden  die Dithienyle in einer 
solchen Menge, en tsp rechend  0,1%  S, einem  Bzn. m it der O ctanzähl 65 zugegeben, 
so w urde die W rkg. von  3 ccm B le ite tra ä th y l je  4,5 1 vollkomm en aufgehoben , 
w ährend  bei d e r Z ugabe von  T hiophen  (auch 0,1%  S en tsprechend) die Oetanzahi nur 
um  3 E inheiten  gesenk t w urde. (R efiner n a tu r . Gasoline M anufacturar 20. 395 *0ü. 
O kt. 1941. Mexico, P etro leos M exicanos, F orsch .-L abor.) RosENM®

A. Weißberger un d  H. D. Porter, U n t e r s u c h u n g  v o n  P y r a z o l v e r b i n d u n g e n .  1- 
P e a k t i o n s p r o d u J c t  a u s  P h e n y l h y d r a z i n  u n d  C y a n e s s i g e s t e r .  D ie von C o n r a d  u .A i ' . '  
(B er. d tsch . ehem . Ges. 39. [1906], 2282) d u rch  K ondensation  von Phenylhydrazin nn 
Ö yanessigester e rh a lten e  V erb. C9H 9ON3 (F . 219°) is t  n ich t, wie bisher angenomme 
w urde , l - P h m y l - S - o x y - 5 - p y r a z o l o n i m i d  (I), sondern  d a s  isom ere l - P h e n y l - 3 - a v w m-i 
p y r a z o l o n  (II); denn d as aus l-Pheny l-3 -carbäthoxy-5 -pyrazo lon  über das 
u . A zid u . CüRTiusschen A bbau  h erg es te llte  II is t  m it d e r  V erb. von C o k r a d  u. ¿
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identisch. E ine gegenseitige U m w andlung  von  I u . II ü ber ta u to m e re  F orm en  kom m t 
nicht in B etrach t. E inige D erivv . v o n  II w erden d a rg e s te llt.

V e r s u c h e .  l - P h e n y l - 3 - a m i n o - 5 - p y r a z o l o n  ( II) n ach  C o n r a d  u . Z a r t ,  au s 
A.-Dioxan kleine .P rism en , F . .218—220°. —  l - P h e n y l - 5 - p y r a z o l o n - 3 - c a r b o x a m i d ,  

CuPsOjlij, aus l-P heny l-3 -carbätlioxy-5 -pyrazo lon  (F . 185— 186°) m it 28% ig. N H 3 
{96Stdn., Z im m ertem p.), au s  95% ig. A. K ry sta lle , F . 233— 235° (Z ers .); A usbeu te 
57%. — l - P h e n y l - 5 - p y r a z o l o n - 3 - c a r b o x h y r a z i d ,  C10H loO2N,i, au s  A. crem farbene N adeln , 
F.235—237° (Z ers.); A usbeu te  8 6 % . —  l - P h e n y l - 5 - p y r a z o l o n - 3 - c a r b o x a z i d ,  o ran g e
farbenes körniges P u lv e r , E n tflam m u n g  bei 140°; A usbeu te  62% . —  l - P h m y l - 3 - c a r b -  

i t h o x y a m i n o - 5 - p y r a z o l o n  (III), C12H l30 3N3, au s  95% ig. A. N adeln , F . 198— 199°, A us
beute 63%; iden t, m it d e r aus l l  m it C hlo rkoh lensäureäthy lester h o rgeste llten  V er
bindung. — II aus v o rs t. m it 10%ig. N aO H  (Va S tde. a u f  dem  D am pfbad ), au s  95% ig.
A. kleine Prism en, F . (u. M isch-F. m it d e r nach  C o n r a d  u . Z a h n  h erg es te llten  V erb.) 
218—220° (Zers.). —  l - P h e n y l - 3 - b e n z o y l a m i n o - 5 - p y r a z o l o n ,  C16H 130 2N 3, au s D ioxan , 
F. 220—221°. —  B ei der D a rs t . von III au s II w ird  e in  N ebenprod ., F . 106— 108° (aus 
95%ig. A.) e rha lten , w ahrschein lich  das D ica rb ä th o x y d c riv .; beim  h a lb s td . E rh itz en  
mit Piperidin in  A. e n ts te h t III. —  l - P h e n y l - 3 - a c e t y l a m i n o - 5 - p y r a z o l o n ,  CnHjjO aNj, 
aus95%ig. A. N adeln , F . 218—220°, F .-E rn ied rig u n g  m it dem  gleich schm elzenden II. — 
l - P h e n y l - 3 - a c e t y l a m i n o - 5 - a c e t o x y p y r a z o l ,  C13H 130 2N3, aus Toluol crem farbene K ry sta lle ,
F. 144—145°; d a rau s  m it 2% ig. k a lte r  N aO H  v o rs t. V erb ., F . u . M isch-F. 218— 220°. —  
l - P h e n y l - 3 - p h e n y l c a r b a m y l a m i n o - 5 - p y r a z o l o 7 i ,  C16H 140 2N i, au s II m it P heny lisocyana t 
(2 Stdn., D am pfbad), M ik rok rysta lle , F . 235—236°. —  l - P h e n y l - 3 - a n i l i n o - 5 - p y r a z o l c m ,  

ClsH13ON3, aus II m it A nilin , au s  95% ig. A. fedrige N adeln , F . 219— 221°. (J .  Am er. 
ehem. Soc. 64. 2133— 36. 11/9. 1942. R oeheste r, N . Y ., K odak  R es. L abor.) E r b e

Walter Ciusa, Ü b e r  e i n i g e  B e n z o y l d e r i v a l e  d e r S t ä r k e .  I .  N a tiv e S tä rk e  b ilde t in  v e r
dünnten Alkalien einen  in  W . lösl. K le is ter. D iese Lsgg. können  nach  N eu tra lisa tio n  in 
der Jodometrie wie die üb lichen  S tärkelsgg . v e rw an d t w erden. D ie B enzoylierung 
nativer Stärke bei A nw esenheit von  K O H  fü h r t  zu  einem  in  o rgan . L ösungsm m . unlösl. 
Bcnzoylderiv.,das nach  V erseifung keine reduzierenden  E igg. b e s itz t, d ie  Jo d rk . is t  
positiv. Die Zus. is t  ähn lich  d e r eines T r i b e n z o y l d e r i v a t e s .  D ie n ach  L e u l i e r  gerein ig ten  
Stärken geben u n te r  gleichen B edingungen B e n zo y ld e riw ., welche zum  großen  T eil in 
Aceton u. Chlf. lösl. sind . D er chloroform lösl. T eil h a t  die Zus. eines D i b e n z o y l d e r i v .  

(Md16 =  -f- 129,7°), n ach  V erseifung w ird  FEHLXNGsche Lsg. n ic h t re d ., die Jo d rk . 
ist negativ. T abellen d e r A nalysendaten  vgl. O rig inal. (A nn. Chim . ap p lica ta  33 
127— 32. Mai 1943. B ologna, U niv .) M i t t e n z w e i

K. Freudenberg, W. Lautseh u n d  G. Piazolo, D i e  N i t r i e r u n g  d e s  F i c h t e n l i g n i n s ,  

b k  a r o m a t is c h e  N a t u r  d e s  L i g n i n s  i m  H o l z e .  55. M itt. ü b e r  L i g n i n .  (54. vgl. C. 1943.
h. 1802.) Vff. s te llten  e in  N i t r o l i g n i n  d a r , d as  die g rundlegenden  E igg. des L i g n i n s  

»och besitzt. E s is t  in  W . u . A lkalicarbonatlsg . unlösl. u . e n th ä l t M ethoxylgruppen. 
Om die Oxydation des L ign ins w ährend  der N itr ie ru n g  herabzusetzen , w ird  die Acetyl- 
v«b. in einer M ischung von CHCI3 u . N20 6 bei — 20° n it r ie r t .  H ie rd u rch  w ird die E n tw . 
nitroser Gase verm ieden. 5 g  in  P y rid in  u . E ssig säu rean h y d rid  bei 70° 5 S td n . ace- 
tyliertes S a l z s ä u r e l i g n i n  au s F ich te  (24%  OCH3) in  50 ccm CHC13 von  — 20° su sp en d ie rt 
»•bei dieser Temp. portionsw eise m it e in e r a u f  — 30° g ek üh lten  L sg. von  5 g N20 6 in  
°0 com CHC13 v e rse tz t. N ach  45 M in. bei — 20° ab g esau g t u . m it CHC13 von  •— 20°, 
tarnbei Z im m ertem p.m it A .u .W . g ew asch en .N = 4 ,7% , OCH3= 7 , l % ,  COCH3= 2 0 ,3 % . 
Oas Prod. en th ä lt 0,9 N itrog ruppe  in  d e r u rsp rüng lichen  L ign ineinheit. D er COCH3- 
wb. bleibt e rhalten , der OCH3-G eb. s in k t a u f  2/3 h e rab . D as N i t r o a c e t y l l i g n i n  zeig t 
nae stärker gelbe F a rb e  als die n ich t n itr ie r te  V erb. u . w ird  in  d e r zu erw arten d en  Aus- 

erhalten. I n  den  gew öhnlichen organ. Lösungsm m . u . in  N aH C 0 3-Lsg. i s t  es 
■'s!., in verd. N aO H  spurenw eise löslich. W ird  es bei hö h erer Tem p. b e re ite t, so 

Mmmt die Löslichkeit in  L auge zu. D a  die C arbinole des L ignins d u rch  A cetylierung 
f Sn , u - die A cetylgruppen n ach  d e r N itr ie ru n g  noch v o rhanden  sind , i s t  es sicher, 

*ein.H N 03-E ster en ts tan d en  i s t  u . daß  der a ro m at. K e rn  n i t r ie r t  is t .  D as L ignin 
erhalt sich bei der N itrie ru n g  wie e in  oxydationsfäh iges P hen o ld e riv a t. D ie A nnahm e, 

.a s  Lignin keine a ro m a t. S ubstanz , sondern  aus zu ck era rtig e r V orstufe geb ildet 
b ist.nicht zutreffend. So i s t  z. B. d e r B rechungsindex (1,61) des u rsp rüng lichen  u. 
es isolierfceH Lignins derselbe wie d e r vo n  Jodbenzol, V anillin , G uajacol oder E ugenol, 
as Fichtenlignin, können  fe rn er V anillin  u . V anillinkörper m it m eh r als 50%  der 

IU ^ t ' Ausboute gew onnen w erden. Vff. sehen die Genese des L ignins in  d e r biochem . 
. “iMienmg von Pheno len  des P h en y lp ro p an ty p u s. (Cellulosechem ie 21 . 95—96. 

d®43. H eidelberg, U n iv ., Chem. In s t .  f. d . Chemie d. H olzes u . d . Po lysaccharide.)
A m e l u n g
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Karl Freudenberg u n d  Hermann Richtzenhain, E n z y m a t i s c h e  V e r s u c h e  z u r  E n t 

s t e h u n g  d e s  L i g n i n s .  56. M itt. ü b e r  L i g n i n .  (55. vgl. v o rs t. R ef.) Konstitutionschem. 
U n terlagen  fü r die E n ts teh u n g  von  L ign in  aus Z ucker s ind  n iem als beigebracht worden, 
wie auch  der hohe K ohlenstoffgeh. dagegen sp rich t. D ie gesam te Ligninchemio zeigt, 
daß  L ignin schon im  H olz a ro m a t. N a tu r  u . f a s t  aussch ließ lich  aus Phenolen der Phe
ny lp ropangruppe au fg eb au t is t ,  die M ehrzahl d e r P heno lg ruppen  is t  dabei durch Äther
b indung  abgedeckt. W ahrschein lich  i s t  die K ondensation  a u f  biochem. Wege durch 
Phenoldehydrierung . P u m m e r e r  u . M ita rb e ite r (B er. d tsch . ehem . Ges. 52. [1919], 
1416 u. früher) hab en  d ie  B ldg. von C h ino lä thern  d u rch  D ehydrierung  von Phenolen 
nachgew iesen. D ie B ldg. von  T hy rox in  b e ru h t a u f  solchen Vorgängen. Das von Codsin 
u . h I r is s e y  (B ull. Soc. chim . F rance , Mem. [4] 3. [1908]. 1070) aufgefundene Dehydro- 
diisoeugenol •wurde von  E r d t m a n n  (C. 1935. I I .  3649 u . früher) als solches erkannt. 
E ine  w eitere S tü tze  fü r diese A u ffassung ist die E rscheinung , daßLigninu.Dehydrodiiso- 
eugenol t ro tz  asym m . K oh lenstoffatom e n ic h t o p t.-a k t. sind . D as kann dadurch er
k lä r t  w erden, daß  n u r die e rs te  S tu fe , die D ehyd rierung , u n te r  Einw . von Fermenten 
s te h t. D ie V erä therung  u . K ondensation  fo lg t d an n , unabhäng ig  vom Fermentsyst., 
nach . E s  w urden  von  Vff. eine R eihe von P henolen  d e r G uajacyl- u . Syringareihe der 
Ferm entoinw . un terw orfen . D ieses w ar e in  T rockenp räp ., d as  aus dem Preßsaft des 
C ham pignons (P sa llio ta  cam pestris) d u rch  F rak tio n ie ru n g  m it A. gewonnen wurde. 
Z unächst w urde die Sauersto ffaufnahm e in  d e r WARBTTRG-App. bei p n = 8 ,0  (fest- 
geste lltes O ptim um ) gep rü ft. A n B renzcatech inderivv . w urden  un tersuch t: F e r u la -  

s ä u r e  (I), a - O x y p r o p i o v a n i l l o n ,  ß - A c e t o x y p r o p i o v a n i l l o n ,  ß - M e t h o x y p r o p i o v a n i l l o n ,  P r o -  

p i o v a n i l l o n ,  V a n i l l i n ,  C o n i f e r y a l k o h o l ,  G u a j a c o l ,  V a n i l l i n s ä u r e  (II), G u a j a c y l a c e t o n  (III), 
5 - P r o p y l f e r u l a s ä u r e  (IV), D i h i j d r o f e r u l a s ä u r e  (V), fe rn er Z i m t s ä u r e ,  3 , 4 , - D i m e t k o x y z i m t -  

s ä u r e  u . T y r o s i n .  A n P y ro g a llo ld e rw . w urden  u n te rsu c h t: S y r i n g a s ä u r e  (VI), P y r o -  

g a l l o l - 1 , 3  d i m e t h y l ä t h e r ,  S y r i n g a a l d e h y d ,  S i n a p i n s ä u r e  (3 , 5 - D i m e t h o x y - 4- o x y z i m t s ä u n ) 
u . l - M e t h y l - 3 , 5 - d i n i e t h o x y - 4 - o x y b e n z o l .  K u rvenb ilder s. O riginal. Einige Prodd. der 
D ehyd rie rung  d e r  v o rgenann ten  S ubstanzen  w urden  u n te rsu c h t. D abei zeigt sich: Bei 
II u . VI w eitgehende D ecarboxylierung  m it B ldg. v ieler Ä therb indungon , bei I teilweise 
D ecarboxylierung  m it B ldg. e inzelner Ä therb indungen  bei g leichzeitigen Kondensationen 
neben dem  P heno lhydroxy l, bei V um fangreiche V erä therung , offenbar un ter Mitwrkg. 
d e r S e iten k e tte , keine D ecarboxy lierung , bei III P o lym erisa tion  des Dehydroprod. 
ohne Ä therb indungen . D as L ignin  p a ß t u n te r  diese M odellsubstanzen. W eitere Unterss. 
w erden  angekünd ig t. P rä p p .: 3 - M e t h o x y - 4 - o x y - 5 - p r o p y l b e n z a l d e . h y d  (5 - P r o p y l v a n i l h n ), 
Cu H 140 3, d u rch  k a ta ly t . H y d rie ru n g  v o n  5 - A l l y l v a n i l l i n .  A us PAe. Prism en, F. 57“. — 
IV, C13H 160 4, au s 12 (Teilen) des v o rs t. d u rch  E rh itz e n  a u f  dem  W .-B ad m it 25 Malon- 
säu re , 40 P y rid in  u . 2 P iperid in . A us Bzl. N adeln , F . 143— 144°. —  A c e t y l i s o e u g e n o l o x y d ,  

C12H 140 4, ausA cetylisoeugenol inC hlf. m it B enzopersäure n ach  56 S tdn . im Eisschrank. 
Farb loses ö l .  K p . 3,3 117°. —  III, C10H I2O3, aus v o rs t. d u rch  U m lagerung m it Säure. 
G elbes ö . ,  K p . 02 115°. (B er. d ts c h . chem  Ges. 76. 997— 1006. 6/10. 1943. Heidelberg, 
U n iv ., Chem. In s t . ,  I n s t .  f. d . Chemie d . H olzes u . d . Po lysaccharide .) W eisbart 

Anton v. Wacek, Ü b e r  d i e  S y n t h e s e  v o n  M o d e l l s u b s t a n z e n  f ü r  d i e  L i g n i n s u l j o n s ä u r e n .

з . M itt . S y n t h e s e  v o n  V e r a l r y l a c e l o n  ( 3 , 4 - D i m e t h o x y p h e n y l a c e t o n )  u n d  G u a j a c y l a c e t o n  (4- 
O x y - 3 - m e t h o x y p h e n y l a c e t o n )  u n d  d e r e n a - S u l f o n s ä u r e n .  (2 . vgl. C. 1 944 .1. 158.) V e r a t r m -  

a c e t o n  ( I ) : A us Iso eugeno lm ethy lä therw ird  nachCRiEGEE (L iebigs A nn. C h e m . 4 8 l . [ l L 0 J .  

302) n ii t  B le ite tra a c e ta t in  E isessig  d a s  ace ty lie r te  G lykol darges te llt, dieses ohne Iso
lie rung  d u rch  K ochen  m it 20% iger H 2S 0 4 u n te r  V erseifung d e r  Acetylgruppe in das 
K eton  u m gelagert u . d ieses ü b e r d ie  B isu lfitv erb . iso lie rt. K p . 10 159— 163°, Ausbeuc 
37%  d. T heorie . —  G u a j a c y l a c e t o n a c e t a t  (II), C12H 140 4, au s Isoeugenol analog I ,doc 
w ird  v o r d e r  A b tren n u n g  m it B isu lfit a c e ty lie r t. W eiße K ry sta lle , F . 45— 47 (aus ac. 
oder v iel PA e.) K p .12 188— 190°, A usbeu te  20% . —  a - V e r a l r y l - a - b r m n a c e t o n  (III), aus 
d u rc h  B rom ierung  in  A e., w eiße K ry s ta lle , F . 84,5— 86° (aus PAe. m it 
v e rfä rb t sich  b a ld  an  d e r  L u ft. —  a - A c e t y l g u a j a c y l - a - b r o m a c e t o n  (IV), C12H130 4 Br, n 
II d u rch  B rom ierung in  A e., K ry sta lle , F . 100— 101° (aus A .), A usbeute 85%.. 
t h i u r o n i u m v e r b .  d e r  t x - V e r a t r y l a c e t o n - a - s u l f o n s ä u r e ,  C19H 240 6N2S2, aus III m it
и . B enzy lth iu ron ium hydroch lo rid -L sg ., F . 165— 167° (aus A lkohol).— Benzy««]« ; 
n i u m v e r b .  d e r  a - G u a j a c y l a c e t o n - c i - s u l f o n s ä u r e ,  C18H 220 6N2S2, au s IV m it Na-SuIfiit ( * 
a ls  N ebenprod . G uajacy laceton!) u . B enzy lth iu ron ium hydroch lo rid -L sg ., F. 14/ j 
au s  A .-j-A ether. —  N a - S a l z  d e r  V e r a t r y l a c e t o n s u l f o n s ä u r e ,  Cu H 130 6SNa, aus dem 
zy lth iu ro n iu m sa lz  m it d e r  b e rechne ten  Menge N a OH. W eiße K rysta lle , in A. Pr ■ 
u n lö s l., n ic h t hygroskop ., Z e rse tzu n g sp u n k t: 230— 232°. —  N a - S a l z  d e r  Q ua,} y  

a c e t o n s u l f o n s ä u r e ,  C10H n O6S N a-(-l H 20 ,  au s  dem  en tsp rechenden  Benzylthiuromum ^  
m it 1 Mol N aO H , w eiße K ry s ta lle  in  A. schw er lö s l., Z erse tzungspunk t: 230 u • 
a - A c e t y l g u a j a c y l - a - a c e t o x y a c e t o n ,  C14H 1(S0 6, au s IV m it K -A ce ta t in  A. u. E rw ar ,
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feine Nadeln, P . 95— 96°, A usbeu te  q u a n ti ta tiv . (B er. d tseh . ehem . Ges. 77. 85— 90. 
15/3. 1944. W ien, I .  Chem. L abor, d . U n iv ., O rgan. A btlg . u . A b tlg . f. Chemie d. 
Holzes.) . D e i m l e r

J. C. E. Simpson u n d  R. A. Morton, D i e  T r i t e r p e n g r u p p e .  X. E i n e  F o r t s e t z u n g  

k r  T e ile  I I  u n d  V .  (IX. vgl. C. 1942. II. 2795; II. siehe C. 1 9 3 9 .1. 134; V. vgl. C. 1939.
II. 1879.) F ü r d as von  J a c o b s  u . F l e c k  ( J .  biol. C hem istry  8 8 . [1930]. 137) aus ß -  

Amyrin durch D ehyd rierung  u . O xydation  e rh a lten e  O xydion C30H 44O3 ( F )  h aben  
Rüzicka u . J e g e b . (C. 1 9 4 2 .1 . 1757) d ie  F o rm el I , K o n  u . R o s s  ( J .  chem . Soc. [L ondon] 
1942.741) die Form el I I I  vorgeschlagen. A u f d e r B asis d ieser Form eln  w ürden  d an n  der 
Vert. C32H460  ( J ) ,  die bei d e r O xydation  des A ce ta ts  d e r  V erb. F  e n ts ta n d , die Oxyd- 
iormeln V odcivVIII zugeschrieben  w erden m üssen (vgl. R t jz ic k a  u. J e g e r , C. 1943. I. 
1167), Aus J  e rh ie lten  Vff. d u rch  H ydro lyse m it 2 ,5% ig. N a-A m ylatlsg . die Säure 

( N ) ,  deren  E igg. wie die ih res  A ce ty lm ethy leste rsC 33H 500 6 (0) n ach  R u z ic k a  u. 
Jzoer (1. c.) fü r die F orm el X II sprechen . D iese F o rm el lä ß t  sich  jedoch sch lech t m it 
der außerordentlich le ich ten  V erse ifbarke it von  0  v ereinbaren . W eitere E inw ände gegen 
XII leiten Vff. aus den  E igg. d e r u n g e sä tt., e inbas. D ioxysäuro  C30H 50O4 (P ) h e r, die 
durch Red. von J  m it N a u . A m ylalkohol e rh a lte n  w urde u . deren  COO H-Gruppe wegen 
der leichten V erse ifbarke it des zugehörigen D iace ty lm ethy les te rs  C,5H .0O6 ( Q )  n ich t 
tert. sein kann. B es. B edeu tung  verd ienen  in  diesem  Z usam m enhang  die B eobachtungen , 
daß Q opt. tra n sp a re n t i s t  u . daß  d ie  d u rch  C r0 3-O xydation von  P  e rh a lten e  D iketo- 
üuro C30H16O4 ( F) n u r  d as  schw ache A bso rp tionsspek trum  einer V erb. m it n ich t kon-
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.¡»gierten CO-Gruppen b e s itz t. D enn  weim m an  w irk lich  ann im m t, d aß  N  u .  P  au s  J  

weh verschieden g e a rte te  A ufspaltung  des R inges C hervorgehen , d an n  käm en fü r 
nur die Form eln XVI u . XVII in  B e tra c h t, die beide bei d e r  O xydation  (zu F) a ,  

^ungesätt. K etone ergeben w ürden . D ieselben A rgum ente wie gegen X II sprechen  nach  
• T r  aucb  g°gen d ie  KoNsche F o rm u lie rung  fü r  N  (XV). D am it erscheinen
t  •kt>° ^ orm(-dn I u - I I I  w enig w ahrschein lich . D e r D iace ty lm e th y les te r Q  ließ  sich  
*wcnPerbenzoesäure in  e in  0 x y d C MH 660 7 (i2) überfüh ren , dessen lsom eres, d e r D iacety l- 
' omethylester ( S ) ,  bei d e r O xydation  von  Q  m it CrOa u . au s P  d u rch  A cety lierung , 
bdation u. M ethylierung e n ts ta n d : D as h ierbei neben  d e r D iacety lsäure CMH M0 6 
is a ?"ascbenprod . a u ftre ten d e  O xydationsprod . C,4H 540 7 ( U )  w a r d u rch  e tw a  20% 
j t  K etones v e ru n re in ig t, w ährend  S  se lb st seinem  S pek trum  n ach  eine

?  j  ark°nylgru ppe b e s itz t . D ie D oppelbindung in  P  bzw. T  k an n  also in  zwei
« e n e u  R ich tungen  o x y d ie r t w erden : > C :C H -C H 2----- > -> C H • C O • CH2— u .
surinU —’ wobei die e rs te re  (zu 8  bzw. U )  überw ieg t. A uch d ieses E rgebn is  w ider-
i;e L d e r Vff. le tz te n  E n d es den  F orm eln  I  u . I I I  fü r F .  V erm u tlich  i s t

a n  s *c b  v o n  R h z i c k a  u . J e g e r  r ich tig  e rk an n ten  C hrom ophors im  Mol. 
Sch»-' ,soj cbc oder in  bezug a u f  die angu la ren  CH3-G ruppen  eine andere . W eitere
| c, ’j^ i/e ite n  ergeben sich , w enn m an  v e rsu ch t, d as  L ac ton  C28H 380 4 (Y) (vgl. T eil V ; 
teth n8l  „  O xydation  d e r  bei d e r H ydro lyse  von  J  m it K O H  en ts tehenden  Oxy- 
kei i J e rh a lte n  w ird , a u f  d e r B asis von  I  oder II I  zu form ulieren . Y  lieferte  
¡Z) ,|i!)l- y 1ol.ysc m it 12% ig. K O H  oder 2 ,5% ig. N a-A m ylatlsg . die Säure C28H 40O5 
iia Vsl a o im  G egensatz zu d er H ydro lyse  von J  d e r C hrom ophor n ic h t ä n d e rt , wie 

s • der S pektra  des M ethy lesters von  Z  ( A A )  u . des L ac tons (Y) zeigte. D ie E s te r
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A A  u . 0  ähne ln  e in an d e r in ih re r  le ich ten  V erse ifbarke it zu den Säuren . Weder A A  noch 
Y  re a g ie rte n  m it S em ica rb az id .. A A  ließ  sich  n ic h t ace ty lie ren , Y  n ich t in ein Phenyl- 
hy d razo n  überfüh ren . E s i s t  noch ungew iß, ob die bei d e r  H ydro lyse  von Y frei werdende 
C O O H -G ruppe m it d e r i n . N  u . P  id en t, i s t ,  doch i s t  es se h r  w ahrscheinlich , daß bei der 
B ldg. von Y  d e r R ing  A ü b e r die K e to n stu fe  h inaus o x y d ie r t w ird . Dem durch VereBtern 
d e r  neben Y  bei d e r O xydation  von  K  anfa llenden  sau ren  F ra k tio n  erhaltenen  Dimethyl- 
o ste r (B B )  m uß nach  den  je tz igen  E rkenn tn issen  die B ru tto fo rm el C32H 460 ,  zugeschricbcn 
worden. E ine vergleichende Ü berp rü fung  der T e tra n itro m e th an rk k . u . der Absorptions
sp e k tra  d e r besprochenen V erbb. ergab  keine W idersprüche. Dagegen muß man hin
sich tlich  d e r  LiEBERMANN-BuRCHARDschen R k . folgendo A nnahm en machen: 1. In 
polycycl. h y d ro a ro m at. V erbb. reag ieren  k on jug ie rte  System e, w enn sie p ich t aus einem 
P a a r  Ä thy lenb indungen  b estehen , bei d e r LiEBERMANN-BuRCHARDschen Rk. negativ.
2. T rite rp cn d e riv v ., d ie am  C-Atom 2 eine H ydroxy l- oder A cetoxylgruppe aufweisen, 
geben unab h än g ig  von d e r  üb rigen  M o l.-S tru k tu r eine positive  Lieberm akn-B cb- 
CHARDsche R eak tio n . U n te rss . an  den  N itroderivv . d e r C holesterinreihe bestätigten 
diese A nnahm e.

V e r s u c h e .  E i n b a s .  D i o x y s ä u r e  ( P ), C30H S0O4, au s d e r A cetoxyverb . J  durch Red. 
m it N a u . A m ylalkohol neben  e iner n e u t r a l e n  V e r b . ,  d ie bei 135— 150° aufschäumte, bei 
210—220° eine k la re  Schm elze gab  u. m it P y rid in -A cetan h y d rid  ein gegen Tetranitro
m e th an  s ta rk  u n g esä tt. A c e t y l d e r i v .  d e r Z us. C 3 0 H iflO 3  lie fe r te , d as  aus Aceton oder Ace
ton-M ethanol in  p rism a t. N adeln  vom  F. 195—-205° (k la re  Schm elze bei 250°) krystalli- 
s ie r te . P  b ilde te  au s M ethanol flache P rism en  vom  F . 264,5— 265,5° u. ließ sich in den 
D i a c e t y l n i e t h y l e s t e r  (Q ), C35H 660 6, ü b e rfü h ren , d e r au s A ceton-M ethanol in langen 
flachen  N adeln  vom  F . 228—229°, [<x]d16= + 6 3 °  (in Chlf.) herauskam . — D ia ce ty l-  

n i c t h y l e s t e r o x y d  ( R ) ,  C35H 660 „  au s Q  m it Porbenzoesäuro  in  Chlf. bei 0°; aus Aceton 
B ündel fe iner N adeln  vom  F . 233,5—234,5°. —  D i a c e t y l s ä u r e  ( T ) ,  C,.,H540 6, aus P  mit 
P y rid in  u . A c e ta n h y d rid ; au s wss. A ceton P rism en  vom  F . 249—251° nach Sintern bei 
232°, [« ]n 19j= + 5 9 °  (in C h lf.) .—- D i a c e i y l k e t o d i h y d r o s ä u r c (  (7),C3IH 540 7, a u s T  mitCr03in 
E isessig, bei 60— 65°; au s verd . E ssig säu re , wss. M ethanol oder wss. Aceton dünne Blätt
chen vom  F . 285— 286° n ach  S in te rn  bei 253°. —  D i a c e t y l k e t o d i h y d r o m e t h y l e s t e r  (S), 

C ^H ^O ,, aus U  m it ä th e r . D iazom ethan lsg . oder aus Q  m it C r0 3 in  essigsaurer Lsg. bei 
1 0 —72°; aus A ceton-M ethanol unregelm äßige P la t te n  vom  F . 275—277°. — Diketo- 

s ä u r e  ( V ) ,  C30H 46O4, au s d e r  S äure P  d u rch  O xydation  m it C r0 3 in  essigsaurer Lsg.; 
aus wss. A. weiche N adeln  vom  F . 192— 194°. —  S ä u r e  ( N - ) ,  C30H 46O5, aus der Acetoxy
verb . J  d u rch  K ochen m it e in e r Lsg. von N a  in  A m ylalkohol; au s wss. A. oder Aceton 
zerb rech liche , gelbe P rism en  vom  F . 240— 241° n ach  S in te rn  ab  237°. Nach einigen 
M onaten lag  d e r F . bei 229— 234°. M e t h y l e s t e r ,  au s  d e r  S äure  m it ä th e r . Diazomethan- 
lg s . ; au s  B zl.-L igroin  h a r te ,  gelbe R o se tten  p rism a t. N adeln  vom  F . 149— 151°.—A ce ty l-  

m e t h y l e s l e r  (O), C-^H^Og, au s dem  M ethy leste r von  N  m it P y rid in  u . Acetanhydrid; aus 
wss. A. gelbe, w eiche, perl m utte rg länzende  P la t te n  vom  179— 180,5°. — V e r b . (II), 
C30H 42O3, au s d e r d u rch  Einw . von K O H  a u f  die V erb. J  e rh a lten en  Oxyverb. K  mit 
PC15 in  L igroin , au s A ceton kurze S täb e  vom  F . 295— 297° (Z ers.). —  S ä u r e  (Z ), C2SH40Os> 
aus dem  L ac ton  C28H 380 4 (Y) d u rch  K ochen m it e in e r L sg. von N a in  Amylalkohol; 
aus wss. E ssig säu re  undurchsich tige  K no ten  w inziger N adeln  vom  F. 251—253°. B e -  

t h y l e s t e r  ( A A ) ,  C29H 4, 0 5, au s d e r S äure m it D iazom ethan  inÄ .-A ceton ; aus wss. Methanol 
P la t te n  vom  F. 211,5— 213°. ( J .  ehem . Soc. [L ondon] 1943. 477— 8 6 . O kt. Durhamu. 
L iverpool, U niv .) H eem hold

T im otei Cosciug, S y n t h e t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  N a p h t h e n s ä u r a i ■ 

Vf. p rü fte  die M öglichkeit d e r V erw endung von  C a m p h e r  als A usgangsm aterial für die 
S y n t h .  v o n  N a p h t h e n s ä u r e n  oder ih ren  A u fb au p ro d d .; d e r  eingeschlagene Weg führte 
infolge E in tr i t ts  von N ebenrkk . n ich t zum  gesteck ten  Ziel, doch scheinen die ne®yn 
dargeste llten  P rodd . fü r zukünftige sy n th e t. U n terss . bedeutungsvoll zu sein. 0er 
als A usgangsm ateria l verw endete  jap an . C am pher w urde in  Na-Cam pher, Osynw- 
thy lencam pher u . schließlich  in  C yancam pher ü b e rg e fü h rt, au s  dem  die H o m o c a m p h tr -  

s ä u r e  (VIII) d a rg es te llt w urde, d ie  m it N3H  -(- konz. H 2S 0 4 in  d as  H o m o c a n v p h e r a m i» 
(IX) ü b e rg e fü h rt w urde. —  D ie N H ,-G ruppe  am  C -A to m  is t  ziem lich fest gebun<en, 
u. eine L oslösung von diesem  bei g leichzeitiger E rh a ltu n g  d e r zw eiten N H ,- Gruppe kann 
a u f  einfachem  Wege n ich t e rre ich t w erden. D eshalb  w urde das D iam in benzoyher, 
m it PC15 oder SOCl2 in  das D iim idehlorid  um gew andelt u . le tz te re s  der Hochvakuum^ 
dest. unterw orfen . D abei w urden  B enzonitril u . H Cl abgespalten  u. die Doppclbnu ung 
zw ischen C4 u . C5 gebildet. G leichzeitig fand  auch  an  der zw eiten ImidchloridgrupF 
eine R k . s t a t t ,  die jedoch n ich t zu r B ldg. der e rw a rte ten  w eiteren Doppelbindung, 
sondern  v ie lm ehr eines neuen  R inges m it te r t .  gebundenem  N  führte- Die gleicß^ 
R eak tionsprodd . w urden  auch  beim  E rw ärm en des D iim idchlorids m it W. erhalten. "
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Ans dem Reaktionsprod. w urden  2 bas. V orbb. e rh a lten , von denen eine k ry s t. (F . 56°), 
während die zweite fl. w ar u . n ich t w eiter u n te rsu ch t w urde. A us d e r B ldg. dieser 
2 Basen geht hervor, daß  d e r R ingsch luß  n ach  zwei R ich tungon  erfo lgen k an n , wie 

is Formelbild X, XI u . XII zeigt. Die feste  B ase ließ sich  k a ta ly t .  hyd rie ren , w obei 
nur IMol. H 2 aufgenom m en w urde ; d as  h y d rie rte  A m in d ü rf te  d a s  3 , 9 - D i m e t h y l - 5 -  ■ 

ß i m y l h e x a h y d r o - { 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 ) - 6 - N - p y r i n d e n  (XIII) oder das 3 , 4  : 4 ' , 3 ' - l ' - 2 ' - 2 ' - T r i -  

w A y l c y d o p c n l a n - 5 - p h e n y l p y r r o l i n  (XIV) sein.

CH3 IX CH 3 x CH3 XI

/ k > ,  A z « * .  ^  A P S
r  ? < C H . H ?  A  f  ‘¡ T

H,C!— ICH—CH2— N H 2 H 2Cj jC H — CH2—N  =  C \ „  „  H 2C H C  N

'6  5

" C A 8\
CH 2

c h 3 c h 3 c h 2

A  c h 3 ■ C H C H 3CH2 CH

H<|‘ ’ f ' C H . ,  H ,C  < /  0  H ,C  '  r ' / V H ’

4 A  h , < L A h  h J _ A h CH-

c h 2
9 , - i  J a ,  \ c /  XIII I

XII CH* ■ ‘ S N/  • XIV

V e r s u c h e .  D ie D a rs t. von  C y a n c a m p h e r  nach  B is h o p  u .  a. (Liebigs A nn. 
n. 281. [1894.] 331. 351) u . die von  H o m o c a m p h e r s ä u r e  n ach  B r e d t  u .  v .  R o s k n -  

serg (Liebigs Ann. Chem. 289. [1896.] 4) w urden  verbessert. —  1 , 3 ' - D i a m i n o -  

^ ß ß - t e t r a m e t h y l c y d o p e n t a n  ( H o m o c a m p h e r a m i n ) ,  C„H20N 2 (IX); aus VHI m it konz. 
H,S04 u .  einer l l% ig . Lsg. von N3H  in Chlf. bei 45 b is 50°; g ib t bei D est. 
«i 20 mm 2  F rak tio n en : 108— 110° u . 110— 1 1 2 °; ölige F l., riech t eigentüm lich . 
-  C h lo r h y d r a t , C0H A >C 12; aus CH3O H -A e., F . 286—288°; [a ]D 20 =  -f- 31,2° (in 
i'cig- wss. L sg .) .— Ä c c t y l v e r b . ,  C13H 2_i02N2; K ry sta lle , au s W ., F . 2 0 3 ° .—  P i k r a t ,  

JM CHjOH, F . 248° (Zers.). —  M o n o q u a r t ä r e s  J o d i d  d e s  H o m o c a m p h e r a m i n s ,  

[u“iiN2J ; aus IX m it 20% ig. wss. Lsg. von  N aO H  u . (CH 3)2S 0 4 u . 50% ig. wss. K J -  
gelbliche K rysta lle , au s Chlf. A e., F . 227— 228°; [a]D2"° =  +  4°. —  D i q u a r t ä r e s

Ci5H34N2J 2; aus dem  m onoquart. Jo d id  m it CH3J  u . CH 30 H  im  R o h r bei 125“; 
jslbc Krystalle, au s CH3OH, F. 242; [c<]d23 == +  24,94°. —  D i b e n z o y l v c r b . von  IX; 
brystalle, aus A ., F . 235°. —  G ib t m it PC15 u . PO Cl3 beim  E rw ärm en  a u f  dem  W .-B ade 
'• Dest. bei 0,5 m m  eine F ra k tio n , K p. 46— 52°: helles ö l ,  f ä rb t  sich  gelb ro t, sp ä te r  
-’-ünbraun, riech t nach  B en zo n itril; eine zw eite F ra k tio n , K p. 135— 150°; feste  S ubstanz  
»•schwarz gefärbter R ü ck stan d . D ie feste  S ubstanz  g ib t bei A ufarbe itung  die B a s e  

•iro A i K rystalle , F . 56°, aus verd . H Cl -j- N aO H -L ösung. —  C h l o r h y d r a t ,  F . 222 bis 
, • C h l o r o p l a l i n a t ;  hellgelbes P u lv e r, F . 155° (Z ers.). —  Die A nnahm e, daß  die 
ĵ s. Verbb. den K onfigu ra tionen  XI u . XII en tsp rechen , m uß noch d u rch  S yn th . 
jwescn werden. —  Die feste  B ase g ib t m it CH3J  im  R o h r bei 100° e in  J o d m e t h y l a t ,  

¡jJUX'J; K rystalle , au s  CH3O H ; F . 192— 193°. —  Die feste  B ase g ib t in  CH3OH bei 
»ätalyt. H ydrierung m it Pd-T ierkohlo  die h y d rie rte  B a s e  C l e H n N ;  gelbes ö l ;  d est. 
PioiP—115° u. 0,4 mm . —  J o d m e t h y l a t  C jA m N J; w eißgelber N d ., au s CH3OH +  A e., 
' 166—1670. (W iener C hem ikcr-Z tg .46. 145— 49. J u l i  1943. Ja s sy , U niv . B u s c h

G. H. Ott und  T. Reichstein, Ü b e r  G a l l e n s ä u r e n  u n d  v e r w a n d l e  S t o f f e .  27. M itt. 
d e r  b e i d e n  3 - ö x y -  u n d  d e r  3 - K e t o c h o l e n - ( l l ) - s ä u r e .  (26. vgl. C. 1943. I I .  826.) 

j e  früher (vgl. C. 1943. I I .  226) gezogene Folgerung , d aß  dem  au s ll-O xy-12-b rom - 
.»olansäuremethylester (1. c. =  V) e rha ltenen  O xyd (1. c. =  X) u. dem  d a ra u s  e rh ä lt-  
beh f n ' 0 xyesfcer (!• ° -  ~  XI) a -K o nfigu ra tion  zukäm e, is t  noch m it U nsicherheit 
1* t k ’We ^  b isher n ich t in  re iner F o rm  iso liert w urde, also an  sich  die M öglichkeit 
än v ^  ^  aus einem  anderen  B estand te il des R eaktionsgem isches e n ts te h t u . n ich t 

s v ihm daher eine andere  K o n st. a ls  die 1. c. angenom m ene zukom m en könn te . 
We,  n deshalb w eitere U nteres, a u f  dem  G ebiet vorgenom m en. D ie U m w andlung 

J?. ”'K etocho len -(ll)-säu rem ethy lester (I) in  3 a -  u . 3 ß - A c e t o x y c h o l e n - ( l l ) - s ä u r e -  

lester (II bzw. III) (vgl. C. 1942. I I .  2149, 2904) geling t a u f  vere in fach tem  Wege
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d u rc h  H y d rie ru n g  von  I m it RANEY-Ni in  a lkal. L sg .; d ie D oppelbindung wird dabei 
n ic h t angegri ffen ; s t a t t  d er T rennung  von  II  u . II I  m it D ig iton in  w ird  je tz t nach Roacoty- 
lie rung  C hrom atograph, g e tren n t. B ei d e r U m setzung  von  II  m it H O B r werden nach 
C hrom atographie 3 a - A c e t o x y - l l , 1 2 - d i b r o m c h o l a 7 i s ä u r e m $ t h y l e s t e r  (vgl. C. 1943. II. 226, 
228), 3 x - A c e t o x y - l l a , 1 2 a - o x i d o c h o l a n s ä u r e m e t h y l M t e r  (IV) u . in  geringer Menge 
3 a - A c e t o x y - 1 2 - k e t o c 7 i o l e 7 i - ( 9 ) - s ä u r e m e t h y l e s t e r  (VI) e rh a lten . D as IV is t  dabei durch 
Einw . des m erkliche M engen A lkali en th a lten d en  A120 3 au s dom prim , gebildeten 
3 o i - A c e t o x y - l l c i - o x y - 1 2 - b r o m c h o l a 7 i s ä u r e 7 n e t h y l e s l e r  (VII) e n ts ta n d e n ; ob eine ent
sprechende B ldg. von  VI über Zw ischenprodd. in  B e tra c h t kom m t, b leib t vorerst un
gek lä rt. Von alkalifroiem  A120 3 w ird  VII k au m  angegriffen. D aß  prim , tatsächlich VII 
e n ts te h t, k an n  u n te r  e tw as v e rän d erten  R eak tionsbedingungen  d irek t gezeigt werden. 
E benso  w erden au s I  u . I I  die en tsp rechenden  O xybrom ide, 3 - K e t o - l l a - o x y - 1 2 - b r o m -  

c h o l c m s ä u r e 7 n e . t h y l e s t e r  (VIII) u . 3 ß - A c e t o x y - l l a - o x y - 1 2 - b r o 7 7 i c h o l a 7 i s ä u r e 7 n e t h y l e s t e r  (IX), 
e rh a lten . D ie K o n s t. von  V II -wird d u rch  U m w andlung in  3a-Acetoxy-U-ketocholan- 
säu rem ethy losto r (vgl. C. 1943. I I .  228) ü b e r d as K etobrom id , die von IX durch Über
füh rung  in  3 /?-A cetoxy-ll-ketocholansäurem ethylester (vgl. C. 1943. II. 230) erhärtet. 
D u rch  H B r-E n tzu g  m it a lka liha ltigem  A120 3 oder m it m ethylalkohol. KOH lassen 
sich  au s  V II, V III u .IX  die en tsp rechenden  a -O x idoeste rX II, IV u .X III  fa s t quantitativ 
e rh a lte n , w om it die oben genann te  U nsicherhe it e indeu tig  beheben  is t. Gegenüber den 
en tsp rechenden  m it B enzopersäure h erges te llten  /?-Oxyden (vgl. C. 1942. II. 2901) 
b estehen  h in s ich tlich  d e r E F . u . D rehungen  n u r  geringe U ntersch iede; bes. XIII ist 
von  dem  /3-Isomoren sch lech t zu  un terscheiden , es k a n n  jedoch  d u rch  Verseifung u. 
O xydation  in  X II ü b e rg e fü h rt w erden , d as von  dem  /J-Isom eren, das analog aus dem 
von X III b e re ite t w ird , d eu tlich  un te rsch ieden  is t .  D a  auch  IV in  XII üborgeführt 
w erden k an n , b e s te h t an  d e r  In d iv id u a litä t u . (weil die K onfigu ra tion  der /J-Oxyde be
w iesen is t) auch  a n  der K o n fig u ra tio n  d e r «-O xyde k e in  Zweifel. D urch Hydrierung 
von  IV m it R a n e y - M  u n te r  D ru ck  w ird  3 a - A c e t o x y - l l o i - o x y c h o l a 7 i s ä u r e m e t l i y l e s t e r  

(XIV) e rh a lten , d e r frü h e r (vgl. C. 1943. II. 228) aus 3 a-Acetoxy-ll-ketocholan- 
säu rom othylcster d a rg es te llt .w urde u . dossen K onfigu ra tion  som it ebenfalls bewiesen 
is t .  E ine en tsprechende H y d rie ru n g  von  X III ge ling t n ich t. Wegen der glatten u- 
O xydbldg. au s  a llen  d re i B rom hydrinen  is t  fü r  IX  ebenfalls a-K onfiguration  in  11 an
genom m en w orden, w ährend  die räum liche  S te llung  des B r-A tom s an 12 ungeklärt 
i s t ;  denn  es k an n  bei d e r O xybldg. an  d ieser Stolle W a l d e n s c Iio  Umkehrung ein- 
tre te n . E in  Vers. d e r P rü fu n g  d u rch  d irek te  E n tb ro m u n g  von VII füh rte  nicht zum 
Ziel, weil die R oduk tionsverss . im  allg. n u r  u n v erän d erte s  VII zurückliefern. Nur 
u n te r  seh r energ. B edingungen w ird  e tw as IV u . eine k leine Menge eines Stoffes er
h a lten , der w ahrschein lich  m it I I  id en t, is t.

AcO

AcO

V e r s u c h e  (alle  FE . k o rr . [KoFLER-Block]): I  (250m g) in  methanol. NaOH 
m it H 2-RANEY-Ni sch ü tte ln  (S tills ta n d  bei A ufnahm e von  1 Mol. H 2), nach Behan k 

m it CH2N 2 u . R eace ty lie rung  m it A ce tan h y d rid -P y rid in  (3 S td n ., 6 0 °) ü b e r « j 
m it B zl.-PA e. (1 : 9 — 1 : 1) 3 < x - A c e t o x y c h o l e n - ( l l ) - s ä u r e m e t h y l e s t e r  (II), y-V - fe .

(114 m g), m it Bzl'.-PAe." (8 : % Bz l . T B d . X '  (9 T l )  3ß - A c e U > x y c ^ m - ^  

T n e t h y l e s t e r  (I II), F . 149— 151° (55 m g). —  Zu (1 g) I I  in  sd . A ceton wss. Lsg. von 
a c e ta m id u . NaOOC*CH3-3 H ,0 ’geben u . 24 S tdn . bei 18° lassen , ü b e r  A120 3 mit
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Bzi. (1:1)  u . PAo. (300 mg) 3a-A ce to x y -ll,1 2 -d ib ro m ch o lan säu rem eth y les te r, m it 
PAc. u. Bzl.-PAe. (1 : 9 — 1 : 1, d an n  7 : 3) 3 a - A c e t o x y - 1 1 a , 1 2 a - o x i d o c h o l a n s ä u r e -  

w lh y h s t e r (IV), C27H 420 6 (190 mg) aus Ä .-CH3OH feine N adeln , au s A eeton-Ä ., F . 154 
bis 155°, [ a b 12 =  + 6 2 ,0  ±  2 ° (c =  1,4191, A ce to n ); w eitere 50 m g IV au s den M u tte r
laugen nach C hrom atographie  neben (00 mg) 3 a - A c e t o x y - 1 2 - k e t o c h o l e n - { 9 ) - s ä u r e m e t h y l -  

es/er (vgl. C. 1943. 1. 2080), au s  B zl.-PA e., F . 146— 148°; [<x]d14 =  + 1 0 0 ,0  ±  2° 
( c - 0,9894; A ceton); Amax =  240 in/t, lö g e  =  3,94. —  3 a - A c e t o x y - l l a - o x y - 1 2 - b r o m -  

M a n s ä u r c m e t h y l e s l e r  (V II), C27H.130 5B r, au s  II  (6 g  bzw. 0,3 g) in  A ceton m it Brorn- 
acetamid+NaOOC- CH3 • 3 H.,Ö in  W. (12 S tdn .) bzw. in P y rid in -B zl. m itB ro m ace tam id  
(16Stdn., 18°), au s Chlf.-Ä. B lä ttch en , F . 201— 203°, O b 1'7 =  + 7 0 ,5  ±  2° (c =  1,2885; 
Aceton) (Ausbeute 2 g bzw. 0,15 g). B ehandlung  in  Bzl. m it re inem  A120 3 ( l° /4 S td n ., 
Zimmertemp.) lie fe r t e r s t  n ach  Z u sa tz  von  P y rid in  IV, der auch  m it käuflichem , alkali- 
kltigem A120 3 e rh a lte n  w ird. E n tb rom ungsverss. m it P y rid in  (5 M in.), Z n-S taub  
in Eisessig (5 Min.) oder m it v erk u p fertem  Z n-S taub  in  E isessig (3 l/2 S td n .) liefern  
VIIzurück. Bei H y d rie ru n g  m it R a n e y -N I in  CH3O H -P yrid in  (41/ ,  S td n ., 50°, 100 bis 
115 at) neben unv erän d ertem  VII B lä ttch en  von  IV, dessen B ldg. v ie lle ich t a u f  geringen 
Alkallgch. des K a ta ly sa to rs  zu rückzuführen  is t. —  3 o t - A c e t o x y - l l - k e t o - 1 2 - b r o m c h o l a n -  

t i m m e t h y le s t e r , C27H u 0 5B r, au s  VII in  C hlf.-Eisessig m it wss. C r0 3 (3 S td n ., 
Zimmertemp., dann  24 S td n ., 0°), au s  A ceton-Ä . lange N adeln , F . 183— 185°, [¡x]dis =  
+3,0 ±  2° (c =  1,3021; A ceton). —  3 a - A c e t o x y - l l - k e t o c h o l a n s ä u r e m e t l i y l e s t e r ,  au s  
vorst. mit Z n-Staub in  E isessig (20 Min. le ich t erw ärm en), au s Aceton-Ä. B lä ttch en , 
F. 131—133°. —  IV au s V II m it l% ig . m ethano l. K O H  (24 S td n ., Z im m ertem p.) oder 
mit AI20 3 (alkalihaltig) in  B zl.-PA e. (15 M in., Z im m ertem p.), id en t, m it dem  IV .aus II. 
llitEisessig (5 Min. kochen) w ird  IV n ich t v e rä n d e r t;  bei längerer E inw . w ird  ein  Teil 
isein amorphes P rod . verw andelt. O xydation  von  IV m it 0 rO 3-E isessig (18 S td n ., 
Zimmertemp.) lie fe rt e in  farbloses N ou tra lp rod . vom  F . 131— 138° (roh). M it m ethano l. 
knz. H2S04 ( 9 : 1 ;  2 l/2 S td n .) w ird  nach  R om ethylioren  u. R sace ty lie ren  oin P rod . 
Tom F. 131— 1330 (au s Ä .) e rh a lte n ; M isch-F. m it  dem  gleich schm elzenden 11-Keto- 
osler (s. o.) 123— 132°. —  3 a - A c e t o x y - l l a - o x y c h o l a n s ä u r e m e t h y l e s t e r  (XIV), au s  IV 
(9img) durch H y d rie ru n g  m it RANEY-Ni in  CH3OH (9 V2 S td n ., 120— 145°, ~150  a t) 
»achRemethylierung u. A cety lierung , über A120 3, lange N adeln  (13 mg), F . 147— 148°.— 
■‘ ■ K e t o - l l i x - o x y - 1 2 - b r c » n c h o l a n s ä u r e m e t h y l e 3 t e r  (V III), C25H 390 4B r, au s (0,5 g) I  inA ceton  
mit wss. B rom acetam id-N a-A cetatlsg . (15 S td n ., 18°), au s Ä .-PA e. N ade ln  (0,16 g), 
äM Aceton-Ä., F . 166— 167°, [<%]D18 =  + 4 8 ,9  ±  2° (c =  1,0217; A ceton). —  3 - K e t o -  

1 5 , 1 2 x - o x i d o c h o l a n s ä u r e m e t h y l e s t e r  (X II), C^HjgO.,, au s  V III (0,2 g) in  B zl.-PA e. m it 
hlkalihaltigem) Al20 3 (3 S td n ., Z im m ertem p.), ü b e r Al20 3m it Bzl. (50 mg), au s Ä .-PA e., 
[121—122°, [a ]D17 =  + 3 4 ,0  ± 2 °  (c =  1,0299; A ceton). —  3 ß - A c e l o x y - l l a - o x y - 1 2 -  

" '¡ ¡ ¡M h o l a n s ä u r e m e t h y l e s t e r  (IX), C27H 130 5B r, analog V II au s II I , aus C hlf.:Ä ., F . 196 bis 
, ■ [«Id18 =  + 5 0 ,4  ±  2° (c =  0,9727; A ceton). —  3 - ß - A c e t o x y - l l - k e t o - 1 2 - b r o m -  

'I m n s ä u r e m e t h y l e s t e r , C27H u 0 5B r, au s IX  m it C r0 3-E ssigsäure (4 S td n ., 18°), au s 
•teton-A., F. 226— 227°, O b 13 =  + 7 ,3  ±  2° (c =  0,9596; A ceton). —  3 ß - A c e t o x y - l l -  

v m o l a n s ä u r e m e t h y l e s t e r ,  aus v o rs t. m it Z n-S taub  in  E isessig , au s  Ä. B lä ttch en , 
fv. “ 175°. — 3 ß - A c e t o x y - l l a , 1 2 o i - o x i d o c h o l a n s ä u r e m e t h y l e s t e r  (X III), C.27H 420 5, au s 

m it (a lkalihaltigem ) Ä 1,03 (24 S td n ., 18°), au s A ceton-PA e., F . 151— 152°, 
1% =  + 39 ,9  ±  1° (c =  2,2048; A ceton). X III au s IX  au ch  m it m ethy la lkoho l. K O H  
»■nachträglichem M ethylieren  u . A cetvlieren . A us X III m it 4% ig. m ethy la lkoho l. 
5. n  (V2 Stde.) nach  B ehandlung  m it CH2N 2 u . ansch ließender O xydation  m it C r0 3- 
isessig (5 Stdn ., 18°), ü b e r A120 3 m it Bzl. X II, d as  auch  a u f  analogem  W ege au s IV 

malten wird. (H elv. chim . A c ta  26. 1799— 815. 15/10. 1943. B asel, U n iv ., P h a r-  
®azeut. A nstalt.) E r b e

M. Sorkin un d  T. Reichstein, Ü b e r  G a l l e n s ä u r e n  u n d  v e r w a n d t e  S t o f f e .  28. M itt. 
'*■- O x y c h o l a n s ä u r e . (27. vgl. v o rs t. R ef.) 1 2 o t - O x y c h o l a n s ä u r e  (I) w ird  a u f  2 W egen 

(H oro^t: a ) d u rch  R ed . von  3-K eto-12a-acetoxycho lansäurem ethy lester (II) (vgl. 
¿ 1. 2906) nach-W o l f f - K i s h n e r  u. b) über ih ren  E s te r  (III) d u rch  H y d rie ru n g
r j  *2-Ketocholansäurom ethylesters m it RANEY-Ni, w obei außerdem  d e r epim ere 

entsteht, von dem  II I  d u rch  C hrom atographie  u . w eiter d u rch  K ry s ta llisa tio n  
^  rennt werden kan n . K onstitu tionsbew eisend  is t  die C r0 3-O xydation  von  I I I  zu 

, ^ccholansäurem ethylester. F ü r  die G ewinnung von  3 a , 1 2 x . - D i o z y c h o l a n s ä u r e  (IV) 
IW ^^^ 'lP -.k e to ch o lan säu rem eth y leste r (vgl. C. 1942. II. 2906) w ird  eine verbesserte  

ü. angegeben (H ydrie rung  in  m ethy la lkoho l. N aO H  s t a t t  in  re inem  CH30 H ; Aus- 
W c an IV 50% ).

V e r s u c h e .  (Alle F F . k o rr . [KoFLER-Block]): 1 2 a - O x y c h o l a n s ä u r e  (I), C ^H 40Ö3: 
g) 12 -K etocholansäurem ethy lester (vgl. C. 1943. I .  2298) in  CH3OH m it 

EY-hi unter H 2 (14 S td n ., 20°), ü ber A120 3, nach  E lu tio n  des /i-E ste rs  (0,4 g) m it
35
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£f® V  t?*' ?,ZJ  U'A ,  n a °b V erseifen des I I I ,  au s Ä .-PAo. P rism en  (0,8 g) F  109—115°
= + 37>9 ± 2o(c = iA j ä K ;

L J T~ i t  L  r r  J c =  I >472! A ceton)]. 2. A us (0,35 g) II  m it Hvdrazinhvdrat 
A n to n fe n  m it IV A(1 6  f-td n ; ', 1^ ° )>  A usbeu te  0,23 g ; d ie K ry sta llisa tio n  erfolgt auf 

1 9 U f ^ i  ? n a  Vore?te1ru n S m it CH .N 2,.m i t  C r0 3-Eisessig (2 Stdn., 
S eS ^ ° ° ^ r S T ethy leS ter’ F ' U' MiScll"F ' 106— 108°- (Helv. chim.

D A W M  W - D unScer und  McCalip J .  Thomas, D i e  D a r s t e l l u n g  m i  

T ( n  6 ; Ä I e t l i o x y i s o n o r c h o l e n i j l d i p h e n y l c a r b i 7 i o l .  D u rch  Umsetzung von 
?“£  , C° W r  w ird  6 ( a . ) - M e t h o x y i s o n o r c l w l c n y l -  

lnmr«nTri Tv l?t° -1 1 -° ^ ° ^ ‘ H öby<i r at at ionsvorss.  d u rch  Vakuumsublimation, 
Z F R S i t r  LrS§ ^ o  B zlV Toluol oder X y Jo1 «• beim  3 std ) E rh itzen  m it wusseu 

^  i  a u f  215 w ird  ^u n v e rän d e rt zu rückerha lten . D ie D ehydratation insd. 
7 » S Ä ’S ‘ •e r T? : 1 d o } ' l s ° - A t h e r k ° n % u r < % t i o n z u 3 - A c e l o z y - 2 4 , S D d i p l i m y l - 5 , 2 3 -  

f n i  r j f n u t  7 ^  t r-s ' ' J°d k a ta ly s ie rten  D eh y d ra ta tio n  in  sd. X ylol wird 3 - J o d - 5 -
n o ^ l e n y m p h e n y l m r b i n o l  e rh a lten . B ehand lung  m it ak tiv ie r te m  ALO, in Xylol 
lie fe r t e in  D chyd ra ta tio n sp ro d . (III) vom  F . 161,8— 163°, [a]D = — 39°. Obgleich alle 
an  eren iso -A th c rp o s itiv d reh en , is t  fü r IIIiso -K onfigu ra tionanzunehm en ; wahrschein
lich  h a t  E pim erisierung der 6 -M othoxylgruppe s ta ttg e fu n d en . D as a u f  unabhängigem 
Wege au s  3-O xy-5-norcholenyldiphenylcarbinol ü b e r I I , 3-Oxy-24,24-diphenyl-5,23. 
choladien u . dessen p-T oluolsu lfonat dargeste llto  e rw a rte te  D ehydratationsprod. von I, 
J a - D i p h e n y l - 2 - [ 6 ( a ) - m e t h o x y  i s o b u m o r c J i o l m y l ] - ä t h y l e n  (IV), i s t  m it II I  nicht ident.; 
es h a t  P .  109 1— 110,1 , [ä]d =  -f- 67,8°. Beide Vorbb. zeigen das fü r iso-Methyläther 
ch a rak tc ris t. V erhalten : B eim  K ochen d e r m ethanol. Lsgg. m it einigen Tropfen ILS0, 
e rfo lg t U m lagerung zum  n. Ä ther, u . zw ar e n ts te h t au s I I I  u . IV e in  u. dasselbe Prod., 
o - - i l e t h o x y - ~ 4 , „ 4 - d i p h e n y l - 5 , 2 3 - c h o l a d i e n ( V ) .  U nabhäng ig  davon  syn thetisiertes Vist mit 

CH, dem  U m lagerungsprod. au s  I I I  u . IV identisch. Beim
I „ E rh itz e n  m it E isessig  e n ts te h t a u s I IIu .IV V c rb .il ,

e u c h ,  c h  —  c ( C , h ,)2 a llerd ings au s IV le ic h te r  a ls  au s III. Darst. u .

/ \ / \  V erh. der beiden  Isom eren  legen die Anwesenheit
e ines 3 R ingen  gem einsam en C-Atoms, von denen 
e in e r e in  C yclopropanring is t ,  nahe . Beim Vors., IV 

/\ \ /\ /  ai1 A U 03 z u  I I I  zu ep im erisieren , w ird  ein KW-stoff
d e r w ahrschein lichen  K o n st. VI e rha lten , aus dem 

| VI beim  E rh itz e n  m it E isessig  überraschenderweise II
\ / \ j ?  e n ts te h t. F ü r  VI w ird  deshalb  ein konjugiertes

S y st. angenom m en, in  dem  eine Doppelbindung dem
p o ten tie ll u n g esa tt. C yclopropanring k o n ju g ie rt is t ;  d ie B ldg. von  II  erfo lg t dann mög
licherw eise n ach  1,4- (oder 1,5-) A dd ition  v o n  E ssigsäure?

V e r s u c h e .  M e t h y l . 6 ( < x ) - m e t h o x y i s o c h o l e n a t ,  C.,6H 4, 0 3, aus Methyl-3-p-toluol- 
sulfonoxy-6-cholenat m it geschm olzenem  K -A ceta t in  CH3ÖH (8 S tdn.) in  fast quanti
ta t iv e r  A usbeute , [a]])-1 =  -J-44,l° (Chlf.). —  6 ( a ) - 3 I e t h o x y i s o n o r c h o l e n y l d i p h e n y l -  

c a r b i n o l j l ) ,  C37H 50O2, au s v o rs t. m it C„H3M gBr in  A. < U L  S td n .) , aus Aceton-CH30H,
B. 139,0 140,2°, [a ]D -7 =  —f—43,9° (C hlf.); A usbeu te  80% . —  3 - O x y - 5 - n o r c h o l e n y l -  

d i p / i e j i y l c a r b m o l ,  C30H 48O2, au s M ethyl-3-oxy-5-cholenat m it C.ILM gBr, F. 169,4—172,2° 
n ach  E rw eichen  bei 95", Schm elzen u . W ied e re rsta rren  bei 108°. —  3 - p - T o l u o L s u l J o n o x y -

o - n o r c J w l e n y l d i p l i c n y l c a r b i n o l ,  C,13H 540 4S, au s A ceton-PA e., F . 143,2— 144,0°. Daraus
m it K -A ceta t in  CH3O H  I, A usbeu te  75% . —  3 - A c e t o x y - S - n o r c h o l e n y l d i p h e n y l c a r b M ,

0 3sH5o0 3, au s d e r  3-O xyverb. m it A ee tan h y d rid -P y rid in  (24 S td n ., Zimmertemp.), 
au s A ceton große, flache  P la t te n , F . 163,2— 165,5°. — 3 -A cetoxy-24 ,24-diphenyl-5,23- 
c h o l a d i e n  (II), C38H 480 2, 1. au s v o rs t. m it E isessig  (3 S td n .) , 2 . au s den 3-Oxycarbinol 
durch  D eh y d ra ta tio n  u . A cety lierung m it E isessig. —  A cetanhydrid  (2  S tdn .), '3 . durch 
D eh y d ra ta tio n , A cetolyse u . U m lagerung  von  I m it E isessig  (2 S tdn.), aus Aceton 
gh teernde  k leine W ürfel, F . 166,0— 167,4°; A usbeu te  95 bzw. 88  bzw. 80%. — 3 -O x y -  

~ * , ’ 2 * ' d i p n e n y l - 5 , 2 3 - c h o l a d i e 7 i ,  C36H 480 , au s I I  m it N a-n -P ropy la t (nach Verdünnen 
2? , 8 td n - kochen) oder m it ak tiv ie r tem  A120 3 in  X ylo l, aus Aceton-CH30H,
jV l i ° - — 3 - P - T o l u o l s u l f o n o x y - 2 4 M - d i p h e n y l - 5 , 2 3 - c J i o l a d i e n , C i i H 5 i 0 3 S ,  aus Aceton,

■ 130,0 131,5 . l , l - D i p h e n y l - 2 - [ 6 ( a ) - ? n e t h o x y i s o b i s n o r c 7 i o l e n y l \ - ä t h y l e n  (IV), C37H4s0 ,
aus v o rs t. m it K -A ceta t in  0H 30 H  (9 S td n .) , große, d icke N adeln , F . 109,1—110,1", 
o ?  j  r~ r b / ’8° (Chlf.). D arau s  beim  K ochen m it E isessig-A cetatanhydrid H- "7

3 - J o d - o - n o r c h o l e n y l d i p h e n y l c a r b i n o l  ( ?), C38H 17O J, aus I  m it X ylol in Ggw. von J o d  
(2 S td n .) , au s  A ceton P rism en , F . 168,2— 169,4°. —  l , l - D i p h e n y l - 2 - [ 6( ß ) -m A h o x y -  

i s o b i s n o r d i o l e n y l ] - ä t h y l e n  ( ?) (III), au s  I m it ak tiv ie r tem  ALO , in  X ylol (3 Stdn.), »us 
A ceton-CH 3OH, F . 161,8— 163°, [a ]D== =  _ 3 8 ,6 ± 2 °  (Chlf.). D araus m it Acetanhydnd
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u, Eisessig (2 1/,, S td n .) II. —  M e t h y l - 3 - m e t h o x y - S - c h o l e n a t ,  C26H 420 3, au s  dem  p-Toluol- 
sulfonatmitCH3OH (7 S td n .) ,a u sC H 3O H ,F . 109,2— 109,6°, [> ]d22 =  —44 ,6°{C hlf.).— 
S - M e t h o x y - S - n o r c h o l e n y l d i p h e n y l c a r b i n o l ,  C37H 50O2, au s v o rs t. m it C6H 5M gBr, au s 
Aceton-Chlf.,F. 164,8— 165,9°. — 3 - M e t h o x y - 2 4 , 2 4 - d i p h e n y l - 5 , 2 3 - c h o l a d i e n ( W ) ,  C37H 480 ,
1. aus yorsfc. m it E isessig (2V., S td n .) , 2. au s  III oder IV in  CH3OH m it e in  p a a r  T ropfen
H.S0„ aus A ceton-C H jO H , F . 114,5— 115,3°, |> ] D 21 =  — 11,55 ±  0,66° (Clilf.). —  
K o h le n w a s s e r s t o ff  G s e H u  (VI), au s IV m it A120 3 in  X ylo l {3 S td n .) , au s A ceton-C H 3OH 
dicke Nadeln, F . 162,0— 163,0°, [<x]d2B =  — 18,5° (Chlf.), im  U V -L ich t F luorescenz. 
Daraus mit E isessig (5 S tdn .) V erb. II. (J . A m er. ehem . Soc. 64. 2115—22. 11/9. 1942. 
Evanston, 111., N o rth w este rn  U n iv ., Chem. L abo r.) E r b e

C. R. Noller u n d  J. F. Carson, S a p o n i n e  u n d  S a p o g e n i n e .  X IX . D i e  D e c a r b 

o xylieru n g d e r  E c h i n o c y s t s ü u r c .  (X V III . vgl. J . A m er. ehem . Soc. 63 [1941], 2131.) 
E c h in o c y s t s ä u r e  (I) sp a i te t  bei d e r D est. im  V akuum  1 Mol. C 0 2 u . 1 Mol. H 20  u n te r  
Bldg. von N o r e c h i n o c y s l a d i e n o l  (II) ab . D a  I - M o n o a c e t a t  (III) u n te r  denselben  B ed in 
gungen ebenfalls C 0 2 u . H 20  a b sp a lte t u . d as R eak tionsprod . d u rch  V erseifung in  II 
übergeht, geh t die W .-A bspaltung  u n te r  A u s tr i t t  d e r zu r C arboxylgruppe /^-ständigen 
OH-Gruppo vor sich. D ie K o n juga tion  d e r be iden  D oppelbindungen u. ih re  V erte ilung  
auf 2 Ringe fo lg t aus d e r U V -A bsorption  des II (M axim um  bei 241 m y ) ,  fe rn er d a rau s , 
daß II kein M aleinsäureanhydrid  a d d ie r t u . sich  n ic h t hyd rie ren  läß t.

CH, CH, CH, CH,

uo \ X /  ,ta- N /

^.COOH

I 1 = H  

III R  =  CH,  ■ CO

CH, CH,

V e r s u c h e .  N o r e c h i n o c y s t a d i e n o l  (II), C29H 40O. 9 g  I b e i e inem  V akuum  von 
mm Hg a u f  280° B ad tem p . e rh itz en , b is  die G asentw . b een d e t i s t ,  d a n n  bei 300 b is 

p “ dest., D es tilla t in  Ä. m it 2-n. w ss. N aO H  w aschen  u . Ä .-R ü ck stan d  aus A ceton- 
Jethanoi u m k rysta llis ie ren , N ade ln  vom  F . 192— 195°, [oc]d =  + 8 1 ,8 °  (in  D ioxan), 
»erden beim S tehen  an  d e r L u f t  gelb u . v e rh a rzen ; I I - B e n z o a t ,  C36H 50O2, F . 231—233°. 
Beider V akuum dest. des I I I  w urde e in  P rod . vom  F . 169— 180° e rh a lte n , das bei der 
verseifung in  II  ü b e rg eh t. (J . A m er. chem . Soc. 63. 2238— 39. Aug. 1941. S tan fo rd  
w . ,  Dep. o f C hem istry .) W o l z

E. Hardegger, L. Ruzieka u n d  E. Tagmann, U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  O r g a n e x t r a k t e .

3.Mitt. Z u r  K e n n t n i s  d e r  u n v e r s e i f b a r e n  L i p o i d e  a u s  a r t e r i o s k l e r o t i s c h e n  A o r t e n .  (2 . vgl.
1944. I. 759.) Im  H inb lick  a u f  die Z usam m enhänge d e r A rteriosk lerose  m it einem  

kstörten allg. S terin - oder L ipo idm etabolism us w ird  eine U n te rs , d e r L ipoide der 
«teriosklerot. A o rta  vorgenom m en. D as ze rk le inerte  M ateria l w ird  erschöpfend  m it 
Acekrn ex trah iert. N ach  A btrennung  d e r le ich t in  W . lösl. V erbb. w erden die lipo iden  
-kutralkörper e rh a lten , die m it B a(O H )2 u . n a ch h e r m it K O H  v erse ift w erden . Die 
Aufarbeitung des U nverse ifbaren  erfo lg t ausschließlich  d u rch  K ry sta llisa tio n  u . chrom a- 
i°graph. A dsorption an  A120 3. A us 370 a rte rio sk le ro t. A o rten , die a ls  G anzes v erw endet 
^rden, fallen 127 g unverso ifbare  B estan d te ile  an , au s ' denen  90 g n ic h t ganz re ines , 
^ttuutlich 5—6 %  D i h y d r o c h o l e s t e r i n  e n th a lten d es  C h o l e s t e r i n  (I) e rh a l te n  w erden , 
«so ein M ehrfaches d e r  au s  n . A o rten  zu  e rw arten d en  M enge (vgl. S c h ö n h e i m e r ,  
‘•physiol. Chem. 160. .[1926]. 61, d e r jedoch  n u r  die ab g e tren n te  In tim a  d e r  A orten  
lairendete). A us dem  R estu n v erse ifb aren  (38 g) w erden folgende V erbb. iso lie r t: z)3,G- 
j o m t a d i e n o n - ( 7 )  (II) (1,485 g), A ^ - C h o l e s t a d i e n o n - i S )  (III) (22 m g), C h o l e s t a n l r i o l -  

m ö , 6 - l r a t u )  (IV) (19 m g), 7 ß - O x y c h o l e s t e r i n  (V) (82 m g), B a t y l a l k o h o l  (285 m g), 
M s l a n z A “  vom  F . 301— 303° (1,4 m g), , ¡ S u b s t a n z  B “  vom  F . 300—301,5° (5,2 m g), 
’M s t a n z C “  voni F . 79,5— 80° (25 m g), , ,S u b s t a n z  D “  vom  F . 219—221° (5 mg) u . 
^  E “  vom  F . 6 8 — 69° (5,2 mg). E ben fa lls  au fgefundenes F r i d e l i n  (vgl. auch  
...'l 760) is t  w ahrschein lich  d u rch  die B enu tzung  von  K o rkstop fen  in  d as  M ateria l
I  v-' IV u - V k a n n  die M öglichkeit n ic h t ausgeschlossen w erden , daß
»j°se Verbb. e rs t w äh ren d  d e r  V erarbe itung  aus I e n ts ta n d e n  sind . D as in  g rö ß erer 
enge auftretende II k önn te , w enn n ich t n a tiv , so doch aus in  d e r a rte rio sk le ro t. A o rta

35*
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v ielle ich t en tha ltenem  7-.K etocholesterin e n ts ta n d e n  se in ; dieso V erb. könnte der 
genuine In h a lts s to ff  sein, de r die von  P a g e  u . M e n s c h i k  (N atu rw iss. 18 . [1930]. 585) 
beobach te te  selektive A bsorp tion  bei 2 3 8  m/z in  e iner C holesto rin frak tion  aus arterio- 
sk le ro t. A orten  v e ran laß t. Die A bw esenheit der C18-, C13- u . C21-Steroido in  denjenigen 
der b isher u n te rsu ch ten  O rg an ex trak te , die n ich t den ty p . S teroidhorm ondrüsen bzw. 
H arn en  en ts tam m en  m uß  n ich t u n b ed in g t einen  prinzip ie llen  U ntersch ied  bedeuten, 
sondern  könn te  d u rch  das M engenverhältn is zw ischen den C18— C21-Steroiden zu denen 
d e r C27-Reiho b ed in g t sein .

V e r s u c h e .  A ce to n ex trak t aus 13,5 kg  zerk le inertem  M ateria l in Ä. aufnehmen 
u . m it W . b ehande ln ; das aus d e r Ä .-Lsg. e rh a lten e  Öl (3700 g) in  PAe. aufnekmen 
u . nach  W aschen m it A lkali den  verb le ibenden  N eu tra lk ö rp e r (3450 g) in CH30H  mit 
B a(O H ), (nach Zugabe des k ry s t. B a(O H ), zu r u n te r  N 2 sd . Lsg. innerhalb  10 Stdn. 
noch U /s S tdn . kochen, d an n  ra sch  a u f  40— 50° abkiihlon) verseifen  u. die unlösl. 
B arium seifen  d u rch  E x tra k tio n , nochm alige V erseifung u . „U m fällen“  reinigen (2240 g 
gerein ig te  B arium seifen). D ie vere in ig ten  m ethano l. F rak tio n en  sowie die durch 
E x tra k tio n  der unlösl. B a-Seifen  m it Ä. u . PA e. e rh a lten en  A nteile im  Verlaufe von 
3 S td n . m it wss. ~ 1  n-ICOH-Lsg. ve rse tzen  u. noch 2 S td n . kochen ; es werden 127 g 
U nverse ifbares gew onnen; au s dessen m ethano l. Lsg. 85 g I , F . 146,5—147,5°. — 
C hrom atograph . T rennung ' des R estu n v erse ifb a ren  (42,1 g) ü b e r A120 3 vorwiegend 
m ittle re r  A k tiv i tä t s. im  O riginal. A 3 i i - O h o l e s t a d i e n o n - ( 7 )  (II), C„7H ,,0 ,  aus Aceton 
B lä ttch en , F . u . M isch-F. 114— 114,5°, [a ]D =  — 299 ±  5° (c =  1,114; Chlf.); /.mat = 
280 m f i ,  log e  =  4,4. O x i m ,  C27H,13ON, au s CH3OH, F . 176— 178°. S e m ic a r b a z o n ,  

öasRaaON,, au s CH3OH lange, seidenglänzende N adeln , F . 206,5—207,5°. — „ S u b 

s t a n z  A “ , aus C hlf.-E ssigester K ry s ta lle , F . 301— 303°, [a ]D =  — 61 ±  17° (c =  0,115; 
Chlf.). —  A i ’ e - C h o l e s t a d i c n o n - ( 3 )  (III), au s  CH3OH feine seidenglänzende Nadeln, 
F . 79,5—81°, [<x]D =  + 3 5  ± 2 °  (c =  1,534; C hlf.); Amax =  285 m ¡ i ,  log s =  4,4.
O x i m ,  au s CH3OH, F . 176— 177°; Amax == 2S5 m j u ,  log s =  4,55. — „ S u b s t a n z  E “  

(C20H 38O ?), au s A ceton, F . 68— 69°, [<x]D =  + 1 7  ±  4° (c =  0,468, Chlf.); starke gelb
b raune  F a rb rk . m it C(NÖ2).[; nach  d e r S te llung  im  C hrom atogram m  könnte ein doppelt 
un g esä tt. Ä th e r oder e in  einfach  u n g esä tt. K e to n  der a lip h a t. R eihe vorliegen. — 
„ S u b s t a n z  B “  (C20H 34O ?), aus C h lf.-B u ty la lkoho l, F . 301— 301,5°, [a ]D =  + 2 5 ,5 + 3 °  
(c =  0,354; Chlf.). —  , ,S u b s t a n z  O “  (C30H G2O ?), au s E ssigeste r seh r feine Nadeln vom 
F . 79,5—80°, könn te  nach  der S tellung  im  C hrom atogram m  ein  gesä tt. aliphat. Alkohol 
se in ; [a ]D — 0,0 ±  1° (c =  0,851; Chlf.). —  C h o l e s l a n l r i o l - ( 3 ß , 5 , 6 - t r a n s )  ( IV), C27Hi80s, 
au s B zn. feine N adeln , F . 244— 245° (S in te rn  ab  227°). D i a c e t a t ,  C3lH -,0 5, aus CH30H, 
F . u . M isch-F. 165— 167°. —  „ S u b s t a n z  D “  (C ,0H 34O2 ?), au s  CH3OH feine Nadeln, 
F . 219—221°, [a ]D =  — 66 ±  3° (c = 0 ,3 7 9 ; C h lf ) , keine C (N 02)4-R k .; Rotfärbung mit 
SbCl3 in  C hlf., B lau färbung  m it T rich loressigsäure in  CHC13. —  7 ß - O x r j c h o l e s t e r i n  (V), 
ö 27H 430 2, aus CH3O H  oder A ceton  lange, seid ig  g länzende N adeln , F. 188—188,5°, 
M d  == — 93 ±  2° (c =  0,904; C hlf.); keine R k . m it C(NO.,)4, B laufärbung  mit SbCl3 
in  CHC13. D i b e n z o a t , - G n A - aXO u  über A120 3 m it PA e.-B zl., au s CH3OH, F . 151,5—152,5°.— 
B a t y l u l k o h o l ,  C21H 440 3, au s E ssigester, F . u . M isch-F. 66,5— 67,5°, [a]n  =  +  M  ¿ y  
(c =  1,005; Chlf.). B i s p h e n y l u r e t h a n ,  C35H 3tOr,N2, au s B zn ., F . u . Misch-F. 97—98,5°. 
(H elv. chirn. A cta  26. 2205—21. 1 /12 .1943 . Z ürich , E idgen . Techn. H ochscli., Organ.- 
ehem . L abor.) Ebbe

V. Prelog, L. Ruzicka u nd  P. Stein, U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  O r g a n e x t r a k t e .  4. Mitt. 
Z u r  K e n n t n i s  d e r  u n v e r s e i f b a r e n  L i p o i d e  a u s  S c h w e i n e m i l z .  (3. vgl. vo rst. Ref.) Ion 
einem  A ce to n ex trak t au s 1500 kg frisch er Schw einem ilz w ird  ein Methanolextrakt 
b e re ite t, au s  dem  ein  g roßer T eil des C holesterins (I) ab g o tren n t w erden kann. Der 
R s s t  w ird  m it  m ethano l. N aO H  v e rse ift; n ach  A b tren n u n g  des H aup tte iles der Fett
säu ren  als B arium seifen  w ird das R sstunverse if bare  gew onnen, d as  m it GiRARD-Beagenzl 
b ehande lt w ird . D ie u m gese tz ten  wie die n ic h t u m gese tz ten  Teile werden Chromato
g raph . w eiter au fg ea rb e ite t. E s w erden folgende V erbb. iso lie rt: A s -C h o l e s t e n d w l -  

( 3 ß , 7 a )  ( 7 < x - O x y C h o l e s t e r i n )  (510 mg), A l - C h o l e s t e n d i o l - ( 3 ß , 6 )  (120 mg), C h o le s t a n o l-  

(3 ß ) - o n - ( 6 ) (7 mg), A 3 ’ 5 - C h o l e s t a d i e n o n - ( 7 )  (460 m g), A i ' <i- C h o l e s t a d i e n o n - ( 3 )  (II) (23 mg), 
V e r b .  C+HjgOa (III) (230 m g), B a t y l a l k o h o l  (a - O c t a d e c y l - a - g l y c e r y l ä t h e r ) (IV) (85 mgt 
P a l m i t y l s p h i n g o s i n  (? )  (V) (16 m g); V e r b .  A  (C27H 46_ .sO), F . 210— 216°, (16 mg), V e r b . v  

(C27H 480 3), F . 200— 201°, (150 mg) u . V e r b .  O ,  F . 86— 87°, (70 mg). E in  ebenfalls gefun- 
d ener K W -sto ff CnH2n-f 2 vom  F . 54° u. F rid e lin  (vgl. v o rs t. Ref.) werden als Ver
unrein igungen  (aus S chm ierm itte l bzw. au s K orkstopfen) angesprochen. Die Konst. von 
I I I  ko n n te  n ic h t festgeleg t w erden; die V erb. v e rh ie lt s ich  wie ein „Oxycholesterm 
u . k an n  d u rch  O xydation  m it A l-P heno la t u . A ceton in  II  ü b e rg e fü h rt werden. III 
in  alkoho l. Lsg. keine U V -A bsorp tion ; m öglicherw eise h a n d e lt es sich um ein Stereo 
isom eres des M6-Cholestendiol-3,5, d as d an n  au s  7 + O x y ch o les te rin  während der ne-
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handlung m it GiRARD-Reagenz T e n ts ta n d e n  sein  kö n n te . E ine  D iskussion  d e r F rag e , 
ob es sich bei den iso lierten  C holesterinu inw andlungsprodd . (w orun te r n u r  V erbb . m it 
unverändertem K oh lensto ffgerü st, d ie z. B. d u rch  O xyda tion , R ed ., W .-A bspaltung  
oder -Anlagerung e n ts ta n d e n  sind , v e rs tan d en  w erden) um  genuino B estan d te ile  des 
Organismus h an d e lt, m uß diese M öglichkeit offen lassen  (vgl. auch  v o rs t. R ef.). D as A uf
treten von IV, das auch  in  a rte rio sk le ro t. A orten  (vgl. v o rs t. R ef.) gefunden  w urde , 
deutet im Verein m it bekann tem  A u ftre te n  d a ra u f h in ,  d aß  diese V erb. eine bei Säuge
tieren weit verb re ite te  S ubstanz  is t. D as b isher n u r  kü n stlich  h o rges te llte , h ie r  noch 
fragliche V könn te  bei d e r alkohol. H ydro ly se  au s dem  in  der Milz vo rh an d en en  P a lm ity l- 
sphingomyelin en ts tan d en  sein. D ie V erbb. A u . B  sind  m öglicherw eise S te ro id d eriv a te .

V e r s u c h e .  (Alle F F . k o rr .) A us dem  aus 1500 kg  M ateria l e rh a lte n e n  (15,7 kg) 
Acetonextrakt w erden d u rch  E x tra k t io n  m it heißem  CH3OH die F e t te  ( l £ k g )  a b 
getrennt. N ach E indam pfen  des CH3O H -E x trak te s  w erden  d u rch  K ry s ta llisa tio n  aus 
Aceton 1,45 kg rohes I (au s 1,35 k g  d avon  1 ,0 1 k g  re ines I) abgeschieden. D as aus 
dem rohen I m it PA e. e x tra h ie r te  M ateria l w ird  m it B a(O H )2 im  CH3OH v e rse ift , die 
Mutterlaugen von  d e r e rs te n  I-A bscheidung m it m e thano l. N aO H ; d ie d an n  m it B aC l2 
gefällten B arium seifen w erden m it Ä. e x tr a h ie r t  u . m it den  B a-Seifen  au s d e r B a(O H )2 
Verseifung verein ig t. D ie beim  V erseifen m it N aO H  e rh a lte n e  Lsg. w ird  n ach  Ab- 
scheidung von 200 g rohem  I e rn eu t m it K O H  verse ift, w obei 22 g R estu n v erse ifb a res  
erhalten werden. N ach  Z ers, d e r B a-Seifen  m it H Cl w ird  m it Ä. aufgenom m en u . 
aus dem erhaltenen  N eu tra lk ö rp e r d u rc h  B eh and lung  m it PA e. w eitere  192 g I  ab g e 
trennt. Nach e rn e u te r V erseifung d e r M u tte rlau g en  m it K O H  w erden au s A ceton  
neben nochmals 90 g I 64,2 g R estu n v erse ifb a res  e rh a l te n ; dieses w ird  zusam m en m it 
den 22 g aus d e r N aO H -V erseifung m it GiRARD-Reagenz T in  82,2 g n ich treag ie ren d e  
Anteile u. 1,37 g  K etone  zerleg t. B eide A nteile w erden  d e r C hrom atograph. A nalyse 
unterworfen (E inze lheiten  s. im  O rig inal). —  A 5 - C h o l e s t e n d i o l - ( 3 ß ,  7 a )  (7 a - O x y c h o l e - 
dain), C?7H 480 2, n ach  S ub lim ation , F . 168— 170°, [<x]d21 =  — 12,3 ±  3° (c =  1,035; 
Chlf.); keine R k. m it C (N 02)4, p ositive R k k . m it SbCl3-, T richloressigsäure- ü . L tf s c h ü tz -  
Reagenz; m it D ig iton in  Fällung . D i b e n z o a t ,  C41H 340 4, au s  A ., F . u . M isch-F. 170,5°, 
[,]D2i =  _i_97 ± 5 o (C =  0,176; Chlf.). —  A ^ - C h o l e s t e n d i o l - ^ ß ß ) ,  au s  D ioxan , F . u . 
Misch-F. 254° (V akuum röhrchen), [<x]d20 =  + 8 ,4  ±  4° (e =  0,474, P y rid in ). D i a c e t a t  

»  aus C HjOH , F . u . M isch-F. 132— 133°, [a ]D2° =  — 12,0 ±  3° (e =  0,751; 
W .). D i b e n z o a t ,  au s  C hlf.-CH 3OH, F . 181°, [<x]D2° =  — 73,0 ±  2,5° (c -  0,795; 
fn )’ — C h o l e s t a n o l - [ 3 ß ) - o n - ( 6 ) ,  a ls  A c e t a t ,  C29H 480 3, (au s v erd . A ceton, F . u . M isch-F.
1-8—129°, [a]D 18 =  — 13,6 ±  3° [c =  0,66; Chlf.]) iso lie rt. —  A 3 ' 6 - C h o l e s t a d i e n o n - ( 7 ) ,  

V:tH420, aus A ceton, F . u . M isch-F. 114°, [« ]+ *  =  — 305 ±  4° (o =  0,735; C hlf.); 
teu =  280 m/r. ( A . ) . — A * A - C h o l e s t a d i e n o n - ( 3 )  (II), au s  v erd . A ceton, F . u . M isch - 

79-80°, [¡x]D13 =  + 6 5  ±  1° (c =  1,99; C hlf.); Amax =  285 u . 245 m /i (A .), log s =  
42 bzw. 4,1. O x i m ,  C27H 430 N , au s  Chlf.-CH 3OH, F . u . M isch-F. 173,5— 175°. —  
J ;C h o l e s t e n d i o l - ( 3 , 5 )  ( ?) (III), C27H 460 2, n ach  R ein igung  ü b e r d as D ig iton id  ü b e r A120 3 

- K rys ta lle ’ F - 155,5— 156°, [<x]D19 =  — 132 ±  4° (c =  0 ,59; C hlf.); ke ine  UV- 
äbsorption; positive R k k . m it SbCl3-, T rich loressigsäure- u . LiFSCirÜTZ-Rcagenz; keine 
«s. mit C(N02)4. M o n o a c e t a t ,  C29H 180 3, au s CH30 H , F . 110— 111°, [a ]n 20 =  — 118 ±  4° 
c= 0,561; Chlf.). M o n o b e n z o a t ,  au s  Ä .-C H 3OH, F . 134— 135°, [a ]o 2° =  — 79 ±  3° 
¡(y=°.C8 2 ; Chlf.). A us I I I  in  Bzl. m it A l-P heno la t u . A ceton (3 S td n ., W .-B ad) II  
als Oxim). — B a t y l a l k o h o l  (IV), C21H 44 0 3, au s P A e., F . 64,5— 65,5°, [a ]D18 =  + 5 ,3  ±  

. (° =f 1,31; Chlf.), id en t, m it dem  P räp . au s  d e r  v o rs t. re f. A rb e it. —  P a l m i t y l -  

> m g o s i n  ( ?) (V), C31H 670 3N, au s C hlf.-A . u . au s A ceton, F . 90—91°, [ « [ ] i»  =  0 +  3° 
c = 0,73; Chlf.). —  V c r b . A ,  C27H 4ßO oder C27H 480 , au s  Chlf.-CH 3OH, F . 210— 216°, 
™  =  —74,8 ±  2° (c =  0,722; C hlf.); keine G elbfärbung  m it C (N 02)4. —  V e r b .  B ,  

h;h«03, aus E ssigester P la t te n , F . 200— 201,5°, [<x]D19 = — 5 ,7 + 3 °  (c =  0 ,87; Chlf.),
X -® ------ 19,8 +  2° (c =  0,91; P y rid in ); keine ,,O xycho lesterin“ -F a rb rk k ., keine
wlbfärbung m it C(NO.;)4, keine D ig iton in fällung . —  V e r b .  G ,  aus CH3OH, F . 86— 87°, 
seine Gelbfärbung m it C(NO„)4, e n th ä l t  ke inen  N ; [ a ] D  =  0 ±  2° ( c  =  0 ,93; C hlf.); 
+= 81,32, H  =  11,67. —  K W - s t o f f  C',i ff2„ + 2, C ^H ,,, aus E ssigeste r, F . 53,5— 54°. 
iüelv. chim. A cta  2 6 . 2222— 42. 1 /1 2 .1 9 4 3 .) " E r b e

Meunier u n d  Charles Mentzer, S y n t h e s e  e i n e r  n e u e n  h e t e r o c y c l i s c h e n  V e r -  

•'! 9  a n t i h ä m o r r h a g i s c h e r  W i r k u n g  [ V i t a m i n - K - W i r k u n g ) .  Vff. sy n th e tis ie ren  
'^ ' j r ^ z y - ß - m e t h y k h r o m a n  (I), d a s  im  T iervers. V10 d e r V itam in-K -W rkg . des 2 - M e t h y l -  

V m o c h i i i o n s  aufw ies. I  u n te rsch e id e t sich  vom  n a tiv e n  V itam in  K , dem  2 - M e t h y l -  

^ y . D ' t - n a p h t h o c h i n o n  (II) (vgl. C. 1935. I .  1717), d u rc h  E rs a tz  d e r CO-Gruppe in  
nir ? 6 durch eine S auersto ffb rücke. —  Im  T iervers. w urde H äm orrhag ie  bei K a 

men durch 3 , 3 ' - M e t h y l e n b i s - 2 , 4 - d i o x y c h r o m a n  (III) e rzeug t. Vff. bezeichnen I u . II I
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a ls V itam in  u . A n tiv itam in , w onach e in  A n tagonism us, wio zw ischen p-Aminobenzoe- 
säu re  u . p-A m inobenzolsulfonam id, vo rlieg t.

V e r s u c h e :  F r o p i o n y l s a l i c y l s ä u r c m e t h y l e s t e r ,  Cn H 12Oi . D u rch  48-std. Kochen
vo n  S alicy lsäurem ethy lester m it P rop io n säu rean h y d rid  u n te r  R ückfluß . Farblose Fl. 
vom  K p .14 154°. •— 2 , 4 - D i o x y - 3 - m e t h y l c h r o m a n ,  C10H gO., (I). D u rch  E rh itzen  des vorigen 
im  Ö lbad a u f  165° u . E in träg en  von  m e ta ll. N a in  25% ig. A usbeu te . Aus Tetralin u. 
absol. A. farb lose K ry sta llo  vom  F . 229—230° (Z ers.). U nlösl. in  W ., lösl. in  heißem 
Ä thylalkohol. (C. R . hebd . Séances A ead. Sei. 215. 259— 61. 7.— 28/9.1942.) Jäger

Hans Behringer, D i e  K r ö t e n g i f t e .  Vgl. C. 1943. I I .  423. (Forsch, u. Fortsclir. 20. 
58— 60. M ärz 1944. M ünchen, U niv .) H ü tte l

Géza Zemplén u n d  Rezsö Bognär, U m w a n d l u n g  d e s  H e s p e r e t i n s  i n  D i o s m e t i n ,  

d e s  H e s p e r i d i n s  i n  D i o s m i n  u n d  d e s  I s o s a k u r a n e t i n s  i n  A c a c e t i n .  Anschließend an 
U n terss. von  v. K o s t a n e c k i  (B er. d tsch . ehem . Ges. 37 [1904]. 2635), nach denen sich 
F lav an o n  d u rch  B rom ieren  in  Schw efelkohlenstoff zu  3-B rom flavanon umsetzen läßt, 
au s dem  m it A lkali F lav o n  e n ts te h t, w enden Vff. die M eth . auch  a u f  Oxyflavanone an, 
w obei sie eine norm alerw eise h ie r s ta ttf in d e n d e  K ernbrom ierung  des Bzl,-Ringes da
d u rch  ve rh in d e rn , daß  sie O x y f l a v a n o n e  u . au ch  deren  G l y k o s i d e  als A cetate in absol. 
Chlf.-Lsg. im  L ich t e iner Q uarzquecksilberlam pe b rom ieren ; au s den  entsprechenden 
B rom verbb . lassen  sich  sow ohl F l a v o n d e r i v v . ,  a ls  auch  F l a v a n o n o l e  erhalten . — Aus 
H e s p e r c t i n t r i a c e t a t  (I) gew innen Vff. so eine k ry s t. B rom verb ., d er sie die Formel II 
eines 3 - B r o m t r i a c e t y l h e s p e r e t i n s  geben. B eim  E rw ärm en  von  II in  alkohol. Lsg. mit 
N atron lauge  e n ts te h t u n te r  H B r-A bspa ltung  rohes D i o s m e t i n ,  das durch  Acetylieren 
T r i a c e t y l d i o s m e l i n  (III) u . anschließende V erseifung reines D i o s m e t i n  (IV) ergibt. Da 
H e s p e r e t i n  schon sy n th e t. d a rg e s te llt w urde (vgl. S h in o d a  u . K a w a g o y e ,  C. 1929.
I. 244; Z e m p lé n  u . B o g n a r ,  C. 1943. I I .  2060), i s t  so m it au ch  IV syn thet. zugäng
lich  gew orden. B eim  K ochen von  II m it S ilb e race ta t in  E ssigsäureanhydrid  entsteht 
das T e t r a a c e t a t  des H e s p e r e l i n f l a v a n o n o l s - { 3 ) (V), dessen V erseifung zu freiem H e s p e r t -  

l i n f l a v a n o n o l - ( 3 )  (VI) fü h r t.  —  H e s p e r i d i n ,  dessen K o n st. a ls  H e s p e r e l i n r u l i n o s i d - ( 7 )  

fe s ts te h t (vgl. Z e m p lé n  u . T e t t a m a n t i ,  C. 1939. I .  1368), e rg ib t beim Bromieren 
seines O c t a a c e t a t s  (VII) 3 - B r o m h e s p e r i d i n o c t a a c e t a t  (VIII), das bei der Verseifung 
m it alkohol. N a tron lauge  D i o s m i n  (IX) lie fe r t. —  D ie B ehand lung  von VIII m it Silber- 
a c e ta t f ü h r t  zum  k ry s t. H e s p e r i d i n f l a v a n o n o l - ( 3 ) - n o n o a c e t a t  (X). —  Analog läß t sich Is o -  

s a k u r a n e t i n d i a c e t a t  (XI) ü b er das 3 - B r o m i s o s a k u r a n e t i n d i a c e t a t  in  A c a c e t i n  (XII) über
fü h ren , dessen  S y n th . schon  von  R o b in s o n  u . V e n k a t a r a m a n  (C. 1926. I I . 2910) aus
g e fü h r t w urde.
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! CO
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V e r s u c h e .  3 - B r o m l r i a c e t y l h e s p e r e t i n  (II), 
C22H 190 9B r, aus 6,0 g  I , g e löst in  80 ccm ab- 
sol. C hlf., d u rch  Z ugabe von  2,24 g B rom  in  
22,5 ccm  absol. Chlf. u n te r  B elich tung  m it e iner 

■ CH, Q uarzquecksilberlam pe bei e in e r Tem p. von  + 5 °  b is 
höchstens -|-250. A us A. um gelöst. 4 ,0  g. R einigung 
d u rch  L ösen in  Chlf. u . F ä llen  m it Ä thy la lkoho l. 

Farblose, w etzsteinförm ige, s ta rk  glänzende K ry sta lle  vom  F . 190—-191°. —  D i o s m e t i n -  

Iriacelat (III), C22H 180 9, au s  2,0 g II , ge löst in  40 ccm A. d u rch  E rw ärm en  m it 10 ccm 
15%ig. N atronlauge, V erdünnen  m it W . u . A nsäuern  m it 10% ig. Schw efelsäure u n te r  
Kühlung; das so gew onnene R ö h d i o s m e t i n  w ird  d u rch  B ehandeln  m it w asserfreiem  
Xatriumacetat u . E ssig säu rean h y d rid  ace ty lie r t. A us A. u . w enig A ceton u m k ry st. 
grünlich-hellgelbe, zen tim eterlange feino N adeln  (0,5 g), F . 193— 194°. —  D i o s m e t i n  

(IV), Ci6H 120 6, au s 0,25 g I I I  beim  E rw ärm en  m it  10 ccm 96% ig. A. u . Z ugabe von 
3 ccm 3%ig. N a tro n lau g e ; m it W . v erd . u . m it 10% ig. Schw efelsäure an g esäu e rt (p n = :2 ). 
Aus A. gelbliche glänzende P rism en , F . 252—253° (1 Mol K ry sta llä th y la lk o h o l, d e r im  
Vakuum bei 100° en tw eich t). —  H e s p e r e t i n f l a v a n o n o l - ( 3 ) - t e l r a a c e t a t  (V), C ^H ^O n , aus 
1,5g II u. 2 g S ilb e race ta t beim  E rw ärm en  m it 20 ccm E ssig säu reanhyd rid  (0,9 g), 
Hcügelbliche lange N üdelchen. R einigung d u rch  U m löson au s  A. u . w enig A ceton,
F. 193—194°. —- H e s p e r e t i n f l a v a n o n o l - ( 3 )  (VI), ClßH 140 7, d u rch  L ösen von  0,3 g V in  
15ccm A. u . 5 M n . E rw ärm en  m it 2 feem 3% ig. N a tron lauge  a u f  dom W .-B ad . M it 
löccm W. verd ., m it 10% ig. H Cl an g esäu ert. G elbliche N üdelchen (0,15 g). A us A. 
umkryst.: E rw eichen in  d e r C apillare bei 200°; F . 202° u n te r  geringer R o tfä rbung . 
-  3 - B r o m h e s p e r i d i n o c t a a c e t a t  (V III), C44H 490 23B r; 7 g  V II, in  100 ccm absol. Chlf. 
suspendiert, w erden u n te r  E isküh lung  m it 1,2 g B rom  in  40 ccm absol. Chlf. v e rse tz t. 
Beim Belichten m it d e r Q uarzquecksilberlam po (ohne K ühlung) n ach  10 Min. H B r- 
Entwicklung. M axim altem p. 30°. N ach  1 S tde . w ird  m it  W . gew aschen, im  V akuum  
(ungedämpft. R einigung d u rch  Lösen in  Chlf. u . Z ugabe v o n  heißem  A .; farb loses 
Pulver; heim E rh itz en  ab  140° in  der C apillaro g lasig , F . zw ischen 146 u . 148° —  D i o s -  

»ii» (IX), C28H 320 15, d u rch  E rw ärm en  von  V III in  alkohol. Lsg. m it 15% ig. N a tro n 
lauge, Verdünnen m it W ., N eu tra lis ie ren  m it 5% ig. Schw efelsäure (pH =  6—7). Die 
kugeligen A ggregate m kr. K ry s ta lle  n ach  24 S tdn . absaugen . R einigung d u rc h  A uf
heben m it P y rid in  u . Z u sa tz  von  heißem  Ä thylalkohol. F . 275— 277° (Z ers.), ab 
265—270° D unkelfärbung. —  O c t a a c e t y l d i o s m i n ,  C ^ H ^ O ^ , aus 0,40 g IX , 8 ccm P y rid in  
m8ccm A cetanhyd rid  bei 1 -std . E rw ärm en  a u f  dem  W .-B ad . E ing ießen  in  70 ccm 
p S®er‘ 0>'' o -  U m kry s ta llis ie ren  au s A .: feine zu  B üscheln  vere in ig te  N üdelchen 
F 152°, S in tern  ab  135°. —  N o n o a c e t y l h e s p e r i d i n f l a v a n o n o l - ( 3 )  (X), C ^H jjO ^ , aus 0,5 g 
»III durch E rw ärm en  m it 1 g S ilb e race ta t u . 10 ccm A cetan h y d rid . Aus A. u . w enig 
Aceton mkr. N üdelchen. F . 162— 164°, E rw eichen  ab  150°. —  B r o m i e r u n g  v o n  X I 
«• dessen Ü berführung  in  A c a c e t i n  (X II). E ine Lsg. von  0,5 g X I in  18 ccm absol. Chlf. 
Jird unter E isküh lung  m it 0,216 g B rom  in  7 ccm Chlf. v e rs e tz t u . ohne K üh lung  
5 Stdn. m it d e r Q uarzquecksilberlam pe b e lich te t. D er n ach  E indam pfen  e rh a lten e  
Rückstand in  10 ccm A. heiß  gelöst, 1 ccm 30% ig. N a tron lauge  zugefügt u . 5 M n . e r 
wärmt. Nach V erdünnen  m it  10 ccm W. m it 5% ig. Schw efelsäure a u f  p n  =  3 ein- 
jjfsfeUh G elblichbrauno F locken  R ohacacc tin  (0,2 g). A us A. u . wenig W . K ry s ta lle ;
i. 248”. — A c a c e t i n d i a c e t a t ,  C20H 180 7, aus 0,2 g R o h a c a c e t i n ,  5 ccm P y rid in  u . 3 ccm 
Acetanhydrid. E in’gießen in  32 ccm W asser. A us heißem  A. (m it K ohle) farb lose 
wystalle, F . 200—-201°, E rw eichen  ab  198°. (B er. d tsch . ehem . Ges. 76. 452— 57.

1943. B u d ap est, T echn. U n iv ., O rgan.-ehem . In s t .)  M a t z k e

Holger Erdtman, D i e  K o n s t i t u t i o n  d e r  H a r z p h e n o l e  u n d  i h r e  b i o g e n e t i s c h e n  Z u -  

^ m m e n h ü n g e  V III . Z u r  K e n n t n i s  d e s  C o n i d e n d r i n s  (S u l f i t l a u g e n l a c t o n s ) u n d  d e s s e n  

' t n m t u n g  u n t e r  v e r s c h i e d e n e n  C o n i f e r e n .  (V II. vgl. C. 1939. I .  4052.) Vf. h a t  U n te rs s . 
'Wchgeführt zur F e s ts te llu n g , ob d a s  S u lfitlaugen lac ton  o der C o n i d e n d r i n  (I) a ls  
‘Wehes im F ichtenholz vo rkom m t o der o rs t beim  S u lfitau fsch luß  geb ilde t w ird . I  
’«amt sowohl in  jungen  wie in  a l t e n  F ic h te n , im  S p lin t wie im  K ernho lz  v o r. Ä hnlich  
«e dio fungiciden Phenole im  K iefernkernholz  i s t  I  o ffensich tlich  h in te r  ä th e ru n lö sl., 
ml X ^°U U- a,l)er lösl. M em branen abgelagert. I  k an n  deshalb  aus F ich tenho lz  n ic h t 

ü A., aber leicht m it A ceton e x tra h ie r t  w erden. S u lfitau fsch luß  vom  H olz verschied , 
nueren u. U n ters , d e r A blaugen  e rgab  E inb licke ü b e r die V erte ilung  vo n  I  in  einigen 
Uiierenarten. 7 von  14 A rten  d e r G a ttu n g  P i c e a  (in sgesam t 35) lie fe rten  I . V on den 

S d f V P ^ A r t e n  en th ie lten  die 4 u n te rsu ch te n  ebenfalls I . D agegen lie fe r ten  die 
Z u . blaugen von sieben  u n te rsu c h te n  A rten  d e r G a ttu n g  A b i e s  k e in  I  (ein  scheinbar 
t^sitiver Befund i s t  zw eifelhaft), ebensow enig wie die u n te rsu c h te n  P ro b en  d e r  G at- 
"•ngen P i n u s ,  P s e u d o t s u g a  u . L a r i x .  I  i s t  au s  den  h a rz ig en  E x su d a te n  („M a ta i“ ) von
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P o d o c a r p u s  s p i c a t u s  (II) zusam m en m it dem  n ahe  v erw an d ten  M a t a i r e s i n o l .  Die Unters, 
des H olzes von I I  a u f  V ork. von I w äre seh r e rw ünsch t. P i n o r e s i n o l  konnte  in den Über- 
w allungsharzon e in iger K iefern  u . F ich ten , die I en th ie lten , beobach te t werden. Ta
bellen. (Svensk F ap p e rs tid n . 47. 155— 59. 15/4. 1944.. S tockholm , Schwed. Holz- 
fo rsch u n g sin s t., A btlg . f . H olzchem ie.) W ulkow

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
Ej. Allgemeine Biologie und Biochemie,

Jean Lecomte, D a . s  U l t r a r o t  s p e k t i ' u m  u n d  s e i n e  A n w e n d u n g  i n  d e n  N a t u r w i s s e n 

s c h a f t e n  u n d  a u f  L e b e n s v o r g ä n g e .  Z usam m enfassung  ü b e r die Anwendung der ultra
ro te n  S trah len . E s w ird  b eh an d e lt : die A nw endung in  d e r M edizin (Photographie durch 
die H a u t, zu r B eobach tung  der V enen, P h o to g rap h ie  des A uges, Festste llung  von CO 
im  B lu t, die em p fin d lich e r 'is t a ls  die übliche), d ie V erw endung in  d e r Gerichtsmedizin, 
B o tan ik , Paläon to log ie , P a läo b o tan ik , B iologie, Chemie (A bsorptionsspektren), die 
E inw . a u f  den m enschlichen u. t ie r . K ö rper, a u f  P flanzen  u. P flanzenteile. Es wird 
d ie A nalyse des m enschlichen W ärm estrah lungsspek tr . gegeben u. festgestellt, daß es 
s ich  n u r  w enig von  dom eines schw arzen  K örpers bei derse lben  Temp. unterscheidet. 
(B ull. Soc. p h ilo m ath . P a ris  124. 6 8— 123. 1942/43. P a r is , Sorbonne.) L in k e

Hans Saetren, , ,L e b e n d e  M o l e k ü l e “ . I .  ö e n e  u n d  C y t o p l a s m a .  I I .  V i r u s .  Vf. gibt 
eine Ü bersich t über die Forschungsergebnisse u . B edeu tung  von Genen, Nucleinsäuren 
bzw. N ucleoproteiden u. V iren , sowie über die A nschauung  ü b e r den Aufbau des Cyto
p lasm as. (Norges A potekerforen . T id ssk r. 51. 416— 25. 52. 10— 15. Jan. 1944.)

E. M a y e r
Hans Lettré, H e m m s t o f f e  d e s  W a c h s t u m ,  i n s b e s o n d e r e  M i l o s e g i f t e .  (Chemiker-Ztg. 

67. 52— 53. 3/2. 1943. — C. 1943. I. 1174.) K lever

H. Lettré un d  M. Albrecht, N a r c o t i n ,  e i n  M i t o s e g i f t .  U n te r  gleichartig wie früher 
(C. 1941. I I .  2824) g ep rü ften  A lkalo iden  erw ies sich  das Isoch ino linderiv . N a r c o t i n  (I) 
als schw acher Z ellte ilungshem m stoff. M it e iner u n te re n  W irksam keitsgrenze von 
25 y/ccm  is t  I  2500m al schw ächer w irk sam  a ls C olchicin u . 5— 6m al schwächer 
als a - P h m y l - ß - ( p - m e t h o x y p h e n y l ) - ä t h y l a m i n  (II). D ie G rupp ierung  B z l .-Kern-Kohlen
s to ff-K o h len sto ff-S tick sto ff i s t  in  II 1 m al, in  I 2 m a l v o rhanden . D a der Stickstoff 
in  I  a ls  R ingglied  fu n g ie rt, lie g t e in  neu er T yp  von  M itoseg iften  vor. — Das Wirk
sam k e itsv e rh ä ltn is  N a -K ak o d y la t: Colchicin w ird  zu 1:1200 festgestellt. (Natur- 
w iss. 30 184—-85. 20/3. 1942. B erlin , R udo lf-V irchow -K rankenhaus, Allg. In s t, gegen 
die G eschw u lstk rankheiten .) B i e l i g

R. L. Driver, G. S. Dozier u n d  H. C. Denham, Ü b e r  . d e n  E i n f l u ß  v e r s c h ie d e n e r  

c h e m i s c h e r  A g e n l i e n ,  w e l c h e  d i e  P e r m e a b i l i t ä t  d e r  M u c o s a  b e e i n f l u s s e n ,  a u f  d i e  B i l d u n g  

v o n  G e s c h w ü r e n .  Vf. w ill m it d ieser A rb e it un te rsu ch en , w ie w eit verschied. Substanzen, 
von  denen  b e k a n n t i s t ,  d aß  sie d ie  O berflächenspannung  ern iedrigen  oder eine Zunahme 
d e r  P e rm e a b ilitä t d e r  M ucosa gegenüber In su lin  ve ru rsach en , d a s  A uftreten  u. die Aus
dehnung  von  U lce ra tio n en  beein flussen , d ie  d u rc h P e p s in  u .H C l ausgelöst worden sind. 
D ie M ethode b e s tan d  in  F re ilegung  des Je ju n u m s b e i H u n d en , A usw ahl von 3 4 Ab
sch n itten  vo n  e tw a  8 cm  L änge m it g u te r  D u rch b lu tu n g , d ie  m it e iner K anüle versehen 
u . d an n  w ieder in  d ie  B auchhöhle v e rse n k t w urden , w o rau f d iese geschlossen wurde. 
D urch  d iese Schlingen  flö ssen  Lsgg. von  37° m it e in e r  G eschw indigkeit von 3ccm 
in  d e r  M inu te  über 12 S tdn . oder b is in  e in e r Schlinge e in  L och  en ts tan d . D anach wurden 
d ie  Schlingen herausgenom m en , geö ffne t u . u n te rsu c h t. S pon tane  Geschwüre wurden 
bei H unden  n ie  b eo b ach te t. E s  w urden  fo lgende w äßrige  L ösungen un tersuch t: 1. t h  

P e p s i n  (I), 2. 0,1 n . H C l  (II), 3. 0,1 n  11+0,1%  H e x y l r e s o r c i n ,  4. 11+0,1%  M e t h y l -  

s a l i c y l a t ,  5 .  11+0,03%  C a l g o n  (N a t r i u m h e x a m e t a p h o s p h a t ), 6. 11+0,05%  P i n a c o l  

(T e t r a m e t h y l g l y l c o l ), 7. I + I I ,  8. 1 + 1 1 + 0 ,1 %  M e t h y l s a l i c y l a t ,  9. 1+11+0,1%  H e x y l 

r e s o r c i n ,  10. 1+ 1 1 + 0 ,0 3 %  C a l g o n ,  11. 1 + 1 1 + 0 ,0 5 %  P i n a k o l .  D as p H der Lsgg. 
lag  m it A usnahm e von  1. zw ischen 0,9 u . 1,1. D ie Lsgg. 2— 6 verursachen nur eine 
te ilw eise  Z erstörung  der D arm zo tten , w äh rend  dagegen bei g leichzeitiger Gegenwar 
von  P ep sin  (Lsgg. 8— 11) vo llkom m ene Z erstö ru n g  d e r  S ubm ucosa e in tr itt u. zu
g leich  ausgepräg te  G eschw ürsbildung s ta t t f in d e t .  P ep sin  u. H C l allein (Lsg. ') 'Wr‘ 
u rs a c h t e ine  Z erstö rung  d e r  D a rm z o tte n  u . häu figes A u ftre ten  k le in e r Geschwüre. Di 
B ildung  d e r  G eschw üre b e i den  L sgg. 8— 11 is t  n ic h t  d u rch  d a s  n iedrige Ph der IWS- 
b ed in g t, sondern  b e ru h t d a rau f , d aß  d ie  zugesetzten  S toffe d ie  D urchlässigkeit der !« • 
eosa  gegenüber P ep sin  bew irken. (Science [New Y ork] [N .S .] 98. 158— 59. 13/S. 
K en tu ck y , U n iv ., D ep. of A n a to m y  an d  P hy sio lo g y .) D a n n e n b e r g
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F. Weigert, E i n e  m ö g l i c h e  E i k l ä r u n g  f ü r  d i e  W i r k u n g  v o n  B e n z p y r e n  a l s  t y p i s c h  

'd t m is c h  k r e b s e r z e u g e n d e s  M i t t e l .  Vf. i s t  in te re ss ie r t an  physiko-chem . U n te rss . über 
das Problem, ob eine carcinógeno V erb. oder eines ih re r S toffw eehselprodd. in  
einem lebenden T ier über Z eiträum e ex is tie ren  k an n , die v e rg le ichbar sind  m it d e r L a 
tenzzeit, u. ob diese V erb. e iner spon tanen  U m w andlung ausgese tz t is t ,  welche d ie  B il
dung bösartiger Zellen veru rsachen  k ö n n te . Aus U n terss. von  P e a c o c k ,  C i ia lm e r s  
u. B erenb lum  fo lg t, d aß  n ach  In je k tio n  von B e n z p y r e n  (B P) bei M äusen oder 
Ratten etwa 1% w ieder u n v e rän d e r t ausgeschieden w ird , d e r g rö ß te  T eil des B P  -in 
niehtfluorescierende D e riv a te  übe rg e fü h rt w ird , über d ie  m an  noch n ich ts  N äheres w eiß, 
u. der Rest als b lau fluorescierendes B P X  in  der G alle ersche in t u . in  den  F aeces als 
i S - B e n z p y r e n c h i n o n  u . a ls  griinfluorescierendes B P F , aus dem  S - O x y - B P  iso lie rt w er
de) konnte, ausgeschieden w ird . Vf. h a t  n u n  diesen Stoffw echsel d u rch  F luorescenz-u. 
Absorptions-Spektrographie u . d u rch  F luorescenz-C hrom atographic  in  E inzelheiten  
untersucht u. k o m m t dabe i zu folgendem  vo rläu figen  Schem a:

?
B enzpyren  —> B P X  —> B P F  -> 5 ,8-B enzpyrenehinon

4 4
[B P X ] —> [B P F ] —> 8-O xybenzpyren

Dasblau-fluorescierende S p ek tru m  von B P X  w ird  gefunden in  d e r H a u t, L eber, Lunge, 
Aiercnrände u . G alle, d as  grünfluorescierende B P F  im  V erdauungskanal u . im  B lasen- 
inrn. Aus den E x tra k te n  von B P X  bzw . B P F  vnirden d u rch  R ein igung  m itte ls  F luor- 
eccnz-Chromntographie [B P X ] bzw\ [B P F ] e rh a lten . Sie un terscheiden  sich  in  ih rem  
spektograph. u . C hrom atograph. V erhalten . D as b laue  F luorescenzspek trum  des [B PX ] 
«igt die gleiche B a n d e n s tru k tu r als A d so rb a t an  A lum in ium oxyd u. als E lu a t in  Ä th a 
nol, es ist m it keinem  F luo rescenzspek trum  b ek an n te r B P -D eriva te  iden tisch . D as 
fröne Fluorescenzspektrum  von  [B P F ] als A d so rb a t an  A lum in ium oxyd ze ig t keine 
Banden, aber das b laue  F luorescenzspek trum  des m it Ä thano l e rh a lten en  E lu a te s  is t  
Är ähnlich dem jenigen des 8-O xybenzpyrens. Sowohl [B PX ] a ls  auch  [B P F ] zeigen 
ftringeUnterschiede, je  nachdem  von w elchem  O rgan sie stam m en . B P X  u. [B PX ] 
Einerseits u. B P F  u. [B P F ] an d re rse its  gehören zu zwei versch ied . G ruppen, d ie  zwei 
Wschied. B P-D erivate als p ro s th e t. G ruppe k o m b in ie r t m it versch ied . Z elibestandtcilen  
enthalten. In  der X -G ruppe is t  bei d e r C hrom atograph ie  d a s  T rägerm olekü l am  Alu- 
Wwumoxyd adsorb iert, u . die B P -G ruppe w ird  d ah er n ic h t o p t. d u rch  die A dsorp tion  
tteinflußt. Bei der F -G ru p p e  w ird  dagegen d ie  B P -G ruppe, w ah rschein lich  S-O xy-BP, 

der Säule ad so rb ie rt. A lle M itg lieder d e r X -G ruppe sin d  m e ta s tab il u . können  in  
Wou. in vitro in  V ertre te r d e rF -G ru p p e  ü b e rg e fü h rt w erden . Ob 5,8-B enzpyrenchinon 
toktaus BPX  oder über B P F  en ts te h t, is t  noch u n b ek an n t. Vf. h ä lt  es fü r m öglich, daß  
“»Metastabilität des B P X  u. seine spon tane  U m w andlung  in  B P F  n ach  den G esetzen 

»ahrscheinlichkeit der G rund  sein k an n  fü r den A nreiz zu r U m w andlung e iner n . 
»emo bösartige Zelle. (T rans. F a ra d a y  Soc. 39. 418— 19.. D ez. 1943. N orthw ood, 
-Wdfesex, Mount V ernon H osp ., Physico-C hem ical D ep.) D a n n e n b e r g
,. R. W. Moncrieff, G i b t  e s  e i n e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  D u f t s t o f f e n  u n d  c a r c i n o g e n e n  

W in d u n g e n . Vf. verg le ich t d ie  ehem ., p h y s ik a l. u . biolog. E igg. von  D uft- 
S .jen u. carcinogenen K W -stoffen  m ite in an d er u . k o m m t zu dom Schluß, daß  

Verbindungsklassen viele E igg . gem einsam  haben . Bei beiden V erb in - 
•®gsklasscn is t eine b estim m te  G röße u. F o rm  des Mol. von  g rö ß te r W ich tigke it. Ge- 

strukturelle V eränderungen veru rsachen  bere its  g roße U ntersch iede  in  d e r W irk- 
î Keit, andrerseits beein fluß t d ie E in füh rung  eines heterocycl. N -A tom s d ie  A k tiv i tä t 
-x ivenjg. in  der (Rejhe hom ologer V erbb. e rre ich t die A k tiv itä t ein M axim um  
Addr ^alm w ieder ab. G em einsam e E igg. sind  fe rner: le ich te  B ldg. von 
; /J 'owsprodukten, le ich te  O xyd ierbarke it, L ipo id löslichkeit u . W asserun löslichkeit, 
üy6- log' •Aktivität. D em  ch a rak te ris t. S pek trum  der cancerogenen K W -stoffe im  
r. ^sprechen bei den  D u fts to ffen  ausg ep räg te  B anden im  R am an g eb ie t. Vf. w eist 

darauf ihn, d aß  T h e ra p e u tik a , w elche d ie  T um orb ldg . hem m en, k rä f tig e  D u ft- 
yJ-esmd (H eptaldeliyd, C itra l). Vf. re g t an , bei w irk sam en  cancerogenen  K W -st'offen 
m 'fmansPektren u. d ie  W irk sam k e it bei stu fenw eiser S ä ttig u n g  m it W asse rstp ff zu 
(“ tauchen, ferner d ie  E n ts teh u n g  von  K reb s  im  zum G eruch  gehörigen  E p ith e l. 

a°t. Chemist p h a rm ac . fin e  ehem . T rad e  J .  15. 44— 47 u . 50. F eb r. 1944.)
, ,  D a n n e n b e r g

„ ?  annes Kretz, G e g e n  d i e  m i ß b r ä u c h l i c h e  V e r w e n d u n g  k r e b s g e f ä h r l i c h e r  T e e r f a r b -  

:4jce ' ar^s,P//e] 171 de?i L e b e n s m i t t e l n .  Vf. v 'c is t d a ra u f  h in , d aß  viele A zofarbstoffe 
pAt08ene Eigg. versch ied . S tä rk e  besitzen . D ie stän d ig e  V erb re itung  u. die 

wende Verwendung d e r A zofarbstoffe  in  den L eb en sm itte ln  v e rd ien t d ah e r
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bes. B each tung . D ie dauernde Z ufuhr cancerogener A zofarbstoffe, selbst in kleinsten 
Mengen, i s t  vom  S ta n d p u n k t d e r K rebsp rophy laxe  keinesfalls bedeutungslos. Eine 
rad ik a le  E in sch ränkung  des F ä rb en s unserer L ebensm itte l w ürde  eine Gefahr für un
seren  G esundheitszustand  beseitigen . (H ippok ra tes  15. 127— 28. 15. 3. 1944. Stadt 
L inz a. d . D onau , A llg. K ran k en h au s , M edizin. A btlg .) D a n n e n b e r g

Florence, Pricis de chlmie biologlque mtaiealc. Paris: Malolne. (1.200 S.) br. 440 fr .; cart. 480 fr.
H. G. K .  Westenbrink Physiologische chcmio. ’s-Gravenliago: Servlre, ( 1 1 2 S.) 8“. 11.1,00.

E3. Mikrobiologie. Bakteriologie. Immunologie.
Vincent du Vigneaud, Karl Dittmer, Eleanor Hague u n d  Barbara Long, D i e  w a c h -  

l u m a n r e g e n d e  W i r k u n g  v o n  B i o t i n  f ü r  d e n  D i p h t h e r i e b a c i l l u s  i n  A b w e s e n h e i t  v o n  P i m e l i n 

s ä u r e .  B ei Verss. ü b e r A usw ertung d ieser W achstum sw rkg . zu r  biol. B est. von Pimelin
säu re  w urde insofern  oine B eziehung zu B io tin  beo b ach te t, a ls  sich  B io tin  in  Abwesenheit 
von P im elinsäure a ls  no tw endiger F a k to r  fü r dieses K leinw esen erw ies, während dieser 
B ed a rf (bei Ggw. von  P im elinsäure) b ish e r n ic h t b eo b ach te t w orden war. Andererseits 
zeig te  P im elinsäure bei Ggw. von  B io tin  keine  zusätz liche  W achstumswirkung. Bei 
Ggw. von  l,6 y  eines d ieser S toffe in  10 ccm  M edium  is t  d a s  W achstum  (maximal) gleich 
groß . B ei k le ineren  K onzz. i s t  B io tin  w irk sam er als P im elinsäure . L etztere  scheint von 
diesem  u . v ie lle ich t auch  and eren  K leinw esen zu r  B ldg . vo n  B io tin  benötig t zu werden. 
(Science [New Y ork] [N . S.] 96. 186— 87. 21/8. 1942. C ornell U niv. Med. Coll., Dep. 
B iochem .) S C H W A IB O L D

Robert E. Eakin u n d  Esther A. Eakin, E i n e  B i o s y n t h e s e  v o n  B i o t i n .  Zur Prüfung 
d e r  F rag e , ob B io tin  d u rch  K loinw esen g eb ild e t u . diese B ldg. d u rch  Pimelinsäure ent
scheidend ge fö rd e rt w ird , w u rd en  V erss. in  einem  b io tin fre ien  M edium m it A s p e r g illu s  

n i g e r  d u rch g e fü h rt, dessen W achstum  w eder d u rch  B io tin  noch d u rch  Pimelinsäure ge
fö rd e rt w ird . W ährend  n ach  72 S td n . ohne Z usa tz  e tw a  0,006 y  B io tin  im  F iltrat der 
K u ltu re n  e n th a lte n  w aren , fan d en  sich  bei Z u sa tz  von  P im elinsäure  etw a 0,1 y  vor, 
w obei diese m axim ale M enge schon  d u rch  e in en  Z usa tz  von  20 y  P im elinsäure je 12 ccm 
M edium  e rz ie lt w urde. D u rch  g leichzeitigen Z usa tz  von  C ystin  oder Cystein wird die 
W rkg . d e r  P im elinsäure  noch  g este ig e rt. D ie n ied rigeren  H om ologen der Pimelinsäure 
sind  ohne W rkg ., d ie  höheren  (S uberinsäure , A zelainsäure) w irken  ähnlich wie diese. 
P im elinsäure e rsch e in t dem nach  fü r die B ldg . von  B io tin  no tw endig . (Science [New York] 
[N . S.] 96.187— 88. 21./8. 1942. B irm ingham , A la ., H illm an H o sp . and  Univ. of Texas.)

S C H W A IB O L D

Anker Jul Overby, Ü b e r  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  b e i  e i n i g e n  a n a e r o b e n  G ä ru n g e n  

e n t w i c k e l t e n  L u f t .  D as in  R e in k u ltu ren  von  an aero b en  B ak te rien  oder in  Dosen gebildete 
G as w urde m it H ilfe des App. von  C H R IST IA N SS E N  u .  H o f f m a n n  m ikroanalyt. haupt
säch lich  a u f  C 0 2, 0 2, H 2 u . M ethan  u n te rsu c h t. D ie in  ein igen Fällen  gebildete Menge 
H 2S k an n  d u rch  N a N 0 2 herab g ese tz t w erden. D a  e in  Teil des Gases absorbiert bleibt, 
w ird  e rs t d u rch  A uskoehen die G esam tm enge e rh a lte n . Z u sa tz  von  1% Glucose bewirkt 
S teigerung, von  Ca bzw. N a-Ionen , A k tiv ie rung  des B ak terienw achstum s, von habt 
N a N 0 3 bzw. N a N 0 2 v e rä n d e r t die Z us., indem  C 0 2fä llt  u . H 2 s te ig t, wobei NaN02 stark 
hem m end a u f  die G esam tm enge w irk t. C a -L ac ta t v e rg ä r t langsam er als Glucose. Lun- 
analysen  von  bom bierten  K onservendosen erw iesen sich  a ls  zuverlässiges Mittel, fest
zustellen , welche U rsachen  zugrunde liegen (bei C lostrid ium  sporogenes hoher C02-Gcn,, 
hei C lostrid ium  w elchii h o h e r N 2-G eh. u . be i ehem . U rsachen  h o h e r  H 2-Geh.), die sonst 
n u r  schw er z. B . wegen m angolnden W achstum s d e r  v eru rsachenden  Bakterien fest
g e s te llt w erden  können . Schließlich  w urde  fe s tg e s te llt, d aß  von  Konservendosen die 
k le in sten  hohe D rucke (6— 17 a t)  am  b es ten  a u sh a lte n , bevor s i e  gesprengt werden, 
(K ong, ve terin .-og  landsbohojsko le , A arsk r. 1944. 1— 32. K openhagen, Meierei- u- 
S ch läch tere i-L abo r.) E. MAYER

Giacomo Bionda, S o r b o s e  a u s  S o r b i t  a u f  b i o l o g i s c h e m  W e g e .  In  submerser, bewegter 
K u ltu r  u . u n te r  s ta rk e r  B e lü ftu n g  lä ß t  sich  m it A c e t o b a c l e r  s u b o x y d a n s  Sorbit n' 
e tw a  60% A usbeu te  in  5— 6 T agen  zu  S o r b o s e  oxydieren . D ie guto Ausbeute ist v 
e in e r R e ihe  von  bes. M aßnahm en abhäng ig , d ie  im  einzelnen beschrieben werden, 
te ch n . A pp., Z üchtung  d e r Im p fk u ltu re n , V erh inderung  des Schäumens usw. 1® ® 
d e r  einzelnen  V erss. vgl. O rig inal. (A im . Chim . ap p lic a ta  33. 148— 58. Mai 1
T u rin , U niv .) "  MITTENZWEI

Lioncl Ernest Howard Wbltby, Medical bacteriology. New edn. London: Churchill. 1944. (352 
Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätslorschung und experimentellen Therapie. E o r t s .  d. Janr 

über dlo Ergebnisse der Immunitätsforschung. Unter Mltw. hervorrag. Fachleute hrsg. v. Woligaog 
Bd. 25. Berlin: Springer-Verl. 1943. (IV, 718 S.) 4 “. EM  120,— .
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E 4. P flan zen ch em ie  u . 'physio log ie .
G. Montouliac, V e r t e i l u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  P h o s p h o r v e r b i n d u n g e n  i m  M a i s  i m  

Laufe d e r  V e g e t a t i o n s p e r i o d e .  E s w urde b estim m t : d e r P hosphor d e r P liospolipoide, 
derJImeralphosphate, d e r organ. P hosphorverbb ., dio in  2% iger Salzsäure lösl. sind , u. 
der in 2% Salzsäure unlösl. organ. Phosphorverb indungen . E s b e s tä tig te  sich der 
höhere Phosphorgeh. der jungen  B lä tte r  u . die re la tiv e  A bnahm e m it dem  A lter. E inze l
heiten im O riginal. (C. R . hebd. Séances A cad. A gric. F ran ce  27. 778— 96. 2.— 9/7. 
1941. Paris. L ab o r.d e  Chimie A gricole d u  C onservato ire  N a tio n a l des A rts  e t M étiers.)

J a c o b

L. H. Lampitt, J. H. Bushill, H. S. Rooke u n d  E. M. Jackson, S o l a n i n ,  d a s  O l u c o s i d  

der K a r t o f fe l. I I .  S e i n e  V e r t e i l u n g  i n  d e r  K a r t o f f e l p f l a n z e .  M it H ilfo d e r von  R o o k e  
u.Mitarbeitern (vgl. J .  Soc. ehem . In d . 62. [1943] 20) m itg e te ilten  M eth . w ird  der 
M u n in - (u. S o l a n i d i n - f G e h . .  in  a llen  T eilen  d e r K arto ffe lkno lle  (auch  n ach  versch ied . 
Lägerungsbedingungc-n)' u . d e r  Pflanze- b estim m t. D ie Schale e n th ä lt (p ro  100 g F risc h 
gewicht) 30—64 (mg) S o l a n i n  (I), dio äußere S ch ich t 15, die inneren  Teile 1,2— 10, die 
Webe (während d e r U V -B estrah lung  gebildet) 420— 730, B lü ten  215-—415, L aub- 
■55—60, Stamm 2,3— 3,3 mg. D er Geh. d e r , ,A ugen“  an  I i s t  im m er größer. Im  D unkeln  
lustreibende K nollen ve ra rm en  an  I  zugunsten  d e r T riebe . B e lich te te  oder U V -bestra lilte  
Knollen werden g rü n  u . e rh ö h en  dabe i ih re n  I-G eh a lt. I , a b e r n ic h t auch  S o l a n i d i n ,  is t  
ji allen Teilen der K arto ffe lp flanze  anzu tre ffen . U ntersch iede b e i verschied . Sorten . 
(J. Soc. ehem. In d . 62. 48— 51. A p ril 1943.) K e i l

Simone Lemoyne, C e l l u l o s e m e m b r a n e  m i t  h o h e m  U r o n s ä u r e g e h a l t .  D as M ark  von 
S ilrn th u s  a n n u u s ,  w elches u n v erh o lz t is t ,  w e ist e inen  bes. h ohen  U r o n s ä u r e g e h .  a u f  
(»oder 46% in  d e r en tm in e ra lis ie rten  M arkm asse). D er N achw eis des G esam turon- 
Miregeh. erfolgte ü b e r die B est. des C 0 2, d as  (beim  K ochen) n ach  V ersetzen  d e r uron- 
säirehaltigen Substanz  m it 12— 18% ig. H Cl u . V erd rängung  im  L u fts tro m  p ra k t . 
pantitativ entw eicht. D as A usgangsprod. e n th ä l t  dabe i au ffa llen d  w enig M e t h y l -  

’M o l ;  dam it w eicht es e rheb lich  von  d e r  n . Z us. des P e k t i n s  ab , bei dem  m indestens 
fe Hälfte der C arboxylgruppen  m it M ethylalkohol v e re s to r t is t .  —  D ie U ronsäuren  
®gen im Mark, dessen A schegeh. w ährend  d e r E n tw . ziem lich k o n s ta n t 15— 20%  aus- 
aacht, als Salze, in  d e r H au p tsach e  als Ca-Salze vo r. D ie Salze lassen  sich  n ic h t d u rch  
n., wohl aber schon d u rch  schw ache S äuren  (z. B. 0,5%  HCl) p ra k t . re s tlo s  heraus- 
5  n So behandeltes u . g ründ lich  gew aschenes S onnenb lum enm ark  h a t  ke ine  W rkg . 
■ v H e lia n t h in , en tw icke lt jedoch  u n te r  A uflösung u . Z erfa ll d e r U ro n säu ren  reich lich  
%  wenn es in  verd . N a2CO?-Lsg. g eb rach t w ird . I n  e iner C a-A cetatlsg . b in d e t d ie 
Aitanz das Ca, wobei die E ssigsäure in  einem  aus dem  C 0 2 e rrechne ten  U ronsäu rew ert 
J^ühemd äquivalen ten  V erh ä ltn is  fre i g em ach t w ird . —  D ie so aus dem  M ark  ge
ta n e n  u. gereinigten u ro n säu rea rtig en  K ö rp e r äh n e ln  dem nach  in  ih ren  E igg. bes. 
f 'w l y p a l d k t u r o n s ä u r e  des P e k t i n s  (unlösl. in  W . u . A ., le ich tlösl. in  verd . L augen  
Sm _ Tk°natlsgg. ; d icke, ga llertige  N dd. m it Schw erm etallen  u. E rd a lk a lie n ; ih re  

'>■ lösl. Alkalisalze sin d  s ta rk  rech tsd reh en d  u . red . FEHIIYGscho Lsgg. n ic h t; sie 
schon m it verd . A. fä llb a r u . ge lieren  n ach  Z u sa tz  s ta rk e r  S äuren). —  D ie Poly- 

4 iQ in te rce llu la re  K ittsu b s ta n z  zu se in ; d a s  A uflösen d ieser S u b stan z  
/tat nämlich zum  A useinanderfallen  d e r  M arkzellen. —  D ie M em brane d e r M arkzellen 
S a aUe Cellulosorkk. ; ih re  H ydro ly se  fü h r t  zu  G lucose. —  E in en  äh n lich en  ehem .

loaa hat das M ark  von  C o s m o s ,  n ic h t ab e r d a s  von  H e l i a n t h u s  t u b e r o s u m ,  w elch 
¡ ¡H ? lnur U ronsäu re , 6%  A sche, a b e r 12% P en to sen  u .r e la t iv  v ie l M ethyl- 
jonol hat u. le ich t verho lz t i s t  (ty p . P e k tin  wie e tw a  bei B e t a ) .  (B ull. Assoc. C him istes 

2̂—52. Jan ./F eb r. 1943.) K e i l

v. J; Hennet-Clark un d  D. Bexon, Ü b e r  d e n  W a s s e r h a u s h a l t  p f l a n z l i c h e r  Z e l l e n .  3.
$ [Ihm ̂  P l c i s t n o l y s i e r l e r  G e w e b e .  (2. vgl. B e n n e t- C la r e :  u .  B e x o n , N ew  P h y to lo g is t 
t  -1-'. •) Aus ro te n  R ü b en  frisch  b e re ite te  Scheiben zeigen eine A tm ung , deren
iü ~ n o *îË9?halb 300 S td n . von 30 /il/S td ./g  F rischgew ich t a u f  e tw a 130 ) A  an s to ig t 
U Z?’'38—1,65). I n  0,05 mol. K Cl oder CaCl2-Lsg., a n  S telle  vo n  W ., w ird  die 
¡ S t : ^ ¡ i v i t ä t  m it d e r E inw irkungsdauer im m er größer ; d ie In ten s itä ts s te ig e ru n g  
¿soi f 6* n ich t 1% pro  S tunde . E in ta u c h e n 'in  R ü b en p reß sa ft e rh ö h t d ie
î f t a w t e  augenblicklich  u m  80—-120% d e r  W .-K on tro lle ; die beschleunigende 
¡¿wortf1̂  ^ er S aft noch in  e in e r V erdünnung  von  1 : 300. D ie fü r  diese W rkg . ver- 
•wadtn Q- ZU m.acte n d o n  F a k to re n  s ind  h itzeb estän d ig . Ä pfel-, C itronen- u . ver- 
‘¡(¡JJ “äuren w irken in  äh n lich er R ich tu n g . 0,05 u . 0,005 Ä pfel-, B ern ste in - u . 
^  "saure sind a tm ungsbesch leunigend . A ndere S a ftb es tan d te ile  (Z ucker usw .) 

nicht so m a rk a n t d ie  A tm ung. D er re sp ira to r. Q u o tien t, d e r  b e i den  m it 
r kdhlchydratlsg. b eh an d e lten  Scheiben gleich 1 is t ,  e rh ö h t sich  in  0,05 n . Äpfel-,
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B ornstein- u . C itronensäure a u f  1,5— 2,3, w obei a lle rd ings die a u f  diesen Stoffen be
ruhende E x tra re sp ira tio n  re la tiv  n ied riger lieg t als die n . A tm ung der Rübenscheiben.— 
P lasm olysierung  (du rch  Glucose-, KCl-, NaCl- oder CaCL-Lsg.) fü h r t in jedem Fall 
zu e iner unm itte lb a ren  E rhöhung  d e r A tm u n g s in ten sitä t "(15— 45 Min. lang); danach 
fä llt  die R o sp ira tio n sra te  a u f  80% d er N orm  ab . —  E s w ird  die Auffassung vertreten, 
daß  die Ä pfelsäure über O x a l e s s i g s ä u r e  zu C 0 2 -)- C3-Verb. ab g eb au t u. letztere zum 
K oh leh y d ra t re sy n th e tis ie r t w ird  (Vgl. den  hohen  R . Q. u . die T atsache , daß ungefähr 
p ro  mol. Ä pfelsäure 1 mol. C 0 2 in  F re ih e it g e se tz t w ird). D ie A ufspaltung  soll sich in 
der Vakuole, d e r W iederau fbau  im  C ytoplasm a vollziehen, dabei diffundieren Elektrolyte 
n ach  außen , N ich te lek tro ly te  n ach  innen. (New P h y to lo g is t 42. 65— 92. Nov. 1943. 
N o ttin g h am , U jiiv. Coll.) K eil

R. Forbes Jones, D i e  W i r k u n g  v o n  S a l z e n  u n d  a n d e r e n  S t o f f e n  a u f  d i e  A tm u n g  

v o n  E l o d e a  c a n a d e n s i s  M i c h x .  B eschreibung  eines e in fachen  A pp. zur Messung der 
R esp ira tion  von  E l o d e a  zweigen. —  M ineralsalze e rhöhen  allg. die Atmungsintensität, 
w enn auch  n u r  gewisse Z eit. B ei längerer V erdunkelung verm ögen auch geeignete 
D osen von K oh lehyd ra ten  n ich t d as  A bsinkon d e r  R esp ira tio n sra te  aufzuhaltcn. 
A sparag in  (als N -Q uelle) k a n n  in  W . u . in  n ic h t zu hochkonzen trie rten  Salzlsgg. den 
A bfall d e r A tm u n g s in ten s itä t verh in d ern . —  E s w ird  angenom m en, daß die IVrkg. 
d er Salze u . e iner längeren  D u n k e lh e it in  e in e r B egünstigung  des Eiweißabbaues gegen
ü ber se iner S yn th . b e ru h t, w as e in  A bsinken  d e r V ita l i tä t  zu r  Folge h ä tte . Asparagin- 
zu sa tz  fö rd e rt die E iw eißsynth . u . e rh ö h t schließ lich  w ieder die Respirationsrate. 
(N ew  P h y to lo g is t 4 2 . 127— 38. Nov. 1943. G lasgow , U n iv ., D ep. o f Bot.) K eil 

S. Gonzalez de Haro, F a b r i k -  u n d  I n d u s l r i e r a u c h e  u n d  i h r e  s c h ä d i g e n d e n  W irku n g e n  

a u f  d e n  P J l a n z e n w u c h s .  Ü bersich t ü b e r die bei N u tzp flanzen  beobach te ten  Schädigungen 
d u rch  R au ch  u . ih ren  N achw eis. (Io n  [M adrid]) 3 . 621— 27. O kt. 1943.) HOTZEL

H. Chodat, L a  blologio des plantes. Paris: Baillldrc, (312 S.) fr. 125,— .

E6. Tierchemie und -physiologie.
F. C. Macintosh, D i e  V e r t e i l u n g  v o n  A c e l y l c h o l i n  i m  ‘p e r i p h e r e n  u n d  i m  Z en tra l

n e r v e n s y s t e m .  Im  peripheren  N ervensyst. (U n terss. an  d e r K atze) w ar in cholinerg. 
N erven fibern  in  ih rem  ganzen V erlau f A cety lcho lin  (I) nachzuw eisen, während die 
anderen  N erven fibern  p ra k t . fre i von I sind . Jen e  Teile des Z entralnervensyst. (Unters. 
am  H unde), die efferen te  F ib e rn  besitzen , e n th a lte n  auch  I , solche m it afferenten 
F ib e rn  sind  I-frei. In  Teilen des Z en tra ln e rv en sy st., in  denen  die Anordnung der 
F ib e rn  u . Zellen eine kom pliz iertere  is t ,  ward I in  w echselnden B eträgen gefunden. 
A llg. k an n  n ic h t g esag t w erden, d aß  d ie Ggw. von  I  e in  N achw . fü r die Anwesenheit 
cholinerg. N erven  sei, wrohl aber, d aß  die A nw esenheit von  I die A nwesenheit cholinerg. 
N euronen  anzeig t. —  D er G eh. e in e r großen  A nzah l von  p eripheren  Nerven u. Teilen 
des Z en tra ln erv en sy st. ward zah lenm äßig  angegeben. ( J .  Physiology 99. 436—U. 
30/6. 1941. L ondon, N a tio n a l In s t ,  fo r Med. R es.) Wadehs

Gerhard A. Fleischer, Ü b e r  d i e  A l k o h o l l ö s l i c h k e i t  v o n  P r o l a c t i n .  Boi Verss. zur 
R einigung des P ro lac tin s  w urde gefunden, daß  die U n löslichkeit dieses Stoffes in organ. 
Lösungsm m . bei seinem  isoelek tr. P u n k t (p H= 5 ,7 )  in  hohe Löslichkeit übergeht, 
w enn d e r p n -W e rt a u f  d re i herab g ese tz t w ird ; d ie  L sg. e rfo lg t d an n  in  99,8%ig- Metha
nol u . in  95% ig. Ä thanol. Bei p jj-W erten  von < 1  t r i t t  reversib le Unlöslichkeit ein. 
Zur V erringerung des p n -W ertes  sind  auch  Säuren  wie Sulfosalicyl- u . Trichloressigsäure 
geeignet, durch  die P ro lac tin  aus w ss. L sg. au sg efä llt xvird. D ie Gewinnung des Prolac
t in s  aus solcher Lsg. gesch ieh t am  b esten  m it 2V oll. Ä. oder 4  Voll. Aceton, oder auch 
d u rch  E rhöhung  des p p -W ertes  o der E indam pfen  bei n ied rig e r T em peratur. Die Lös
lich k e it des H orm ons in  M ethanol u . Ä thano l w urde u n te r  V erwendung zweier reiner 
P räpp . von S ch a f u . R in d  b es tim m t (m axim ale L öslichkeit 21,9% ). Verss. zur Extrak
t io n  des H orm ons au s d e r  H ypophyse ergaben , d aß  e in  e rheb licher Teil der Organ
pro te ine  u n te r  d iesen  B edingungen ebenfalls in  diesen Lösungsm . lösl. sind, so * 
d a s  H orm on n u r  einen  kleinen  A nteil d e r 20%  lösl. O rganproteine ausmacht, m  

w eiteren  R einigung w ird  eine F ä llu n g  m it Ä. oder m it  N aO H  vorgenommen, s0“an 
w ird  die H auptm enge d e r  F rem dpro te ine  en tfe rn t, indem  m it 2% ig. NaCl aus wss. IAj- 
g e fä llt u . au s dem  N d. d as  H orm on m it angesäuertem  M ethanol ex trah ie rt wird- >- 
e rh a lten e  P räpp . en th ie lten  13— 16 i. E . je  m g gegenüber 30 i. E . bei den bisher reinste” 
P räp a ra ten . E tw a  1 / 3— 1 / 2  d e r w irksam en S ubstanz  des O rgans bleibt bei d i e s e r -  
trak tio n sm eth . im  R ü ck stan d  zu rück . ( J .  biol. C hem istry  147. 525— 33. März l-W- 
B loom field, N ew  Je rsey , Schering C orp., Chem. R es. Comp.) S c i n V A l B O H
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Erwin Schwenk, Gerhard A. Fleischer und. Sibylle Tolksdorf, E i n e  n e u e  M e t h o d e  

für die G e w i n n u n g  v o n  P r o l a c t i n  (vgl. v o rs t. R ef.). F rische , gefrorene, u n ze rte ilte  H y p o 
physen werden gründ lich  zerm ahlen  u. n ach  Z u sa tz  von 11 W. zu 1 kg  M ateria l bei P h =  
S-9 (Zusatz von N aO H ) 4 S tdn . in  d e r K ä lte  g e rü h r t, eine w eitere  S td e . n ach  Z u sa tz  
von 21 W., 2 1 CHC13 u . E isessig b is zu einem  p n -W e rt zw ischen 5 u . 6. D u rch  Zen
trifugieren werden 2 Sch ich ten  e rh a lten , von  denen  die W'ss. n ach  E ingabe in  d as  5 1/ 2fache 
Vol. Aceton einen N d. m it den  gonado tropen  u. th y reo tro p e n  H orm onen  lie fe r t. D ie 
mittlere Schicht, e in  die H aup tm enge d e r G ew ebsproteinc, P ro lac tin  u . ad reno tropes 
Hormon enthaltendes Gel, w ird  m it A ceton gew aschen u. g e tro ck n e t (A usbeu te  e tw a  
I50g aus 1 kg H ypophyse vom  Schaf, R in d  oder Sehwein). D as gepu lverte  M ateria l 
wird durch R ühren  m it M ethanol e x tra h ie r t  (40 g P u lv er, 600 ccm M ethanol, 4  ccm 
HCl); nach Z entrifugieren  w ird  m it 400 u. 200 ccm  M ethanol n a c h e x tra h ie r t. D ie v e r
einigten Auszüge w erden  m it N aO H  a u f  P h = 3  g eb rach t u . in  2 Voll. Ä. eingegossen; 
nach Zentrifugieren w ird  d e r  N d. m it Ä. gew aschen u. g e tro ck n e t (A usbeute  3— 4 g). 
Durch wiederholte A uflsg. in  W ., A usfüllung m it NaCl, E x tra k tio n  m it M ethanol u. 
Ausfüllung m it Ä. bzw. m it N aO H  w ird  eine w eitgehende R einigung erz ie lt. B ei Sckaf- 
trganen beträgt die A usbeute  e tw a  2 g je kg  M ateria l m it e iner W irksam ke it vo n  30 i. E . 
¡emg Substanz. Bei R inder- u . Schw oineorganen i s t  die A usbeute  u . W irksam ke it e tw as 
geringer. Etwa 50— 60%  der gesam ten  W irksam ke it des A usgangsm aterials i s t  in  der 
solierten Substanz e n th a lten . Physikalr-chem . A ngaben über die R e in h e it d ieser P räp p . 
liegen noch n ich t vor. (J. biol. C hem istry  147. 535—40. M ärz 1943.) S c h w a i b o l d  

Domokos Boda, D e r  K e t o n k ö r p e r v e r b r a u c h  d e r  N e b e n n i e r e .  E s w urde die G esam t- 
htonkörperkonz. des a rte rie llen  u. des venösen B lu tes der N ebenniere von  H unden  
in Pemoctonnarkose b estim m t. E s w urde in  allen  F ä llen  im  venösen B lu t d e r N eben
niereweniger G esam tketon  als in  dem  a rte rie llen  B lu te  derselben  gefunden. D ie N eben
niere nimmt 30% des G esam tketongeh . des sie passierenden  a rte rie llen  B lu tes auf. 
Der G esam tketonkörperverbrauch der N ebenniere b e trä g t 83 m g /k g /M in u te ; d ieser 
Konsum ist ein V ielfaches des d u rch sch n ittlich en  G esam tketonverb rauchs des K ö rpers . 
iSkgyar Orvosi A rch. [U ng. m ed. A rch.] 44. 321— 26. 1943. B udapest, U n iv ., Physio l. 
Inh. [Orig.: u n g .; A usz.: d tsch . u . engl.]) S a i l e r

S. A. Westra, K o l l o i d - o s m o t i s c h e r  D r u c k  u n d  Z i r k u l a t i o n .  Vf. b esp rich t d ie  p h y sik a l. 
physiolog. G rundlagen des A ustauschs von  W . u. gelösten  S toffen zw ischen B lu t- u . 

(webeflüssigkeit. S tö rungen  in  diesem  Stoffw echsel d u rch  Z unahm e d e r P erm eab ili
tät der Capillarwände, d u rch  A bnahm e des E iw eißgeh., bes. des A lbum ingeh. des P las- 
Bwoder durch Zunahm e des capillaren  D ruckes w erden beschrieben. D er kollo id-osm ot., 
jj-i der durch gelöstes E iw eiß bed ing te  D ruck  u. der cap illare  D ru ck  w irk en  im  w esent- 

antagonist. regelnd. Bei langsam er A bnahm e des kollo id-osm ot. D ruckes zeigen 
j*® Oedemerscheinungen in  F o rm  von F lüssigkcitsansam m lungen  außerha lb  d e r B lu t- 

Boi plötzlichen S törungen  (z. B . B lu tverdünnung  als Folge eines B lu tverlustes) 
55® Kollaps u. sekundärer Schock d ie beherrschenden  K ran k h c itsb ild e r. (Noderl. 
iijdschr. Geneeskunde 88. 50— 52. 22/1. 1944. R o tte rd am .) G. G ü n t h e r

R. E. Rewell, D i e  S t e i g e r u n g  d e r  K a l i u m k o n z e n t r a t i o n  i m  B l u t s t r o m  n a c h  I s c h ä m i e  

1m k e h n a s s e n . Bei e iner R eihe von  P a tie n te n , bei denen  im  V erlaufe von o rtko - 
; Operationen eine A bbindung  d e r B lu tzu fu h r zum  B ein  w äh rend  35—-100 M in. 
^genommen w urde, w urden  B lu tp roben  v o r u . n ach  B eendigung d e r B lu ts ta u u n g  en t- 
-Jfflmen. Es w urde n ach  d ieser e in  deu tlich e r A nstieg  des Serum kalium spiegels be- 

w*r<̂  an gen°m m en, d aß  dieses zusätzliche K  en tw eder au s d en  M uskeln 
isehäm. Gebietes s ta m m t oder aus d e r L eber infolge d e r  W rkg. e iner au s  dem  be

l l t e n  K örperteil abgegebenen h y p o th e t. S ubstanz . A uch w urde eine Z unahm e 
«s Serumpkospkatspiogels beobach te t. (B rit. m ed. J .  1943. II. 483— 84. 16/10. 
•«. Guy’s Hosp. Med. School, D ep. P a th o l.)  SCHWAIBOLD
, Georg Barkan un d  Burnham S. Walker, S u l f h ä m o g l o b i n b i l d u n g  u n d  l a b i l e s  E i s e n  

« ¿■ u n d  i n  v i v o .  Im  G egensatz zu frü h e r ko n n te  n u n  die B ldg. von  Sulfhäm oglobin  
^  Zunahme des lab ilen  F e in  v itro  d u rch  B ehandlung  m it H 2S in  Ggw. von  0 2 bei 
Uni B lu tarten  au ch  bei e iner V ersuchsdauer von  n u r  w enigen M in. n achgew esen  

dabei w urde auch  gelegentlich  eine H em m ung d e r  V orgänge d u rc h  CO beob- 
äakt'i vergleichenden Verss. in  v itro  w urde fes tg este llt, daß  d ie v o rhandene  Menge 
Bei Bl +m nur e t'v a  1 f 3  d e r  a ls  S u lfhäm oglobin  v o rhandenen  Fe-M enge e n tsp rich t, 
ad- V°n -Kaninchen m it Sulfhäm oglobinäm ie d u rch  E ingabe von  fe in  v e rte iltem  S 
j*o«agen war keineZ unahm e des lab ilen  F e fe s ts te llb a r, obw ohl d as  B lu t m e ist 0,3 g 
Stn T°Rgl°bin onf;h ie lt. A u f G rund  d ieser u . anderw eitiger B efunde w ird  angenam - 
5is ’ . [los Sulfhäm oglobin in  se iner endgü ltigen  s tab ilen  F o rm  (bei den  V erkält- 

m vivo) eine Substanz  m it geschlossenem  R ing  is t ;  w enn d e r R ing  bei d e r e rs ten
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R eak tionsstu fe  geöffnet -wird, so e rfo lg t die W iedersckließung wahrscheinlich durch 
eine S -haltige G ruppe. (Science [New Y ork] [N- S.] 96. 66— 08. 17/7. 1942. Boston, 
U n iv ., School M ed., M ass. Mem. H osp. an d  D ep. Bioohem .) SciHVAlBOLD

P. A. Bott, Q u a n t i t a t i v e .  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  g lo m e r u lä m  

H a r n s . '  X V .  D i e  K o n z e n t r a t i o n  d e s  N a t r i u m s  i m  g l o m e r v l ä r e n  H a r n  v o n  N e c l u r i .  Vf. 
beschre ib t eine co lorim etr. U ltram ik ro m eth . zu r B est. von  N a , d ie  darau f beruht, 
daß  N a als N a-Z ink -U rany laeeta t g efä llt w ird ; die F ä llung  -wird in  einem  bes. Capillar- 
f ilte r , dessen A nfertigung  beschrieben  w ird  (A bb.), m it einer g e sä tt. Lsg. von Hg- 
U ran y lace ta t gew aschen, w odurch d as noch vo rhandene Zn des R eagens ausgewaschen 
w ird . N ach  W aschen m it A. u . Ä. w ird  d e r  N d. m it W . gelöst u . der Zn-Gd. 
colorim etr. m itte ls  D ipheny lth iocarbazon  b estim m t. D ie A rbeitsw eise w ird im einzelnen 
ausführlich  beschrieben. B ei P roben  m it 0,2— 0,7 y  N a w urde e in  m ittle re r Fehler von
4,6 u . oin m ax im aler von  13% fes tg este llt. B estim m ungen  m it diesor Meth. ergaben 
hei Serum  (verw endete  Menge 0,4 emm) g u te  Ü bere instim m ung  m it den Ergebnissen 
d e r  g rav im e tr. M ethode. B ei 9 von  15 V erss. m it N e c l u r u s  w ar d e r N a-G eh. der glomerc- 
lä ren  F I. in nerha lb  5% id en t, m it dem  des S erum s; im  üb rigen  w aren  die größten Ab
w eichungen m it — 14 u. -j-9%  w ahrscheinlich  in n e rh a lb  d e r  Fehlergrenzo der Methode. 
D ie glom eruläre F l. i s t  dem nach  auch  n ach  d iesen  B efunden  a ls ein  U ltrafiltrat des 
Serum s anzusehen. (J . biol. C hem istry  147. 653— 61. M ärz 1943. Philadelphia, Univ., 
L abor. P harm aco l.) ScHWAIBOID

D. L. Turner u n d  F. R. Miller, D i e  D a r s t e l l u n g  v o n  K o n z e n t r a t e n  s p e z i f i s c h e r  Stojji 

a u s  H a m  u n d  F a e c e s  h e i  L e u k ä m i e .  D er H a rn  von  F ä llen  m it chron. myeloider Leukämie 
w ird  bei P h = 1 — 2 m it H Cl d u rch  5— 10 M in. K ochen h y d ro ly s ie rt u . m it CHC13ci- 
tr a h ie r t .  D er R ü ck stan d  nach  E n tfe rn u n g  des CHC13 (von 360 1 H arn ) w ird in 1 Liter2-n 
N aO H  gelöst u . m it Ä. e x tra h ie r t ;  n ach  S ä ttig u n g  d e r e x tra h ie r te n  alkal. Fl. mit CO, 
w ird m it Ä. e x tra h ie r t.  H ie ra u f  w ird  m it H Cl an g esäu e rt u . m it Ä. ex trah iert. Run ist 
d e r E x tr a k t  (115 g) biolog. w irksam ; e r w ird n ach  E n tfe rn u n g  dcsÄ . m it PAe. extrahiert, 
w odurch eine fa s t  phenolfreie S äu refrak tion  e rh a lte n  w ird , die biolog. wirksam ist. 
D ie PA e.-Lsg. (2 1) w ird  6m al m it 100 ccm 90% ig. M ethanol gerein ig t, wodurch haupt
säch lich  B enzoesäure e n tfe rn t w ird ; d e r R ü c k s ta n d  d e r PA e.-Lsg. w ird in  15 ccm A. 
gelöst, m it 40% ig. N aO H  n e u tra lis ie r t u . m it e iner gesä tt. Lsg._ von  Pb-A cetat die Pb- 
Salze in  d e r K ä lte  iso lie rt. D iese w erden  im  Soxhlet-A pp. m it Ä. gereinigt. Die regene
r ie r te n  S äuren  (13 g) w erden  im  4fachen  Vol. A ceton ge lö s t; unw irksam e Stoffe werden 
b e i — 20° au sk ry s ta llis ie rt. N un  w ird  m it D iazom ethan  este rif iz ie rt, wobei ein Verlust 
an  biolog. W irksam ke it a u f t r i t t .  N ach  A uflösen von  7 g d e r M ethy lester in  50 ccm Pyridin 
u . E rh itz en  am  W .-B ad  w ährend  3 S td n . n ach  Z usatz  von  12 g BernsteinsäureanhyiM 
w ird  d a s  G em isch in  üb licher W eise in  C arbinole u . N ich tcarb ino le  getrennt. Die Car- 
binolkom plexe (80 mg) geben eine schw ache lym phoide R k . b e i Meerschweinchen, die 
N ich tcarb ino le  eine s ta rk e  m yeloide R eak tion . B ei ähn licher A ufarbeitung des Harns 
von  F ä llen  m it chron. lym phoider L eukäm ie g ib t die F ra k tio n  d e r Nichtcarbinole eine 
schw ache m yeloide R k ., die d e r C arbinole (360 mg) eine s ta rk e  lym phoide Reaktion. 
D ie w irksam en S toffe be id e r A rt sin d  n ah e  v e rw an d t; die m yeloide Substanz kann 
d u rch  H ydrogenierung  in  eine solche m it lym phoider W rkg. ü b e rgefüh rt werden, letz
te re  in  e rs te re  d u rch  en tsp rechende O xydation. A uch au s Faeces w urden derart wir - 
sam e Stoffe iso lie rt. D ie biol. B edeu tung  d ieser E rgebnisse w ird  in  einer weiteren Arte»» 
besprochen w erden. ( J .  biol. C hem istry  147. 573—-79. M ärz 1943. Philadelphia, Jen«' 
son M ed. Coll., C ardeza F o u ndation .) SCBNYAIBOÎ ]

Kotsovsky» A l t e r s r e a k t i o n .  ( N e u e  W e g e  z u r  E r f o r s c h u n g  d e r  A l i e r s d y m m i k )

C. 1943. I I .  1889.) U n te r A lte rsrk . (A. R .) v e rs te h t Vf. die Erscheinungen, die äWwffi 
analogen organ. K om ponen ten  der gleichen A rt, aber versch ied . A lters zu beobaente 
sind . B eobachtungen  an  M ischungen o rgan . K om ponen ten  verschied . Alters erga 
ein kom pliziertes B ild  der R eak tionsab läu fe  (große T abelle), u . Vf. schließt, daß m. J  
gegenüber den  V ersuchsbedingungen, kom pliz ierteren  bio-koll. Milieu des Orgamsm-^ 
kom pliziertere  G egenwrkgg. zw ischen Geweben in  verschied . A ltersstufenentw . beste 
m üssen. (Schweiz, m ed. W schr. 7 4 . 193— 95. 19 /2 .1944 . I n s t ,  fü r  Altersforschung  
A ltersbekäm pfung , C hisinau [R um änien].) l - t  Be*

H. Chr. Greve, N e u e r  B e i t r a g  z u m  C a r i e s p r o h l e m .  Zusamm enfassende krit. 
sp rechung  n eu ere r A nschauungen ü b er d ie U rsach en  u . Entstehungsvorgänge ’ 

C aries, sowie D arlegung  d e r  E rgebnisse  frü h e re r  U n terss . des Vf. über diese 1' c j 
E s  e rg ib t sich  eine w eitgehende Ü bere instim m ung  d e r  e rs te re n  m it letzteren. JJ* ‘

M1, /4 A 1 1 d 1 A A A Ijl mÜaMm4*. , AA A 1, A A *, 1, A 1, A. A V, »4 A A TTAVllV A VA î A 1*1 Al /I /I T* 9̂.1*1
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Benedikt Spörlein, D e r  Z a h n - G e b i ß v e r / a l l  u n s e r e r  G e n e r a l i o n ,  d i e  F o l g e  e i n e r  u n -  

iM ogischen E r n ä h r u n g s w e i s e .  [ A n  d e n  Z a h n - K i e f e r v e r h ä l t n i s s e n  d e r  B e v ö l k e r u n g  W a i -  

d e n j d d s  v o n  e i n s t  u n d  h e u t e  u n t e r s u c h t . )  D as M ilieu dieses O rtes w ird  bes. h insichtlich, 
der Ernährungsart in  frü h e ren  Z eiten  u . in  d e r  G egenw art e ingehend  beschrieben . A n 
den Zähnen des ö rtlich en  O ssarium s (1300— 1850) w urden  sow ohl fü r diese Z e it s ta rk e  
Abrasionserscheinungen am  b le ibenden  G ebiß a ls  auch  schon m erk liche A bnu tzungen  
am Milchgebiß fes tg este llt. D iese A bkauung  fan d  e r s t  um  die Ja h rh u n d e rtw en d e  d u rch  
Umstellung (F leisch, K arto ffe l usw .) u . V erfeinerung d e r  N ah ru n g  ih r  E n d e . I n  d e r 
Gegenwart is t das V erhä ltn is  von  O ariesvork. u . A brasionsorscheinungen ge rad e  u m 
gekehrt wie früher (S chu lk inderun terss. u . B eobach tungen  in  d e r P rax is). D ieses Ver- 
Mltais wird d u rch  d ie  d ire k te n  u . in d irek ten  Folgen d e r  In te n s i tä t  d e r K a u a rb e it e r
klärt. Als w eitere U rsaoho fü r  den  G ebißverfall se it e tw a  1900 w ird  d ie  V itam in arm u t 
der Kost durch Z erstö rung  d e r  V itam ine bei d e r  Z ubere itung  u . V erfeinerung d e r  L e
bensmittel angeführt. D ie no tw endige U m ste llung  d e r E rn äh ru n g  zu r B esserung  d ieser 
Verhältnisse w ird  gekennzeichnet. (D tsch . z ah n ä rz tl. W schr. 46. 438— 42. 454— 58. 
12/11.1943. W aischenfeld, O berfranken .) SCHW AIBOLD

John Yudkin, E i n  V i t a m i n f ü t l e r u n g s v e r s u c h  b e i  S c h u l k i n d e r n .  B ei e tw a  1000 K in 
dern zwischen 4 u . 11 Ja h re n  w urden  w äh rend  längerer Z e it täg lich  V itam in tab lc tten  
mit5000 i.E .(V itam in ) A, 1 m g B j, 25 m g O u .5 0 0  i .E .  D  v e rab re ich t, m it denen  e tw a  
die Hälfte des G esam tbedarfs gedeck t ivurde. Im  Vgl. m it den  K on tro llk indern  w urden  
nach einem J a h r  keine U ntersch iede  h in s ich tlich  G rößo, G ew icht, H äm oglobin , K ra f t  
n. bei einem Teil d e r K in d e r auch  h in s ich tlich  geis tiger L eistungsfäh igkeit u . D unkel
adaption beobachtet. N u r die V ersäum nisse wegen In fek tio n en  w aren  bei den  Ver- 
snebkindern günstiger. E s w ird  angenom m en, d aß  d as F eh len  von  günstigen  W rkgg. 
darauf zurüokzuführen is t ,  daß  d e r geringere E rn äh ru n g szu stan d  dieser K in d er oder 
einzelner Gruppen d avon  d u rch  andere  N ah ru n g sb estan d te ile  wie diese V itam ine b e 
dingt war, oder daß  diese n ic h t die h au p tsäch lich  begrenzenden F a k to re n  darste llen . 
(Laneet 244. 755. 12/6. 1943. C am bridge, D unn  N u tr i t .  L abo r.) SCHW AIBOLD

G. Hohn, E, H. M. Milligan u n d  John F, Wilkinson, D i e  H ö h e  d e r  V i l a m i n - A -  u n d  

■C -V ersorgung m i t  d e r  N a h r u n g  b e i  S c h u l k i n d e r n  i n  G l o s s o p  u n d  d i e  W i r k u n g  v o n  M a n g e l -  

'■titänden a u f  i h r  k ö r p e r l i c h e s  B e f i n d e n .  (Vorl. M itt.)  D ie vorliegenden  U n te rss . w urden  
bei 400 Kindern zw ischen 9 u . 14 J a h re n  von  O kt. 1941 b is J u l i  1942 d u rch g e fü h rt, 
w°hei 200 als K ontrolle d ien ten  u . die ü b rigen  tä g lic h  4000 i. E . V itam in  A, 350 i. E . 
Vitamin-B-Komplex, 1000 i. E . V itam in  C, 600 i. E . V itam in  D , 2 m g R ibo flav in  u . 
20mg Nicotinamid a n  5 T agen  in  d e r  W oche e rh ie lten . D ie verw endeten  P rü fungs- 
®ethoden (Sättigungsprobe fü r V itam in  C u . B est. im  B lu t, F e s ts te llu n g  d e r C-A ufnahm e 
a der Nahrung, D unkeladap ta tionsm essung  usw .) w erden  gekennzeichnet. B ei d e r 
krgfeichsgruppo w urde be i 72% fehlende V itam in-C -S ättigung  fe s tg e s te llt, w obei 
als ungünstigste F älle  36 <  0,3 m g in  100 ccm B lu t aufw iesen u . 5— 7 B elastungsdosen  
jm Sättigung benötig ten . B ei 40%  d e r  F ä lle  w ar d ie  V itam in-C -Z ufuhr von  A pril 
w Juni <  15 mg täg lich . B ei d e r V ersuchsgruppe w aren  alle  K in d er g e sä ttig t. D er 
“Mt der D unkeladaptatiönsprobe w ird  a u f  G rund  d e r gem ach ten  E rfah ru n g en  k r i t .  
«sprechen, m it A ngabe des anzunehm enden  Schw ellenw ertes fü r den  M angelzustand . 
Von der Vergleichsgruppe erw iesen sich  d a m it 16% a ls m an g e lh a ft m it V itam in  A v e r
argt, 7% w ahrscheinlich in  einem  solchen Z u stan d . D ie einzige beo b ach te te  b estim m te  
«Ziehung war, daß  die F älle  m it e iner Schw ellen lab ilitä t von  0,5 log E in h e iten  oder 
darüber m it A usnahm e von  3 eine A ufnahm e von  <  30 i. E . V itam in  A jo kg  K örper- 
gewicht aufwiesen. Als M indestbedarf zu r V erh inderung  von N ach tb lin d h e it bei K in- 
5rn Ton 9— 14 Ja h re n  sind  dem nach  30 i. E . V itam in  A  anzusehen . Boi d e r  U n ters , 

^sprechend zusam m engefaßter G ruppen w urden  keinerle i U n tersch iede  in  d e r  K örper- 
»  u. im K örpergew icht fes tgeste llt. B ei d e r E rm üdungsprobe ze ig ten  d ie  G ruppen 

A- oder C- oder A- u . C-Mangel eine deu tlich  geringere L e is tu n g sfäh ig k e it; in  der 
^aftleistung zeigten sich  kijino U ntersch iede. M assive S ättigungsdosen  ze ig ten  bei den  
■iangelfällen keine u n m itte lb a re  W irkung . Im  A u ftre ten  von  G ingiv itis ze ig ten  sich  
,.ein0 Unterschiede. B ei den  G ruppen m it M angelfallen w a r d a s  A u ftre ten  von  Infek- 
¡onen stärker. B ei B eobachtungen  des H a u tzu stan d es  w urde b e i d e r V itam ingruppe 
?■ ein besserer E ind ruck  e rh a lten . U ntersch iede im  P ho sp h a taseg eh . des P lasm as 

/?. en hei den verschied. G ruppen n ic h t beobach te t. (B rit. m ed . J .  1943. I I .  
" 7~81. 16. Okt. 1943. M anchester, R oyal In f irm a ry  a n d  U niv ., D ep. Clin. In v e s ti

tion .) SCHWAIBOLD

, âu' György und  Rudolph Tomarelli, A n t i o x y d a t i v e  W i r k s a m k e i t  b e i  d i e  B -  V i t a m i n e  

f l u t e n d e n  M a t e r i a l i e n .  D ie P rü fung  d e r W irksam ke it d e r zu u n te rsuchenden  Stoffe 
tsehah in der W eise, d aß  z. B . im  G rundvers. 8,4 g M aisstä rke  m it einem  L inolsäure-
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B uttergelbgem isch (N ,N -D im ethylam inoazobenzol) ve rm en g t w urde  u. nach verschied. 
Z eiten  (bis 21 Tage) P roben  entnom m en u . n ach  E x tra k t io n  d e r verbliebene Farbstoff 
colorim ctr. b estim m t w urde. Seine u rsp rüng liche  K onz, w ar 0,6 m g je g des Gemenges. 
B ei d e r P rü fung  von C erealien w urde d as M ateria l s t a t t  d e r M aisstärke zugesetzt, bei 
anderen  (K onzen tra te  oder re ine V erbb.) en tsp rechend  kleinere Mengen. Die gekoppelte 
O xydation des F arbsto ffes w ar in  Ggw. von  M etliy llinolat e tw as langsam er als bei 
L inolsäure, bei d e r am  5. T ag 85%  des F arbs to ffes  z e rs tö r t u . d ie  JZ . von 180 auf 67,1 
gesunken w ar. V ollkornm ehl von  H afer, W eizen u . M ais u . d a s  H aferpräp. A v r n x  

w aren  s ta rk  a n tio x y d a tiv  w irksam , wss. R e isk le ieex trak t seh r s ta rk . W irksam waren 
auch  Q uellen des V itam in-B -K om plexes wie H efe, H e feex trak t, L eborex trak t, Melassen 
u . M ilchzuckerrückstand. I n  R eis, R e isk le ieex trak t, A v e n e x  u . H efe waren die Anti
oxydan tien  h itze lab il, H efe- u . R e isk le ieex trak t zeig ten  bei B ehandlung im Autoklav 
bei P h  =  10 keine v e rän d erte  W irkung . D ie in  R eisklcie en th a lten en  Antioxydantien 
sind in  L inolsäure teilw eise lösl. u . d ialysabel. Von allen  b ek an n ten  B-Vitaminen zeigte 
u n te r  diesen V ersuchsbedingungen n u r  p-A m inobenzoesäure eine deutliche antioxy
da tive  W irkung. D ie in  R e isk le ieex trak t oder in  w irksam en L eberfrak tionen  enthaltenen 
w irksam en S toffe sind  ab er jedenfa lls  n ic h t m it p-A m inobenzoesäure identisch. Für 
das bei diesen  U nterss. verw endete S yst. besitzen  V itam in  E  u. H ydrochinon nur eine 
m äßige an tio x y d a tiv e  W irksam ke it. ( J . biol. C hem istry  147. 515— 24. März 1943. 
C leveland, U niv ., School M ed., B abies an d  C hild rens H osp. an d  D ep. Ped.) S c h w a i b o l d

A. G. Clarke un d  F. Preseott, V i t a m i n - B - M a n g e l z u s t a n d .  Gegenüber einer Kritik 
ü b e r frü here  A usführungen  d e r  Vff. w ird  fe s tg e s te llt, d aß  D iarrhoe  n u r ein Symptom 
des ak u ten  B -M angelzustandes (P ellagra) d a rs te ll t ,  n ic h t ab e r des gewöhnlich .vor
kom m enden le ich ten  oder chron. M angelzustandes, bei dem  eh er Verstopfung vorzu
liegen scheint. E s w ird  b e s tä tig t, daß  die M angelk rankheit d u rch  andere Faktoren 
neben e iner m angelhaften  N ah rung  zum  A usbruch  g e b ra c h t w erden kann (Belastung 
des O rganism us, m angelhafte  R eso rp tionsverhä ltn isse  usw .), wobei unter gleichen 
äußeren  B edingungen die einen P ersonen  anscheinend  gesund  bleiben, andere aber 
erk ranken . W eiter w ird  fes tg este llt, d aß  bei F ä llen  m it m äßigem  B-Mnngelzustand 
bis je tz t  B eobachtungen über h is topatho log . V eränderungen im  G ehirn nicht bekannt 
gew orden sind  u . auch  sonst keine e rn s tlich en  N ervenstö rungen  au ftreten . (Brit. 
m ed. J .  1943. I I .  689— 90. 27/11. 1943. L ondon, W. 1., W ellcome Res. Inst.)

S chw aibold
Michel Polonovski, René-Guy Busnel un d  Marcel Pesson, D a s  F l u o r e s c y a n i n ,  ein 

P i g m e n t  m i t  b l a u e r  F l u o r e s c e n z  a u s  d e n  S c h u p p e n  d e r  C y p r i n i d e n .  Die S ch u p penex trak te  
des K arp fens m it 10% ig. E ssigsäure e n th a lte n  gelbgefärb te  P ro teinstoffe , die durch 
U ltra f il tra tio n  a b g e tren n t w urden . D as U ltr a f i l t r a t  i s t  ge lbgefärb t u . enthält Ribo
flav in . D urch  C hrom atographie m it e iner F ra n k o n itsä u re  w ird  fa s t die ganze Menge 
d e r P igm en te f ix ie rt. N ach  W aschen m it E ssigsäure  w ird  d e r  farblose Teil der Säule 
m it einem  G em isch von W ., M ethanol u . P y rid in  e lu ie rt. D u rch  Um krystallisieren wird 
d as reine F luorescyanin  e rh a lten . E ine  R eihe von  E igg. d ieser Verb. werden mitgeteilt. 
Sie w urdo auch  in  and e ren  O rganen des K arp fen s u . sogar bei anderen  A rten (Reptilien 
usw.) gefunden , n ich t jedoch  bei W arm b lü te rn . (C. R . h eb d . Séances Acad. Sei. 217. 
163— 64. 2 .— 30./8 . 1943.) S chw aibold

René-Guy Busnel, Paul Chauchard, Henriette Mazoué, Marcel Pesson und Michel 
Polonovski, D i e  b i v a l e n t e  V i t a m i n - B ^ -  u n d  - B ^ - W i r k u n g  d e s  F l u o r e s c y a n i n .  (Vgl. vorst. 
Ref.) Bei Verss. m it B 2-av itam ino t. R a tte n  zeig te d as F luorescyan in  eine Wachstums- 
w rkg. wie V itam in  B 2. A uch bei ch ronax im etr. Verss. w urde eine derartige Überein
stim m ung d e r W rkg. beobach te t. Ü berraschenderw eise ze ig te  diese Verb. aber auch bei 
B j-M angelra tten  eine W achstum s w rkg. wie V itam in  B 2; auch  w urde die nervöse Erreg
b a rk e it d e ra r tig e r M angeltiere bei Bx-M angel d u rch  B ehand lung  m it Fluorescyanin 
norm alisiert. E s schein t d a m it zum  e rs ten m a l e in  S to ff  gefunden  worden zu sein, uer 
bei d e r R a tte  die W rkg. zw eier V itam ine (B , u . B ,) au szuüben  verm ag. (C. R. hebu. 
Séances A cad. Sei. 217. 185— 86. 2 .—30./8 . 1943.) SCHWAIBOLD

H. Spector, A. R. Maass, L. Michaud, C. A. Elvehjem un d  E. B. Hart, D i e  Rolle 

d e s  R i b o f l a v i n s  b e i  d e r  B l u t r e g e n e r a t i o n .  B ei F ü tte ru n g sv e rs s . an  H unden mit /'j'11'' 
gerein ig ten  sy n th e t. N ah ru n g  au s Saccharose 66, C asein  19, Bauinwollsamenöl V 
L e b e rtra n  3, Salzgem isch 4 m it Z usa tz  von  M nSO, • 4 H 20  u . täg lich  100 y  T h ia m in , 
60 y  P y ridox in , 500 y  B a -P an to th en a t, 2 m g N iac in  u . 50 m g Cholin je  kg Körpergewicm 
w urde fe s tg es te llt, d aß  d ie  bei R iboflav inm angel a u ftre te n d e  m angelhafte Nahrung5 
au fnahm e u. die sonstigen  M angelsym ptom e bei ju n g en  T ieren  durch  tägliche Zu a„ 
von  30 y  R iboflav in  je kg  K örpergew icht v e rh in d e rt w erden. Bei a u s g e w a c h s e n e  
Tieren genügen 15 y zu r  G ew ich tserhaltung . B ei d e r M angelernährung entwichen
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sich eine leichte A näm ie, bei gleichzeitigem  B lu ten tzu g  eine schw ere. B ei Zulagen von 
<15y R iboflavin i s t  die H äm oglobinbldg. n u r  schw ach u . w echselnd (w achsendo 
Tiere); bei solchen von  30 y  t r i t t  dagegen rasche  W iederherst. u . g u te  H äm oglobinbldg. 
eia. Bei ä lteren  T ieren  genügen 15 y .  Bei g leichzeitigem  B lu ten tzu g  gen ü g t eine Z u
lage von 30 y  R iboflav in  bei jungen  T ieren  n ic h t zu r  ausre ichenden  A nregung d e r B lu t- 
Mdg.; bei ä lte ren  T ieren  genügen auch  in  diesem  F alle  15 y .  D ie B lu tb ild e r bei diesen 
Zuständen w erden gekennzeichnet. ( J .  biol. C hem istry  150. 75— 87. S ep t. 1943. 
Madison, U niv., Coll. A gric., D ep. B iochem .) SCKWATBOLD

Robert R, Williams u n d  Vernon H. Cheldelin, D i e  Z e r s t ö r u n g  v o n  R i b o f l a v i n  d u r c h  

Licht. Durch vergleichende Vorss. m it re inen  R iboflavinlsgg. w urde fe s tg es te llt, daß  
diese Zerstörung (in  offenem  G efäß bei hellem  T ageslicht) d u rch  E rw ärm en  u . d u rch  
Erhöhung dos p g -W ertes  (3— 6,5) s ta rk  g e fö rd e rt w ird . So i s t  die Z erstö rung  in  e iner 
Lsg. von 0,1 y / c c m  bei 100° u . p jj  =  3 n ach  1 S tde . f a s t  vo llständ ig , w ährend bei 32° 
erst 16% zers tö rt sind . U n te r  gleichen sonstigen  B edingungen w ar d ie Z erstö rung  bei 
Lichtausschluß n u r  geringfügig. B ei M ilch u . E ie rn  w ar die Z erstö rung  e tw as la n g 
samer, w ahrscheinlich wegen d e r  geringeren  L ich tdu rch lässigke it des M ateria ls . 
[Science [New Y ork] [N . S.] 96. 22— 23. 3/7. 1942. S um m it, N . J . P r iv a te  L abor.)

SCHWAIBOLD
B. Gottlieb, A k u t e r  N i c o t i n s ä u r e m a n g e l z u s t a n d  ( A n i a c i n o s i s ) .  Vf. beschre ib t 3 d e r

artige Fälle, sowie zwei n ic h t ak u te . A ls Sym ptom e sin d  vor allem  V erw irrungszustände, 
Halluzinationen, S tupo r, m an . E rregung  usw . vo rhanden , die m eist d u rch  paren te ra le  Glu- 
cose-Salz-Behandlung u . B eruh igungsm itte l versch lim m ert w erden. D er Tod p fleg t nach  
y-5 Tagen e inzu tre ten , m it B ronchopneum onie als E ndu rsache . W ichtige P u n k te  fü r  d ie  
Diagnose sind die E rn äh rungsgesch ich te , vo rh an d en er ch ron . A lkohohsm us u. n . V erh . 
gegen Behandlung m it N ico tin säu re  (B esserung in  1— 2 Tagen). D ie Ä tiologie u . die B e
handlung m it N ico tinsäuream id , H e fe e x tra k t, T h iam in  u . ba ldm öglichst m it gem ischter 
-Nahrung werden gekennzeichnet. N ico tin säu rem angelzustand  sche in t in  E ng land  h ä u 
figer vorzukommen a ls P e llag ra . (B rit . m ed. J .  1944. I .  392— 93. 18/3. 1944.)

S c h w a ib o l d

Philip Händler u n d  Henry I. Kohn, D e r  M e c h a n i s m u s  d e r  C o z y m a s e s y n t h e s e  i n  d e n  

f fm c h lic h e n  E r y t h r o c y t e n  •. E i n  V e r g l e i c h  d e r  R o l l e  v o n  N i c o t i n s ä u r e  u n d  v o n  N i c o t i n -  

m id . (Vgl. C. 1943.1 . 974 u . frü ae r.)  D ie B est. des V -F ak to rs (Coenzym I  u . I I )  w urde 
oit der Meth. d e r W achstum sm essung  (T rübungsm essung) bei H a e m o p h i l u s  p a r a i n -  

iluemae durchgeführt, bei B erechnung a ls  D iphosphopyrid innucleo tid  ( y  j e  ccm E ry th ro -  
trten) u. fü r gebundene N ico tinsäure  a ls  B es tan d te il des V -F ak to rs. B ei m ehreren  
gesunden V ersuchspersonen w urden  w äh ren d  3 T agen in sgesam t 3 g  N ico tin säu re  bzw . 
bcütinamid eingegeben. D u rch  U n te rs , d e r B lu tp ro b en  von diesen  P ersonen  w urde  
‘«(gestellt, daß N ico tinam id  n u r  e tw a 1 / 3  d e r W irk sam k e it d e r N ico tin säu re  zu r  An- 
‘■gung der C ozym asesynthese b e s itz t ;  d as  E rgebn is w ar das gleiche bei Verss. in  v itro . 
Durch Eingabe e iner e inm aligen  g roßen  D osis e in e r d e r  be iden  V erbb. w urde  fe s t
i g  ^ ’6 m enschlichen E ry th ro c y te n  fü r  beide V erbb. le ich t du rch lässig  sind ,
«'der enzymat. Z ers, von  Cozym ase n ach  H äm olyse w ird  N ico tinam id  u . n ic h t N ico tin - 
«nre freigesetzt. D ie S y n th . d e r Cozym ase au s  N ico tin säu re  w ird  d u rch  N ico tinam id  
“dit gehemmt, wohl ab e r die enzym at. Zers, des E nzym s. Vff. schließen au s  d iesen  
Wunden, daß die S y n th . d e r  C ozym ase d u rc h  m enschliche E ry th ro c y te n  n ic h t a u f  
iS?« ^ k e h r u n g  des A bbauw eges e rfo lg t. ( J .  biol. C hem istry  150. 447— 52. O kt. 

Durham, U niv ., School M ed., D ep. P hysio l. a n d  P harm aco l.) SCHWAIBOLD 
»esse W. Huff u n d  William A. Perlzweig, N ^ - M e t h y l n i c o t i n a m i d ,  e i n  S t o f f w e c h s e l -  

m u lc t  d e r  N i c o t i n s ä u r e  i m  H a m .  Z u r Iso lie ru n g  des von  an d eren  A u to ren  beschrie- 
3 v- ^ uorea°iorenden Stoffes F 2 w u rd en  8 1 H a rn  von  3 n . Personen , d ie  in  3 T agen  
? -Nicotinamid aufgenom m en h a tte n , m it E ssigsäure  an g esäu e rt, ev. m it K ohle g ek lä r t 

W'-Bad im  L u fts tro m  a u f  400 ccm  eingeengt. N ach  E x tra k t io n  m it  11 red es t. 
^ • Ä t h a n o l  u . E indam pfen  des E x tra k te s ' w urde  m it 80% ig. Ä thano l e x tra h ie r t ,  
ini .damPfen  w urde  d e r  R ü c k s ta n d  in  2 1 W . aufgenom m en u . d ie  L sg. n ach  E in 
s t  in ®ss*gsäure u - N a-A ce ta t a u f  p ii =  4 langsam  d u rch  2 S äu len  (42 ■ 2,5 cm) 

1100 g Decalso (Zeolith), d a s  v o rh e r m it E ssig säu re , KCl-Lsg. u . W . gew aschen w urde , 
y neft. Nach E lu tio n  m it 275 ccm 25% ig. KCl-Lsg. u . W aschen  m it  W . w urde  der 

fgwg zweimal w iederho lt, w odurch  in sgesam t 650 m g d e r  u rsp rü n g lich  v o rh an d en en  
luflT isoliert w u rden . D ie v e re in ig ten  E lu a te  (700 ccm) w u rd en  am  W .-B ad  im  

ström eingedam pft, d e rR ü c k s ta n d  w urde m it 90% ig. A. e x tr a h ie r t ,  e ingedam pft 
Var1C3„80 oft w iederholt, b is d e r schließliche E x tr a k t  in  20 ccm 95%  ig. Ä thano l KCl-frei 
älkoti | T em E x tr a k t  w urde  e in  berech n e te r Ü berschuß  von  P ik rin säu re  in  g e sä tt. 

• Esg. zugesetzt; n ach  E rw ärm en  a u f  60° w urde  langsam  a b g ek ü h lt, schließ lich
36
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in  einem  E is-Salzgem isch. D ie k a lte  k ry s t. M. w urde ra sch  ab gesaug t u . m it 95%ig. A. 
u . k a ltem  Ä. p ik rinsäurefre i gew aschen. N ach  U m krysta llis ie ren  au s A. (F. =  189,5“) 
w urde d as P ik  r a t  in  4 ccm W . m it le ich tem  H C l-Ü berscliuß zers ., d ie Färbung mitÄ. 
e x tra h ie r t, die wss. Lsg. im  N 2-S trom  eingetrocknet u . d e r R ü ck stan d  aus A. umkryst. 
(A usbeute 120 mg). D ieser S to ff w ar h insich tlich  des Geh. an  N , CI u. Nicotinsäure, 
d e r  A bsorp tionsspektren , F luorescenz u . F . d e r P ik ra te  m it sy n th e t. N 1-Methylnicotin- 
arnid iden tisch . E ine M odifikation  der flu o rom etr. M eth . zu r B est. von F 2 (Adsorption 
in  P erm u titsäu len , E lu tio n  m it 25% ig. K Cl-Lsg., E x tra k t io n  m it B utanol unter be
stim m ten  V ol.-B edingungen, B est. im  e lek tr. F luoropho tom eter) w ird  beschrieben. 
( J . biol. C hem istry  150. 395— 400. O k t. 1943. D u rh am , U n iv ., School Med., Dop. 
B iochem .) S c i iw a ib o ld

William A. Perlzweig, Mary L. C. Bernheim un d  Frederick Bernheim, D i e  M e t h y 

l i e r u n g  n o n  N i c o t i n a m i d  d u r c h  R a t t e n l e b e r  i n  v i t r o .  (Vgl. v o rs t. R ef.) Lcberscknitte 
von  R a tte n , 0,2— 0,5 m m  dick  in  e iner M enge von  150— 450 m g je A nsatz, wurden in 
4 ccm RiNGER-Bicarbonatlsg. m it ' den  en tsp rechenden  S u b s tra te n  in  95% 0 2 u. 5% C0, 
oder 95%  N 2 u. 5%  C 0 2 versch ied , lange Z e it zu sam m engebrach t. D arau f wurde die 
üb ers teh en d e  F l. m it CC13 COOH p ro te in fre i gem ach t. D ie sich  ergebende klare Fl. 
k o n n te  ohne A dsorp tion  u n m itte lb a r  fluo rom etr. oder co lorim etr. geprüft werden. 
D u rch  A uflösen von 1,8 g w asserfreiem  N a2SO„ in  5 ccm der Probelsg. wurde ein ver
s tä rk te r  Ü bergang  von  F 2 in  B u tano l e rz ie lt (bei Tem pp. ü b e r 25°). Diese Verss. er
gaben  d a s  B estehen  eines w eiteren  M ethylierungssyst. in  d e r R atten leber, die Über
führung  von N ico tinam id  in  N ^M ethy ln ico tinam id , ähn lich  im  V erh. dem  Kreatinsyst. 
(s treng  aerob , in  Ggw. vo llständ iger Zellen, d u rch  Z usa tz  von M ethionin gewöhnlich 
geste igert, N ico tinsäure  w ird  n ic h t m e th y lie rt. N ieren- u . Muskelgewebe der Ratte 
b e s itz t diese F äh ig k e it in  v itro  n ich t. D ie beo b ach te ten  ind iv iduellen  Schwankungen 
in  dem  A usm aß d e r A usscheidung von  N 1-M ethyln ico tinam id  im  H arn  der Ratte 
sind  n ach  den  vorliegenden B efunden  (U nters, d e r  L eber von  verschied . Mengen dieser 
V erb. ausscheidenden R a tte n  in  v itro ) o ffenbar a u f  U n tersch iede in  der A ktiv ität der 
Leber zu r  M ethylierung von  N ico tinam id  zurückzuführen '. ( J .  biol. Chemistry 150. 
401— 06. O kt. 1943.) S c h w a ib o l i )

Jesse W. Huff un d  William A. Perlzweig, E i n e  r a s c h e  M e t h o d e  z u r  B e s t i m m u n g  

v o n  N x- M e t h y l n i c o t i n a m i d  i m  H a m .  (Vgl. v o rs t. R ef.) E s w urde festgestellt, daß bei 
d e r  fluo rom etr. B est. d ieser V erb. bei H a rn  die A dsorp tion  an  Z eolith  unterbleiben 
k an n  u. die B est. d e r fluoresciorenden S ubstanz  u n m itte lb a r  in  den  Butanolextrakten 
von  H a rn  d u rch fü h rb a r is t, bes. bei Sättigungs- u . B elastungsversuchen . Zu lO ccni 
eines am  besten  m it 10 Teilen 25% ig. KCl-Lsg. v erd . H arn s  w erden nach Alkalisieren 
m it 2— 3 T ropfen  10- n. N aO H -Lsg. 0,5 g L l o  y  d  ’ s - Re age n s zugese tz t; nach 1 Min. 
M ischen w ird  2— 3 Min. zen trifug ie rt. D ad u rch  w ird  d ie  F luorescenz des N 1-Mctb,yl- 
n ico tinam ids z e rs tö rt, ohne die anderen  P igm ente zu  beeinflussen, u . es werden sq djo 
b esten  B lindw erte  e rh a lte n . I n  1— 5 ccm des verd . H a rn s  u . d e r vorbehandclten.11. 
w ird  d u rch  E x tra k tio n  m it n -B u tano l d e r Geh. b estim m t. D iese M eth. ergab bei Harn 
von  Personen  m it N ico tinam idbelastung  E rgebnisse, d ie  m it denen der Adsorptions- 
m e th . g u t übere instim m ten . E s w urde fe s tg es te llt, d aß  im  m enschlichen H arn prakt. 
alle  en th a lten e  m eth y lie rte  N ico tinsäure  (Trigonellin) au s N 1-Motby]nicotinain>( 
b e s te h t. B ei n . P ersonen  w urden  im  H a m  6— lO y/ccm  d e r  V erb. gefunden. (J- biol. 
C hem istry  150. 483— 84. O k t. 1943.) SCHWAIBOLD

— , V i t a m i n e  u n d  g r a u e s  H a a r  b e i m , M e n s c h e n .  A u f (in  H in sich t a u f  die experimen
te llen  B efunde bei R a tte n )  bei 19 ä lte ren  P ersonen  m it g rauem  oder weißem Haar von 
B k a n h a x e o n e ,  MAIN u . S t e e l e  d u rch g efü h rte  V erss. von  längerer D auer (8 Monate) 
wird hingew iesen. B ei d iesen  w urde  in  zwei F ä llen  d u rch  B ehandlung  m it 100 mg 
C a-P an to th en a t, 200 mg p-A m inobenzoesäure u . 50 g H efe täg lich  nach 2— 3 Monatei 
eine deu tliche W iederkehr d e r frü h eren  b rau n en  H aarfa rb e  beobach te t. Bei den übngci 
V ersuchspersonen t r a te n  n u r  geringere oder keine V eränderungen  der Haarfarbe 
d ieser B ehandlung  a u f; e in  T eil davon  e rh ie lt n u r P a n to th e n a t oder nu r p-Aunn 
benzoesäure m it H efe. (P e rfu m . e ssen t. Oil R ec. 35. 21. J a n .  1944.) SCHWAIB

G. R. Hill und  J. D. Smyth, D i e  L o k a l i s a t i o n  d e s  V i t a m i n  C  b e i  B e i a s c a r i s  m a r g im ta -  
M it d e r A gN 03-CH3COOH-M eth. w urde  fe s tg e s te llt, d aß  d as V itam in  bei E » » ! “““ “ 
d ieser A rt, d ie von  H unden  m it e iner n . E rn äh ru n g  e rh a lte n  w orden waren, bes. s 
in  d e r  D arm w and  an g eh äu ft is t ,  w ährend  die M uskelgewebe u . Fortpflanzungsorg« 
n u r  w enig e n th a lten . I n  den  Zellen tr e te n  die dunk len  G ranu la  der R k .  nahe 
Z ellkern gegen den  Pol n äch st dem  D arm lum en an g ere ich ert a u f  (Abb.). Der Par 
verm ag offenbar b e träch tliche  V itam in-C-M engen au s dem  D arm in h a lt des w 1«®11 
zu  en tz iehen  u. so möglicherweise dessen V itam in-C -Stoffw echsel zu stören. (y>a 
[L ondon] 153. 21— 22. 1/1. 1944. L cicester, U niv . Coll., D ep. Zool.) ScHüAlBUJ-n
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Maurice Donnelly, V i t a m i n  G  i n  N a d e l n  i m m e r g r ü n e r  B ä u m e .  Im  Z usam m en
hang mit einer M itt. von  SnrsK iN  ü b er die G ewinnung von  V itam in  C au s F ich tenna- 
deln in großem M aßstab  in  R u ß lan d  w eist Vf. a u f  eine S telle in  dein B uck  von 
PiiBUN „P ioniere aus F ran k re ich  in  d e r neuen  W e lt“  h in . D o rt w ird  b e rich te t, 
laß bei einem schw eren A usbruch  ¡von S k o rb u t n ach  dem  V orgehen eines In d ian e rs  
Heilung durch e in  D ekok t au s den  B lä tte rn  eines A m e d a  genann ten  B aum es e in tra t ,  w o
bei der Autor an n im m t, d aß  es sich um  die R o tta n n e  gehande lt h a t .  (Science [New 
York] [N. S.] 98. 132. 6/8. 1943. R ivers ide , Calif.) S c h w a i b o l d

F. T. G. Prunty un d  C. C. N. Vass, V i t a m i n - C - E r n ä h r u n g  i n  e i n e m  K r a n k e n h a u s  

«ii B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  e i n e n  F a l l  v o n  S k o r b u t .  D u rch  B est. des V itam in  C im  B lu t
serum u. durch B elastungsverss. bei einer R eihe vo n K ran k en h au sp a tien ten  in  versch ied . 
Jahreszeiten w urde gefunden, daß  im  Vgl. zu  n. e rn äh rten  Personen bei e rs te ren  eine 
wniger als optim ale V itam in-C -V ersorgung u n te r  den gegenw ärtigen V erhältn issen  
wlag, bes. in den e rs ten  M onaten des Jah re s . W eite r w ird  ein F a ll von S k o rb u t a u s 
führlich beschrieben, bei dem  b e s tä tig t -wurde, d aß  S k o rb u t n ic h t d u rch  B est. des 
Rasma-C-Spiegels oder den S ä ttigungsvers.. allein  d iag n o s tiz ie rt w erden k an n , w enn 
äurch diese Prüfung  auch  e in  H inw eis au f d ie  G efahr des A usbruches von S k o rb u t u . 
fiic Bestätigung des k lin . B efundes e rh a lten  w ird . D ie L atenzperiode w ar bei diesem  
Fall bis zum A uftre ten  der S ko rbu tsym p tom e e tw a 180 T age bei e iner täg lichen  C-Zu- 
hhrvon w ahrscheinlich n ic h t m ehr als 5 m g täg lich . (L ancet 246. 180— 82. 5 /2 .1944 . 
kudon, St. T hom as’s H osp. Med. School, D ep. P a th o l.)  S c h w a i b o l d

E, Lührs, V i t a m i n p r o p h y l a x e  b e i  T i e r e n .  H inw eis auf d ie  B edeu tung  e iner aus- 
Hchcuden V itam in Versorgung b e i d e r  gegenw ärtigen  F u tte rm itte lv e rso rg u n g  m it bes. 
Hbsicht auf das V itam in  D u . d ie  allg . V itam inp rophy laxe  v o re rs t b e i den  Sckweine- 
«ständen m it einem  an e rk an n ten  P rä p a ra t. (D tsck . A po thekor-Z tg . 59. 74— 75. 5/3. 
15H. Landesbauernschaft W eser-E m s, T ie rg e su n d h e itsam t.) SCHWAIBOLD

L. S. Fosdick, O. E. Fancher und  J. C. Calandra, D i e  W i r k u n g  v o n  s y n t h e t i s c h e m  

Naisin K  a u f  d i e  G e s c h w i n d i g k e i t  d e r  S ä u r e b i l d u n g  i m  M u n d .  A uf d e r Suche n ach  einer 
•rotos, Substanz, durch  d ie  der R eak tio n sab lau f der Sävreb ldg . im  M und u . dah er 
®h Caries gehem m t w ird , w urde gefunden, daß  V itam in  K  (2-M ethyl-l,4 -naphtlio - 
«non) in dieser W eise w irk t. D u rch  1 m g d ieser V erb. in  100 ccm Speichel w ird  d ie 
kwebldg. in  Ggw. von Glucose v e rh in d e rt. D u rch  diese K onz, w ird  d as B ak terien - 
[Kkstum nich t v e rän d ert. D ie U m w andlung von  P hosphoglycerinsäuro  in Brenz- 
fliibcnsäure oder d ie R ed . der le tz te ren  zu  M ilchsäure w ird  n ich t bee in fluß t, d ie B ldg.
' a Phosphoglycerinsäuro aus Ilcxosephosphatcn  w ird  jedoch v e rh in d e rt.' A uf d ie sich 
•¡raus ergebende B edeutung  eines Z usatzes von V itam in  K  bei bestim m ten  Lebens- 
irfla (Zuckerwaren) zur V erhinderung d e r Caries w ird  hingew iesen. (Science [New 
™] [N. S.] 96. 45. 10/7. 1942.) S c h w a i b o l d

Erich Gasser, B e i t r a g  z u r  V i t a m i n  K - P r o p h y l a x e  d e r  I I y p o p r o t h r o m b i n a e m i a  

■ W o r u m . (Vgl. C. 1943. I I .  1893.) (W iener k lin . W schr. 57. 29— 32. 28/1. 1944. 
)®> Stadt. F rau en k lin ik  „G e rs th o f“ .) S c h w a i b o l d

v _S.M, Laird, V i t a m i n  P  u n d  A r s e n o b e n z o l t h e r a p i e .  Vf. s te llt fest, daß  die Z itierung 
¡/»med. A rbeiten über d iese F rag e  in  su m m ar. W eise e rfo lg t is t ,  ohne d a m it 
■ M i s s e  der versch ied . A u to ren  im  einzelnen  festzu legen . (B rit. m ed. J .  1942. 

538. 25/4. 1942.) ScnwAiBOLD
.Harold Scarborough, V i t a m i n  P  u n d  A  r s e n o b e n z o l b e h a n d l u n g .  Vf. s te ll t  gegenüber der 
i'Tn® e?Sener A usführungen d u rc h  einen  anderen  A u to r fe s t, d aß  es w ohl r ic h tig  
i*. ,a ■ Vitamin P  in  engerem  Z usam m enhang  m it der E rh a ltu n g  u . W iderstands- 
y Ä .d e r  C apillaren s te h t a ls  V itam in  C, d aß  e rs te re s  ab e r n ic h t a ls  h au p tsäch - 
¡¡.p* Heilmittel gegen d u rch  A rsen  v e ru rsach te  P u rp u ra  anzusehen is t ,  sondern  n u r 
i,. r°pHylaktikum u . zusä tz liches H e ilm itte l. (B rit. m ed. J .  1942. I .  538. 25/4. 1942. 
'^ourgh R oyal In f irm a ry , C lin. L abo rr.) S c h w a ib o ld

fethan Kaplan und David M. Greenberg, B e o b a c h t u n g e n  m i t t e l s  3 2 p  ü b e r  d i e  V e r -  

^ e n  s ä u r e l ö s l i c h e n  P h o s p h a t e n  i n  d e r  L e b e r ,  g l e i c h z e i t i g  m i t  V e r ä n d e r u n g e n  

f j / f  ^ h y d r a t s t o f f i v e c l i s e l .  B ei R a tte n  w urde  n a c h  12 S tdn . H ungern  ohne w eite re  
¿  ■ ,ancHung oder n ach  e iner solchen m it G lucose oder In su lin  oder beidem  zugleich 

^Peritoneale In jek tio n  von  N a2H 32P 0 1 vorgenom m en; n ach  b e s tim m te r Z eit 
SaJL -E'̂ ere g e tö te t, w o rau f d ie  V erteilung  des ra d io a k t. P  in  den  versch ied . 

r" • Fraktionen d e r L eber b es tim m t w urde. D ie höchste  32P -K onz. d e r  säu re lö sl. 
wurde gew öhnlich n ach  110— 120 M in. e rre ich t. Bei T ieren  m it G lucose- 

< der H öhepunk t d e r  R a d io a k tiv i tä t des lab ilen  P  von  A denosin triphosphat 
(in. auf, bei den K o n tro lltie ren  e r s t  n ach  200 M in .; d e r H ö h ep u n k t des n ic h t

36*
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lab ilen  P  t r a t  ebenfalls frü h e r e in  (110 s t a t t  250 M in.), d e r H ö h epunk t der durch A. 
fä llb a ren  F ra k tio n  u . des res tlich en  P  dagegen w urde von  110 au f  210 u. 245 Min. ver
zögert. D u rch  Glucose u . d u rch  In su lin  w ird  d ie  M enge des Adenosintriphosphat-»*? 
e rh ö h t u . d ie  d e r beiden  anderen  F ra k tio n e n  v e rm in d ert. A us diesen u. weiteren Be
funden  e rg ib t sich  d ie  B edeutung d e r R olle  d e r o rgan . P h o sp h a te  im  Stoffwechsel der 
L eber in  v ivo. ( J .  b io l. C hem istry  1 5 0 . 470— 80. O k t. 1943. B erkeley, Univ., Med. 
School, D iv . B iochem .) S chwaibold

John M. Buchanan, A. Baird Hastings u nd  Frances B. Nesbett, D i e  R o l l e  vo n  an 

d e r  G a r b o x y l g r u p p e  g e k e n n z e i c h n e t e r  E s s i g s ä u r e ,  P r o p i o n s ä u r e  u n d  B u t t e r s ä u r e  b ei der 

L e b e r g l y k o g e n b i l d u n g .  (V gl. V e n n e s l a n d ,  C. 1 9 4 2 . I I .  2 7 1 3 .)  D ie bei den vorliegenden 
Verss. verw endeten  ra d io a k t. V erbb., deren  D a rs t . m it 13C beschrieben wird, wurden 
in  versch ied . M engen zusam m en m it 400 m g Glucose (zu r F örderung  der Glykogen- 
61dg.) jungen  R a tto n  n ach  24 S tdn . H ungern  eingegeben. D ie T iere  wurden in Stoff- 
w echsolkam m orn g eha lten , d a s  au sgea tm ete  C 0 2 w urde w ährend  2 Stdn. in %  std. 
P erioden  gesam m elt. N ach  B eendigung des V ers. w urden  d ie  T iere getötet u. die 
L ebern  zu r B est. des G lykogongeh. u . d e r  R a d io a k tiv i tä t  des Glykogens entnommen. 
L s w urde gefunden, d aß  alle 3  V erbb. seh r ra sc h  um gese tz t w erden ; in  der Versuchszeit 
w urden  51,5, 54,8 u. 55,9%  d e r jew eils reso rb ie rten  Menge d e r  einzelnen Säure (in obiger 
R eihenfolge) a ls  ra d io a k t. C 0 2 w ieder au sg ea tm e t. U n te r B erücksichtigung der (früher 
festgeste llten ) In te n s itä t  der E in lagerung  von  C aus dem  C 0 2-Geh. der Körperfl. ergab 
d ie  B erechnung, d aß  P rop ionsäu re  u. B u tte rsä u re  in  L eberglykogen übergefülirt wer- 
den*. E ssigsäure  dagegen n ic h t. D u rch  Iso lie rung  u . U n te rs , des L eberfettes der Versuchs
tie re  w urde fe s tg e s te llt, d aß  in  d e r V ersuchszeit keine 11C -haltigen  Fe ttsäu ren  entstanden 
sind . D a  n ach  Z ufuhr vo n  B u tte rsä u re  d a s  A usm aß d e r R a d io a k tiv i tä t des Glykogens 
w esen tlich  geringer i s t  a ls  n ach  Z ufuhr von  P rop ionsäu re , m uß angenommen werden, 
d a ß  e rs te re  teilw eise au f  andere  W eise w ie d ie  K oh len h y d ra te  oxyd ie rt w ird ; bei Essig- 
säure^schein t le tz te res  ü b e rh a u p t n ic h t d e r  F a ll  zu sein . ( J .  h io l. Chemistry 150. 413 
biB 25. O k t. 194 3 . B oston, H a rv a rd  Med. School, D ep. B io l. Chem.) Schwaibold

Irene E. Stark u n d  Michael Somogyi, D i e  W i r k u n g  v o n  G l u c o s e j i i t t e r u n g  a u f  die 

q u a n t i t a t i v e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  ß - O x y b u t t e r s ä u r e  u n d  A c e l e s s i g s ä u r e  i n  B l u t  u n d  H a n .  

A ls B eitrag  zu r A ufk lärung  des O rtes d e r gegenseitigen Umwandlung von Acct- 
ossigsäure u. /?-O xybuttersäure (N iere ?) w urden  d ie  V eränderungen des V erh ä lt
n isses d e r le tz te ren  zu  den  gesam ten  K e to n k ö rp e rn  (/J-Verhältnis) auch im Blut 
u n te rsu c h t; in  H in s ich t au f B eobachtungen  ü b er ungleichm äßige u. unterschied
liche V erteilung d ieser V erbb. zw ischen B lu tzellen  u . P la sm a  w urden alle diese Ver
h ä ltn isse  w ährend  des R ückganges d e r K etose n ach  G lucosezufuhr untersucht. Im 
B lu t n . Personen  m it H ungerketose  n im m t n a c h  G lucosezufuhr die Konz, der Keton
k ö rp e r im  P lasm a ra sch e r ab  als in  den  Zellen, so d aß  sie von über 1 auf erheblich unter 1 
s in k t. D as  V erhä ltn is  s in k t u . e rre ic h t in  d e r 3. u . 4 . S tde. den 0-W ert (schn eller 
im  P lasm a  als in  den  Zellen). Im  H arn  solcher P ersonen  n im m t das ^-Verhältnis rascher 
ab als im  B lu t, u . d ie  /i-O xybu tte rsäu re  verschw inde t d a ra u s  e tw a 1 Stde. früher, im 
G egensatz zum  B lu t t r i t t  sie d a rin  jedoch  w ährend  d e r  3. u . 4. S tde. in  v e r s tä rk te m  
M aße w ieder auf. B ei d ia b e t. P a tie n te n  m it noch  e rheb licher Fäh igkeit der Lebet 
zur K o h len h y d ra tau sn u tzu n g  i s t  d a s  V erh . gegenüber G lucosezufuhr wie bei n. P ersonen , 
es b e s te h t n u r  e in  U n tersch ied  in  d e r G eschw indigkeit d e r Vorgänge. Bei diabe ■ 
Personen , b e i denen d iese L eb erw irk sam keit nahezu  fe h lt u . d ah er der Blutketon- 
körpersp iegcl n ach  G lucosezufuhr n ic h t s in k t, zeigen sich  keine  deutlichen V erände
rungen  d ieser V erhältn isse im  B lu t; d ies t r i f f t  in  d e r  R egel auch  für den Harn zu, 
jedoch m it A usnahm en. D ie häufige  A bw eichung zw ischen den Veränderungen i® 
B lu t u . im  H a rn  infolge der O xydationsreduk tionsvorgänge in  der Niere erfordert, da 
U nterss. des K etonkörporstoffw echsels d ie  P rü fung  des B lutes u. anderer Gene 
um fassen  so llten , d a  E rgebnisse d e r U n te rs , des H a rn s  a lle in  irreführend sein könne 
(J . biol. C hem istry  147. 721— 30. M ärz 1943. S t. L ou is, L abor, of th e  Jew. Hosp.l

S chw aibold

Irene E. Stark u n d  Michael Somogyi, D i e  W i r k u n g  v o n  I n s u l i n  a u f  d i e  

B e z i e h u n g  z w i s c h e n  ß - O x y b u t t e r s ä u r e  u n d  A c e l e s s i g s ä u r e  i n  B l u t  u n d  H a r n .

R ef.) B ei d iab e t. P ersonen  m it schw erer K etose , bei denen d as quantita tive >erna 
d e r  K eto n k ö rp er in  B lu t u . H a rn  d u rch ' G lucosezufuhr n ic h t beeinflußt w ir1, z,cl§ j 
d ie  K eto n k ö rp er n ach  G lucosezufuhr V eränderungen der gleichen allg. A rt W  ™  
n . P ersonen , w enn d ie  K o h lenhyd ra tausnu tzung  d u rch  In jek tio n  ausreichender Insu 
m engen au f e in  en tsprechendes A usm aß g eb rach t w ird . A uch das (LVerlud ms■ 
H a rn  n im m t zu e rs t ab  u. d an n  zu, wie bei n ic h t d iab e t. P ersonen ; bei längerer V ers« 
d au e r (8— 12 S tdn .) w urde jedoch fe s tg es te llt, d aß  d an ach  erneu t ein Anstieg
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Wiederabfall a u f t r i t t  u . d ieser V organg sieh, ■'wellenartig w eiter w iederholt, unabhängig  
davon, daß die A usscheidung der gesam ten  K e tonkö rper abn im m t. ( J .  biol. C hem istry  
147. 731— 36. M ärz 1943.) S c h w a ib o ld

Allan G. G ornall u n d  Andrew H un ter, D i e  S y n t h e s e  v o n  H a r n s t o f f  i n  d e r  L e b e r ,  

mil b e s o n d e r e r  H i n s i c h t  a u f  C i t r u l l i n  a l s  e i n  Z w i s c h e n p r o d u k t  i m  O m i l h i n k r e i s l a u f .  In  
vergleichenden V erss. m it B a tten leb e r in  v itro  (S chn itte) w urde  d ie  W rkg . von  O rn ith in
o. Citrullin auf die H arn s to ffsy n th . u n te rsu c h t, fe rn e r d ie  B ldg. u . A nhäufung  von  
Citrullin w ährend d e r d u rch  O rn ith in  k a ta ly s ie r te n  H arn s to ffsy n th ., sowie d ie  B e
ziehung zwischen H arn sto ffb ld g . u . N H g-V erbrauch. D ie U n te rss . w urden  ohne e in 
gehendere N achprüfung in  H in s ic h t au f d a s  V orhandensein  an d e re r W ege d e r  H a rn 
stoffbldg. als dem  des O rn ith inkre islau fs u . n u r  m it L a c ta t  a ls  R e sp ira tio n ssu b s tra t 
u. NH3 in genügendem  Ü berschuß  a ls N -Q uelle  du rch g efü h rt. A ls d ire k te r  Beweis 
für die Hypothese des O m itliink re islau fs w erden die B efunde angesehen, d aß  C itru llin  
«uf die H arnstoffbldg. d ie  gleiche A r t  von k a ta ly t .  W rkg . a u sü b t w ie O rn ith in , u . daß  
Citrullin gebildet w ird , w enn O rn ith in  a ls  „ K a ta ly sa to r“  w irk t. D er le tz te re  B efund 
zeigt, daß der begrenzende F a k to r  b e i diesem  K re is lau f d ie besch ränk te  F ä h ig k e it des 
Lebergewebes zur U m w andlung von  C itru llin  in  A rg in in  is t .  D am it s teh en  d ie  
Befunde in Ü bereinstim m ung, d a ß  b e i o p tim a len  m ol. K onzz. (20— 100 m g je  100 ccm) 
von Ornithin u. C itru llin  gleiche W rkgg. au f d ie  H arn sto ffb ld g . au sgeüb t w erden, daß  
mit Citrullin w ie auch  m it n ied rigen  K onzz. von  O rn ith in  d a s  V erhä ltn is  von  v e rb rau ch 
tem NHj-N zu geb ildetem  H arn sto ff-N  1 i s t ,  u . d aß  d ie  höheren  W erte  des V e rh ä lt
nisses bei hohen K onzz. von  O rn ith in  vo lls tän d ig  d u rch  die A nhäufung  von  C itru llin  
bedingt sind. B ei den  vorliegenden  V ersuchsbedingungen sin d  dem nach  (m it e iner 
Ausnahme, die e rö r te r t w ird) a lle  E rscheinungen  d e r H arn sto ffb ldg . u n m itte lb a r d u rch  
den hypothet. O rn ith ink re islau f n ach  K r e b s  u . H e n s e l e i t  e rk lä rb a r, m it  dem  Z usa tz , 
daß von den dabei be te ilig ten  3 R k k . d ie  U m w andlung  von  C itru llin  in  A rginin  die 
langsamste is t. ( J .  b io l. C hem istry  147. 693—BIS. M ärz 1943. T oron to , U n iv ., D ep. 
Bathol. Chem.) S c h w a ib o ld

Philip H ändler u n d  M ary L. C. B ernheim , D i e  S p e z i f i t ä t  v o n  l ( — ) - M e t h i o n i n  b e i  d e r  

b m t in s y n t l ie s e . D u rch  V erss. in  v itro  m it  B a tte n le b e rsc h n itte n  n a c h  b ek an n te r M eth. 
mit Guanidinessigsäure w urde  fe s tg e s te llt, d aß  d(-(-)-M ethionin e tw a  50%  so w irk 
sam für die Bldg. von  K re a tin  i s t  w ie 1(— )-M ethionin. D ieser V organg w ird  im  Gegen
satz zu dem bei le tz te rem  S u b s tra t d u rch  B enzoesäure gehem m t, d u rc h  d ie  auch  d- 
Aminosäureoxydase gehem m t w ird . D as  S ulfoxyd  u . d a s  Sulfon des d ,l-M eth ion in  
sind für die K reatinb ldg . unw irk sam , dagegen i s t  d a s  M ethylsu lfon ium chlorid , dessen 

beschrieben w ird , u . d a s  a -K eto-A naloge des M ethionins ebenso w irk sam  w ie 
Mhionin selbst. E ine  O xydation  des S-A tom s des M ethionins sche in t bei d e r T ran s- 
®%Hcrung n ich t e in zu tre ten ; d ie  A usnutzung  des M eth ion insu lf oxyds in  v ivo  sch e in t 
demnach auf der Ggw. eines unabhäng igen  T ran sm e th y lie ru n g ssy st. zu  beruhen , 
kreatin wurde n ach  d e r M eth . von B o r s o o k  u . D u b n o f e  m it dem  p h o to e le k tr . C olori
meter bestimmt u . d u rch  V erss. m it G o r y n e b a c t e r i u m  c r e a t i n o v o r a n s  b e s tä tig t. ( J .  b io l. 
wemistry 150. 335— 38. O k t. 1943. D u rh am , U n iv ., School M ed., D ep. P hysio l. and  
karmacol.) S c h w a ib o ld

Peter Holtz u n d  K arl Credner, H i s t a m i n a u s s c h e i d u n g  n a c h  B e l a s t u n g  m i t  H i s t i d i n .  

V A .1942. H . 2289). N ach  V erabreichen v o n H is tid in  anM eerschw einchen w ird  H is ta 
m in direkt nachw eisbarer F o rm  u . M enge im  H a rn  ausgesch ieden .—  D ie A usscheidung 
® Histamin nach p a ren te ra le r  Z u fu h r von  H is tid in  bew eist, d aß  d a s  A m in n ic h t e tw a  

(-. nell, sondern im  in te rm ed iären  Stoffw echsel d u rch  die H is tid indecarboxy lase  der 
fgane (u. zwar h au p tsäch lich , w enn n ic h t ausschließlich , d u rch  d ie N iere) g eb ild e t 

1™.— Für die Speicherung des fe rm en ta tiv  geb ilde ten  H is tam in s  in  d e r  L unge fan d en  
» . *  A nhaltspunkte . (H oppe-S eyler’s Z. physio l. Chem. 280. 1— 9. 3/4. 1944. 
«stock, Univ.) H esse
f t jfe k r  Holtz un d  K a rl Credner, D o p a h y p e r g l y k ä m i e .  (U n te r M ita rb e it von  
taft f  j^ k in g .)  D ie n ach  In je k tio n  von  D opa (D ioxyphenylalan in) beim  K an inchen  
kra 6 H yperglykäm ie w ird  n ic h t von  d e r  A m inosäure d ire k t, sondern  d u rc h  Oxy- 
Hierf~m Veruraa°b t, w elches d u rch  D opadecarboxylase im  O rganism us geb ilde t w ird . 
^  **sprechen der versch iedenartige V erlau f der B lu tzuckerku rve  n ach  In je k tio n  von 
ftox ’ O xytyram in gowje <üe byperg lykäm . U n w irk sam k e it d e r  d -F o rm  des 
'st ?  ,y^a ânins, die d e r o p t. spezif. W rkg. d e r D opadecarboxy lase  n ic h t zugänglich  
Pala U nw irksam keit von  d -D ioxyphenylalan in  w ird  gefo lgert, daß  eine s te r . 
■nas d°r 17® ^6r ‘U/Aminosäure in  die fe rm e n ta tiv  a lle in  an g re ifb a re  1-Form im  O rgan is
ai 6r eI®uchstiere  n ic h t in  größerem  U m fang s ta ttg e fu n d e n  hab en  k an n . H ie ra u f

n aucb Verss. m it M eerschw einchen, b e i denen  au s  racem . d ,l-D ioxypheny -
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a lan in  n u r  die der d-K om ponente en tsp rechende Menge O xy ty ram in  im Harn aus- 
geschieden w urde. (H oppe-Scyler’s Z. physio l. Chom. 280. 9— 15. 3/4.1944.) HESSE

Peter Holtz un d  Karl Credner, Ü b e r  d i e  K o n f i g u r a t i o n s ä n d e r u n g  d e s  d - D i o x y p h e n t j l  

a l a n i n s  i m  T i e r k ö r p e r .  (Vgl. au ch  v o rs t. R ef.). D ie opt.-spezif. auf- 1-Dopa eingestellte 
W rkg. d e r D opadecarboxylaso u . d ie A usscheidung des h ierbei en tstehenden Oxytyr
am ins in  den  H a rn  w ird  als m e th . G rundlage zum  N achw eis d e r Konfigurationsände
rung  vo n d -D o p a  im  T ierkö rper b en u tz t. E s ergab  sich: 1. R a tte n  u . Meerschweinchen 
scheiden n ach  in tram u sk u lä re r In je k tio n  von 1-Dopa die genau entsprechende Menge 
O xyty ram in  au s 2. In jiz ie r t m an  R a tte n  d,1-Dopa, so e rsch e in t auch  der auf die d- 
K om ponente entfallende A nteil d e r A m inosäure als O x y ty ram in  im  H arn . Es wird also 
die d -K om ponente im  O rganism us q u a n ti ta t iv  in  1-Dopa um gew andelt u. wird dadurch 
decarboxylierbar. 3. In jiz ie r t m an  M eerschw einchen d,1-Dopa, so erscheint meistens 
n u r d e r a u f  die 1-Komponento en tfa llende  A nteil d e r  A m inosäure als Oxytyramin im 
H arn . I n  einigen Verss. w ar auch  e in  T eil d e r  d-K om ponente um gew andelt. Anschei
nend  is t  also bei M eerschweinchen eine stereochem . U m lagcrung  von d-Dopa nur be
sch rän k t m öglich. —  F ü r  d en  M echanism us d e r K onfigura tionsänderung  der d-Amino- 
säure is t  Ggw. von  d - A m i n o s ä u r e o x i j d a s e  von  B edeu tung . D as unterschiedliche Verh. 
von R a tte n  u . M eerschweinchen k an n  a u f  versch ied . F erm en tgeh . bei diesen Tieren zu
rü ckgefüh rt w erden. (H oppe-Seyler’s Z. physio l. Ohem. 280 . 39— 48. 3/4. 1944.)

H e s s e

Peter Holtz, Karl Credner u n d  Dorothea Holtz, Z u r  F r a g e  d e r  K o n f i g u r a t i o n -  

ä n d e r u n g  v o n  d - H i s t i d i n  i m  T i e r k ö r p e r .  (Vgl. auch  v o rs t. R ef.). Meerschweinchen scheiden 
d -H is tid in  im  G egensatz zu  1-K istidin n ach  p a ren te ra le r  Z u fu h r zu  fa s t 100% un
v e rän d e rt in  den  H a rn  aus. F ü r  die V erw ertung  d e r  u n n a tü rlich en  Aminosäure im 
Stoffw echsel i s t  m eh r Z e it o rfo rderlich  a ls  fü r diejenige des n a tü rlich en  Antipoden, da 
fü r diesen w irksam ere F erm en te  zu r V erfügung stehen . S e tz t m an  die hohe Diurese von 
G rün fu tte rtie ren  d u rch  E rn äh ru n g  m it K ö rn e rfu tte r  h erab  oder vorabfolgt man d- 
H istid in  pero ra l, so liegen d ie  A usscheidungsw erte 50%  tie fe r. —  R a tten  verwerten 
auch  bei p a ren te ra le r  Z ufuhr un g efäh r 50%  von  in jiz ie rtem  d-H istid in . Nach peroraler 
V erabreichung k an n  b is zu  80%  re t in ie r t w erden. D ie U rsache fü r die bessere Verwert
b a rk e it von  d -H is tid in  d u rch  R a tte n  erb licken  Vff. in  d e r  besseren enzym at. Ausrüstung 
( d - A m i n o s ä u r e o x t / d a s e ;  d , l - H i s t i d i n o x y d a s e )  d ieser T ie ra r t. —• E in  Teil des im Stoff
wechsel v erw erte ten  H istid in s e r fa h r t w ahrscheinlich  eine K onfigurationsänderung, was 
sich  ab e r noch n ic h t d ire k t bew eisen lä ß t. (H oppe-Seyler’s Z. physiol. Chern. 280. 
49— 54. 3/4. 1944. R ostock , U niv .) HESSE

A. Becart, Hématologie clinique. Faris: Maloine. (192 S.) 125 fr.

E„. Pharmakologie. Therapie. Toxikologie. Hygiene.
Jens Bjerneboe, L e b e r -  u n d  V e n t r i k e l p r ä p a r a t e .  Ü b ers ich t über die therapeut. 

F o r ts c h r itte  d e r le tz ten  10 Ja h re  b e i d e r B ehandlung  der periiiciösen Anämie rni 
ku rzen  A ngaben ü ber w ichtige P rä p a ra te . (Norges A potekerforen . T idsskr. 52. 3 lu- 
J a n .  1944.) E. M ayer

A. J. R. E. van Schoonhoven van Beurden, Ü b e r e m p f i n d l i c h k e i t  g e g e n ü b e r  tnhjj- 
m u s k u l ä r  i n j i z i e r t e n  L e b e r p r ä p a r a t e n .  Vf. beschre ib t einen F a ll von Idiosynkrasie «ge ■ 
über in tram u sk u lä re r In jek tio n  von  L eb erp räp a ra ten  (C a m p o l o n , P e r n a e m o n  u. l 
p a r ) bei pern ieiöser A naem ie. D er V ers., den  P a tie n te n  n ach  B e s r e d k a  zu desensi n  
sieren, m ißlang. H ingegen gelang D esensib ilisierung d u rch  V erabreichung steigen 
Peroacm ongaben u. danach  auch  B esserung bzw. H eilung des Leidens. (Nederl. liJ sc 
G eneeskunde 88. 72— 73. 22/1. 1944. S it ta rd .)  G. Günther

P. From Hansen, S u c h t  f ü r  A m p h e t a m i n  ( B e n z e d r i n ,  M c c o ä r i n )  u n d  P e

v p h o d r i n ) .  An der H an d  von  4 F ä llen  b esp rich t Vf. d ie  W rkg . von Bcnzcan U
u. P e rv itin  (II), die sich von M orpkinpräpp . d u rch  ere th isierenden , von Schlafmi 
d u rch  euphorisierenden, hem m ungsauf hebenden  E ffek t'u n te rsch e id en . I Ul i  ,ze„'°c]i 
eine schnell einsetzendo G ew öhnung m it D osisste igerung . Ü berm äßiger Ge r-» 
fü h r t  zu ehron. V ergiftung (A ppetitlosigkeit, G ew ichtsverlust u. erhöhte Diurese) i • , 
zu Psychosen. D ie E ntw öhnungsersclie inungen  sind  langer Schlaf m it folgen'ler H P ^  
sion u . M üdigkeit m it g roßer R ezid ivgefahr. E ine  B ehandlung  m it I oder II ist “ n. 
psycli. N orm alen bei vorübergehenden M üdigkeitsperioden , Überanstrengung, 
valescenz oder dgl. angebrach t. (U geskr. L aeger 106. 95— 99. 3/2. 1944. «•
U niv.) n X

P. R. Baarsma, Ö r t l i c h e  C h e m o t h e r a p i e  i n  d e r  H a l s - ,  N a s e n -  u n d  O h r e n b e i  

M itteilungen  über d ie  B ehandlung von  N asen- u . O hrenfurunkeln , ohron. Onrena o
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Xasennebenköklenentzündung u. E n tzündungen  d e r tie feren  L uftw ege m it S u l f a t h i a z o l -  

Präparaten in  F o rm  von Lsgg., S alben u. F udern . (N ederl. T ijd sc lir. G eneeskunde 88. 
157—60. 19/2. 1944. G roningen, A kadem . K ran k en h au s, H als-, N asen- u. O hrenklin ik)

G . G ü n t h e r

J. van Lookeren Campagne un d  F. J. Westenberg, C h e m o t h e r a p i e  b e i  D i p h t h e r i e . 
Vif. untersuchten den  E in fl. von S u l f a l h i a z o l - ( C i b a z o l - )  V erabreichungen an  d ip h th e rie 
kranke K inder im  A lter b is zu 10 Ja h re n  bei gleichzeitiger A n tito x in in jek tio n  in  den 
üblichen Dosen. E in  günstiger E in fl. des Cibazols k o n n te  n ich t fe s tgeste llt w erden, 
obgleich dieses in  v itro  au f D iph theriebacillen  w irk t. Vff. h a lten  deshalb  C ibazolverab- 
relchung nur fü r angeb rach t, w enn d ie  D iagnose noch unsicher is t , z. B . bei V erdach t auf 
Angina oder L ary n g itis , oder bei Vorliegen von M ischinfektion . (N ederl. T ijd sch r. 
Geneeskunde 88. 14— 15. 8/1. 1944. G roningen.) G. G ü n t h e r

D. Herderschee u n d  A P. van. der Wey, D i e  B e h a n d l u n g  d a r  B a c i l l e n r u h r .  V or
schriften fü r die d iä te t. u . tk e ra p e u t. B ehandlung  von B aoillenruhr. Z u r B eruhigung  
der Darm peristaltik is t  T a n n a l b i n  zu verabreichen . Von einer D arm rein igung  vor der 
Behandlung d u rch  NaoSOj-Lsgg. oder ähnliche M itte l w ird  abgesehen. Z ur th e rap eu t. 
Behandlung sind seh r hohe D osierungen C i b a z o l  oder D a g e n a n  e rfo rderlich ; jedoch  soll 
eine solche B ehandlung  w egen d e r M öglichkeit erheb licher K om plikationen  n u r  bei 
Versagen anderer B ehandlungsm ethoden  oder bei a k u te r  G efahr angew and t w erden. 
(Nederl. T ijdschr. G eneeskunde 88. 166— 68. 19/2. 1944. A m sterdam , W ester G asthu is, 
Abt. für In fek tionskrankheiten .) G. G ü n t h e r

H. Jessen, Ü b e r  P h y s e x  L e o .  Vf. b e ric h te t k u rz  ü ber negative  W rkg. bei sexueller 
Impotenz, jedoch über eine g u te  bei N eu rasthen ikern , bes. m ännlichen , im  Ü bergangs- 
altcr. (Ugeskr. L aeger 106. 99— 101. 3 /2 .1944 . A arhus, S t. Josefs H osp.) E . M a y e r

H. Fenz, V e r s u c h e  m i t  o b l i t e r i e r e n d e n  F l ü s s i g k e i t e n  z u r  B e h a n d l u n g  v o n  K r a m p f -  

n i m .  Vf. füh rte  Verss. m it drei G ruppen  v o n  Lsgg. an  k ü nstlichen  K ram pfadern  bei 
Kaninchen durch. D ie V ersuchstechn ik  w ird  n u r  k u rz  angedeu te t. Folgende wss. 
'ersuchslsgg. w urden v e rw an d t: G ruppe I :  J / i \ a J ; N a - S a l i c y l a t .  G ruppe I I :  h y p e r -  

I m . N a C l -  ai. Z u c k e r l s g g .  G ruppe I I I :  Lsgg. von N a - S a l z e n  h ö h e r e r  F e t t s ä u r e n ,  z .B . 
'ancocid, K a i n o n  u . V a r i d i o l  ( N a - S a l z e  i s o m e r e r  O c t a d e k a d i e n s ä u r e n ) .  D ie Lsgg. der 
Gruppe I w irken bes. ehem ., die d e r G ruppe I I  re in  p h ysika l. (H y perton ie ), die der 
Gruppe I I I  verm utlich  gem isch t ehem .-hyperton isch . Als N ebenerscheinungen können  
kr der Behandlung au f tre te n : G ew cbsnekrose, P igm en tierungen  u. H äm olyscerschei- 
JMgen. Thrombose u. Em bolie tre te n  jedoch infolge d e r A rt des V erw achsungsprozesses 
«i sachgemäßer A usführung  d e r In jek tio n  n ic h t ein . B ei V orliegen von in fek tiösen  
Erkrankungen (Ekzem e, G eschw ülste) is t  wegen der G efahr der E n ts teh u n g  von  K om pli
kationen von der In jek tio n  abzusehen. H insich tlich  E rfolg  der B ehandlung , to x . W rkg. 
»■Eintreten von N ebenerscheinungen m ach te  Vf. die besten  E rfah ru n g en  m it V a r i d i o l .  

(■Nederl. Tijdschr. G eneeskunde 8 8 . 153— 56. 19/2 .1944. A m sterdam .) G. G ü n t h e r  
A. Piney, D i e  G i f t i g k e i t  v o n  M e t h y l a c e t a m i d .  Im  Z usam m enhang  m it d e r E r- 

"arinung der M öglichkeit d e r H ervo rru fung  von  L eukocy tose  d u rch  25%  p-Chlor- 
glenoj in M ethylacetam id in  einem  L e ita rtik e l d ieser Z e itsch rift w ird  au f frühere  
«dunde verschied. A u to ren  hingew iesen, die in  T ierverss. eine erhebliche G iftigke it 
■wer Verb. beobach te t haben . (B rit. m ed. J .  1943. I I .  495. 16. O k t. 1943. L ondon, 

*•) ■ • S c h w a i b o l d
—, V e r g i f t u n g  d u r c h  H a a r f ä r b e m i t t e l .  N ach  einem  H inw eis au f frühere  B eobach- 

, gen von S törungen bes. d u rch  p -P keny lend iam in , d ie  allerg . E rscheinungen  
...e ilten , werden k u rz  d ie  U n te rss . e in iger neuerer A u to ren  besprochen, aus denen  
;‘ee>gmtliche tox . W rkg . d ieser V erb. u . anderer d e ra r tig e r M itte l bes. auf d a s  N erven 
ist. zu erkennen is t. D ie dabe i beobach te ten  E rscheinungen u. d ie  verm u tliche  W ir- 
ngsweise werden k u rz  gekennzeichnet. (B rit. m ed. J .  1943. I I .  490. 16. O k t. 1943.)

S c h w a ib o l d

Hagström, G e w e r b e e k z e m e  i n  d e r  T e x t i l i n d u s t r i e ,  W e g e  u n d  M i t t e l  z u r  V e r l a n d e -  

Fil? , 5 ^CÄ- W- b esp rich t im  allg. die B ldg. von E kzem en, w obei auch  allerg . sensible 
e berücksichtigt w erden. D ie in  d e r F arbenküche  eines A ppreturw erkes d u rchgefüh rten  

d a r  t *11 °hkei tsverss. an  A rbe ite rn  zeig ten , d aß  l% ig . N aO H -L sg. d as  M axim um  
wft d n  ^ as ĉ ‘e H a u t v e r trä g t, daß  bere its  0 ,5% ig. L sg. zuw eilen E kzem e hervor- 
p ( H ypochloritlsg. oder N ap h th o l AS allein  n ic h t reizen, fe r tig  gekuppelte 
felt'-r ° r  • fn(H fferent sind  u. d aß  N itro sam ine  (R ap idech to range R G , auch  R H ) 
Rin'°e e‘zcrscheinungcn hervorru fen . Vf, fin d e t aber, d aß  C h lo rkalkbre i zur H ände
ln gun| nur un ter Z usa tz  von  Soda m it nachfolgender B ehandlung  m it 10% ig. N aH SO s- 

u- hpülen m it W . oder schw acher Seifenlsg. geb rau ch t w erden soll. Vf. em pfiehlt,
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die von H e in z e  aufgestellten Tabellen über funktionelle Hautproben genau zu be
achten. (Färgeritekn. 19. 242— 45; 20. 5— 6. Jan. 1944.) E. Mayer

G. Bickel, L a sulfanilam ide e t ses dérivés en thérapeutique. Paris; Bailliôrc. (156 S.) fr. 60,—.
R. J .  Minnltt, Gas and a ir  analgesia. 2nd edn. London; B aillierc, T . & C. 1944. (74, V II S.). 8°. 5 s.
A. SImonart, E lém ents de pharm acodynam ie e t do thérapeutique. 3e éd., revue e t mise au point. Tumhout:

Etablissem ents Brepols. 1943. (506 S.) 8°. 178 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
E. Steinegger, N otiz über das Vorkommen von Galciumoxalatkrystallen in Folium 

Boldo. Entgegen anders lautenden Literaturangaben wurde in Boldoblättern Calcium
oxalat mkr. festgestellt. (Pharmac. Acta Helvetiae 19. 124—2G. 25/3. 1944. Bern, 
Univ.) H o tz e l

R. Jaretzky, Untersuchungen heimischer Pflänzen auf ihre Eignung als Laxantien.
IV. Cassia M arylandica L. und, Colulea arborescens L . (I. vgl.'C .1943.11.1562.) Cassia 
Marylandiea L. erwies sich bei Verabreichung mittels Schlundsonde an der Batte als 
unwirksam. Die Blätter von Colutea arborescens L. ergaben Dekokte u. Extrakte, die 
erst in hohen Dosen Durchfälle erzeugten. Wirksamer waren äther. Extrakte, jedoch 
ist die Ausbeute gering. Die Binde u. die Hülsen von Colutea waren unwirksam. (Dtsch. 
Heilpflanze 9. HO— 13. Nov. 1943. Braunschweig. Techn. Hochschule, Pharmakognost.
u . Botan. Inst.) H otzel

R. Jaretzky, Untersuchungen heimischer Pflanzen auf ihre Eignung als Laxantkn.
V. F raxinus excelsior L . und andere Fraxinus-Arlen. (IV. vgl. vorst. Bef.) Die 
Blätter von Fraxinus excelsior L. erwiesen sich im Tiervers. als[ schwaches Abführ
mittel, das als Dekokt verabreicht etwa 15mal schwächer wirkt als Sennesblätter. Die 
Anwendung in Teemischungen kann empfohlen werden. (Dtsch. Heilpflanze 10. 3—4. 
Jan. 1944. Braunschweig, Techn. Hochschule, Pharmakognost. u. Botan. Inst.)

H otzel

W . Peyer, Galenische und analytische Beobachtungen. Acetum Veratri eignet sich 
als Ersatz für Acetum Sabadillae. —  A qua Quassiae : die Vorschrift ist unbefriedigend — 
A qua S trychni : das Präp. ist überflüssig. —  S irup  Papaver. Erg. B . neigt zur Krystalli- 
sation; man nehme auf 400 g Filtrat 600 g Zucker. —  Es werden Kennzahlen gegeben 
für Extraclum  Castaneae vescae, Extractum  Goto fluidum , Exlractum üvae Ursi fluidum, 
Tinctura Simarubae, T inctura Cascarillae, T inctura Angosturae, Tinctura A esculi hippo- 
caslani, Belladonna-Vollauszug. Untersucht wurden einige Drogen. Zur Best. des Hg 
in der grauen Salbe löst man das Fett m it Chlf. heraus u. wägt das Hg. (Pharmaz. 
Zentralhalle Deutschland 85. 6— 8. Febr. 1944. Leobschütz.) H o tz e l

D. R . Matthews, Natriumhexametaphosphat. Übersicht über die Verwendung als 
Mittel zum Binden des Calciums im W. (Photographie, Enthärten von W., als Zusatz zu 
W asch-u. Reinigungsmitteln). (Pharmac. J. 151. ([4] 97). 153. 23/10. 1943.) HOTZEL

E. A. Roff, N atriumhexam etaphosphat. Im Anschluß an die Ausführungen von 
M a t th e w s  (vgl. vorst. Bef.) warnt Vf. vor dem Zusatz der Verb. zu innerlichen Arznei
mitteln, da sie als Eiweißfällungsmittel giftig ist. (Pharmac. J. 151. ([4] 97) 188. 13/11-
1943.) H o t z e l

— , E rsatz für Adelam inpräparate. Vorschriften zur Herst. eines schwächeren u. 
eines stärkeren Präp. („Mitadin“ bzw. „Fortadin“ ) mit dem käuflichen Carotin
konzentrat Guttae carotini conc. als Quelle für Vitamin A u. Calciferolum solutum *lir 
Vitamin D. (Areh. Pharmac. og Chem. 51. (101). 34— 36. 5/2. 1944.) E. M a y e b

K. Borgen, A rgyrol und Argyrolersatzmittel. Analyt. Untcrss. hatten den 
auf Grund der Zus. eine Herstellungsmeth. auszuarbeiten. Die vielen darauf genente 
Verss. geben die besten Resultate, wenn das in NH3 gelöste Silberoxyd entweder im 
Protalbinsäure oder einem Gemisch von Protalbin- u. Lysalbinsäure behaniMt ^ur • 
Zur Prüfung wird empfohlen, die Probe mit NH,-Sulfat zu koagulieren,^das Filtra 
K J zu versetzen, wobei kein Nd. entstehen darf ; wohl aber soll es mit Na2S eine bra 
Färbung gehen. Eine l% ig. Lsg. von Argyrol (I) soll durch Zusatz von einigen J-10? 
Ferrichlorid entfärbt werden, wobei gleichzeitig eine weiße Trübung entstellt- 
Trockenverlust von I soll nicht mehr als 5%, die Asche nicht 30% übersteigen u. 
Ag-Geh. 19—21% betragen. Nach Fällung einer 10% ig. Lsg. von I mit CaClj dar 
Filtrat mit Phenolphtalein nicht gefärbt werden. (Dansk Tidsskr. Farmac..18- 0 
März 1944. Apoth. Bosen.) , ^

Teodor Canbäek, Gohrimetrische Bestimmung von Plienthiazin. Vf. ze ig t» ikohol- 
bekannte Oxydation von Phenthiazin  ( =  Thiodiphenylamin) (I) mit Br-W. w a
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kg. dazu benutzt werden kann, durch Best. des Extinktionskoeffizienten auch in Ta
blettenpulver, wobei für die Analyse 0,05 g I entsprechende Pulvermenge vorher mi- 
kochendem A. zweimal extrahiert wird, I-Werte zu erhalten, die gut m it denen der gravit 
metr. Meth. übereinstimmen. (Svensk farmac. Tidskr. 48. 77— 81. 20/2.1944. Stock
holm, Staatl. pharmazeut. Labor.) E. M a y e r

D. Vincent und A. Maugein, Biochemische Bestimmung des Eserins durch Messung 
ür Cholinesterase-hemmenden Wirkung. Anwendung in  der M edizin  und Pharmazie.
2.Teil. (1. vgl. C. 1943. 1.754.) Die Bestimmungsmeth. eignet sich für galen. Präpp. 
». die Droge (Calabarbohne), jedoch erhält man im letzteren Fall Überwerte. Da auch 
andere Alkaloide (Geneserin, Dioxykodeinon, Morphin, Heroin) die Cholinesterase 
hemmen, ist die Meth. allgemeinerer Anwendung fähig. (Bull. Sei. pharmacol. 49. [44). 
165—67. Aug./Sept. 1942. Toulouse.) H o tze l

György Kedvessy und Bela Fürstner, Wertbestimmung Bitterstoffe enthaltender 
Tinkturen in Gegenwart von ätherischen Ölen und Gerbstoffen. Die Ergebnisse der Methode 
Ton W asicky werden von äther. ölen u. Gerbstoffen stark beeinflußt, weil der bittere 
oder adstringierende bzw. aromat. Geschmack in großen Verdünnungen schwer zu 
unterscheiden ist. Vff. empfehlen in solchen Fällen folgende Modifizierung: 5 g Tinktur 
mit 0,25 g vorher m it Ae. entfetteten Caseinpulvers 10 Min. schütteln, dann die Tinktur 
anf dem W.-Bad eindampfen, den Rückstand in W. lösen u. filtrieren; das Filter m it W. 
mehrmals auswaschen u, die Fl. auf 50 ccm ergänzen. Führt man mit dieser Stammlsg. 
die Bestimmungen durch, so kann der Bitterwert genau bestimmt werden, da die Fl. von 
äther. ölen u. Gerbstoffen beinahe frei ist. (Magyar Gyögyszeresztudomänyi Tärsasäg 
Ertesitöje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 19. 492— 95. 15/11. 1943. Budapest, Univ., 
Pharmazeut. Inst. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]). S a i l e r

1. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., y ,y-D iarylpropylam ine. Man 
setzt Propiophenone, die in /?-Stellung bas. substituiert sind, mit aromat. Organometall- 
verbb. um, spaltet aus dem gebildeten tert. Carbinol W. ab u. hydriert das entstandene 
mgesätt. Amin. Z. B. kocht man /S-Piperidinopropiophenon in äther. Lsg. 4 Stdn. mit 
Phcnyl-MgBr u. gießt auf ein Gemisch von Eis u. konz. HCl. Es entsteht 1,1-D iphenyl- 
hifmdinopropaiiol-l (Hydrochlorid, F.216— 217°), das bei lstd . Erhitzen mit 85%ig. 
“jPO, auf 130° in 1,1-DiphenylallyVpiperidin (Hydrochlorid, F. 204— 206°) übergeht. 
■ms diesem erhält man beim Hydrieren in Ggw. von Pd u. A. das l,l-D iph en yl-3 - 
W-rdinopropan (Hydrochlorid, F. 215— 216°). In ähnlicher Weise werden 1,1-D i- 
penyl-3-methylaminopropan (Hydrochlorid, F. 178°) u. l-P henyl-l-p -to lyl-3-d im eth yl- 
wimpropan (Hydrochlorid, F. 156°) hergestellt. Als Zwischenprodd. sind folgende 
'erbb. erhältlich: l-Phenyl-l-(3',4'-dim ethoxyphenyl)-3-piperidinopropanol-l (Oxalat,
1.190°), l,l-D iphenyl-3-m ethylbenzylam inopropanol-l (F. 110°), l-P h en yl-l-p -to ly l-3 -  
‘"Mthyfominopropanol-l (Hydrochlorid, F. 185°), l-P lien yl-l-p -m ethozyphenyl-3-d i- 
Wnylaminopropanol-1 (F. 118— 119°) u. l-P henyl-l-(2',5'-dim ethoxyphenyl)-3-di-
Mnylaminopropanol-1 (F. 146°). Therapeutica. (F. P. 890 633 vom 11/8. 1942, ausg. 
¥  1944. D. Prior. 12/8. 1941.) X o u v e l

im g er in g  A.-G., Berlin, Wasserlösliche Sulfonamidabkömmlinge. Verbb. der Formel 
U0,S.N(R').R.so2-N H -X  (IP = H , Alkyl Aryl oder Aralkyl; R =arom at., heterocycl.

aromat.-heterocycl. Rost; X =heterocyel. Rest) werden in üblicher Weise her- 
itsn man S 0 3HC1 in Ggw. von Pyridin auf Verbb. der Formel HN(R') -

yOj-XELX einwirken, wodurch die N-Sulfonsäuren von 2-(Sulfanilam ido)-pyrim idin, 
'^M/lpyrimidin, -thiazol, -5-äthylthiodiazol u. -pyrid in  erhältlich sind. Man kann 

A-Sulfonsäuren von Sulfanilsäurehalogeniden mit Aminen von heterocycl. Verbb. 
j/isetzen °dor die gewünschten Sulfone durch Oxydation der entsprechenden Sulfide 

■ oulfoxyde herstellen oder den heterocycl. Rest durch Ringschluß eines aliphat. 
i/ f erzeugen. Die in W. Iösl. Salze der Sulfonsäuren sind zu Injektionszwecken ge- 
>gnet Hierzu vgl. Belg. P. 445 991; C. 1944. I. 110.) (F. P. 883 356 vom 17/6. 1942, 
iasg. 2/7. 1943. d .  Prior. 18/6. 1941.) N o u v e l

P-St ̂ er'nS A. G., Berlin, Sulfonamidabkömmlinge. Benzolsulfonsäureamide, die in 
jj. e™e Aminogruppe oder eine in diese überführbare Gruppe enthalten, werden 
iitd j . behandelt, durch die in die Säureamidgruppe ein aliphat. Rest eingeführt 

oer sielt zu einem heterocycl. Ring schließen läßt. Z .B . wird p-Acetylamino- 
W  rfsä u re ch lo r id  m it Formyl-, Acetyl- bzw. Propionylthiosemicarbazid be- 

Als Endprodd. der Aufarbeitung erhält man 2-(p-Aminobenzolsulfonamido)- 
C  - . } f ° l  (F. 220°), -5-m ethyl-l,3,4-thiodiazol (F. 202°; Carbäthoxyverb., F. 236°) 
i ^ f y ^ M h i o d i ^ p l  (F. 184°; A cetylverb., F. 203— 204°; Carbätlwxyverb., 

)• Zu den gleichen Prodd. gelangt man, wenn man von p-Nitrobenzolsulfon-
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bzw. -sulfinsäurechlorid ausgeht, wobei z. B. 2-(p-Nitrobenzolsuljon- bzw. -sulfinamido)- 
5-äthyl-l,3,4-thiodiazol (P. 205° bzw. 141°) als Zwischenprodd. entstehen. Aus p-Ace- 
tylaniinobenzolsulfonylguanidin (P. 305°) u.dera Diäthylacetal des /3-Äthoxyacroleins vriid
2-(p-Aminobenzolsulfonamido)-pyrimidin  (P. 258°) erhalten. Geht man von Nitroverbb. 
aus, so entstehen als Zwischenprodd. 2-(p-Nitrobmzol$ulfon- bzw. -sulfinamido)-pyri- 
m idin  (P. 220° bzw. 189— 190°). Heilm ittel. Hierzu vgl. Belg. P. 445 672; C. 1944.1. 
699. (F. P. 883 537 vom 20/5. 1942, ausg. 7/7. 1943. D. Prior. 23/5. 1941.) N ouvel

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Haltbare Lösungen. Barbitur- 
säuren oder Thiobarbitursäuren werden in Form ihrer Tetraalkylammoniumsalze in was
serfreien mehrwertigen Alkoholen gelöst. (Belg. P. 445 295 vom 21/4. 1942, Auszug 
-veröff. 28/2. 1943. D. Prior. 30/4. 1941.) N ouvel

C. F. Boehringer & Söhne G. m . b. H ., Deutschland, Herstellung therapeutisch wirk
samer Derivate der Chinarindenalkaloide. Man diazotiert 6-Aminodihydrocinclionin 
oder 6-Aminodihydrocinchonidin  (I) in üblicher Weise u. verbindet die erhaltenen 
Diazoniumverbb. mit geeigneten Stoffen. Beispiel: Man löst 1,7 g I in 5 ccm etwa 
5 n-HCl u. diazotiert mit einer etwa 10%ig. N aN 02-Lsg. unter Rühren u. Kühlen. Bis 
zur Färbung von Jodstärkepapier werden etwa 3,5 ccm Nitritlsg. verbraucht. Die 
freie HCl wird dann mit der berechneten Menge Na-Acetat neutralisiert. Darauf fügt 
man eine eisgekühlte Lsg. von 0,75 g /1-Naphthol in 5 ccm Eisessig zu. Nach kurzem 
Stehen kann man mit NaCl einen roten Nd. abscheiden, der mit gesätt. NaCl-Lsg. ge
waschen wird. In analoger Weise wie dieses Hydrocinchonidin-6-azo (II)-ß-naphthol 
können auch erhalten werden: H-a-naphtJiol, ll-hydrocuprein, Hydrocinchonin-ß-azo- 
hydrocuprein, ll-m -phenylendiam in, II-anilin, Il-N -dim ethylanilin , ll-N-methyläthyl- 
anilin , ll-N -d iä th ylan ilin , lI-N -dipropylan ilin , l\-N -dibenzylan ilin , H-N-älhyUienzyl- 
anilin , ll-N -d ioxypropylä tliy lan ilin , ll-N -diäthyl-o-to lu idin , ll-diäthylaminonwiiooxy- 
propyläthylanilin , ll-d iä thyl-o-an isid in , ll-a-naphthylam in , II-ß-naphthylämin, ll-ar- 
titrahydro-a-naphlhylam in, l\-N -dim elhyl-ar-tetrahydro-oi-naphtliylamin, II-2,6-diamino- 
pyrid in , Il-N-meiliylletrahydrochinolin, ll-N -phenylpiperid in , ll-ju lolidin  u. ll-pbenyl- 
isoindolin. Diese Verbb. sollen gegen Malaria weit wirksamer sein als Chinin. (F. P. 
888 935 vom 22/7. 9142, ausg. 27/12. 1943. D. Prior. 1/8. 1941.) G rägek

T. Reichstein, Basel, Herstellung von neuen Verbindungen der Cyclopenlanoyoly- 
hydrophenanlhrenreihe. Die Ausgangsverbb. sind wenigstens in dem A-Ring substi
tuiert u. tragen im C-Ring in 12-Stellung eine Hydroxyl- oder freie oder substituierte 
Aminogruppe als Substituenten. Sie werden mit Mitteln behandelt, die befähigt sind, 
die Substituenten unter Bldg. einer Doppelbindung abzuspalten. (Belg. P. 444924 
vom 21/3. 1942, Auszug veröff. 8/2. 1943. Schwz. Priorr. 21/3. 1941 u. 28/1. 1942-1

M . F. Müller

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Lactone der Cyclo-
pentanopolyhydrophenanthrenreihe. Verbb. d e r  G y c lo p e n ta n o p o ly h y d r o p h e n a n th r e n r e ib c
mit einem Substituenten der Formel -CfCHj^CH-iCiLJn'COOH (wobei H durch Alkyl 
ersetzt sein kann u. n für 0, 1 oder 2 steht) werden mit Oxydationsmitteln behandelt, dm 
befähigt sind, in a-Stellung zur Doppelbindung eine Oxy- oder Oxogruppe einzuführen. 
Gegebenenfalls werden die Reaktionsprodd. verseift, red. oder lactonisiert. Z. B- ren
setzt man eine sd. Lsg. von zl20<22-3 -Acetoxynorallocholensäuremethylester (F. 1»
bis 156°) in Essigsäureanhydrid tropfenweise mit einer Lsg. von Se02 in W., erhitz 
mehrere Stdn. unter Rückfluß, dampft im Vakuum ein, entfernt das ausgeschiedene 
Se u. kocht das Filtrat einige Zeit mit Wasser. Beim Aufarbeiten erhält man " s0|„'
3-Acetoxy-21-oxynoralloclwlensäurelacton  (F. 193°) u. daraus durch Verseifen d"' '  
3,21-Dioxynorallocholensäurelacton (F. 248— 250°). In ähnlicher Weise werden i 
Lactone von A s>e -, 20>22-3-Acetoxy-21-m elhyl-21-oxy-o  der -2 1 ,2 2 -dimethyl-2 1 -oxynorc o 
diensäure, von A 20’:2-3,12-Diacetoxy-21-oxy- oder -3 ,7 ,1 2 -Triacetoxy-2 1 -oxißiorcnm■
säure u. von A5A-,2̂ >2̂ -3-Acetoxy-26-methyl-24-oxy- oder -26-methyl-27-oxychmesta i 
26-carbonsäure aus den entsprechenden Verbb. ohne Oxygruppe erhalten, w0 '1n;/  
Oxydationsnüttel Cr03, Pb-Tetraacetat oder Br geeignet sind. (F. P. 882 219 ‘
1942, ausg. 21/5. 1943. Schwz. Priorr. 12/6. 1941, 27/2. u. 17/3. 1942.) Lotjtel  ̂

Gesellschaft für Chemische Industrie, in Basel, Basel, Schweiz, H e r s t e l l u n g  v o n  Ladom
der ungesättig ten  C yclopen tanopolyhydrophenanthrenreihe d u rch  A b sp n \ten  der Crupi  ̂ ^
aus Lactonen dieser Reihe, die im Lactonring gesätt. sind u. die in #,y,¿-Stellung 
Carbonylgruppe oder zum C-Atom, das den Lactonring trägt, einen Substituen c 
aufweisen, wobei X  eine OH-, eine Thiol- oder Aminogruppe bedeutet. Man bc ^  
z. B. ein Lacton  der 3-Acetoxy-17-oxynorcholensäure mit 2 Mol. Br2 u. spa* e „ 
3 (Teilen) des so erhaltenen Bromlactons HBr in 5,6-Stellung durch Lrln ze 
Alkalijodid u. anschließend mit 20 Diäthylanilin ab. Nach dem Aufarbeiten =
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man das Prod. durch A cetylieren  u. Chromatographieren durch A120 3, wobei man den 
größten Teil des Lactona der / \ s-,s'20'22-3-acetoxy-J7-oxynorcholadiensäure in der mit 
Bzn-A. eluierten Schicht vorfindet. Durch Dest. von y-lA^S-A cetoxyätiocholenyl-l?]- 
mtoxybulyrolaclon im Vakuum oder durch Erhitzen mit Essigsäureanhydrid ent
steht ein Gemisch von y - [ l \ 6-3-Acetoxyäliocholenyl-17]-¿\P-v-butenolid u. y '-[A 5-3-Acet- 
oztjäliocholenyl-17]-¿\a ''ß'-butenolid, das man durch Chromatographieren trennen kann. 
(F. P. 883 678 vom 30/6. 1942, ausg. 12/7. 1943. Schwz. Prior. 11/7. 1941 u. 31/3. 
1912.) JÜ R G EN S

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Am ine der Cyclopentanopolyhyilro- 
phnanthrenreihe. Nitroverbb. der Cyclopentanopolyhydrophenanthrenreihe werden in 
Ggw. von Edelmetallen derEinw. von H2 unterworfen. Dabei erhält man Oxyamine, un- 
gesätt. u. gesätt. Amine. Z. B. entsteht bei der Behandlung von Nitroeholesterylacetat 
(F. 104—105°) in Ggw. von Pd-Schwarz u. Eisessig mit H, ein Gemisch, das ein Oxy
amin der Formel C,9H5l0 3N  (F. 202°), ein ungesätt. Amin der Formel C29Hia0 2N  u. 
ein gesätt. Amin der Formel C29H5l0 2N  (F. 122°) enthält. Arbeitet man unter Druck 
(40 at) u. bei höherer Temp. (100— 180°), so bildet sich nur das gesätt. Amin bzw. 
dessen Acetylderivat. Die Verbb. dienen zur Herst. von Hormonen. (F. P. 885 439 vom  
22/8. 1942, ausg. 14/9. 1943. D. Prior. 23/8. 1941.) N o t jv e l

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a .M ., Pregnandiol-3,20. Man führt
3-Acetoxybisnorcholansäure zunächst mit SOCh in das Säurechlorid u. dieses mit
m  in das Acetoxybisnorcholansäureazid über, aus dem sich beim Kochen unter 
.\VEntw. Acetoxyternorcholanylisocyanat bildet. Aus diesem erhält man sodann mit 
HjS04 unter CO,-Abspaltung Acetoxyternorcholanylaminsulfat, welches man mit 
XaX02 in die Diazoverb. u. letztere durch Verkochen in die Oxyverb. umwandelt. 
Xaeh Abspaltung der Acetylgruppe mit alkohol. KOH entsteht Pregnandiol-3,20, das 
m Herst. von Sexualhormonen verwendet wird. (Schwz. P. 225 781 vom 22/9. 1941, 
ausg. 1/6. 1943.) N o t j v e l

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, A 4'5-Pregnen- 
yO-dion (I). Man behandelt J 4<5-21-Dichlorpregnen-3,20-dion mit Reduktionsmitteln, 
‘■ü. löst man den Ausgangsstoff in Eisessig, versetzt mit Zn-Staub u. etwas W. oder 
Bit-NaJ u. erwärmt auf dem W.-Badc. Beim Aufarbeiten erhält man I vom F. 129°. 
rhrapeulicum. (Schwz. P. 224 833 vom 30/5. 1941, ausg. 16/3. 1943. Zus. zu Schwz. 
T. 2151 3 9 ; C. 1942. I. 3300.) N o t j v e l

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a .M ., 3,12-Dioxypregnanon-20. Man 
■dirt 3,12-Diacetoxybisnorcholansäure zunächst mit SOCl2 in das Säurechlorid u. dieses 
vu 3 'n das entsprechende Azid über, aus dem sich beim Kochen das Isoeyanat 
Mdet. Aus diesem erhält man sodann mit ILSO., 3,12-Diacetoxyternorcholanylamin- 
•dfat, welches man mit HCIO in die Chlorylaminverb. u. letztere mit Na-Äthylat unter 
“-[•Abspaltung u. gleichzeitiger Verseifung in die Iminoverb. umwandelt. Durch 
hydrolysc mit verd. EL>S04 entsteht daraus 3,12-Dioxypregnanon-20 (F. 172°), das zur 
jkrst. von Sexualhormonen verwendet wird. (Schwz. P. 226 006 vom 22/9. 1941, ausg. 
‘i6 ,1943.) N o t j v e l

j, »Degewop“ Gesellschaft wissenschaftlicher Organ- und Hormonpräparate m . b. H .,
«bin (Erfinder: Tadeus R eichstein , Basel, Schweiz), Pregn-4-en-3,20-dionderivate, 
ic in 21-Stellung m it Sauerstoff substituiert sind. Gesätt. l)eri w .  des Pregnan-3,20-dions, 

21-Stellung mit Halogen oder Sauerstoff in einwertiger Bindung substituiert sind 
•tut Ringsystem noch evtl. weitere Substituenten tragen, werden halogeniert u. hierauf 

lialogenabspaltcnden Mitteln behandelt. Als solche werden z. B. Pyridin oder die 
*y von organ. Carbonsäuren (K-Acetat oder Na-Formiat), im Falle von 21-Halo- 

soiaerivv. ausschließlich die letzteren, verwendet, welche außer der Abspaltung von 
älogenwasserstoff gleichzeitig den Austausch des 21-Halogens gegen OH oder O-Acyl 

Ton i-Cn‘ .*n <3er angegebenen Weise lassen sich 21-Acetoxy- oder 21-Chlorpregnan- 
Jf rp°n -Acetoxypregn-4-en-3,20-dion  (F. 160°) bzw. in 21-Oxypregn-4-en-3,20- 
in D n ") überführen. Die Verbb. zeigen die Eigg. des Nebennierenrindenhormons. 

• p- 737 539 Kl. 12 o vom 23/3. 1938, ausg. 17/7. 1943. Schwz. Prior. 29/3. 1937.)
N o t jv e l

Schering A. G., Berlin, Pregnenolon. Man behandelt 3-Acetoxybisnorcholensäure 
skt'CmeiQ aoylierond wirkenden Oxydationsmittel (Pb-Tetraacetat), verseift das Re- 
tjl jj®®prod. mit methylalkohol. KOH u. oxydiert die gebildete Oxycarbonsäure mit 

aacotat. Unter CO.,-Abspaltung entsteht dabei Pregnenolon (F. 192°). Thera- 
, ,1?®' (Schwz. P. 226 686 vom 14/11. 1939, ausg. 2/8. 1943. D. Priorr. 24/12. 1938 
1 3l/3- 1939.) °  N o t j v e l
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Substanz
gemisches von der Wirksamkeit der Nebennierenrindenhormone. Progesteron wird mit 
Pb-Tetraacylat behandelt u. das Reaktionsprod. verseift. Z. B. löst man Progesteron 
in Eisessig, fügt Pb-Tetraacetat hinzu u. hält 7 Stdn. bei 75— 85°. Das Oxydations- 
prod. wird gereinigt u. in wss. A. mit HCl verseift, worauf im Hochvakuum dest. wird. 
Nach dem Umkrystallisiercn aus Ä. erhält man ein Gemisch von der Wirksamkeit der 
Nebennierenrindenhormone. Andere geeignete Pb-Salzo sind Pb-Tetrapropionat, -bu- 
tyrat, -palnütat u. -benzoat. (Schwz. P. 225 258 vom 5/7. 1938, ausg. 16/4. 1943. D. 
Prior. 5/7. 1937.) N o itv e l

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von gegen Seborrhoe 
wirksamen Produkten. Man mischt Vitamin H mit Pantothensäure. Z. B. werden 
100 000 subcutane Ratteneinheiten Vitamin H von einem Reinheitsgrad von 25 y je 
Ratteneinheit in 200 ccm W. gelöst u. 4 g synthet. d,l-Pantothensäure zugesetzt. Die 
Prodd. sind wirksamer als Vitamin H oder Pantothensäure jedes für sich injiziert. 
(N. P. 66 435 vom 22/11. 1941, ausg. 5/7. 1943. D. Prior. 23/12. 1940.) J. S ch m id t 

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Hygienisches Präparat, 
bes. für die Zahnpflege, enthaltend die sulfonsauren Salze von am Stickstoff nicht 
alkylierten Benzimidazolen, die in m-Stellung mit einem Substituenten mit 9—16 C- 
Atomen substituiert sind. (Belg. P. 445 055 vom 2/4. 1942, Auszug veröff. 28/2. 1943. 
Schwz. Prior. 3/11. 1941.) M. F. M ü lle b

Dr. A. Wander G .m .b .H ., Deutschland, Farblose bzw. helle Desinfektionsmittel- 
Watte, Zellstoff oder dgl. wird mit einer Lsg.von A l-  u./oder Cd-Salzen imprägniert. Die 
Salze werden dann in H ydroxyde  übergeführt u. der Faserstoff mit einer AgNOyLsg. 
getränkt. Anschließend wird der Überschuß an Salzen ausgewaschen. Beispiel: Verband
material wird kurz in einer 15%ig. A l-Sulfat-(I)-Lsg. getränkt, es kann auch eine Lsg. 
von 10% I u. 5% A laun  verwendet werden; dann wird mit einer N H y Lsg. oder Alkali- 
lauge behandelt u. in l% ig. A gN O yL sg. getaucht, ausgewaschen u. getrocknet. 
(F . P. 889 957 vom 25/7. 1941, ausg. 25/1. 1944. D. Prior. 5/8. 1940.) H ein ze  

Dr. Hammer u. Co. G. m . b. H ., Deutschland, Gatgutsterilisation. Die Nahfaden 
werden bei Tempp. von 35— 70°, vorzugsweise von 50— 60° mit Halogen-KW-stoffen (1) 
behandelt, die in 2— 3 Stellung eine Doppelbindung aufweisen. Es können Lsgg. von 
sek. oder tert. I verwendet werden, aber auch prim . Bromide oder Jodide. Z. B. Gatgut 
mit Mesentericussporen  (Dampfresistenz 4 Stdn.) werden in einer Lsg. von 15% Äthyl
jodid  in A . 24 Stdn. bei 56° gehalten. Es kann auch eine 2%ig. Lsg. von Allylbromd 
in A .  verwendet werden. (F. P. 887 015 vom 20/10. 1942, ausg. 2/11. 1943. D. Prior. 
5/11. 1943.) H ein ze

R. Graf u. Co., Süddeutsche Catgutfabrik, Nürnberg, Sterilisation von Catgut durch 
Waschen in Lsgg. von II20 2 in A .  oder B zl. Der H20 2-Lsg. können während oder nach 
der Sterilisation Stoffe zugesetzt werden, die eine Zers, des H20 2 bewirken, wie z.B- 
Fermente (K atalase, Peroxydase), K atalysatoren  oder Aktivkohle oder Chromsäure oder 
Übermangansaure. (Belg. P. 446  867 vom 18/8. 1942, Auszug veröff. 29/5. 1943.
D. Prior. 13/6. 1939.)    H ein ze

K urt Leltzke, D entale Kunststoffarbcltcn. 2. völlig  neubearb. A ufl. H eidelberg: H ütliig. 1913. (190 S.) 8. 
ItM  14,— .

G. Analyse. Laboratorium.
H. C. Stephenson, E in  tragbarer Saugapparat fü r Oasproben. An zwei um kehrbaren, 

miteinander verbundenen MARiOTTEschen Flaschen kann nach Absorption des Gasc-s der 
Flüssigkeitsstand u. damit die Menge des Gases abgelesen werden. Jede der Flasche 
faßt 175 ml u. enthält Glasröhre, die bis zum Boden der Flasche reichen, damit ein kon
stanter W.-Druck gesichert ist. Bevor die Luft in die Saugflasche kommt, p a s s i e r t
mehrere Waschflaschen, welche die Strömung der Luft in einer Richtung regeln.
Waschflaschen sind leicht abzutrennen, daher is t  die App. leicht transportier a • 
(Chem. and Ind. 1944. 3— 4. 1/1. 1944.) Wulf*

Lothar Leinert, E in  einfaches Interferenzgerät zum Messen hochwertiger Oberfläche«• 
Beschreibung der Grundlagen eines Verf. der Oberflächengütemessung, das die ln ® 
ferenz des Lichtes zur Rauhigkeitsbest, benutzt. Das Verf. hat sich bei feinstbearbei e e 
Flächen durch seine Einfachheit u. Zuverlässigkeit bestens bewährt. (W erk sta  
Betrieb 37/22. 279— 80. Juli 1943. Stuttgart.) KLEVE»

H . Keller und H . v. Halban, Zur M ethodik der lichtelekirischen Extinktionsmessung-
II. (I. vgl. K o k t ü m , C. 1935.1. 1741.) Ausführliche Beschreibung einer mit Alkaup
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zellen arbeitenden lichtelektr. Meßanordnung. Es wird auf ein Netzanschlußgerät 
hingewiesen, daß dio erforderlichen Gloichstromspannungen in der gewünschten Stabili
tät zu liefern imstande ist. Der Unterschied von den Sperrschichtzellen liegt in der 
geringeren Empfindlichkeit der letzteren im UV u. an anderen Nachteilen. (Helv. chim. 
Acta27. 702—12. 1944. Zürich, Univ., Physikal.-chem. Inst.) L i n k e

Richard S. Hunter, E in photoelektrisches Mehrzweckereflelctometer. Inhaltlich ident, 
mit der C. 1938. I. 3240 referierten Arbeit. (Amer. Dyestuff Reporter 30. 525. 13/10.
1911.) W U L F F  

Maurice E. Stansby und John A. Dassow, D ie Feststellung der Farbe von undurch
sichtigen Objekten. Es wird eine Meth. angegeben, die Earbe undurchsichtiger Stoffe 
aufzuzeichnen. Sie beruht auf der Messung der Intensitätsverteilung des reflektierten 
Lichtes. Da es sich um die Aufgabe handelte, die Farbe von Fischkonserven über die 
Zeit von einem Jahr zu verfolgen, werden die einzelnen Schritte der Unters, wie die 
App. bes. genau beschrieben. (Ind. Engng. Chem., analyt. Edit. 14. 13—15. Jan.
1912. Seattle Wa. U. S. Fish and Wildlife Service, Techn. Labor.) L i n k e

David L. Masters, D er Polarograph. II. Industrielle Anwendung der analytischen
Technik. Vf. bespricht die industriellen Anwendungsbereiche u. die Vorteile der polaro
graph. Methoden, bes. in Verb. m it vorhergehender qualitativer Spektralanalyse. 
(Chem. Age 46. 279—80. 6/6. 1942.) F i s c h e r

b ) O rganische Verbindungen.
Lennart Smith, Titrim etrische und photometrische M ikrobestimmung von Alkohol. 

7f. hat früher (Svensk kem. Tidskr. 1932. 272) vorgeschlagen, daß bei A.-Bestimmungen 
nach W id m ark  das Oxydationsmittel (Bichromat) in W.-Lsg. benutzt wird, von welcher 
eine genau abgemessene Menge (1 ml) m it 2 ml lconz. H 2S 04 in bestimmter Weise 
rennischt wird. Durch zahlreiche Verss. wird gezeigt, daß der hierbei entstehende kleine 
Bichromatverlust sehr genau reproduziert werden kann u. auf die Titriergenauigkeit 
(± 0,015% Fehler der einzelnen Best.) keinen Einfl. hat. Das erwähnte Gemisch dient 
als Absorptions- u. Oxydationsgemisch im WimiARK-Kolben. Nach Absorption des 
A. wird die übrigbloibende Chromsäuro sogleich in der Wärme m it einem Überschuß 
w arseniger Säure versetzt u. der Überschuß an letzterer mit Bromat in der Wärme 
bestimmt. Die Vorteile der Meth. liegen darin, daß sämtlicho Titerlsgg. in gewünschter 
Stärke genau bereitet werden können u. sehr gut haltbar sind (Bichromat u. Bromat 
unbegrenzt, arsenige Säure monatelang). Die arsenige Säure kann aus einer Bürette 
zngesetzt werden(Bürettenmeth.), aber schneller u. genaueraus einer Pipette(Pipetten- 
ffithode). Bei der A.-Best. betragen die Fehler für mittlere Mengen (0,2 mg oder mehr) 
nach der Pipettenmeth. ±  1%, bei der Bürettenmeth. ±  2 7 2%, bei kleinen Mengen 
(0,04—0,10 mg) für letztere ± 3Y2%, bei der Pipettenmeth. etwa die Hälfte dieses 
Fehlers. Die im Absorptionskolben zurückgebliebene Chromsäure kann auch m it dem 
PciFRioH-Photometer bestimmt werden. Als Vergleichslösung wurde eine mit 2,00 ml 
0,01n-Arsenigsäurelsg. red. Bichromatschwefelsäurelsg. m it Lichtfilter 4700 Ä. E. 
benutzt. Die Red. entspricht 0,2302 mg Alkohol. Eine Kurve für den Zusammenhang 
wischen A.-Monge u. Ablesung auf der Photometerskala wird nebst zugehörigen 
Originalziffern mitgeteilt. Die Genauigkeit betrug für A.-Mengen von 0,06—0,12 mg 
M2%; 0,2—0,3 mg ± 1,6%; 0,3—0,7 mg ±  2% u. liegt zwischen derjenigen der 
Pipetten.- u. Bürettenmethode. Aus der Photometerablesung (a) kann auch die A.-Menge 
m mg nach folgenden Formeln berechnet werden: für Mengen bis zu 0,22 mg:
„ l o g  a log a

T 156— 1,509; für Mengen von 0,22 bis etwa 0,5 mg: mg =  1,955 —

Bei Mengen von 0,3—0,5 mg: mg =  2,007 — (Lunds Univ. Arsskr. 39. Nr. 11.
18 Seiten. 1943.) P o e t s c h

d ) M edizinische und toxikologische Analyse.
Jacob Molland, D ie spezifischen Immunreaktionen. Überblick über die neueren 

«rschungsresultate ^  'l°r serolog. Chemie, bes. über eine Systematisierung der serolog. 
»kk. auslösenden Gruppen, die physikal.-chem. Erklärung der dabei stattfindenden 
«ozesse, die hauptsächlich auf derW rkg. von intermoll. Kräften beruhen. (Medd. 
Eorsk fannac. Selsk. 6. 17. Febr. 1944. Rikshospital, Bakteriolog. Inst.) E. M a y e r  

Oloy Lindberg und Ake Örström, Über eine colorimetrische M ikrobestim mung von 
■iKton in kleinen Mengen biologischer Flüssigkeiten. Vff. beschreiben eine Meth., die 
m̂e direkte Best. von Aceton in biolog. Fll. u. im Blut gestattet, ohne vorher die Pro- 
eme fällen zu müssen oder zu destillieren. Das Verf. beruht auf der Diffusion des Ace-
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tons aus der zu untersuchenden Fl. in eine alkal. Salicylaldehyd- oder Vänillin-'L&g., u. 
zwar 2 Std. bei 65°. Die entstehende Farbe wird im Stufenphotometer in einer 1 ccm 
Küvette mit Filter L 2 für Salicylaldehyd u. m itFilterS 50 für Vanillin gemessen. Die Meth. 
erfaßt 1;—70 y  Aceton, die maximale Flüssigkeitsmenge ist 0,3 ccm. Genauigkeit u. 
Zuverlässigkeit der Meth. werden besprochen. (Ark. Kein., Mineral. GeoL, Ser. A 18. 
Nr. 3. 1— 13. 17/2. 1944. Stockholm, Wenner-Grens-Institut, Abt. Stoffwechsel-
forschung.) E betzdoeff

Fred L. Humoller, E in titrimetrisches Verfahren zur Bestimmung kleiner Mengen 
Glucose. Das Verf. gestattet, die Blutzuckerkonz, in 0,01 ccm Blut festzustellen: Die 
Entfernung der Proteine erfolgt mit 2,5 ccm verd. W O/'-Lsg. nach B e in e c k e  oder mit 
CuS04-Na2W 04 nach ' S o m o g y i. Die Zentrifugate werden mit 1 ecm K3Fe(CN)e-Lsg. 
(0,8231 g/500 ccm) gut vermischt u. nebenher Blindverss. angesetzt. Die Proberöhrchen 
erhitzt man im W.-Bad, setzt 1 ccm 15%ig. H2S 0 4 hinzu u. bringt die Lsg. in das Ti
triergefäß eines Potentiometers. Die Titration erfolgt mit genau eingestellter, etwa 
0,0004 n. Ce(HS04)4-Lösung. —  In W 03-lialtigen Lsgg. erhält man etwas höhere Blut
zuckerwerte als nach F o l in - W u ;  dagegen liefern die Verff. mit Zn(OH)2 oder CuS04- 
Na2W 04 dieselben Werte wie das F o l in - W u - Verfahren. —  Die analyt. Erfassung der 
dem Blute zugesetzten Glueose beträgt 98,5%. (J. Biol. Chemistry 147. 281—90. 
Febr. 1943. Chicago, Loyola Univ. School of Medicine.) E c k s te in

W ilhelm Hurka, D ie Relationen einwertiger Ionen im  H am  und Blut. II. Mitt. 
D ie mikroanalylische Bestimmung der Summ e N atrium  und K alium  im  H am  uni Blut 
(I. vgl. C. 1943.1. 1487). Vf. beschreibt die mikroanalyt. acidimetr. Best. der Summe Fa 
u. K im  Harn u. im Blut. (Biochem. Z. 313. 416— 18. 12/1. 1943. Graz, Univ., Med.- 
ehem. Inst.) B a e k tic h

W, Hurka, Eine neue acidim etr is che Bestimmung des N atrium s im  Harn. Zur Best. 
wird eine gesätt.- K-Pyroantimoniatlsg. in einer bestimmten Weise „gealtert“ u. darm 
unter Verwendung eines Mischindicators (1 Teil Dimethylgelb, 1 TeiLMethylenblau, 
beide 0,1% in A. gelöst. — Umschlagfarben: Blauviolett -e- 3,2 —> grün) mit 0,1 HCl 
titriert; man kann mit dem Mischindicator rasch bis zum Farbübergang titrieren u. 
bestimmt erst dann mit dem Ionometer den Bezugspunkt der Titration ( p h = 2 , 8 ) .  Bei 
Anwesenheit von Na-Salzen wird eine bestimmte Menge Pyroantimoniat in Form 
des unlösl. Na-Pyroantimoniats entfernt u. bei der anschließenden Titration ein ent
sprechend geringerer HCl-Verbrauch gefunden. Aus der Differenz im HCl-Verbrauch 
läßt sieh der Na-Geh. auf einer Eichkurve direkt ablesen. Aufstellung der Eichkurve 
vgl. Original. Die Meth. arbeitet im Sericnvers. m it einem Fehler von ± 3%. Doch 
hat Vf. Werte erhalten, die in der Begel innerhalb ±  1% lagen. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chem. 276. 130— 137. 28/10. 1942. Graz, Univ., Med.-ehem. Inst.)

B aertich

Valentin Perez Argiles, Gerichtschemische .S tudie über die Urinflecken. Übersicht 
über die verschiedd. Methoden zur Erkennung von Urinflecken. (An. Física Quirn 40 
[5] (6.) 112— 18. Jan. 1944. Saragossa.) Schimkus

M. W. Partridge, D ie gerichtschemische Untersuchung von seifenhaltigen Stoffen-
2. D ie nephelometrische Bestimmung von Seifen. (1. vgl. Quart. J .  Pharmac. Pharmacol. 
15. [1942] 21.) Zum Nachw. kleiner gelöster Seifenmengen, z. B. bei kriminellen Aborten, 
wurde ein nephelometr. Verf. herangezogen, bei dem die Lsg. mit HCl oder CaCl2 gefallt 
u. die Trübung m it der Trübung einer Test-Lsg. verglichen wird. Bei einem Geh. von 
0>05% wurden befriedigende Werte erhalten. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 15- 
119—26. April/Juni 1942. Birmingham, W est Midland Eorensie Science Lahor.)

v  '  °  H o tz e l

Auergesellschaft Akt.-G es., Deutschland, Trennen durch Diffusion. Das zu 
trennende Gemisch, z. B. Isotope, wird gelöst u. die Lsg. in ein geschlossenes Syst. ge
bracht, in dem sie durch ein Diffusionsmittel unterteilt oder ganz aufgesaugt wird. Da ■, 
daß an einem Ende des Systems kontinuierlich Lösungsm. zugegeben wird in dem Maue, 
in dem es am anderen Ende z. B. durch Verdunstung entzogen wird, entsteht ein Konzen
trationsgefälle entgegen der Fiußrichtung des Lösungsm., so daß sich die schw erere  
Komponente an der Verdunstungsseite, die leichtere an der Zugabeseite, a n re ic h e r  . 
(F. P. 881 316 vom 16/4. 1942, ansg. 21/4. 1943. D. Prior. 21/9. 1940.) G b a s s h o f F

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Eugen Thyroff, „Honigmann“ -Filter. N euartiger Naßreiniger für 
entstaubungsanlagen. Das in ein röhrenartiges Gehäuse eingebaute z y l in a r .  hi
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besteht aus kastenförmigen Hohlsteinen aus Porzellan mit sclilitzgelocliten Öffnungen 
lir den Durchgang der Rauchgase. Die Hohlräume der Filtersteinc sind mit Rasehig- 
ringenaua Porzellan gefüllt. Das Rauchgas tritt von unten in den Filterraum ein u. 
dnrchströint in Richtung nach außen das zylindr. Jilter. Durch eine Abspritz- 
vorrichtuiig wird mit Hilfe eines durch Motor langsam gedrehten U-förmigen Spritz- 
rehres von innen W. gegen die Filterwände gespritzt. Die ablaufende Schlamm- 
brühe wird auf Absitzgeländc oder Klärgruben abgeleitet. Betriebskosten u. Leistung 
desFilters. Die Abscheidung der in den Rauchgasen enthaltenen schwefligen Säure mit 
Hilfe der Naßentstaubung ließ sich nicht erreichen. Es wurden nur 5— 15% der in den 
Rauchgasen enthaltenen SO, absorbiert. Aus der abgeschiedenen Flugasche läßt sich 
vorteilhaft ein brauchbarer Porenbetonstein herstellen. (Papicrfabrikant, Wbl. Papier- 
fabrikat 1943. 168— 72. Aug. Höllriegelskreuth.) W it t

Berkefeld-Filter Gesellschaft und CellerFilterwerke G. m . b. H., Deutschland, Sedi- 
mlatimsfilter. Die in Suspension eingebrachte Filtermasse setzt sich auf mehreren 
äereinander angeordneten porösen Filterflächen ab, die nur die Fl. passieren lassen, u. 
iie zentral von der als Ableitung für das Filtrat dienenden Achse durchsetzt sind. Die 
Filterflächen liegen auf Stützmitteln in schalenförmigen Behältern. Die Reinigung der 
Filtermasse erfolgt durch Rückspülung. (F. P. 889 027 vom 12/12. 1942, ausg. 29/12. 
IM3. D. Prior. 12/8. 1942.) G r a s s h o f f

Berkefeld-Filter Gesellschaft und Celler Filterwerke G. m . b. H., Deutschland. Seili- 
mtalmsjilter. Der Filtermasse wird vor der Sedimentation frisch gefälltes Aluminium- 
hdroxydgel zugesetzt. Es können aber auch die Ausgangsmaterialien, die bei der Auf- 
shlämmung in W. das Hydroxyd bilden, zugesetzt werden. Z. B. 70— 98% Kieselgur, 

30% einer Mischung aus 75% Natriumaluminat u. 25% Aluminiumsulfat. (F. P. 
139305 vom 19/12.1942, ausg. 6/1. 1944. D. Prior. 22/8.1941.) G u a s s i i o f f

Elie Assie, Frankreich, Fillerkerza. Der Abschluß des rohrförmigen Filterkörpers 
st so ausgebildet, daß er zugleich zur Befestigung an einer Behälterwand dienen kann, 
te Filterkörper kann auch mehrteilig sein unter Verb. der Einzelteile durch Nut u. 
Wer. Die Filterkerzen können batterieweise in einem Gehäuse angeordnet sein, so 
kBprakt. kontinuierlich filtriert worden kann. (F. P. 888 429 vom 30/7. 1942, ausg. 
' P  1943.) G r a s s h o f f

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Füllkörper fü r  Kolonnen, be- 
■Aend aus Bändern aus feinen Metallgcwoben, die in mehrfachen Lagen zu widerstands- 
Aigen Zylindern aufgerollt sind. Kolonnen mit diesen Füllkörpern zeigen bes. hohe 
tennwrkgg., so daß z. B. eine Kolonne von 1 0 0  ccm Höhe u. 4  cm Durchmesser eine 

• von 15 theoret. Kolonnenböden hat, während die Trennwrkg. bei Füllung mit 
llanringcn nur halb so groß war. (F. P . 8 9 0  1 8 8  vom 1 6 /1 .  1 9 4 3 , ausg. 3 1 /1 .  1 9 4 4 .  

“•Pnor. 2 2 /1 2 . 1 9 4 1 .)  J .  SCHM IDT

Johan Ernst Nyrop, Hellerup, Dänemark, Konzentrieren oder Reinigen von F lüssig* 
« «  oder Gasen durch Kalaphorese. Man verwendet Elektroden, die in mehrere gegen- 

isolierte Teile aufgeteilt sind, u. bei denen die Teile mit gleicher Aufladung nicht 
■.ander gegenüber liegen, so daß das elcktr. Feld nicht senkrecht zu den Elektroden- 
jmhehen verläuft, sondern m it diesen einen, vorzugsweise etwa 30— 60° betragenden 

bildet. Hierdurch wird verhindert, daß durch die sich auf den Elektroden ab- 
* »nden Teilchen eine Umladung u. damit eine Herabsetzung der Wanderungsgescbwin- 

der Teilchen erfolgt. (Dän. P. 61 762 vom 22/7. 1940, ausg. 3/1. 1944.)
J. S c h m i d t

III. Elektrotechnik.
OrojBio de Nora, Italien, Elektrolytzelle m it beweglicher Quecksilberkathode. Die Zelle 

festä?6 na^ezu gesätt. Alkalichloridlsg., in der Na oderK u. Cl2 abgeschieden werden.
•WkaUamalgam wird durch die Schwerkraft fortlaufend einer Regenerationszelle 

L a  b *̂ e n*$ e*ner Allcalihydratlsg. gefüllt ist u. Graphit oder einen anderen 
OrErp | a ŝ Füllstoff enthält, der die Zerteilung des Amalgams in kleine Tropfen 
¡t, . “lchterung der Regenerierung bewirkt. Aus dieser Zelle tritt das regenerierte 
F » . jn die Elektrolytzolle zurück. (F. P. 890 000 vom 15/6. 1942, ausg. 25/1. 1944. 
' " 0r- 19/6. 1941.) S t r e u b e r

W n  ? esellscllaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutz-
Kifnd n " Ueuhschland, Elektrischer Kondensator, in  dem als D ielektrikum  nicht- 
jäj ̂ J,, j,li^ andlungspr°dukte der Arm aturen dienen. Auf der dielektr. Schicht wird eine 
9ellea ctlt'e rinschlußfreie leitende Schicht erzeugt, die so dünn ist, daß sie an Fehler- 

verschwindet oder nichtleitend wird. Wenigstens zwei auf diese Weise gebildete
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Kondensatorelemente sind in dem (Wickel- oder Stapel-) Kondensator derart vereinigt, 
daß die massiven mit dem Umwandlungsprod. bedeckten Metallbänder die Armaturen 
bilden u. mit den äußeren Zuführungen in Verb. stehen. Vor dem Zusammenbau 
werden die Elemente einer Vorbelastung unterworfen, um die Eehlerstellen zu beseitigen. 
Zweckmäßig verwendet man Al-Bänder, deren Oberfläche in A120 3 umgewandelt 
werden. (F. P. 889 136 vom 17/12. 1942, ausg. 31/12. 1943. D. Prior." 18/12. 1941.)

S t r e u b e b

Comp. Électro- Mécanique, Frankreich, Isolierung elektrischer Leiter. Die Isolier
teile bestehen aus gut leitendem Stoff (Metall), auf dessen Oberfläche eine dünne, fest 
haftende Isolierschicht erzeugt ist. Bes. geeignet ist Al mit einer Oxydschicht. (F. P.
888 900 vom 7/8. 1942, äusg. 24/12. 1943.) S treubeb

Eduardo Llinas Alonso, Spanien, Elektrisches Isolierrohr. Das Kohr wird aus 
Isolierstoffbändern (Papierbändern, für deren Imprägnierung mehrere Bäder vorgesehen 
sind) gewickelt. Im Innern des Rohres sind mehrere aus Metallbändern gewickelte 
leitende Einlagen vorgesehen, die durchgehende Leitungen bilden. Außerdem kann 
eine starre Umhüllung aus Metallbändern oder eine biegsame Umhüllung, z. B. aus 
Kautschuk, vorgesehen sein. (F. P. 887 809 vom 29/11. 1941, ausg. 24/11. 1943. Span. 
Prior. 29/11. 1941.) S tre u b e b

Soc. An. Metalleido, Genua, Isoliermaterial, bes. für elektr. Zwecke. Fasern aus 
Glas oder ähnlichen Materialien, lose, verfilzt oder verwebt, werden zunächst gereinigt 
u. entfettet, indem man sie mit Lösungsmm. behandelt u. bzw. oder erhitzt, dann in 
üblicher Weise mit Kunstharzen getränkt, getrocknet u. heiß zu Platten, Böhren, 
Stangen oder anderen Eormkörpern verpreßt. Man kann auch pulvriges Kunstharz in 
Glaswolle gleichmäßig verteilen u. dann heiß verpressen. (It. P. 394 727 vom 19/11. 
1941.) Sarbe

Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-G es., Deutschland, Umhüllung für Kabel- 
muffen für elektrische (Druck-) K abel m it Kunststoffm antel. Die Umhüllung wird aus einem 
Kunststoffband („Guttasine“ , „Igelit“ od. dgl.) gewickelt. Die Kanten der Bänder 
werden durch Aufsehmelzen miteinander verschweißt. Unter der Bandwickelung kann 
unmittelbar auf der Isolierung im Metallband oder ein Band aus metallisiertem Papier, 
über der Bandwicklung kann eine Bewehrung aus Metalldrähten oder -bändern vor
gesehen werden. (F. P. 887 602 vom 10/11. 1942, ausg. 18/11. 1943. D. Prior. 17/11-
1941.) b S treubeb

Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Stockholm, Elektrisches Kabel. Elektr. K abel 
mit einem Pb-Mantel, die frei hängen u. durch Luft- oder W.-Strömungen in S ch w in 
gungen geraten, neigen zur Rekrystallisation, wodurch der Pb-Mantel brüchig wird. 
Dieser Übelstand wird vermieden, wenn man über den Pb-Mantel, der gegebenenfalls 
mit einem etwa 0,13 mm starkem Asphaltpapier überzogen ist, ein dünnes F e -B le c h , 
bes. verbleites, von unter 0,5 mm Stärke derart wickelt, daß die einzelnen B a n d w in 
dungen etwa einen Abstand von 2 mm haben. Darüber kommt eine Jutewicklung 
u. dann eine Wicklung aus etwa 3 mm starkem Fe-Draht. (Dän. P. 61 831 vom 22/10. 
1941, ausg. 24/1. 1944. Schwed. Prior. 1/11. 1940.) J- SCHMIDT

Soc. Française des Munitions de Chasse, de Tir et de Guerre, Frankreich, Isolierte* 
elektrischer Leiter. Die Isolierung besteht aus 50— 60(%) Vinylharzemulsion, 15—12 Tn- 
kresylphosphat, 18— 14 Methylcelluloselsg., 17— 14 Papierfaser. Sie kann warm wer 
kalt aufgebracht werden, ist plast., elast. u. feuchtigkeitsbeständig u. mechan. w ider
standsfähig. (F. P. 887 833 vom 31/10. 1941, ausg. 24/11. 1943.) S t r e u b e b

Le Matériel Téléphonique, Frankreich, Elektrischer Widerstand, bestehend aus einer 
Kombination von Oxyden von Mn, N i u. Cu. Der Zusatz von NiO zu Mn20 3 verringert 
den elektr. Widerstand bis zu einem Minimum bei einem Geh. von 20% NiO. Vie 
stärker ist die Verringerung des Widerstandes bei Zugabe von CuO. Ein Widerstands- 
körper aus Mn20 3 hat den lOOOOfachen Widerstand w ie ein gleicher mit einem flljj- T® 
25% CuO. (F. P. 887 795 vom 25/10. 1941, ausg. 23/11. 1943. A . Prior. 3/8. 1941.)

e  '  S t r e u b e b

Fides G esellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schuh
rechten m .b .H ., Deutschland, Elektrischer Widerstand fü r  hohe Temperaturen 
300°), bestehend aus einem keram. Körper, der m it einem durch Luft nicht oxydie 
baren Metall imprägniert ist. Verwendet werden Metalle, deren Oxyde einen Sauers o 
dissoziationsdruck von wenigstens Vs at besitzen, wie Ag, Au, Pt, Pd. Der keram- K°rF 
wird (unter vermindertem Druck) mit einem Metallsalz imprägniert, das d'irc _ 
hitzung oder durch red. Gase reduziert wird. Bes. geeignet ist AgN03. (F. P- 
vom 10/11. 1942, ausg. 17/11. 1943. D. Prior. 23/5. 1941.) S t r e u b e b
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Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutz-
rechten m .  b .  H . ,  Deutschland, Elektrischer Widerstand, fü r  höhere Temperaturen (über 
300°) [fürVerbrennungsmotore und Zündkerzen). Der Widerstandskörper wird aus einer 
Mischung von keram. M. u. Kohleteilchen (Ruß) geformt u:. in oxydierender (mit Sauer
stoff angereichertor) Atmosphäre gebrannt. Die Erhitzung wird so weit getrieben, bis 
der Widerstandskörper inert geworden ist u. der Widerstandswert konstant bleibt. 
(F. P. 887 392 vom 3/11. 1942, ausg. 11/11. 1943. D. Prior. 22/5. 194k) S t r e u b e r

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västeras, Schweden (Erfinder C. H. 
0, Lübeck), Akkumulatorenbatterie. Die Batterie ist gekennzeichnet durch nietall. 
ZoUenbekälter, die von außen durch eine Kühlfl., bes. ö le , gekühlt werden. Um die 
Batterien möglichst wenig bewegen zu müssen, sind die einzelnen Kühlbehälter durch 
Leitungen an einen gemeinsamen Ölvorratsbehälter angeschlossen, der an gut zugäng
licher Stelle angeordnet ist u. von dem aus die Kühlung kontrolliert wird. (Schwed. P. 
110085 vom 26/4. 1933, ausg. 21/3. 1944.) J .  SCHMIDT

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västeras (Erfinder: H. Lübeck), A lka- 
Me Akkumulatorbatterie. Die einzelnen Akkumulatorzellen sind mit nachgebenden 
Sletallbehältern umgeben. Die einzelnen Behälter sind voneinander durch Isolierplatten 
isoliert u. in einem gemeinsamen Rahmen zusammengepreßt untergebracht, das Ganze 
rird dann in ein Ölbad eingebaut. Der Ölbehälter wiederum ist so gebaut, daß er den 
erforderlichen Druck auf die einzelnen Zellbehälter ausübt, um deren Deformierung 
¿weh Quellungsvorgänge zu verhindern. (SehWed. P. 108 649 vom 30/7. 1932, ausg. 
5/10.1943.) J .  S c h m id t

A/S Elektrisk Bureau, Oslo, Trockenakkumulator. Als Aufsaugmasse für den 
«ktrolyten wird ein Gemisch aus etwa 3 Vol.-Teilen Holzmehl u. 1 Vol.-Teil gebrannter 
»ips verwendet. Das Holzmehl, bes. Espenholzmehl, wird vorher zweckmäßig mit W. 
usgekocht, filtriert, getrocknet u. erst dann mit dem Gips vermischt. Der Gips erhärtet 
<®ch Entziehung von W. aus der Elektrolytfl., die dadurch konz. u. somit wirksamer 
rfnl. Nach oben hin wird die M. mit Öl gegen Luftzutritt abgeschlossen. (N. P. 67107 
tou 30/4. 1941, ausg. 29/11. 1943.) J. S c h m id t

Allgemeine Glühlampenfabrik Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Doppel- 
'Wß-Qlühdrähten aus Wolfram. Zur Unterdrückung der inneren Spannungen er- 
atzt man die Glühdrähte mehrere Stdn. auf 900° zusammen mit dem Kern, auf den 
®gwickelt sind. Beide Kerne können aus Ee bestehen. Es kann aber auch der primäre 
hekelkern aus Mo u. der sekundäre aus Fe bestehen. (F. P. 888 720 vom 2/12. 1942, 
!®g. 21/12. 1943. D. Prior. 11/12. 1941.) S t r e u b e b
, Egyesült Izzölämpa es Villamossägi Reszvenytärsasäg, Ungarn, Gasgefüllte Glüh- 
«pe mit verringerter Neigung zur Lichtbogenzündung. Als Getter wird ein in W. un- 
«1. Oxyd verwendet, das eine Säure bilden kann, bes. Kieselsäure. Außerdem können 
•siete Getter (oder Phosphor) zugegen sein. Die Anordnung ist bes. geeignet für Glüh
ofen mit einer Spannung über 30 Volt mit Edelgasfüllung, die keinen Stickstoff ent- 
^(F .P . 888 262 vom 20/2. 1942, ausg. 8/12. 1943. Ung. Prior. 28/2. 1941.)

S t r e u b e r

Henri-Gaston-Georges Desmarest, Frankreich, Entladungsrohre m it phosphorescie- 
■ h u erzuy- ®er Überzug wird auf der Glasinnenwahd mit Hilfe einer koll. Kaut- 
|  ’rfusg. aufgebracht u. durch Erhitzen fixiert. Danach wird das Gefäß mit einer 
, ?Oetglaslsg. gefüllt, die man dann wieder zum Ausfließen bringt. Der an der Wandung 

äitende Überzug wird bei 100— 120° getrocknet; er bildet eine durchscheinende 
«nderikhe Schutzschicht für den phosphorescierenden Überzug. (F. P. 888 141 

"-m 16/7. 1942, ausg. 3/12. 1943.) ' S t r e u b e r

Ries Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutz-
u  b. H., Deutschland, Verlängerung der Lebensdauer von Schichten hoher
ki r.m '‘ssi°nsfähigkeit, für Elektronenvervielfacher. Während des Betriebes der 
SetaO ^er Alkali- oder Erdalkalioxyde u. kleine Mengen Allcali- oder Erdallcali-
Ükal e , Wenden sekundäremittierenden Schicht ununterbrochen oder in Abständen 
SBom r ®r<Ialkalimetall in kleinen Mengen (durch Aufdampfen) zugeführt. (F. P. 

sab vom 17/11. 1942, ausg. 29/11. 1943. D. Prior. 2/5. 1941.) S t r e u b e r

^ a°nesia Akt.-Ges., Deutschland, Magnetischer M assekem . Der Kern wird 
/U , *crwendung von härtbaren Harzen als Bindemittel in der Form gepreßt u. 
'«Lem • i e*ne gleichmäßige Verteilung des Bindemittels im fertigen Kern zu 

•n au ĉr ̂ em Findemittel Stoffe zugesetzt, die das Bindemittel absorbieren, 
aft sind paramagnet. Stoffe, bes. Magnetite, die wenigstens V2% des Kern-

37
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gewicktes ausmachen sollen. (F. P. 890 827 vom 9/2. 1943, ausg. 18/2. 1944. D. Prior. 
10/2. 1942.) S tk e u b e f,

Licentia Patent-Verwaltungs-G. m . b. H ., Deutschland, Magnetischer Manscheni, 
besonders für Hochfrequenzspulen, bestehend aus (100 Teilen) Fe-Pulver, (4—5 Teilen) 
härtbarem Harz (Resorcinharz) u. (1— 2 Teilen) trocknendem Öl (Leinöl). (F. P. 890392 
vom 27/1. 1943, ausg. 7/2. 1944. D. Prior. 9/2. 1942.) S tb e u b e r

W estinghouse Electric & Manufacturing Co., East Pittsburgh, Pa., Y. St. A. (Er
finder: J. G. Ford), Magnetisches M ateria l in  Lamellen form. Die einzelnen Lamellen 
worden mittels eines Gemisches aus etwa 42,5% Polyvinylacetat u. Polyvinylacetal u. 
etwa 15% Harzkondensationsprodd. aus Kresol u. Formaldehyd auf therm. Wege ver
einigt. Das Verhältnis von Polyvinylacetal: Polyvinylacetat kann in weiteren Grenzen 
schwanken, während nicht mehr als 20% Phcnolformaldehydkondensat vorhanden 
sein sollen. Die Lamellenpakete weisen nur geringe Wirbelstromverluste auf. (Schwed. 
P. 109 605 vom 25/4. 1941, ausg. 25/1. 1944. A .  Prior. 26/4. 1940.) J .  Schm idt

IV. Wasser. Abwasser.
• E. Pfleiderer, Neuzeitliche Wasserreinigung fü r Höchstdruckkessel in Industriekrall- 

Werken. Erläuterung der Anforderungen u. Mitt. von Betriebsergebnissen einer Speise
wasseraufbereitung für Höchstdruckkessel durch Vorkalkung, Entkieselung mit MgO, 
Zugabe von S 0 2, Nachenthärtung mit W ofatit u. Zugabe von Ammonsalzen. Das 
Anbacken abwaschbarer Salze in Turbinen kann prakt. verhindert werden, wenn die 
Alkalitätszahl auf 10— 20 gesenkt wird. (Chemiker-Ztg. 68. 56—59. 12/4. 1944. 
Ludwigshafen a. Rh.) MiXZ

W. D. Vint, Verbesserte Speisewasserreinigung. Die durch pn-Messung gesteuerte 
Chemikalienzugabe ist anwendbar, wenn nur Soda als überschüssiges Alkali vorhanden 
ist, wie bei Vorenthärtung von Spsisewasser durch Kesselwasser. Besteht der Alkali- 
Überschuß, wie bei Kalk-Soda-Rcinigung, aus NaOH u.N a2C03, so ist aus der pn-Anzeige 
allein Überschuß oder Mangel an Lauge bzw. Carbonat nicht erkenntlich. Die Steuerung 
der Zusätze ist dann nur bei gleichmäßiger Zus. des Rohwassers möglich. (Iron Steel 
Ind. 17. 211— 13. Jan. 1944.) M m

K. R . Mortimer, Die Enthärtung, Pflege und Überwachung von Kesselspeise- ud 
Abschlämmwasser. Erläuterung der üblichen Enthärtungsverff. u. der Kontrolle unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse in Gaswerken. (GasW ld. 119. 558—64. 27/11. 
1943.) MAXZ

Friedrich Reinhold, D ie Grenzbelastung eines Gewässers durch Abwasser. Vorschlag 
einer vereinfachten Berechnung für die Beurteilung der Zulässigkeit von Abwasser
einleitungen aus Siedlungsgebieten bzw. der erforderlichen Behandlung auf Grundlage 
der Berechnung von F a ir - Im h o f f .  (Techn. Gemeindebl. 47. 1— 12. Jan. 1944. Darm- 
stadt.) 3LA.XZ

F, Meinck, D ie Aufbereitung und Beseitigung der Abwässer von Verchromunp- 
anslalten. Überblick über Schädlichkeit u. Giftwrkg. Cr-haltiger Abwässer a u f  P fla n z e n  
u. niedere Organismen u. die bekannten Verff. der Beseitigung. Ableitung i n  die K a n a l i
sation ist nur unter günstigen Verhältnissen, bei Vorhandensein von S c h la m m a b la g e -  
rungen u. reduzierenden Stoffen zulässig; da diese von selbst eintretende E n tg i f tu n g  
chromathaltiger Abwässer unsicher ist, sollen die Abwässer im Betriebe durch A u s fü llu n g  
mit Ba-Salzen oder Red. mit N aH S03 oder F eS04-7 HaO entgiftet u. geklärt w erden . 
Versenkung in den Untergrund ist zu vermeiden. (Metallwaren-Ind. G a lv a n o - T e c h n .  42. 
(25.) 37— 40, 10/2. 1944. Berlin-Dahlem, Reichsanstalt für Wasser- u. L u f tg ü te .)

MASZ

Josef Lindner und Gertrud Zienert, Über die Eignung des Z i m t s ä u r e c h l o r i d s  zur 
maßanalytischen Wasserbestimmung. Zimtsäurechlorid ist für W.-Best. wegen er 
höheren Flüchtigkeit, der höheren Blind werte u. der früher eintretenden Erschöpfung 
weniger geeignet als Naphthyloxychlorphosphin. Die durch eine gegebene Menge 
Zimtsäurechlorid quantitativ umsetzbare W.-Menge schwankt stark. Der auftretenae 
HCl muß mit Phenolphthalein titriert, die Störung durch C02 also mit berücksichtigt 
werden. (Mikrochem. 31. 254— 62. 1943. Innsbruck.) MA-

Heinz Hoek, D ie Verwendung der Venüle zur Bestimmung des Bad.
Die durch Verwendung steriler Spritzen zur Einführung der Wasserprobe in die ! 
nach K o s c h u c h a r o e f  geminderte Brauchbarkeit der Probenahme durch ungesc u 
Personal läßt sich mit evakuierten, mit Nährlösung beschickten Entnakmege a 
entsprechend der B e h e ix g - Venüle beheben. (Gas- u. Wasserfach 87. 81—83.
1944. Celle.) ^
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Jan Walther Frydenberg und Ruthi Poul Frydenberg, Kopenhagen, Koniaktstück  
im Auslösen eines A larm signales beim Eindringen von Wasser, bestehend aus einem 
beiderseitig verschlossenen Rohrstück, in das getrennt voneinander 2 Leitungsenden 
hineinragen u. in dem ein wassorlösl. Salz angeordnet ist. Sobald W. eindringt, bildet 
scheine Salzlsg., die dann den Stromschluß herbeiführt. Das Salz ist notwendig, um 
dem eindringenden W., z. B. Regenwasser, die erforderliche Leitfähigkeit zu ertoilen. 
¡Dan,P .61850 vom 10/6. 1942, ausg. 31/1. 1944.) J .  S c h m i d t

F. Fries, Essen-Bredeney, Kreisförmiger Absilz- und Dekantierbehälter fü r  schlamm- 
ldiigeAbwässer. (Belg. P. 445 330 vom 24/4. 1942, Auszug veröff. 28/2. 1943. D. Prior. 
12/9. 1940.) M. F . M ü l l e r

Dich Dickinson, Chemical analysis of w aters: boiler and feed w aters; sewage and cffluents. London: B lackie 
1944. (140 S.) 8°. 6 s.

Däcsk Iügenlorforening. Moderne K loaktcknik. Foredrag og Diskussioner fra Kursus 1 Dansk Ingcniorforeuing 
8.—U. November 1943. Udg. a f Dansk Ingcniorforeuing Bygningsingeniorgruppe. Kopenhagen: Dansk 
iDgeniorforening, Vcstcr Farim agsg. 29. (314 S.) K r. 9,— .

V. Anorganische Industrie.
W. Stockmeyer, Kunstkohle, Herstellung, Eigenschaften, Anwendung. Herst., Eigg. 

a.Anwendung der Kunstkohle (Kohlebürsten, Stromabnehmer, Schallkontakte, Wider
stände, Anoden, Gitter, Kohlolager, Kohledichtungsringc). Abb. Schrifttum. (Fein- 
stch. u. Präzis. 51. 205— 10. 241—47. Oktober 1943. Gießen.) S c r e i f e l e

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ammoniakverbrennung. Die- 
¡HiigenWandungen der Verbrennungselemente, die zwischen dem Katalysator u. dom 
äächgesclmlteten Dampferzeuger liegen, sind durch von W. durchflossene Rohre, die 
n dem Dampferzeugersystem gehören, gegen die Einw. der hohen Tempp. abgedeckt. 
F.P. 889 026 vom 11/12. 1942, ausg. 29/12. 1943. D. Priorr. 24/12. 1941,28/7. 1942.)

G r a s s h o f f
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vormals Roessler, Deutschland, K ataly- 

«tor für die Ammoniakverbrennung. Der Draht besteht aus einem Kern aus Nicht- 
jwmmetall, z. B. Nickel-Chrom oder Eisen-Chrom, gegebenenfalls mit geringem Molyb- 
Jh-oder Wolframgeh., während die Mantelschickt aus reinem Platin oder einer Platin
ierung besteht. Zwischen beiden befindet sich eine dünne Trennschicht vorzugsweise 
as einem Metalloxyd, welche die gegenseitige Diffusion bei den Verbrcnnungstempp.

Ammoniaks verhindert. Die Trennschicht kann z. B. auch aus Platinoxyd bestehen, 
'̂ saus porösem Platin, das auf den Kerndraht aufgebracht wurde, gebildet wird, bevor 

Mantelschicht etwa auf galvan. AVege aufgebracht wird. (F. P. 888 537 vom 24/11. 
ausg. 15/12. 1943. D. Prior. 10/12. 1941.) G r a s s h o f f

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vormals Roessler, Deutschland, K ata ly- 
’“'f/ür die Ammoniakverbrennung. Der Draht besteht aus einem Kern, der aus schwer 
« b a r e n  Zusatzmetallen oder deren Legierungen besteht, z. B. 90— 95% Ni 
L» l 'Dk’ während die Ummantelung aus Platin oder einer platinreichen Legierung 
¿steht-, z.B. 10% Ni, 90% Pt oder 8% Mo, 92% Pt. Durch Diffusion bei hohen Tempp. 
kl 1 8'°  ̂■t̂ ° en(tgültige Legienmg. Die Mantelschicht kann auch noch andere, die 
F do* ^'rksamkeit fördernde Bestandteile wie Rhodium oder Antimon enthalten.
■ r.889112 vom 16/12.1942, ausg. 31/12.1943. D. Prior. 2/1.1942.) G r a s s h o f f  

r Wüli Büsching, Deutschland, Mehrstufige Konzentrationskolonnen, bes. fü r  die 
li^ ! p erunff von Salpetersäure. Die Kolonnen sind aus Fe m it hohem Si-Geh., bes. 
^•Guß gefertigt. Die einzelnen Schüsse sind aufeinandergesetzt, wobei die Dichtung 
¡Pr1u* durch angeschliffene ebene Metallflächen an den sich berührenden Stellen 
/j f e Flächen verlaufen vorzugsweise waagerecht, können aber auch schräg 
c Uten u. gegebenenfalls m it einem erhöhten Kamm, bzw. einer entsprechenden 
wem der Mitte versehen sein. (F. P . 889 784 vom 12/1. 1943, ausg. 19/1. 1944. D . 

^  •19/3.1940.) J. SCHMIDT
- Fart)enindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Salzen der Amido- 

|%--Ure‘ gealterte Metallhydroxyde werden bei 20— 60° m it der wss. Amido- 
Keg?®®behandelt u. das Reaktionsprod., gegebenenfalls im Vakuum, eingedampft. 

a“f  crgeben klare Lösungen. Die Umsetzung erfolgt rmter dauernder Zerklei- 
Hydroxyde, z. B. in einer Kugelmühle. (F. P. 887 289 vom 28/10. 1942, 

»• Ml- 1943. D. Prior. 15/11. 1941.) G r a s s h o f f
Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a.M . (Erfinder: Walter Knoblauch 

t̂dien cbiller), Umsetzung von Kohlendioxyd zu Kohlenoxyd. Man verwendet 
msetzung von Kohlendioxyd mit H 2 zu CO Katalysatoren, die Erdalkalioxyde

37*
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oder MgO enthalten. Diese Kontakte zerfallen bei den erforderlichen hohen Tempp. 
(1000— 1200°) nicht, sondern bleiben lange wirksam. Man kann auch natürliche 
Oxyde oder Gemische der Oxyde, z. B. gebrannten Kalkstein, Magnesit oder Dolomit, 
verwenden. (N. P. 67 028 vom 21/3. 1942, ausg. 8/11. 1943.) J. Schmidt

Bata A. S., Böhmen und Mähren, Herstellung von Kupferchlorid. Kupfer wird in 
einem Schachtofen unter Ausschluß von Sauerstoff z. B. durch indirekte Heizung auf 
400— 500° erhitzt u. oben Chlor eingelcitet, während unten das geschmolzene Chlorid 
abfließt, das in einer mit Sand ausgekleideten Vorlage aufgefangen wird. (F. P. 889 295 
vom 19/12. 1942, ausg. 5/1, 1944. D . Prior. 20/12. 1941.) G rassh o ff

VI. Silicatcliemic. Baustoffe.
A. Dietzel, L. Arnold und E. Bamessel, Untersuchungen an emaillierten Kmd- 

blechen. (Fortsetzung der C. 1944. I. 1030 referierten Arbeit.) An allen aus der Praxis 
stammenden fehlerhaften Proben konnte festgestellt werden, daß fast stets die Fehler
ursache im Eisen, in der Schweißnaht, liegt. Das Email bzw. der Emailliervorgang ist 
unbeteiligt. Stücke mit fehlerhafter Emaillierung wiesen schlecht u. unsachgemäß ge
fertigte Schweißnähte auf. Blasen- u. Porenbldg. ist auf die Rk. zwischen den vorhan
denen oxydischen(Schlacken-) Einschlüssen u. dem G des Kesselblechs zurückzuführen. 
Die beobachteten furchenartigen Risse im Beckemail sind nicht durch Abkühlung ent
standene Haarrisse. Vielmehr handelt es sich um ein Aufreißen des Deckemailauftrages 
infolge von Zugspannungen, die sich beim langsameren Aufheizen des Eisens u. Emails 
an stärkeren Eisenstellen einstellen. Gleichmäßige elektr. Zusatzheizung an Stellen 
größerer Wandstärke wird empfohlen. —  Nähere Ausführungen u. Abb. im Original. 
(Sprechsaal Keram., Glas, Email 77. 28— 31. 20/2. 1944. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Si
licatforsch.) F re y ta o

Rudolf Lehmann, D ie Standzeit der H äfen in  Abhängigkeit von der Zusammensetzung, 
Herstellung, Temperung, Behandlung und Glasschmelze. Zusammenstellung der prakt. 
Erfahrungen bzgl. Abhängigkeit der Standzeit der Häfen. Angaben der auftretenden 
Fehler, Aufzählung ihrer Ursachen u. der Mittel zu ihrer Vermeidung oder Beseitigung. 
(Sprechsaal Keram., Glas, Email 77. 51— 55. 20/3. 1944. Ilmenau.) F b ey tag

I. Peyches, Industrielle Verfahren des elektrischen Glasschmelzens. Die Grundlagen 
bes. vom wärmetechn. Standpunkt, werden erläutert u. der Strahlungsojen ausführheb 
behandelt. Die Widerstände aus seltenen Metallen, aus Kohle, Siliciumcarbid sowie am 
keram. u. geschmolzenen feuerfesten Massen werden in ihren Eigg. u. ihrem Verh. be
sprochen. (Glaces et Verres 17. Nr. 74. 5— 11. März 1944.) F re y ta o

—, Über neuere Verfahren zur Herstellung, Bearbeitung, Verwendung und Prüfung 
von Glasfasern und Glasgespinsten. Wiedergabe zahlreicher in- u. ausländ. Patente 
sowie einschlägiger Untersuchungen. (Sprechsaal Keram., Glas, Email 76.104.129—30. 
151— 55. 20/5. 1943.) F reytag

Günther Satlow, D ie Bedeutung der Glasfäden a ls textiler Rohstoff für die Gesamt■ 
technik. Gedrängte Übersieht über den Stand der Forschung u. die Anwendung der 
Glasfäden unter Berücksichtigung zahlreichen Schrifttums. (Allg. Text. Z. 2. 40—lt. 
12/2. 1944. Dresden, Lehrst, f. Faserstoffkunde.) F re y ta g

L. Springer, D as Glas bei der chemischen A nalyse. Welche Bestandteile bat da 
Chemiker bei der A n alyse eines modernen Glases zu beachten ? Überblick über die mögliche 
ehem. Zus. verschied. Gläser u. die Bedeutung der Analysen-Ergebnisse für die UntiI' 
Scheidung. Glassätze-Berechnung. (Chemiker-Ztg. 68. 50— 51. 15/3. 1944. Zwiesel.)

F reytao

H. N. W ilson, Arsen-Schnellbestimmung im  Glase. Nach dem empfohlenen Verf. 
wird die Glasprobe m it NaOH geschmolzen, die Schmelze in HCl gelöst u. mit eine 
Überschuß konz. HCl nach Red. mit H ydrazin  u. IIB r  zweimal destilliert. Die Des i-' 
late werden nach der Meth. von A n d r e w s  mit K J 0 3 titriert. Sb stört nicht, u 
Best. ist genau, auch bei B lei- u. B orosilicalgläsern  mit abnorm hohem As203-Ge 3  ̂
Die Analyse ist hinnen 2 Stdn. beendet. —  Ausführung: Bei mehr als 2% vermutne <v 
As20 3-Geh. werden 0,5 g des Glases mit 3 g vorgeschmolzenem u. zerkleinertem ha 
vermischt u. vorsichtig klargeschmolzen. Nach Abkühlung wird der Schmelzkuc“cn 
30— 40 ml W. gelöst, die Lsg. in einem Destillationskolben mit 20 ml konz. HCl u- . 
W. vermengt. Dem Gemisch wird eine HCl-angesäuerte Hydrazinlsg. zugefufi 1 > 
bis 1,0 ml einer 50%ig. Hydrazinhydratlsg. verd. auf 10 ml) sowie mit 0,25 ST, ,r 
setzt. Gesamtinhalt des Kolbens 120 ml. Es werden rasch 60 ml abdest., zum Bes. , 
solange konz. HCl zugegeben, bis eine Temp. von 110° erreicht ist. Unter Vermei -
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jeglichen Luftzutritts werden erneut 50 ml ltonz. HCl zugesetzt. Dio Temp. fällt 
aut etwa 105°. Erneute Dest. bis auf etwa 50 ml. Zugabe von 50 ml konz. HCl u. 
neue Destillation. Kann im 2. Destillat noch As20 3 bestimmt werden, so wird eine 3. Dest. 
angeschlossen. Das Destillat wird in einem 500 ml-Meßkolben mit langem Hals auf 
20—25° abgekühlt, mit 5— 10 ml CClA u. —  aus einer Mikrobürette —  mit 2,0 ml einer
3.50 As203-Lsg. versetzt, was bei As20 3-Gekh. von über 2 mg As20 3 unnötig ist, u. mit 
M 200 KJ03-Lsg. bis zur Entfärbung titriert. Starkes Schütteln ist erforderlich. Ohne 
hjOj-Zusatz wird das 2. Destillat titriert. In 1 g Probe sind dann (ml verbrauchtes 
M/200 KJ03)/10 =  %  As20 3. (Analyst 68. 361— 64. Dez. 1943. Billingliam, Imp. 
Clem. Industr., Ltd.) E r e y t a g

0 Feldspathic Research Corp., New York, iibert. von: Blandford C. Burgess und John
E. Boyd jr., Spruce Eine, N. C., V. St. A., Keramisches F lußm ittel, das weniger glas- 
tfiig ist, bestehend aus einer Mischung von K ,C03 enthaltenden Al-Silicatmineralien 
a. 10—60% Spodumcn. —  Schemat. Zeichnung. (A. P. 2 260 000 vom 16/4. 1938, 
Msg. 21/10. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 21/10. 1941.)

M. E . M ü l l e r

Louis-Amedee Marchal, Frankreich, Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen 
mtprösem Oefiige. Aus einem Zement-, Kalk- oder Gipsmörtel, dem Seife u. fl. Künst
en— z. B. Phenolaldehydharz —  beigegeben ist, wird durch Einleitcn von Luft eine 
baumartige M. hergestellt. Nach einiger Vermischung ist der Mörtel von Luftblasen 
■durchsetzt, die mit einem Eilm von Harz umhüllt sind. Aus dieser M. gefertigte Er- 
Hgnisse sind unempfindlich gegenüber einer Hitze von 300°, werden durch 0 2 u. verd. 
tfflren nicht angegriffen, sind dauerhaft, schlechte Wärme- u. Elektrizitätsleiter u. 
SMurchdringlich für Gase. (F. P. 875 782 vom 7/7. 1942, ausg. 2/10. 1942.)

B e  WERSDORF
Magnesital G. m . b. H ., Köln-Mülheim, Herstellung von M agnesilsteinen. Dem 

•Agnesit werden Chromerze oder Chromoxyd zugesetzt, u. die Menge an CaO, S i0 2 u. 
■'A wird derart bemessen, daß sie dem sich aus dem Kurvendiagramm ergebenden 
™. entspricht. —  Diagrammzeichnung. (Belg. P . 445 264 vom 18/4. 1942, Auszug 
« .  28/2. 1943. D. Prior. 3/1. 1940.) M. E. M ü l l e r

M. H. G. Hicguet, Paris, Herstellung von Ziegeln oder Bausteinen  aus gebranntem 
»jMiif. Dieser wird zerkleinert u. bei 1500— 1800° gebrannt. (Belg. P. 445 178 vom  
“/*• 1942, Auszug veröff. 28/2. 1943. F. Prior. 24/5. 1941.) M . E. M ü l l e r

 ̂ S. Schiess, Berlin-Wilmersdorf, Herstellung von Platten und Rohren auf einer Easer- 
'.frundlage druck Aufbringen von Zwischenschichten aus Zement u. einem dicht

et ,™en 3?ulver- (Belg. P. 445 113 vom 7/4 .1942 , Auszug veröff. 28/2 .1943 . D. Prior. 
1938 u. Dän. Prior. 2/7. 1941.) M. E. M ü l l e r

h-f Eisenwerke A. G., Mülheim-Ruhr, Umhülltes Rohr. Die Hülle des Rohres
/-■/Maus einem Gemisch von hydraul. Bindemitteln m it Faserstoffen, z. B. Scklacken- 
m ’ r. 2^ oder Glaswolle. (Belg. P. 445 342 vom 25/4. 1942, Auszug veröff. 28/2. 
**>• D. Prior. 4/7. 1939.) M. E. M ü l l e r

Aaage Arthur Lindesehou Friis, Kopenhagen, Wärmeisolierplatte, bestehend 
g aus zerkleinertem aufgeweichten altem Schreibpapier 
Außerdem können noch anorgan. Füllstoffe, wie Wasser-

su-T rff ■ Linaescnou rrns, mopennagen, n  armeisonerpiaue, Dcstenena
l?"Iasern mit einer Füllung aus zerkleinertem aufgeweichten altem Schreibpapier 

/ » e n  Papierabfällen. Außerdem können noch anorgan. Füllstoffe, wie Wasser
te V fr 3 zugeführt werden, um die Brennbarkeit herabzusetzen, u. um die Platten  

Harten. (Dän. P . 61912 vom 14/8. 1941, ausg. 14/2. 1944.) J. S c h m id t

^ron Isodor Ormell, Kremfors, Schweden, Herstellung von porösen Faser- 
Ki ’ vorschäumt Easerstoffaufschlämmungen mit Celluloseablaugen, bes. 

idem 'k  *unter Zuführung von Luft, überführt den Schaum in ein Äbsitzbecken, 
ln  810 v ?e Sckaumschicht über einer wss. Schicht absetzt, trennt die wss. Schicht 
H s' » t e t  den Schaum in üblicher Weise zu porösen Platten. (N. P . 67 349 vom 
■ • «41, ausg. 24/1. 1944.) J. S c h m id t

rihrf?0 ?®rm.ansen, Moss, Norwegen, Herstellung von Korkplatten. Das zerkleinerte 
ris'arii D W*rd .gcgederionIads unter Zusatz von Binde- u. Härtungsmitteln unter 

.r®®1 Druck in Fe-Eormen verpreßt u. in den Formen in einem Autoklaven auf 
ttten 11 t?0 3v®dlrend 3— 10 Stdn. erhitzt, wobei ein Druck von etwa 5— 6 at auf- 

Platt 1111 entspannt man u. legt ein Vakuum an, um letzte Dämpfereste aus 
Itkühl Cn ZU entfernen. Man kann auch stufenweise die Dämpfe absaugen. Das 

en muß langsam erfolgen, damit die gebildeten fl. Harze Zeit haben, richtig
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zu erstarren. Die Platten dienen als Bau- oder Isoliermaterial. (N. P. 67160 vom 
30/10. 1941, ausg. 6/12. 1943.) __________________  J. SCHMIDT
Anion Wilhelm Rick, Chemischer Bautenschutz. 2. erw. u. verb. A ufl. Dresden, Leipzig: Stelnkopff. 1943. (138 S.)

8°-%  Technische Fortschrittsberichtc. 46. R M 5,50; geb. R M 7,— .

YII. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
F. W . Parker, Am m onium nitrat als Düngemittel. Behebung der Schwierighit da 

Zusammenbackens. Um das Zusammen!)ackcn beim Lagern zu verhüten, ist Granulieren 
das beste Mittel, wobei die einzelnen Körner mit Stoffen überzogen werden, wie Kaolin, 
Kieselgur, die das Zusammenbacken verhüten. Zu hohe Tempp. beim Lagern sind zu 
vermeiden. (Chem. Trade J. ehem. Engr. 114. 128— 29. 4/2. 1944.) Jaco b

F. Steenbjerg, Ammoniakverlust aus stickstoffhaltigen Handelsdüngern bei Aus
bringung auf Ackerboden. Die Verss. wurden 1942/43 im Labor, bei Raumtemp. an 
mehreren Bodensorten ausgeführt. In der Einleitung sind einige chem. u. bakteriolog. 
theoret. Betrachtungen ausgeführt, die später mitgeteilten Versuchsergebnisso stehen 
damit in Übereinstimmung. Der pa-W ert (I) des Bodens ist für den Ammoniakverlust 
von ausschlaggebender Bedeutung. Ammonsulfat (II), 150 oder 450 kg/ha, ließ einen 
Verlust in den ersten 4— 8 Tagen von 0— 15% finden, wenn das Düngemittel auf der 
Oberfläche des Ackers ausgebreitet wurde. Der Verlust war prakt. 0 bei 1 =  6 oder ge
ringer. Je höher I, um so höher der Verlust, hei steigendem I mit sehr schnellem Anstieg. 
Bei verlängerter Vorsuchsdauer (z. B. 24 oder 28 Tage) fand Vf., daß sogar nach dieser 
Zeit noch ein Verlust— wenn auch sehr gering— zu beobachten war. Bei I =  ungefähr 
8 betrug der Ammoniakverlust in vier Wochen ungefähr 50— 60%, während heil = 6 
ungefähr nur 5% in der gleichen Zeit verloren gingen. Der Ammoniakverlust war stets 
außerordentlich hoch, wenn der Boden CaC03 in beträchtlichen Mengen aufwies. Bei 
1— 2%CaC03 kann der Verlust bis zu 25% steigen, bei noch höheren Gehh., z. B. 5—10% 
CaC03 wurden sogar 50% Verlust gemessen, vier Tage, nachdem das Düngemittel auf 
der Oberfläche ausgebreitet war. Neben dem ausschlaggebenden Einfl. von I dos Bodens, 
des Geh. an CaC03 (Pufferkapazität gegen Wasserstoffionen) u. der Zeit fand !f. 
auch die Bodontiefe von Bedeutung, in die II untergearbeitet pdrd. Vf. konnte zeigen, 
daß bei Bedeckung des Düngemittels mit ungefähr 1 cm Boden der Ammoniakverlust 
abnahm im Vgl. zur Ausbreitung auf der Oberfläche des Ackers. Ohne Berücksichtigung 
von I u. Geh. an CaC03 wird der Ammoniakverlust 0, wenn das Düngemittel mit einer 
Erdschicht von 6 cm bedeckt wurde. Vermutlich hat der Regen die gleiche Wrkg. me 
eine dünne Erdschicht. Laboratoriumsverss. konnten hierzu nicht durchgeführt wer
den. Unter den dän. Bodenbedingungen hat dio Bodentypo mit Ausnahme der kalk
haltigen Böden, wenn überhaupt, nur geringen Einfl. auf den Ammoniakverlust. All
gemein sind die ausschlaggebenden Faktoren neben der Zeit usw. I des Bodens u. seine 
Pufferkapazität gegen Wasserstoffionen. Selbstverständlich wird der Ammoniakvcrlu:» 
von Ammonnitrat u. dgl. Düngemitteln von denselben Faktoren geregelt, die den Ver
lust aus II bestimmen. Vf. bespricht weiterhin die Möglichkeiten der Verlustbcst. ui 
Feldversuch. Vff. weisen darauf hin, daß mehrere sich widersprechende Literaturanga- 
ben bzgl. der wirtschaftlichen Bedeutung des Ammoniakverlustes sehr wahrscheimic 
durch die bekannte Tatsache der indirekten Mangan- u. Borwrkg. des II zu erklären/», 
die die Auswrkg. dieses Verlustes oft beseitigt oder verschleiert, bes. auf leicht sandige 
Böden mit hohem I. Zweifelsohne wurden verschied, ältere Feldverss. auf Böden na- 
niedrigem I durchgeführt, wo kein Ammoniakverlust eintritt. In dem Zusammen» , 
erinnert Vf. daran, daß dio Größenordnung der Ammoniak Verluste in gewissem wa 
auf die bei den Verss. herrschende Raumtemp. zurückzuführen ist, andererseits kenn 
solche Tempp. auf der Oberfläche des Bodens sogar in den Monaten April u. Slai g 
funden werden. Laboratoriumsvorverss. haben gezeigt, daß der Ammoniakvcr » 
von Calciumcyanamid (Handelsform) bei Ausbreitung auf der Bodonoberfläche sc 
beträchtlich ist, z. B. 50% des N  als Ammoniak in 24 Tagen. Vf. führt diese ve -  
weiter. Tabellen. (Tidsskr. Planteavl 48 . 516— 43. 1944.) W ulkow

Karsten Iversen und K. Dorph-Petersen, Versuche m it verschiedenen Stick oll 
düngemitteln. (Vgl. C. 1942. II. 1280; 1 9 4 3 .1. 556.) D ie  Verss. mit versch ied . i p P T
düngemitteln(I) wurden von 1930— 1942 an 13 v e r s c h i e d .  O r t e n  a u f  staatlichen Yei>^
gütern durchgeführt. Die Verss. erfolgten in wechselnder Folge, auf jeder Versuchs  ̂̂  
wurden alle Pflanzen jedes Jahr angebaut. Versuchsplan: a) ohne Stickstoff, o) 72 * 
Chilesalpeter (II), c) % N als Ammonsulfat (III), d) 1 N  als II, e) 1 N als III, f) ,0"raj( 
II, g) 1 N  als Ca(N03)2 (IV), h) 1 N  als Kalkstickstoff (V), 1938 als Calciunicyan^
( VI), i) 1 N  als verschied. I für verschied. Pflanzen. Zwecks Überprüfung ft
verschied. I auf die Rk. des Bodens erhielt jeder Acker in den Reihen b) h) J
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Jahr dasselbe I ohne Rücksicht auf die Pflanzen, Acker i) in den verschied. Jahren 
verschied. I. Beim Anbau von Mangold oder Zuckerrüben wurden die Äcker mit II, von 
Kartoffeln, Gras u. Hafer mit III u. von Weizen, Roggen, Gerste u. swedes mit IV ge
düngt. Durch diese Vorsuchsanordnung sollte — in Übereinstimmung mit den Ergeb
nissen früherer Verss. — jede Frucht mit dem geeignetsten I gedüngt werden, in Reihe 
i) sollte die landwirtschaftliche Praxis mehr berücksichtigt werden als in den Reihen 
bj—h). Es wordon dio hauptsächlichsten Ergebnisse als Durchschnitt der 13 Versuchs
stellen mitgeteilt, her. als „W ertzahl“ für N der verschied. I. Vff. verstehen unter der 
„Wertzahl“ den Preis, den man für die N-Einheit bezahlen kann, wenn der Preis für dio 
N-Einheit in II gleich 100 gesetzt wird. N  in Form von II u. IV hatte für alle Cerealien 
sowie Tiraothygras fast den gleichen u. auch den höchsten, N in VI den geringsten 
Wert. Grundsätzliche Unterschiede zwischen den Wertzahlen der Reihen b)— h) (stets 
gleiche I) u. Reihe i) (verschied. I) wurden nicht beobachtet. II ist das wertvollste I 
für Mangold u. Zuckerrüben. N  in III, V u. VI zeigte weniger als die halbe Wertzahl. 
Xin II, IV u. III besaß für swedes nahezu die gleiche Wertzahl, für Kartoffeln erwies sich 
111, bes. bei fortgesetzter Anwendung, als bestes I. Bei Mangold wurde die Wertzahl 
von II ontsprechond den Ergebnissen der Reihe i) uni 9% geringer gefunden als in den 
Reihen b)—-h). Ebenso war die Wertzahl von III hei Kartoffeln geringer. Diese Er
gebnisse ließen sich nicht erklären u. gehen vermutlich auf Begleitsubstanzen in den I 
tarück. — Chem. Analyse der Früchte ließ feststellen, daß mit III gedüngte Früchte 
einen geringeren %-Satz N enthielten als Früchte, dio mit dem gleichen N-Geh. in Form 
von Xitraten behandelt waren. Auch die von den Früchten aufgenommene N-Menge 
(Govricht/Bodcnf lache) war bei Düngung mit III am geringsten. Zwischen II u. IV 
wurde kein Unterschied gefunden. Wenn nur die halbe N-Menge gegeben wurde, war 
die X-Assimilation (verhältnismäßig) schwächer im Vgl. zur vollen Menge. Bei allen 
Jerss. ließ sich dies für III deutlicher beobachten als für II. — Bodenuntersuchungen, 
h Bodenproben aus dem Winter 1941/42 — nach 11 Jahren Verss. —  wurde ein ge
ringer Unterschied in der Acidität (pu) gefunden. In mit II oder IV gedüngten Äckern 
wr die Acidität 0,15— 0,12 höher, mit III 0,20 geringer als in Äckern ohne Stickstoff. 
«Seiten Tabellen. (Tidsskr. Planteavl 48. 418— 515. 1944.) W u lk o w

S. Gericke, D ie Düngewirkung der Phosphorsäure bei verschiedener Stickstoff- 
nàhrung der Pflanze. 2. Der E influß gleichzeitiger K alk- und Magnesiadünger, ( l .v g l .  
“■1941. I. 2441.) Phosphorsäuremangel tritt bei Düngung mit Nitrat stärker hervor 
«ä bei gleichzeitiger Ammoniakdüngung. Bei ausreichender Phosphorsäureversorgung 
-«Pflanzen wird im allg. durch Nitratdüngung der höchste Ertrag erreicht. Die Phos- 
paorsäureaufnahme durch die Pflanzen ist im allg. bei Nitraternährung höher als bei 
Ammoniakdüngung. Magnesiasalze üben bei Ggw. von Nitrat eine ungünstige Wrkg. 
2nf den Ertrag aus. Bes. bei der Kartoffel wirkt in Ggw. von Magnesia die Ammoniak- 
«Bährung besser. (Bodenkunde u. Pflanzenernähr. 32 (77). 223— 43. 1943. Dah- 
®. Landw. Versuchsanstalt der Thomasphosphatfabriken.) JAC O B

V. Vincent, Verwertung der Phosphorsäurereserven des Bodens. Um die großen 
Mspborsäurereserven dos Bodens, die den Pflanzen unzugänglich sind, zu mobilisieren, 
Bradie Anwendung von Kalk empfohlen, der durch Förderung der Oxydation der organ. 
b̂stanz deren Phosphorsäure aufnehmbar macht u. außerdem die Phosphate von 

r^nu. Aluminium umwandelt. (C. R. hebd. Séances Acad. Agric. France. 30. 181—83. 
a'3- 1944.) J a c o b
ul C 0̂rt3as un(l A. Lidoyne, Beziehungen zwischen dem Humusgehalt und der Auf- 

^ ^er Phosphorsäure in  den Böden des unteren Rliönegebietes. Humus erhöht die 
■ “fflebjnbarkeit der Phosphorsäure, wahrscheinlich durch Bldg. von Phosphor-Humus-, 
l'yï, xcn’ (41- K. hebd. Séances Acad. Agric. France 29. 542— 44. 8. 15. 22. Dez.

4 J a c o b  
u t barbier, Das Humusproblem in  Wirtschaften, welche die Viehzucht aufgegeben

clen viehlosen Wirtschaften, die sich seit einigen Jahrzehnten ausgebreitet 
„ n’ n).uß man zu künstlichem Ali st durch Kompostierung von Stroh Zuflucht neh- 
Futfi läßt sich nur schwer in die Fruchtfolge einschalten, da sie nicht als
iis. L  ^ c3as Vieh ausgenutzt wird. (C. R. hebd. Séances Acad. Agric. France 29.

5 H '8 ;’ 1 5 -> 2 2 - /1 2 .  1 9 4 3 .)  J a c o b
îû ' n> Mechanismus der Erhaltung der Bodenstruktur durch organische Substanz, 
1%T<fr künstlicher Wiese oder Kalkung. Die Verbesserung der Stabilität der Boden- 
hrkeB 7 rchZufulir von organ. Substanz wird auf eine Herabsetzung der Anfeucht- 
feien l i  ^ £len durch das W. zurückgeführt. Die Zunahme der Stabilität gekalkter 
(m • "1 sich auf diese Weise aber nicht erklären, sondern muß auf eine Wrkg. des
A&b 'u 8 auf die Bodenkoll. zurückgeführt werden. (C. R. hebd. Séances Acad.
- “ ance 30. 26— 28. 5/1 . 1944.) J acob
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W. S. Martin, Grasnarben in  ihrer Beziehung zur Bodenstruktur. In Uganda wurde 
ein lOjähriger Vers. durchgeführt, um den Einfl. festzustellen, den die mehrjährige Ein
schaltung von Gräsern auf die Bodenstruktur hat. Der Boden wurde 3 bzw. 4 Jahre 
unter Gras gelassen u. 3 bzw. 2 Jahre m it Ackerfrüchten bebaut. Die Gräser ver
besserten die Bodenstruktur; es bestehen aber beträchtliche Unterschiede zwischen den 
verschied. Arten. Die Krümelbldg. hängt ab von dem Tongeh. des Bodens, die Ein
schaltung von Gras in die Eruchtfolge wirkt daher nicht auf Böden mit einem niedrigen 
Koll.-Gehalt. Organ. Düngemittel erzeugten keine Verbesserung der wasserbeständigen 
Krümel, wahrscheinlich weil infolge zu rascher Zers, der organ. Substanz sich nicht ge
nügend Humus bildete. Kalk wirkt unter den örtlichen Verhältnissen nicht auf die 
Krümelbldg. ein. (Emp. J. exp. Agric. 12. 21—32. Jan. 1944. Uganda Protectorate. 
Dep. of Agric.) Jacob

Aktien-Gesellschaft der Chemischen Produkten-Fabriken Pommerensdorf-Milch,
Stettin, Feinkrystallines Superphosphat. Zum Aufschluß der Rohphosphate wird ein 
Mischer benutzt, unter dem sich ein Ansatzstutzen mit einem Zwischenbehälter befindet. 
(Belg. P. 449 099 vom 8/2. 1943, Auszug veröff. 2/11. 1943. D. Prior. 7/4. 1942. Zus. 
zu Belg. P. 448 205; C. 1944. II. 259.) K a r s t

Silesia Verein Chemischer Fabriken, Deutschland, Granulierung von Superphos
phaten. Das unter Anwendung von Druck plastifizierte Superphosphat wird in eine 
beheizte Drehtrommel m it Zerkleinerungsvorr. gefüllt u. dort unter Bewegung gekörnt. 
Vorr. u. Zeichnung. (F. P. 52 225 vom 11/7. 1942, ausg. 5/10. 1943. D. Prior. 24/9. 
1941. Zus. zu F. P. 858 669; C. 1941. I. 2850.) K a r s t

„S. A. C. I .“  Societä Änonima Conoimi Italiani, Bologna, Düngemittel. Gasremi- 
gungsmasse wird mit IL S04 von 50° B6 behandelt, worauf das erhaltene Prod. mit 
CaCÖ3 neutralisiert u. mit (NH4)2S 0 4 u. Superphosphat vermischt wird. Auch organ. 
N-haltige Stoffe, z. B. Fleisch- u. Fischmehl u. dgl., können als Zusatzstoffe verwendet 
werden. (It. P . 396 231 vom 9/7. 1941.) K a r s t

Georges Truffaut und Pierre Hampe, Frankreich, Düngung von Kulturpflanzen. 
Man vermischt verschied. Pf lanzennährsalze, die in W. lösl. sind, z. B. KNOs, Kalium
phosphate, MgS04, NH4N 0 3, Mg Gl „, MnS04, Eisencitrat, Zinksulfat u. dgl., mitein
einander u. fügt dem Gemisch solche Mengen H3P 0 4, H N 03 oder Citronensäure zu, daß 
die wss. Lsg. desselben einen pH-Wert von 2— 4 aufweist. Der M. können noch hygro- 
skop. Stoffe, wie Chloride, Nitrate, Zuckerarten, Glycerin, Glykol u. dgl., Netzmittcl, 
Insekticide u. Fungicide zugesetzt werden. Man löst etwa 5— 30 g des Gemisches auf 
11 W. u. zerstäubt die Lsg. auf die Blätter der zu düngenden Pflanzenkulturen. Das 
Gemisch ist bes. zur Düngung von Gemüsearten, Obsthäumen, Weinreben, Rüben u. 
dgl. geeignet. Man vermengt z. B. 60 (Teile) K N 03, 10 Monokaliumphosphat, 1 MgS0t, 
2 Eisencitrat, 0,1 MnS04 u. 10 Citronensäure. Man erreicht eine Ersparnis an Dünge
mitteln u. kann gleichzeitig eine Bekämpfung der Pflanzenschädlinge durchführen. 
(F. P. 882 824 vom 1/6. 1942, ausg. 16/6. 1943.) K a r s t

Georges Truffaut und Pierre Hampe, Frankreich, Behandlung von Pflanzenhdluren- 
Auf die zu behandelnden Pflanzen wird ein Gemisch von weißer oder heller F arbe  mi- 
gespritzt, das z. B. 1 kg Titanweiß, 1 kg Bariumcarbonat, 0,2 kg gelöschten Kalk, 
0,5 kg Casein u. 100 1 W. enthält. Schädlingsbekämpfungsmittel, z. B. S, CuS04 u. dgl., 
Zink-, Aluminium- u. Magnesiumsulfate, Netz- u. Haftmittel u. dgl. können der 31. 
noch zugesetzt werden. Die Pflanzen werden durch den Überzug vor zu starker Sonnen
bestrahlung geschützt. (F. P. 882 825 vom 1/6. 1942, ausg. 16/6. 1943.) K a r s t

O Louis F . Lambert, übert. von: Benjamin B . Stoller, Coatesville, Pa., V. 
Kompost für Champignonkulturen. 1 1 faserstoffhaltiges Material wird mit 12—-'- 
(Pfund) N-, 3— 6 P20 5- u. 9— 16 IUO-Verbb. innig vermischt, worauf die M. 15 25 Tage 
unter Erhitzung u. Kühlung kompostiert u. mit Champignonkulturen geimpft wird. 
Der Feuchtigkeitsgeh. des Fasermaterials beträgt 65— 75%. (A. P. 2 260201 
8/6. 1939, ausg. 21/10. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 21/M
1941.) K arst

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Förderung des P ßa^zenJ ^ L  
tum s. Die Stecklinge oder abgeschnittenen Zweige -werden an der Oberfläche der V' RR 
in der Rindenzone vollständig glatt gemacht u. gleich nach dem Schnitt mit den 1 
Wurzelbldg. anregenden Stoffen bestrichen, worauf sie in warmen, luftdurchlässig 
u. die Feuchtigkeit haltenden Stoffen, wie z. B. Kompost, Sand, Torfstaub u. dgl.,» 
bewahrt werden. (F. P. 884 867 vom 3 1 /3 . 1942, ausg. 30/8 . 1943. D. Priorr. 1/1- 
u . 2 1 /2 . 1942.) K a rs t
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Joseph Fülep, Ungarn, Förderung des Pflanzcnioachstums. Die zu behandelnden 
Pflanzen werden durch Auslese stimuliert in Verb. mit einer hypervegetativen Förde
rung der beschleunigten Entw. u./oder einer Erhöhung der Aktivität der Mutation 
in bezug auf die zu entwickelnden Eigg. oder einer Beschleunigung der Entwicklung. 
So kann die Gesundheit der Pflanzen gefördert oder die Winterfestigkeit bzw. die 
Festigkeit gegen Trockenheit erhöht werden. Auch die Ertragsfähigkeit kann gesteigert 
werden. (F. P. 889 073 vom 14/12. 1942, ausg. 30/12. 1943.) K a u s t

Pierre Thebault, Frankreich, Förderung des Pflanzenwachstums. Durch Einw. 
Ton kosm. u. radioakt. Strahlen, die in einer App. aufgefangen u. den Pflanzen bzw. 
Pflanzenwurzeln zugeleitet werden, wird eine Aktivierung des Pflanzenwachstums 
erreicht. Das Saatgut oder die Pflanzen können vor dem Aussäen bzw. Auspflanzen 
mit Metallsalzen, bes. Fe-Salzen, behandelt werden. (F. P. 882 716 vom 23/8 . 1941, 
ausg. 11/6. 1943.) K a r s t

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Fungicide M ittel. Zur Bekämpfung von 
Pilzen u. anderer Pflanzenkrankheiten oder pflanzenschädlicher Insekten im Acker- 
u. Gartenbau wird ein Gemisch aus S4N4 u. S7NH verwendet, dem anorgan. Träger
stoffe, wie CaSO.j u. Kalk, u. S zugesetzt werden können. Das Gemisch wird durch 
Auflösen von Schwefelchloriden in CC14 u. Einleiten von NH3 in die Lsg. unter Ein
haltung von Tempp. von 20— 50° hergestellt. (F. P, 882 652 vom 12/7. 1941, ausg. 
10/6. 1943. E. Prior. 13/3. 1940.) K a r s t

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Fungicide M ittel. Das Saatgut wird 
mit Schwefel-Stickstoff-Verbb., bes. S7NH, behandelt. Die Körner werden in Dreh- 
trommeln mit den genannten Verbb., denen mineral. Trägerstoffe, wie CaS04, Kalk, 
Bentonit u. dgl., S, NH4CI u. Haftmittel zugesetzt werden können, überzogen. Durch 
die Behandlung werden die dem ■ Saatgut anhaftenden u. die im Boden befindlichen 
Pilze vernichtet, u. es wird gleichzeitig ein Schutz gegen Vogelfraß u. dgl. erzielt. 
(F. P. 882 653 vom 12/7. 1941, ausg. 10/6 . 1943. E. Prior. 5/4 . 1940.) K a r s t

Michelangelo de Domenico und Giovan Battista Riccardo de Domenico, Frankreich, 
‘ tmgicide und insekticidcM ittel. Den aus Nicotin, Pyrethrum, Anabasin, Derris, Naph
thalin, Thiocyanaten od. dgl., Kohle, Sagemehl, Cellulose od. dgl. u. oxydierenden 
Stoffen, bes. K N 03, bestehenden Räuchermitteln werden Salze der aliphat. 
Bi- u. Tricarbonsäuren, bes. die Calciumsalze der Oxal-, Äpfel-, Wein- u. Citronensäure, 
ĝesetzt. Die Zusatzmengen an diesen Salzen betragen etwa 1— 5%. (F. P. 889 685 

Tom 21/5. 1942, ausg. 17/1. 1944.) K a r s t
Prodotti Cano per l ’Agricoltura, Bologna, Antikryptogamisches M ittel. Das M ittel 

besteht aus einem innigen Gemisch aus Zn- u. Al-Salzen, bes. den anhydr. oder kryst. 
waten, dem noch Verbb. des Cu, B, Ag, Cd, Os, der seltenen Erden u. Farbstoffe zu- 
gefügt werden können. (It. P. 395 166 vom 19/5. 1941.) K a r s t

Edmond Fahre, Frankreich, Schädlingsbekämpfungsmittel. Zur Bekämpfung von 
«yptogam. Bebschädlingen wird sehr fein gemahlener trockener koll. Ton bzw. ein 
Gemisch aus Ton u. Bentonit verwendet. Der Ton saugt die Feuchtigkeit auf u. nimmt 

Schädlingen dadurch die Lebensmöglichkeit. (F. P. 882 660 vom 18/7 . 1941, 
§3g. 10/6. 1943.) K a r s t

Paul-Rene-Emmanuel Dorr, Frankreich, Schädlingsbekämpfungsmittel. Auf experi
mentellem Wege werden die Pflanzenarten ermittelt, die von den zu bekämpfenden 
“sekten oder Parasiten verabscheut werden. Aus diesen Pflanzen werden auf ehem. 

ege durch Extraktion m it W., A. oder alkohol. Lsgg. oder durch physikal. Abtren- 
l“?" “je insektenabweisenden Stoffe gewonnen. Die erhaltenen Lsgg. werden in üb- 

cr Weise auf die zu schützenden Pflanzen aufgesprüht. Man kann au<jh Lsgg. 
wvenden, die mit Hilfe von Tannin-, Oxalsäure- oder Ameisensäure-Lsgg. hergestellt 
™en sind. (F. P. 888 913 vom 27/5. 1941, a u s g .  27/12. 1943.) K a r s t

■ Soc. LEquipement Industriel Jad, Frankreich, Schädlingsbekämpfungsmittel. Holz- 
Zi wi .-^“htenholzteer, wird mit Terpenen oder Terpenalkoholen, Methylenblau, 
JWnluorsilicat oder Zinkoxyd, Trägerstoffen u. insekticiden Pulvern, z. B. Rotenon 

er Pyrethrum, innig vermischt. Das- Gemisch -wird in gleicher Weise verwendet 
1941t Glichen Kupferspritzbrühen. (F, P. 882 251 vom 22/5. 1942, ausg. 28/5.

> _ K a r s t
hi . iese*°tte Christlieb, Hamburg, Schädlingsbekämpfung in  M ühlen oder verwandten 
k tV  ü naC'*1 7^7 924, dad. gek., daß statt der insekticid wirkenden KW-stoffe 
ID n ti °^er aromat. Reihe insekticide, chlorierte KW-stoffe verwendet werden.
C i«;, • 743 870 Kl. 451 vom 25/5. 1937, ausg. 4/1. 1944. Zus. zu D. R. P. 727924 ; 
'‘ ■ 'W .  1.774. K a r s t



578 H v i i i -  M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a p h i e .  M e t a l l v e r a r b e i t u n g .  1944. II.

Pierre Schribaux, Frankreich, Insektenvertilgungsmittel. Akt. Tone werden als 
solche oder im Gemisch mit Trägerstoffen, wie z. B. gefälltes Calcium- oder Magnesium- 
carbonat, Infusorienerde u. dgl., Duftstoffen u. Chlorbcnzolen, bes. p-Diohlorbenzol, zur 
Insektenvertilgung verwendet. (F. P. 883 518 vom 17/2.1942, ausg. 7/7.1943.) K a r s t  

Boris Guerbilsky, Frankreich, Insektenvertilgungsmittel. Absorptionserden, wie 
Tone, Kaolin u. dgl., werden m it Soda oder Ammoncarbonat vermischt, worauf das 
Gemisch auf die zu behandelnden Pflanzen in trockener Form aufgestäubt wird. Auf
50— 99 (Teile) Äbsorptionsmittel werden 50— 1 Soda bzw. Ammoncarbonat verwendet. 
Das Gemisch ist für Menschen u. Haustiere unschädlich. (F. P. 886 667 vom 10/6. 
1942,. ausg. 21/10. 1 9 4 3 .) . K a r s t

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bekämpfung von Nagetieren. 
Man verwendet Verbb., welche die Gruppe Ar— N = N  oder Ar— N = N  enthalten, in 
■welcher Ar ein Aryiradikal bedeutet, welches gegebenenfalls durch eine Hydroxyl- oder 
Alkylaminogruppe substituiert sein kann. Bes. geeignet sind 1-dimethylairdnopkenyl-
4-diazosuIfonsaures Kalium oder l-dimethylaminophenyl-4-diazosulfonsaures Natrium 
u. dgl., die mit Kartoffeln, Brot oder Getreide innig vermischt werden. (F. P. 884 345 
vom 22/7. 1942, ausg. 10/8. 1943. D. Prior. 5 /5 . 1941.) K a b s t

Josef Krauss, Deutschland, Bekämpfung von B atten , Mäusen u. dgl. Getreide
körner werden in Mischtrommeln mit einer Haftmittellsg. angefeuchtet, mit pulver
förmigem Zinkphosphid innig vermischt u. überzogen, worauf sie mit einer Hülle aus 
Leinölfirnis, Zaponlack u. dgl. versehen werden. Durch Behandlung mit einem Luft
strom entfernt man das Lösungsm. für den Lack od. dgl. (F. P. 883 674 vom 30/6.1942, 
ausg. 12/7. 1943. D. Prior. 6/4. 1939.) K a b s t

O .E . Miller nnd L. M. Turk, Fundam entals of soil scieuce. London: W iley, Chapmnn & H . 1944. (439 S.) 8* 
22 s. 6 (1. •

TOT. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Ernst Mickel, Beanspruchung der Spritzgußformen im  Betrieb. Durch Messungen 

des Temp.-Ablaufs in Spritzgußformen wurde festgestellt, daß die Rißbldg. vor allem 
eine Folge von mechan. Dauerbeanspruchungen durch wechselnde Wärmeausdeh- 
nungen ist. Vorbeugungsmaßnahmen wären: die Auswahl von Werkstoffen mit nie
driger Wärmeausdehnungszahl, geringer Korrosions- u. Oberflächenempfindlicbkeit 
bei obiger Beanspruchung u. hohen Werten der Zug- bzw. Dauerwechselfestigkcit (bes. 
in der Wärme) u. Dämpfungsfähigkeit, ferner die zweckentsprechende Formenbauweise 
u. -kühlung bzw. Oborflächen-D. u. betriebliche Vorkehrungen, wie rasches, gleich
mäßiges Gießen bei möglichst tiefdn Tempp., hohe Mitteltcmp. der Form usw. Da 
einige dieser Maßnahmen sich gegenseitig aussehließen, ist eine völlige Verhütung der 
Bißbldg. unmöglich. (Z. Ver. dtsch. Ing. 87. 341— 15. 12/6. 1943. Stuttgart, Bad 
Cannstatt.) P o h l

— , Gußeisen. Seine Rolle in  der Elektrotechnik. Übliches Gußeisen enthält 3,2(%) C, 
davon 0,5—-0,8 in gebundener u. den Rest in graphit. Form. Die wichtigste Eig- ist die 
Endfestigkeit, die früher meist nur 8 t/sq. in. betrug, jetzt aber viel höher liegt; z- B- 
hat das unter Stahlschrottzusatz erschmolzene Gußeisen bei 2,2 bzw. 2,5%ig. C- bzw.
51-Geh. e i n e  Festigkeit v o n  20— 23 t/sq. i n .  I n  d e r  E l e k t r o t e c h n i k  s i n d  f e r n e r d a s m a g n e t .
Verh. u. der Wärme- bzw. Elektrowiderstand wichtig. Letzter nimmt in nächst. Bei“en‘ 
folge der Sorten ab: ferrit., perlit., austenit., cementit. Guß. Grau- bzw. austenit. La 
haben einen Widerstand von 60— 100 bzw. 150 mOhm/ccm u. eine magnet. Bure i- 
lässigkeit von 240 bzw. 1,03. Als Legierungselemente sind N i, Cr, Al u. Si bes. ver
breitet; die dadurch erzielten Eigg. u. die Anwendungsgebiete solcher Sorten wie 
Nomag, S ila l, N icrosilal, N iresist, Gralfter, Meehanite) in der Elektrotechnik sind au • 
gezählt. Die Vol.-Vergrößerung des Gußcs in der Wärme läßt sich durch Verringerung 
des Si-Geh. bekämpfen. (Electr. Rev. 134. 63— 64. 14/1. 1944.) P o h l

Friedrich Körber, Anton Elchinger und Hermann Möller, V e r h a l t e n  gestauchter 
M etalle bei Zugbeanspruchung. II . (I. vgl. C. 1942. I . 719). Ältere Unters-3. _ ^  
(SiaftZversprödung durch Kaltstauchung wurden auf Stauchtempp. von 700° ausgeac 
u. ergaben, daß je nach Stauchtemp., -richtung u. -grad v e r s c h i e d .  Versprödung 
erscheinungen auftreten. So z. B. nahm die Versprödung hei Blauwärme zu u-x 
schwand bei 700°, trotzdem vor dem Zerreißvers. auch hier eine Stauchtextur les¡ t - 
ste llt wurde. Maßgebend hierfür ist also nicht nur der Grad der TexturausU 
sondern auch die bes. temperaturabhängige Gitterstörung (dies wurde r * , ,  ¡j 
nachgewiesen), ferner die durch Beimengungen beeinflußte Alterungsempfmdiic ^  
u. die bes. an den Korngrenzen angereicherten Schvvächestellen. (Mitt. Kaiser-\\i 1
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Inst. Eisenforsch. Düsseldorf 2 6 .  71— 89. 1943. Düsseldorf, K.-W .-Inst. f. Eisen- 
forschung.) P o h l

Jean R. Maréchal, E influß des A lum inium s auf Stähle und Guß ( Untersuchung von 
Fe-Al und Fe-Al-C-Legierungen). Überblick über bisherige Erfahrungen hinsichtlich 
des Einfl. von Al auf verschied, physikal. u. median. Eigg. der Werkstoffe. Nach 
Beobachtungen des Vf. haben Stähle mit geringem Al-Geh. schw eb e magnet. Hystérésis 
n. sind als Werkstoff für Dynamoblech geeignet. Die Al-haltigen Gefügeeinschlüsse 
haben hohe Dispersität u. bedingen in größeren Mengen eine Abnahme der Dehnung 
u. Querkerbzähigkeit; Vf. hält sie aber für weniger schädlich als Mn-Oxyd- u. -Sulfid- 
einschlüsse, die die Korrosionsfestigkeit gegen Atmosphärilien, Säuren u. W. herab
setzen. Im Guß bewirkt Al die Bldg. eines Fe-Al-Doppelcarbids, dessen Zerfall in 
Graphit beim Glühen durch Steigerung des Al-Geh. beschleunigt wird; bei 18 bzw. 
50% Al treten an Stelle des Carbids neue Phasen auf, die bei >  20% Al bzw. an feuchter 
Luft ihrerseits Graphit bzw. KW-stoffc ausscheiden. Bei sehr Al-reichen Legierungen 
entsteht die Verb. FeAl3. Durchgeführte Korrosionsverss. zeigten, daß der Angriff 
ronAl-Guß mit 3(%) C u. 2 Si bei 4 u. 8std. Erhitzen auf 900° in oxydierendem Mittel 
dem Al-Geh. umgekehrt proportional ist u. bei 7— 8% Al praltt. ausbleibt. Der sich dabei 
bildende weiße Schutzfilm „heilt“ bei mechan. Beschädigung selbsttätigzu. Auch die 
sieb in Ggw. von schwefelhaltigen Gasen bildenden Al2S3-Filme haben mit zunehmendem 
Al-Geh. steigende Schutzwrkg. ; die gleichzeitige Ggw. von Ni ist trotz häufiger gegen
teiliger Angaben wirksam. Der Gußangriff durch S i0 2 wird bei Si- oder Al-Geh. ver
hindert, wenn der C-Geh. 3% nicht, übersteigt; bes. gut bewährt sich unter solchen 
Bedingungen ein Guß mit 6(%) Si, 3 Al u, 2,35 C. Als Nachteile des AI-Gußes werden 
die Schwierigkeiten der Abfallverwertung, die starke Oxydierbarkeit des Al (hohe 
Verluste) u. die gesteigerte Zähigkeit der Schmelzen genannt. (Mét. Corrosion Usure 
18. (19.) 65—68. 82— 96. Mai 1943. Lüttich, Univ.) P o h l

K. Bode, Das Patentieren von Stahldraht. Aus den besprochenen theoret. Grund
lagen des Patentierens ergeben sich die Arbeitsanforderungen (der Draht muß oberhalb 
desAcj-Punktes erhitzt, einige Zeit bei dieser Temp. gehalten u.so abgeschreckt werden, 
damit im wesentlichen ein sorbit. Gefüge entsteht). Zwei A rbeitsw eisen sind im Ge
brauch: das Durchzieh- bzw. das Tauchverf. (der Draht wird durch Ofen u. Abschreck- 
bad ununterbrochen durchgezogen bzw. im Muffelofen erhitzt u. ins Abschreckbad ge
jaucht), wobei ersteres das meist benutzte u .für dünne Drähte einzig mögliche Verf. 
ut,während das 2. bes. für dicken Draht u. zum Vorpatentieren dient. Beschreibung der 
Wren Ausrüstung. Die Öfen werden jetzt meist mit Kohle-, Generator- oder Koksgas 
w . elektr. geheizt. Die Abschreckbäder bestanden bis vor kurzem ausschließlich aus 
Bb-Schmelzen, jedoch werden neuerdings auch mit Koksgas beheizte Salzbäder, nach 
‘-nahrungen des Vf. unter der Voraussetzung der Vermeidung örtlicher Überhitzungen, 

gleich guten Ergebnissen benutzt. (Gas u. Elektrowärme 1943. 117—21. Sept. 
Lelsenkirchen.) P o h l

—, Die Wirkung von Selen, Tellur u . W ism ut auf die Verarbeitung von Handels- 
Inhaltlich ident, mit der C . 1 9 4 3 .  II. 2312 referierten Arbeit von B a i l e y  u .  

lt a llô  w e s .  (Motallurgia [Manchester] 2 7 .  72-—74. Dez. 1942.) E n s s l i n

, —, Chemische Reaktionen des A lum in ium s und M agnesiums in  der Technik. Über
sicht über die techn. Verwendung von metall. A lum in ium  u. Magnesium  zu alumino- 
®nu. Rkk. u. anderen Reduktions-Rkk., zu Metallraffinationszwrecken, bei der Zink- 
« r°lyse, in der Boleuchtungs- u. Feuerwerkerindustrie, zur Herst. funkensicherer 

erzeuge u. in verschied, anderen Industrien. (Light Metals [London] 6 . 598— 613. 
Dez. 1943.) °  G. G ü n t h e r

Leslie P. Dudley, Thermische Spannungen in  Bauelementen. Berechnung u. Vgl. 
°n durch Temp.-Unterschieden bedingten Spannungszuständen in Bauelementen aus 
«witi«»», AZM -Legierung u. Stahl mit bes. Berücksichtigung des Verh. bimetall. 
Instruktionen. (Light Metals [London] 6 .  573—76. Dez. 1943.) G . G ü n t h e r

Pierre Chevenard, N eue A ppara te  zur thermomechanischen und mikromechanischen 
^ trsvfhung der Metalle. I. Thermoelastische Untersuchung der M etalle. (Vgl.

■zu G. 1943. II. 2001.) Besprechung der theoret. Grundlagen u. Beschreibung der 
• PP- zur thermoelast. Unters, der Metalle. (Rev. Métallurg. 38. 317— 34. Dez. 1941.)

K l e v e r

um JaC?Ues Bénard, Über eine kürzlich erfolgte Verbesserung der Technik der M etall- 
Wli dem Elektronenmikroskop. Das Verf. (vgl. D l t f e k  u . M a h l  C. 1943. I., 

" •' jAerelektronenrnkr. Unters, von Proben, diem it einer Lsg. vonCollodium in Amyl- 
a bedeckt waren (die Verflüchtigung des Films hinterläßt charakterist. Interferenz-
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färbungen auf der Probenoberfläche) liefert, wie ein Vgl. der nach verschied. Verff. er
zielten Mikrophotos lehrt, beste Ergebnisse. Es eignet sich auch z. B. zur unmittelbaren 
Unters, von Al-Oxydfilmen, wobei sich das Bild aus Unterschieden nicht, wie im 1. Fall, 
der Eilmdiclie, sondern der Orientierung der Textur ergibt. (Mit. Corrosion Usure 18. 
(19.) 48— 49. März 1943.) ' P o h l

K. Trott, Elektromagnetische Messungen an aufgetragenen Deckschichten. Kurze 
Erläuterung des elektromagnet. Verf. zur Schichtdickenbest, von Deckschichten auf 
Eisenunterlage. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 41. (24.) 338. 10/9. 1943.)

H e n t s c h e l

H. Vopel, Metallöl und M etallölpumpanlagen bei R ißprüfgeräten nach dem Magnet- 
pulververfahren. Besprechung der Voraussetzungen zur einwandfreien Bißanzeige, bes. 
der Anforderungen an das Metallöl u. an Metallölpumpanlagen heim Magnetpulver- 
verfahren. (Werkstatt u . Betrieb 37/22. 281— 82. Juli 1943. Mosigkau.) KlEVER

R. Saxton, Reinigung von Metallen durch Säurebehandlung. Schilderung der wirt
schaftlichen Vorteile eines neuen Verf.. bei dem die Beizsäure (H2SO4) durch die Ver
brennungsgase eines mit Stadtgas u. Preßluft betriebenen Brenners geheizt u. gleich
zeitig intensiv durchmischt wird. (Sheet Metal Ind. 18. 2094— 95. Dez. 1943.)

H entschel

Paul Bastien, Eisensprödigkeit nach dem Beizen. Bei C-Stähbn (hochwcichen 
bzw. harten 0,6 %ig. C-Stählen) nahm die Biegecharakteristik nach 30 Min. lan
ger Beizung in 10%ig. HCl von 42 bzw. 30 auf 11 bzw. 9 ab. Bei gleicher ehem. 
Zus. hängt die Geschwindigkeit der H-Diffusion von der Graphitform (Blättchen
oder Kugelform) ab. Sio ist ferner der Blechdicke bzw. dem Drahtdurehmesser um
gekehrt proportional u. in der Hitze stets viel größer als in der Kälte. Es scheint, daß 
gewisse Einschlüsse im Sinne einer Förderung der Rückumwandlung von atomarem H 
in molekularen wirken. Die Beizsprödigkeit ist unter sonst gleichen Bedingungen bei ge
reckten Metallen eine andere als bei den durch Glühen rekryst., wobei ihre anfänglich 
große Steigerung im allg. mit fortschreitender Beizdauer abnimmt. Man benutzt gegen
wärtig am häufigsten 20— 30%ig. H^SO^-Bäder von 65° (Beizdauer bei frischen bzw. ver
brauchten Lsgg. 15—20 Min. bzw. 1— 2 Stdn.) u. 15— 25%ig. HCl-Bäder hei kürzeren 
Beizdauern als die oben angeführten. (M6t. Corrosion-Usure 17. (18.) 177—81. Okt.
1942.) POHL

Thorbjrn Heilmann, Dänemark, Herstellung oder Schmelzung von Metallen in einem 
Dreh- oder ähnlichen Ofen in Ggw. einer nicht fl. Reinigungsschlacke, die getrennt von 
dem hergestellten oder erschmolzenen Metall aus dem Ofen abgezogen wird. Die Schlak- 
kenbildner n. im Falle der Herst. von Metall gegebenenfalls auch ein Teil oder das ganze 
zu red. Erz werden vor ihrer Aufgabe in den Drehofen bzw. vor Beginn der Herst. 
u./oder Erschmelzung des Metalls calciniert, um C02 u. das Hydratwasser auszutreiben. 
Das Beschickungsgut wird kontinuierlich in den Ofen anfgegeben. In gleicher Weise 
wird das fl. Metall u. die nicht fl. Schlacke aus dem Herstellungs- oder Schmelzofen ent
fernt. Die zu calcinierenden Schlackenbildner sind stark bas. u. enthalten u. a. CaC03 
n. MgC03. Die Schlacke allein oder in Verb. mit der Gangart des Erzes wird während 
des Verf. in ein in  W. oder Luft härtbares Bindemittel wie Zement, hydraul. Kalk oder 
einen ähnlichen Stoff umgewandelt. Die zu calcinierenden Schlackenbildner enthalten 
CaS. D ie Calcinierung wird daher so geführt, daß der S, vorteilhaft als ßüj 
ausgetrieben wird, das in bekannter Weise zur Herst. von H2S 0 3 verwendet wird. Pas 
Erz enthält EeC03 u. kann gleichfalls mit der Schlacke zusammen calciniert werden. Ba= 
Galcinieren erfolgt in einem Drehtrommel- oder einem ähnlichen Ofen. Die aus dem 
Reduktions- oder Schmelzofen entweichenden C02-haltigen Gase werden ganz oder 
teilwoise zum Beheizen des Calcinierofens verwendet. Das calcinierte Gut wird unimtte * 
har ohne wesentliche Abkühlung in den Reduktions- oder Schmelzofen aufgegeben. Pm 
Calcinierung kann in einem Vorwärmer stattfinden, der dem Reduktions- u./oder Scunie z 
ofen vorgeschaltet ist u. dem die Abgase dieses Ofens ganz oder teilweise zugefu ir 
werden. Das calcinierte Gut wird vor seiner wesentlichen Abkühlung mit dem übrige 
Beschickungsgut des Reduktionsofens vermischt. Die Red. u. oder Schmelzung ge 
im Calcinierofen vor sich, wobei die Reduktionsmittel hinter der Zone eingeführt wer e ,  
in der die Calcinierung ganz oder im wesentlichen erfolgt ist. In den Ofen wird vor 
Zone, in die die Reduktionsmittel eingeführt werden, oder zusammen mit diesen 
zur Verbrennung der brennbaren Abgase eingeführt, wobei die Verbrennungswar 
zum Calcinieren der am oberen Ende des Ofens eingeführten Stoffe verwendet ' 
Gegebenenfalls wird ein Teil des brennbaren Gases aus dem Ofen bzw. der Reduk 1
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u,;oder Sehmelzzono abgezogen u. kann anderweitig verwendet werden. (F. P. 883 137 
vom-10/6. 1942, ausg. 24/6. 1943. Dän. Prior. 17/6. 1941.) W it s c h e b

S. Erbsloh, Johannisberg, Rheingau, Bindemittel zur Herstellung von Modellen
o. Kernen für die Gießerei, bestehend aus Bentonit-Ton, dem einige Prozente lösl. Alkali- 
verbb. mehr zugesetzt wurden als notwendig sind, um das Höchstmaß der Quellung 
zu erreichen. (Belg. P. 445 250 vom 17/4. 1942, Auszug vcröff. 28/2. 1943. D. Prior. 
26/6. 1939.) M. F. M ü l l e b

Röchling’sehe E isen- u . Stahlwerke G. m . b. H ., Völklingen, Herstellung von 
modinreichem Roheisen. Thomasroheisen mit geringem V-Geh. wird im bas. Kon
verter unter Zusatz von Feinkalk u. gegebenenfalls Kühlschrott einige Min. vor
gefrischt. Die entstehende V-reicho Schlacke wird in einem Spezialhochofen zusammen 
mit sauren Fe-Erzen verhüttet. Das hierbei erhaltene V-reiche Roheisen, z. B. mit 
1,5% V, wird ebenfalls gefrischt u. liefert eine V-reiche Schlacke, z. B. m it 10% V, die 
zur Gewinnung von reinem V geeignet ist. Das restliche Thomasroheisen wird zu Tho
masstahl verarbeitet. (Belg. P. 446 107 vom 24/6. 1942. Auszug veröff. 16/4. 1943. 
D. Prior. 7/7. 1941.) W it s c h e b

Félix Thuaud, René-Jean Boulic und René Schnebelin, Frankreich, Herstellung von 
Werkzeugstählen und anderen Stählen wie Schnellstählen. Ein wirksamer u. genau do
sierter Zusatz von V wird dadurch erzielt, daß das V in das Metallbad zuletzt zusammen 
mit stark wirkenden Desoxydationsmitteln aufgegeben wird. Die dem Metallbad zu
sammen mit V zuzusetzenden Desoxydationsmittel sind Si, Mn, wenig Ti u. sehr wenig 
Holzkohle, wobei das Ti durch Ta oder eine Mischung aus Ti u. Ta ersetzt sein kann. 
Ein nach der Erfindung hergestellter Schnellstahl hat z. B. folgende Zus.: Cr 18— 21% ; 
Mo9,5-11%  ; C 1,10— 1,20% ; V 1,2— 3% ; Ti 0,3— 0,4% , oder Ta 1% ; Si 0,25— 0,4% ; 
Mn 0,4-0 ,8% . (F. P. 883 611 vom 26/6. 1942, ausg. 9/7. 1943.) W it s c h e b  

Friedrich Sierp, Ferdinand Fränzemeier und W ilhelm Schulz, Deutschland, Aus- 
¡illung von K upfer aus seinen Lösungen. Um bei der Zementierung eine Oxydation 
durch Luftsauerstoff zu vermeiden u. doch eine Rührung mittels Gas zu bewerkstelligen, 
ritd der gebildete Wasserstoff aufgefangen u. zurückgeführt. (F. P. 889 945 vom 13/1. 
1643, ausg. 24/1. 1944. D. Prior. 28/11. 1941.) G r a s s h o f f

Bernhard Berghaus (Erfinder: Gerhard Hagedorn), Berlin, Elektrisches Wider- 
ftmis-Ein- oder Doppelpunktschweißen (von Leichtmetallen). Die Elektroden bilden in 
k/ug auf die von der sek. Stromschleife umschlossene Fläche einen überstumpfen 
uinkel u. sind in bezug auf eine Vergrößerung der Stromschleife nachgiebig ausgebildet. 
Die natürlichen, auf die Stromschleife erweiternd wirkenden Stromkräfte werden durch 
ein auf die stromführenden Teile der Elektrodenhalter bzw. die Elektroden einwirkendes 
tlektromagnet. Wechselfeld oder dadurch, daß einem fest angeordneten Eisenkern ein 
2u den Elektrodenhaltem oder den Elektroden befestigter Eisenkern gegenübersteht, 
™ beide von dem sek. Schweißstrom im gleichen Sinne magnetisiert werden, verstärkt. 
(D.R.P. 741007 Kl. 21h  vom 14/11. 1940, ausg. 2/11. 1943.) S t r e u b e b  •

Établissements L. Sauvageau & Cie., Frankreich, Aufträgen von harten (säure- 
windigen) Metallen durch die elektrische Lichtbogenschweißung. Die Schweißelektroden 
«stehen aus weichem Stahl u. besitzen eine Umhüllung, die desoxydierende Stoffe u. 
weh schmelzende Metalle enthält, die nach dem Auf schmelzen durch den Lichtbogen 
Carbide dieser Metalle ergeben. Die hoch schmelzenden Metalle (bes. W u. Cr) können 
B “er Umhüllung als Carbide oder als Mischungen von Ferrolegierungen der Metalle 
w  Graphit vorliegen, außerdem kann die Umhüllung Mo, V, Ti oder ihre Ferrolegie- 
®>gen enthalten. Als desoxydierende Stoffe können Si, Eisenoxyd, Calciumcarbonat 
wer -fluorid od. dgl. zugegen sein. (F. P. 886 963 vom 19/6. 1942, ausg. 29/10. 1943.)

St r e u b e r

iletalogrnUa. Iniciación a l conocimiento de los m etales y  sus aleaciones, basada principalm ente en las 
aplicaciones de la  Micrografía p or E. Heyn y O. Bauer. Traducción por Julio Martínez Borso. Segunda edición. 

t ,» r f IS ona5 E ditorial la b o r .  1044. (266, I ,  X X  S.) p tas. 22,— .
11 Mtallography. London; W lley; Chapman & H . 1044. (202 S.) 10 s. 6 d.

IX. Organische Industrie.
J' G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Regenerierung von fü r  die Um- 

‘Wiliing von Kohlenwasserstoffen gebrauchter Schwefelsäure. Man verd. die EL,S04, die 
® Polymerisation von Olefinen oder zu Alkylierungsrkk. gedient hat, mit W. bis auf 

Konz, von 50— 60%, gegebenenfalls unter gleichzeitigem oder anschließendem 
nvannen auf 60— 100°, wobei sich die öligen Bestandteile als obere Schicht absetzen, 

*‘r; enwemt wird. Die noch in der verd. Säure verbliebenen Reste organ. Substanzen
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werden mittels CARo’scher Säure, Perchlorsäure, Chlor, Perschwefelsäure, Salpetersäure 
oder dgl. oxydiert, wöbe ieine Aufhellung der HoSO* stattfindet. Die verd. Säure wird 
dann konz., indem man sie z. B. durch mit Koks oder anderen Füllstoffen angefüllte 
Türme im Gegenstrom zu heißen Verbrennungsgasen rieseln läßt oder indem man 
Oleum oder Schwefelsäurcanhydrid zugibt. (F. P. 887 959 vom 17/11. 1942, aus«. 
29/11. 1943. D. Prior. 3. 12. 1941.) BEiERSDOEFr

I. G. Farbenindustrie Akt.Ges., Frankfurt a. M., Verzweigte Diolefine mit konju
gierten Doppelbindungen. In Ausbildung des Hauptpatents kommen als Ausgangsstoffe 
ein- oder mehrmals alkylicrte 1,3-Dioxane zur- Anwendung. Aus 4-Melhyl-l,?,-dioxm, 
dampfförmig im Gemisch mit W.-Dampf bei 250° über einen Phosphorsäure-Katalysator 
geleitet, erhält man Butadien  mit 52% Ausbeute, aus 4,5-Dim ethyl-l,3-dioxan  neben 
etwas Buten-2 mit 49% Isopren, aus 4-B iU yl-l ,3-dioxan  mit 43% IIeptadien-1,3. (F. P. 
51 937 vom 3/2. 1942, ausg.25/5. 1943. D. Prior. 7/12. 1938. Zus. zu F. P. 858798; C. 
1941. I. 2722.) - ' GAKZKGT

Consortium für Elektrochemische Industrie G. m . b. H ., München, Verfahren zur 
kontinuierlichen Herstellung von Pentachlorbutadien (I). Man leitet in der Stde. 31 Tri- 
chloräthylen (II), dem pro 1 0,02 g Fe-Chlorid zugesetzt werden, bei 240° u. einem über 
dem Dampfdruck von II gehaltenen Druck durch ein 1 m langes mit Pb ausgckleidetcs 
Rohr von 5 cm Durchmesser. Das erhaltene Prod. besteht zu 60% aus unverändertem II 
u. zu 40% aus hochsd. Chlor-KW-stoffen, die zu 90% aus I, zu 8 % aus Hexachlorbutylen 
(III) u. zu 2% aus höhermol. Verbb. bestehen. Bei abnehmender Polymerisations- 
gescliwindigkeit wird der Fe-Chlorid-Zusatz vermindert, bei Absinken der Ill-Spaltung 
unter 90% vermehrt. (Holl. P. 54 574 vom 20/6. 1941, ausg. 15/5. 1943. D. Prior. 
22/6. 1940.) G A X Z L K

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Pesta, Ludwigs
hafen a. Rh., u. Friedrich Ebel, Mannheim-Feudenheim), MethyTbuiin-(3)-ol-2 (I) 
erhält man durch Einwirkenlassen von Acetylen (II) auf Aceton (III) in fl. Phase in 
Ggw. von Alkali- oder Erdalkalihydroxyden. — Ein Gemisch aus III u. 5%ig. wss. 
NaOH wird bei 95° unter 20—25 at einem II-Stickstoffgemisch mit 80% II-Gel). aus
gesetzt. Man läßt pro Stde. 5 1 III u. 2,25 1 NaOH frisch hinzutreten u. nimmt die 
gleiche Flüssigkeitsmenge an anderer Stelle des druckfesten Rührgefäßcs von 1501 Inhalt 
laufend ab. II wird ständig ergänzt. Die entnommene Fl. wird entspannt u. unverbrauch
tes III u. II im Kreislauf zurückgeführt. Aus der wss. Fl. treibt man nach Sättigen mit 
C 02 ein bei 90° sd. Gemisch aus 74% I u. 26% W. ab. Kp. von I (wasserfrei): 103 bis 
104°. (D. R . P. 744 081 Kl. 120 vom 21/7. 1938, ausg. 11/1. 1944.) G A X Z L E f

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nitrilen. Die 
Schmelztemp. der Gemische der Ausgangsstoffe u. W. wird unterhalb derjenigen der 
Ausgangsstoffe gehalten, bes. unterhalb 100°. (Belg. P. 445 370 vom 28/4.1942, Auszug 
veröff. 28/2. 1943. D. Prior. 14/12. 1940.) M. F. Muiaee

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von a, ß-Dihalogen- 
acrylnilrilen und -estem. Man leitet a , ß, /J-Trihalogenpropionitrile (I), die man aus Acryl
nitril oder aus /?-Halogenpropionitril durch Einw. von Halogen erhalten kann, in Dampf
form bei Tempp. zwischen 300 u. 450° über großoberflächige Stoffe oder über andere 
Stoffe, die geeignet sind, Halogcnwasserstoffsäure zu eliminieren, z. B. Kupfer(l)- 
chlorid, Erdalkalichloride, wie BaCL, Al u. Kalk. Man kann die I auch in fl. Phase mit 
Mitteln erhitzen, die die Halogenwasserstoffsäure zu binden vermögen, z. B. Na-Acetat, 
K2C03, Anilin, Mono- u. Dimethylanilin, Chinolin, Pyridin, Methyläthylpyridin u. 
Methylpyrrolidin, u. die gebildeten ot, /J-Dihalogenacrylnitrile durch Vakuumdest. ge
winnen. Sie eignen sich zur Herst. von plast. MM. u. sind ferner als Insektenvertilgungs
mittel geeignet. —• Die a, //-Dihalogenacrylester werden erhalten, indem man I unter 
Verseifung der Nitrilogruppe mit einem Alkohol verestert u. aus dem entstandenen 
Trihalogenpropionsäurecster die Halogenwasserstoffsäure eliminiert oder auch indem 
man diese aus dem I eliminiert u. das entstandene Dihalogenacrylnitril unter Verseifung 
mit einem Alkohol verestert. D ie Ester sind Ausgangsstoffe für neue ehem. Reaktionen. 
Man erhitzt z .B . 400 (Teile) a, /?-Diehlor-/?-brompropionsäure u. 1 Cu zusammen au 
120° u. gibt hierzu 258 Chinolin mit solcher Geschwindigkeit, daß die Temp. nicht u r 
140° steigt. Nachdem das ganze Chinolin zugesetzt ist, erhitzt man noch weitere 10 iun- 
auf diese Tcmp.u. gewinnt schließlich das Rohprod. durch Dest., um daraus durch fraK 
tioniertc Dest. das a,ß-D ichloracrylnitril zu erhalten. (F. P. 885 177 vom 14/8. JJ4' 
ausg. 7/9. 1943. D. Priorr. 29/8. u. 1/12. 1941.) P k o b s t

The Distillers Co., Ltd., Edinburgh (Erfinder: Hanns Peter Staudinger, Ewell, und 
Karl Heinrich Walter Tuerck, Banstead, Herstellung von ungesättigten Säuren v.
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Estern, besonders von A crylsäure bzw. ihren Estern. Man unterwirft eine Verb. der allg. 
Formel: .H—C(OB3)=C R 1— COOR2, worin Rj==H oder ein Alkylradikal, R2= ein  
Alkylradikal u. RS= H  oder ein Säureradikal ist, der Hydrierung, um die Doppelbindung 
abzusättigen, u. beseitigt hierauf von dem Hydrierungsprod. die Gruppe R3OH durch 
ein Dehydrierungsmittel oder durch Alkali. Die Hydrierung kann in neutraler Lsg. vor
genommen werden, sie kann unter Verwendung von Aluminiumamalgam in Ggw. von 
■ff. u. gegebenenfalls unter überatmosphär. Drucken erfolgen. Andere Katalysatoren 
sind Ni oder eine Ni-Verbindung. Die Temp. wird zweckmäßig nicht über 120° gesteigert, 
es kann auch in Abwesenheit von W. hydriert werden. Man löst z. B. 10 g Na-Verb. des 
Formylessigsäureäthylesters in 100 ccm W., säuert an u. extrahiert mit Äther, zu der 
noch feuchten äther. Lsg. setzt man 2 g Aluminiumamalgam. Nach 3 Stdn. wird filtriert 
u. das Aluminiumhydroxyd sorgfältig ausgewaschen. Hierauf wird der Äther abdest. 
u. der Rückstand m it 80% U 2S 0 4 zum Zwecke der Dehydrierung destilliert. (E. P. 
531 968 vom 13/7. 1939, ausg. 13/2. 1941.) P r o b s t

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von in  Wasser lös
lichen Acryl- bzw. M ethacrylsäureestem und -amiden. Man erhält solche Verbb., wenn 
man in W. lösl. Amide u. Ester der /J-Chlorpropionsäure oder der /7-Chlorisobuttcrsäure 
mwss. Medium mit alkal. reagierenden Stoffen erhitzt. Diese Ester u. Amide der Acryl- 
säurc eignen sich zur Herst. von plast. MM. u. als Textilhilfsmittel. Aus N-/?-Chlor- 
pjopionylanthranilsäure erhält man z. B. N -Acrylanthranilsäure  (F. 147— 148°), aus 
X-j?-Chlorpropionyl-p-aminobenzoesäure die N-Acryl-p-aminobenzoesäure (F. 220° unter 
Zers.). Weitere’Säuren sind z. B. N -M ethacrylanlhm nilsäure (F. 170°), N -M ethacryl-p- 
minobenzoesäure (F. 204—205° unter Zers.), N -Acrylsulfanilsäure, N -Acrylam ino- 
mgsäure, N -Acryllaurinsäure, Glylcolsäureacrylester, 2-Acrylamino-5-naphlhol-7-sulfon- 
mre, 2-Methacrylamino-S-naphthol-7-sulfonsäure. (F. P. 882 879 vom 4/6. 1942, ausg. 
17/6. 1943. D. Prior. 8/7. 1940.) P r o b s t

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Acrylsäure- 
miden und ihren Homologen. Man behandelt /1-Chlorpropionsäureamide der Formel 
ClCR,-CHR-CO-N(R1R ,), gegebenenfalls in Lsg. oder Suspension, m it Alkalien 
oder alkal. reagierenden Stoffen. In der Formel bedeuten R3 u. R» einen Alkyl-, Aralkyl-, 
Aryl- oder cycloaliphat. Rest oder auch einen hetcrocycl. Rest. R t kann auch ein H- 
Atom sein. R kann ein H-Atom oder ein Alkylrest sein. Auf diese Weise lassen sich z. B. 
masetzen das [/J-Chlorpropionyl]-n-butylamid, -benzylamid, -anilid, -N-methylanilid 
■tylohexylamid, - /?- n aph t li yl am id, -diäthylamid, -diphenylamid, -diisobutylamid, 
di-n-butylamid, diisohexylamid, diisoheptylamid, -octadecylamid, -piperidid, -pyrro- 
lidid, -carbazolidid u. -tetraliydrocarbazolidid, ferner z. B. /1-Chlorisobuttcrsäure- 
oyclohexylamid u. -diphenylamid. (F. P. 882 123 vom 18/5. 1942, ausg. 18/5. 1943. 
»■ Prior. 31/8. 1939.) P r o b s t
0 Standard Oil Development Co., Del., übert. von: Ober C. Slotterbeck, Elizabeth, 
ft J,, und Samuel W . Tribit, New York, N. Y., V. St. A., Herstellung von Maleinsäure. 
-lan führt freien Sauerstoff enthaltendes Gas im Überschuß zu der für die vollständige 
'erbrennung erforderlichen Menge mit einem oxydierbaren, wenigstens 4 C-Atome im 
kl. enthaltenden, ungesätt. IvW-stoff u. mit W.-Dampf, der in einer Menge vorhanden 

ist, die größer ist als die von der vollständigen Verbrennung dieses oxydierbaren, un
it-satt. KW-stoffs herrührende, über einen Oxydationskatalysator aus der Klasse 
« uxyde u. Salze des V, Bi, U, W, Cr, Mn, Mo bzw. Gemische dieser bei Tempp. 

fischen 250 u. 400° u. trennt die gebildete Maleinsäure von dem Reaktionsgemisch 
'■ ■ (A. P. 2 260 409 vom 4/10. 1938, ausg. 28/10.1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States 
««nt Off. vom 28/10. 1941.) P r o b s t

'f 1 Fartlenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Fumar- und 
- mnsäureestern. Man verestert Dinitrile von Aethylendicarbonsäuren mit Alkoholen 
llil ^ '.von parken Säuren, z. B. Fumarsäuredinitril m it A. oder Methylalkohol oder 
■ emsäuredinitril mit Methylalkohol jeweils in Ggw. von konz. Schwefelsäure. (F. P. 

vom 27/10. 1942, ausg. 9/11. 1943. D. Prior. 1/10. 1941.) P r o b s t
Chimiques Hongroises Soe. A n., Ungarn, Herstellung von Monoäthylbenzol. 

hui» y, .crt B/tk mit Äthylen mittels A1C13. Um hierbei die Bldg. höherer Alkylie-
0 Itbm "'eibgehend einzudämmen, wird dem Reaktionskessel ständig Bzl. 
U , Hbenzol entnommen, außerhalb des Kessels durch Dest. getrennt u. das Bzl.
1 vw ? ^ ckgeführt. (F. P. 889 510 vom 30,12. 1942, ausg. 12/1. 1944 Ung. Prior, 

/ 'f :  ®41.) . j .  S c h m id t
Meta« -j ®a.*ier Ltd., Frankreich, Stilbenablcömmlinge. Stilbendinitrile werden mit 

en Sfcilbendiamidine übergeführt. Z. B. erhitzt man eine Lsg. von 10 g 
icyanostilben in 110 ccm Anisol mit 4,2 g NaNBL 6 Stdn. unter Rückfluß. Beim
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Aufarbeiten erhält man 4,4'-Diamidinostilben (Dihydroclilorid, F. 300°). (F. P. 52327 
vom 8/12. 1941, ausg. 1/2. 1944. E. Prior. 9/12. 1940. Zus. zu F. P. 862 284: C. 1941.11. 
3291 •) _ _ N oüvel

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., l-Arylamino-5-oxynaphlhalin- 
7-Sulfonsäure. In Abänderung des Verf. des It. P. 390 047 (vgl. C. 1943. I. 451) erfolgt 
die Umsetzung der l-Amino-5-oxynaphtalin-7-sulfonsäuro oder 1,5-Dioxynaphthalin- 
7-sulfonsäure (I) bzw. ihrer Salze m it prim, aromat. Aminen in Ggw. von schweflig- 
sauren Salzen. Man kann auch den Schwefligsäureester von I.mit prim, aromat. Aminen 
reagieren lassen. (It. P. 395 544 vom 28/5. 1941. D. Prior. 13/6. 1940.) G an z lk

Deutsche Revisions- und Treuhand-A. G., Berlin, Furfurol. Zum Abspalten von 
Furfurol aus Pflanzenstoffen wird HBr allein oder gemeinsam mit anderen Säuren ver
wendet. Dadurch wird die Ausbeute erhöht. Z.B. wirdXylose mit einerSäurelsg., die 
26% H2S 04 u . 4% HBr enthält, 2 Stdn. unter gleichzeitigem Abdest. des entstandenen 
Furfurols orhitzt. Die Ausbeute beträgt 64%. Die gleiche Ausbeute erhält man bei 
alleiniger Benutzung von HBr mit 20%ig. HBr in 65 Min., mit 16%ig. HBr in 3 Stdn. u. 
mit 10%ig. HBr in 4 Stunden. Man kann auch unter Druck arbeiten. (Holl. P. 56149 
vom 30/12. 1941, ausg. 15/4. 1944. D. Prior. 21/3. 1940.) N ouvel

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von a-Pyrrolidonin 
durch katalyt. Bed. von y-Nitrocarbonsäuren, ihren Estern oder Amiden. (Belg. P. 
445 042 vom 1/4.1942, Auszug veröff. 28/2.1943. D. Prior. 4/4. 1941.) M. F. M üllek

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
H. A. Thomas, Moderne Technik der K u nstseidenfärberei.IV . (III. vgl. C. 1943.11. 

2265.) Begriff des färber. Gleichgewichts bei Kunstseiden: Gleichgewicht im Färbebade 
bedoutet noch nicht Gleichgewicht im Syst. Farbstoff-Faser-W.-Elektrolyt. Hierzu 
gehört, daß der Farbstoff genügend tief ins Faserinnere eingedrungon ist. Bei direkten 
Farbstoffen u. nicht zuviel Elektrolyt ist dies meist der Fall, nicht aber bei Küpenfarb
stoffen. Bei Caledonjadegrün X S  z. B ., bei 60° gefärbt, ist das Bad nach 3 Min. aus
gezogen, während die völlige Durchdringung der Faser 24 Stdn. erfordert. Ähnlich 
verhält sich das substantive Benzopurpurin 4 B . Vgl. dazu auch B ouxton  u . M o r to n ,  
(C.1940. I. 789). Für viele direkte u. Küpenfarbstoffe kann auch eine entsprechende 
Desorption in einem Bade ohne Farbstoff gezeigt werden. Zur Prüfung des Verb. von 
Farbstoffen dient das ,,V erf. der Egalisierung m it weißem  Strang“ . Dabei werden ein 
weißer u. ein gefärbter Strang in einem Färbebade ohne Farbstoff so lange behandelt, 
bis beide die gleiche Farbtiefe zeigen. Je nach der Zeit, die hierzu nötig ist, worden 
dio Farbstoffe als sehr schlecht bis ausgezeichnet bezeichnet. Die Meth. eignet sich 
auch für Mischfasern, wie Zellwolle u. Caseinfaser. Beim Färben von Kunstseide mit 
verschied. Einzeltiter tritt die Verschiedenheit der Diffusion bes. hervor. Feinere 
Einzeltiter färben schneller durch, aber schließlich erscheinen die gröberen dunkler, 
Bei Farbstoffen, die als Klasse ,,B “ bezeichnet werden, wird bei 20° 150/36 in % Stde. 
tiofor angefärbt als 150/21, wird aber die Temp. erhöht, so wird 150/21 tiefer gefärbt; 
Caledonrot B B S  u. Caledotigrün B O S  gehören hierher. Bei Klasse ,,C“ wird 150/21 
bei Tempp. zwischen 20 u. 60° in der ersten V2 Stde. stärker angefärbt (Durindone- 
rosa F F S  u. Caledonjadegrün X S ). Näheres s. B o f l t o n  u . M o r to n  (C. 1940. II. 1300 
u. früher). Genannte Forscher messen die Salzmenge, bei der bei 90° dio Hälfte des 
gesamten direkten Farbstoffs zur Erreichung des Gleichgewichts von der Viscosekunst- 
seide aufgonommen wird. Dann wird mit der ermittelten Salzmenge a u f  frischem Bade 
bei 90° bis zu 25% der Farbstofferschöpfung gefärbt. Diese „Halbfärbezeit" wird in 
Min. gemessen. Chlorazol F ast Orange O hat mit 0,07 Min. die kürzeste, ChlorantM 
F ast Scarlet B N L L  mit 260 Min. dio längste ,,Halbfärbezeit“ . Bei Küpenfarbstoffen 
besteht keine Beziehung zwischen Auszieh- u. Diffusionsgeschwindigkeit. (Text. Manu- 
facturer 69. 219— 22. Mai 1943.) F biedema» '

—, Färben von Sackstoffen. Färben von Sackstoffen aus Jute u. Hanf mit sauren 
Farbstoffen im ameisensauren Bade; schwarze Farbstoffe, wie Naphtholblauscbwarz 
u. ä. Verwendung von blauen, braunen u. schwarzen Schwefelfarbstoffen; ein gewiycr 
Graustich bei Schwefelschwarz wird durch Schönen mit Blauholz ausgeglichen, billrfer 
auch mit Methylenblau. Ist ein Entschlichten der Sackstoffe nötig, so gesch ieh t ws 
durch Abkochen in W. oder in Sodalösung. (Dyer, Text. Printer, Bleacher, Finisher 9 
173. 175— 76. 3/9. 1943.) F r ie d e n ia » '

Raffael Sansone, Das heutige Schwarz und seine W ichtigkeit für das D rucken von 
ZeUwoll-, Viscose- und Acetatkunstseidengeweben und fü r  Mischware aus diesen Fest 
(Fortsetzung zu O. 1943. I. 2538.) Weitere Beispiele, Druckvorschriften. Abb. von 
Mustern. (Allg. Text.-Z. 1. 77—81. 12/6. 1943.) S6TEK'



1941 II. H x - F ä r b e r e i . O r g a n is c h e  F a r b s t o f f e . 585

I. R. Geigy A.-G., Basel, Darstellung eines Kondensationsproduktes, dad. gek., 
daß Stearoyltriaminotriäthylenbiguanid (I), Urelhan (II) u. Formaldehyd  (III) bis zur 
Erreichung der in W. lösl. Kondensationsstufe kondensiert werden. Das neue Prod. 
ist ein wasserlösl. helles Harz, welches mit Säuren wasserlösl. Salze bildet u. auch in
A. lösl. ist. Die Lsgg. dienen zum Nachbehandeln von mit Direktfarbstoffen gefärbten 
natürlichen oder umgefällten Cellulosefasern. —  25 (Teile) I werden über Nacht in 100 A. 
mit 4,5 II u. 5,5 III 30%ig. bei Kochtemp. kondensiert. Das Reaktionsprod. wird durch 
Eindampfen erhalten. (Schwz. P. 226 853 vom 5/4. 1940, ausg. 2/8. 1943. Zus. zu 
Schwz. P. 224 216 ; C. 1944. I. 721.) M. P . M ü l l e r

Deutsche Glastechnische Gesellschaft, Deutschland, Färben von Glasfasern. Zu 
D.R.P. 737618, C. 1943. II. 1573 u. D. R. P. 738 145, C. 1943. II. 1574 ist nachzutragen, 
daß die mit HF u. KOH behandelten, gespülten u. getrockneten Fasern mit Lsgg. oder 
Zubereitungen synthet. fetter Stoffe von erhöhtem Mol.-Gew., wie sie als Isolierm itlel in  
der elektrischen Industrie verwendet werden, ebenso wie mit Farbstoffen oder zusam
men mit diesen behandelt werden können. In Betracht kommen z. B. sulfonierte Öle, 
Fettalkoholsulfonate u. Zubereitungen aus diesen Stoffen, welche Paraffine, Wachse, 
hochpolymere synthet. Stoffe, Neutralfette oder Cellulosederiw. enthalten (F. P. 880335  
vom 19/3. 1942, ausg. 23/3. 1943. D. Priorr. 19/3., 30/6. u. 12/11. 1941.) S c h m a lz  

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Monoazofarbstoffe. 
Zu Schwz. P. 225 362, C. 1944. I. 61. sind die Halbester aus Sulfochloressigsäure u. den 
folgenden Farbstoffen nachzutragen: N -Äthyl-N-oxäthylam inobcnzol <— l-A m ino-4-
nitrobenzol, färbt Acetatkunstseide (E) aus neutralem Glaubersalzbade scharlachrot, 
oder-«- l-Amino-2-chlor-4-nitrobenzol oder l-Am ino-2-cyan-4-nilrobenzol (II), rot u. 
rotstichig violett oder <- l-Amino-2-nitrobenzol, orange oder <— Anilin oder Chloranilin, 
gelb; l-Dioxäthylamino-3-methylbenzol (I) < - II, tie f violett oder <- l-A m ino-2-cyan-4- 
iilro-6-chlorbenzol violettstichig blau; l-Am ino-2-cyan-4,6-dinitrobenzol ->  I, lebhaft 
blau oder -> l-Oxäthylamino-3-methylbenzol, ebenso. — In den Farbstoffen, die 2 Oxalkyl- 
gruppen enthalten, können eine der beiden oder beide Oxalkylgruppen verestert sein. 
Ke Alkali- u. Ammoniumsalze der Farbstoffe sind außerordentlich leicht in W. lösl. 
»besitzen ausgezeichnete Affinität zu E. (F .P . 882 145 vom 18/5. 1942, ausg. 18/5. 1943. 
Schwz. Priorr. 29/5. 1941 u. 16/4. 1942.) SCHMALZ

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Theo Schultis, 
Sergen-Enkheim, Krs. Hanau, Erich Kamp, Leverkusen-Wiesdorf, Walter Brunner, 
Frankfurt a. M.-Fechenheim, und Werner Schleifenbaum, Leverkusen, I. G.-Werk), 
"onoazofarbstoffe. Zu Schwz. P. 225 367, C. 1914. I. 61. sind die folgenden Wollfarb- 
doffe nachzutragen: 2-Amino-4,6-dimelhxyl-5,2' ,4 '-trichlor-1,1'-diphenvyläther - > l-(2 ',5 '-  
“]chlorbenzoylamino)-8-oxynaphtfiaKn-4,6-disulfonsäurc (I), färbt Wolle aus saurem 
“«neutralem Bade bes. lebhaft rot; 2-Am ino-4,6-dimethyl-5-chlor-l,l'-diphenyläther <— 
ß'j'-Dmethyl-4'-chlorpkenylsulfoylamino)-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsäure (V), blau- 
s.ichig rot; 2-Amino-3',4,6-trimethyl-5,4'-chlor-l,l'-diphenyläther -»  I, sehr lebhaft 
Nt;2-Amino-4,6-dimethyl-5-chlor-4'-isooctyl-l,r diphenyläther -> l-Benzoylam ino-8-oxy- 
»afMhalin-3,6-disulfonsäure (II), blaustichig rot; 2-Am ino-4,6,2'-trimethyl-1,1’-diphenyl- 
»Iher ~> l ; lebhaft rot; 2-Amino-4,6,3’,5'-tetramethyl-1,1'-diphenyläther —> II, lebhaft ro t; 
l'pnm-4,6-dimethyl-2',4'-dichlor-1,1'-diphenyläther I, leuchtend rot; 2-Am ino-4,6-
»im r-2' ■ methyl-1,1' - diphenyläther —> l-Benzoylam ino-8-oxynaphtlialin-4,6-disulfon- 
ß»re (III), lebhaft gelbstichig rot; 2-A m ino-4,6-dim ethyl-4'-tert.-butyl-l,l'-diphenyl- 
m r -*• I, leuchtend rot; 2-Am ino-4,6,2'-trichlor-1,1'-diphenyläther —> 1-12' ,4 '-Dichlor- 
JnfyJa7nino-8-oxynapkthalin-4,6-disulfonsäure (IV), leuchtend gelbstichig rot; 2-Amino- 

- A 4richlor-l,l'-diphenyläther -> I, lebhaft rot; 2-A m ino-4,2',5'-trichlor-l,l'-diphenyl- 
f  f^HI> lebhaft gelbstichigrot; 2-Am ino-5,2',4'-trichlor-1,1'-diphenyläther —> I, leb- 
¡ p j 0} ’ l-Amino-2',4’,5'-trichlor-J,1'-diphenyläther -»-IV, leuchtend rot; 2-Amino- 
f f  fdelmchlor-1,1'-diphenyläther -> V, lebhaft blaustichig rot; 2-Amino-4-trifluor- 
myl-2',4'ß '-trichlor-1,1'-diphenyläther - v l ,  lebhaft gelbstichig rot. (D. R . P. 740423  

w--2a vom 21/12. 1940, ausg. 20/10. 1943.) SCHMALZ
v .A  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Helmut Kleiner, 
2?a Uß « m’unc* Farl Taube, Leverkusen, I. G. Werk), Trisazofarbstoffe. Zu Schwz. P. 
i. ’ 19^4. I. 123. sind die folgenden Farbstoffe nachzutragen: [Cu-Verb. des
j n.oâ °farbBtoffs l-Amino-2-oxybenzol-5-sulfcmsäure -> 1,3-Dioxybenzol] (II)< -2 - (4 '-  
jôb' inzoy^amino)-4-aminobenzol (I) -*• l,3-Diamino-6-methylbenzol, färbt Baumwolle 

not l-Diazo-4-nitrobenzol (III) entwickelt gut ätzbar, wasch- u. lichtecht satt 
örtwi V n011’ ^>4'-Djaminodiphenyl ->  1,3-Diaminobenzol, violettbraun, mit III
4-4m i  ^  u - waschecht dunkelbraun; II <— 4,4'-Diaminodiphenylharnstoff —> 

,n°pnenylaminoessigsäure (IV), rotbraun, mit III entwickelt gelbbraun; II * -  I ->
38
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3-Aminodiphenylamin, rotstichig dunkelbraun, mit III entwickelt gelbstichig dunkel
braun oder -»  IV, rotbraun, mit III entwickelt gelbbraun. (D. R. P. 741 086 Kl. 22a 
vom 2/7. 1939, ausg. 4/11. 1943.) SCHMALZ

I. G. Farbenindustrie Akt,-Ges., Frankfurt a. M., Leufcoschwefeisäureestersaht. 
Man führt in üblicher Weise die durch Ätzalkalischmelze (I) der Kondensationserzeug
nisse aus Halogen-Bz-benzanthronylpyrazolanthronen u. a-Aminoanthrachinonen erhält
lichen Küpenfarbstoffe in ihro Leukosehwefelsäureestersalze (II) über. — Man erhält- 
die II in guter Ausbeute. Sie besitzen eine gute Löslichkeit u. gute Druckeigenschaften. 
Dio Drucke auf Baumwolle oder Kunstseide zeigen ein neutrales Grau, das bisher mit 
anderen bekannten Leukoschwefelsäureestersalzen nicht erhalten werden konnte. 
Beschrieben is t  dio Herst. der II aus dem durch die I von Bz-l-(6-a-Anthrachinowj\- 
aminobenzanthronyl)-Py-l-pyrazolanthron  erhältlichen Küpenfarbstoff. (F. P. 889328 
vom 21/12. 1942, ausg. 6/1. 1944. D. Prior. 22/12. 1941.) Boick

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Schwefelfarbstoffe. Man behandelt 
Monoaminoanthracen oderDiaminoanthracene, ihre amStickstoff substituierten Deriw., 
bes. Monoarylaminoantbracene, Diarylaminoanthracene, Monoarylaminoantkrackinone 
oder Diarylaminoanthrachinone oder Kernsubstitutionserzeugnisse dieser Verbb. mit 
schwefelnden Mitteln u. arbeitet die rohe Schmelze in üblicher Weise auf. — Dio er
haltenen Farbstoffo färben die pflanzliche Faser (F) aus dem Natriumsulfidbad in gut 
lichtechten grauen, grünstichigen, braunen bis schwarzen Tönen. — In eine sd. Polf 
sulfid-Lsg., erhältlich aus 140 (Teilen) kryst. Na-Sulfid u. 80 Schwefel, trägt man sd. 
40 2-Aminoanthracen ein, erhitzt einige Stdn. bei 118° unter Rückfluß u. trocknet die 
Schmelze ein, indem man dio Temp. etwa 8 Stdn. auf 270—280° hält. Man trägt in 
eine Lsg. von Na-Sulfid u. NaOH ein u. scheidet den Farbstoff aus der wss. Lsg. durch 
Ansäuern aus. Er stellt ein dunkelgraues Pulver dar u. färbt F sehr lichtecht schwan- 
braun. (Einen ähnlichen Farbstoff erhält man, wenn man die Schwefelung allein nut 
Schwefel ausführt. Durch Zugabe von Cu-Sulfat zur Schmelze erhält man einen Farb
stoff, der olivgrau färbt.) Entsprechend erhält man weitere Farbstoffo aus: 1,5-w- 
anilinoanthracen, färbt F braunstichiggrau; 4 '-Aminophenylanilino-]-anthrachinon [ei- 
hältlich aus Benzidin  u. a-Chloranthrachinon), schwarzes Pulver, färbt F  grau;_4'-4cd- 
aminophenylanilino-l-anthrachinon, färbt dunkeloliv; p-Nilroanilino-l-anthrachinon(a- 
hältlich aus p-N itran ilin  u. ot-Chloranihraehinon), färbt F grau; Nilro-p-tohmM- 
anthrachinon oder N itro-ß-naphthylam ino-l-anthrachinon, färben F schwarzbraun, 
D initro-l,5-di-ß-naphthylam inoanlhrachinon  (erhältlich aus 1 ,5 -Di-ß-naphihylamwo- 
anthrachinon durch Nitrieren in konz. H2SO, mit H N 03), färbt F graustichigbraun, 
D initro-l,5-di-p-toluidinoanthrachinon, färbt F braunoliv; L in itro -l,5 -dianilinoantm- 
chinon, färbt F graustichig schwarz. — Man mischt 20 1-Anilinoanthracen(I) mit °er 
4fachen Menge Schwefel, erhitzt allmählich auf 270“, hält diese Temp. einige St™- » 
arbeitet dann in üblicher Weise auf. Der Farbstoff, ein dunkelgraues Pulver, färb; 
braunstichig grau. Mit 1,5-Dianilinoanthracen erhält man einen ähnlichen Farbstott. 
In eine geschmolzene M. aus 12 Schwefel u. 150 Chlorschwefel trägt man allmählic 
bei 70—80° 40 I ein, erhitzt langsam auf 150°, läßt am Rückfluß 1 Stde. kochen 
dest. bis zur Trockne ab. Man erhitzt noch 6 Stdn. auf 270° u. arbeitet dann 
lieh auf. Der Farbstoff, ein schwarzes Pulver, färbt F olivgrau. In ähnlicher 
erhält man Farbstoffe aus: 1-m-Toluidinoanthrachinon, dunkles Pulver, färbt i o  
grün (durch Zugabe von Cu-Sulfat zur Schmelze erhält man einen etwas gelbsticj ig 
färbenden Farbstoff); 1-o-Toluidinoanthrachinon, färbt F braunstichig grau; i-p--* ,
dinoanthrachinon, färbt olivgrau; 1-Anilinoanthrachinon, färbt graustichig oliv, -P 
Aminoanilinoanthrachinon, färbt grau; l-p'-A cetam inoanilinoanthrachinm ,m rm i
stichig oliv; 1-ß-Naphthylaminoanthrachinon, färbt olivstichiggrau; 1 ,5 -Di-p-tof¡« 
anthrachinon, färbt braunstichig oliv (mit Cu-Sulfat zur Schmelze gelbBtochig 1
I,5-Dianilinoanthrachinon, färbt grünstichig; 1,5-Di-ß-naphihyldminoanthra -
färbt olivgrün. (F. P . 889238 vom 17/12. 1942, ausg. 4/1. 1944. D. Priorr. 18/U *** ’ 
26/7. 1942 u. 28/7. 1942.) m

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Rudolf R . Schäfer, Physikalische Chemie der Lacke. 14. Mitt. (12. vgl. C. .

II. 2266.) Emulsionen: Struktur, Emulgatoren (Schutzkolloide: Cellulose-,  ̂
dorivate, Proteine). Ausführlicher Literaturnachweis (149 Angaben). ( E 
Seifen 50. 399—410. Aug. 1943. Wien.) * Ref.)

Rudolf R. Schäfer, Physikalische Chemie der Lacke. 15. Mitt. (14. vgl. 
Emulgatoren (Seifen, Sulfonsäuren, Fettschwefelsäureester, kationenaktiv



gatoren, Alkohole, Ester, Äther, feste Emulgatoren); Emulsionstypen. Literaturnach
weis (110 Angaben). (Fette u. Seifen 50. 437—45. Sept. 1943. Wien.) S c h e if e l e  

Rudolf R. Schäfer, Physikalische Chemie der Lacke. 16. Mitt. (15. vgl. vorst. Ref.) 
Pigmentierung der Lacke (Dispersitätsgrad, Oberflächenkräfte der Pigmente). Lite
raturnachweis (96 Angaben). (Fette u. Seifen 50. 481—88. Okt. 1943. Wien.)

SCHEIFELE
B. J. Brajnikoff, Harze und andere Kunststoffe als Filmbildner. X IX . Elektro

nische Eigenschaften hochpolymerer Systeme. (Fortsetzung zu C. 1943. ü .  1568.) 
Mechanismus der elektrolyt. Leitfähigkeit; Einfl. der Ionenkräfte; Messung von D i
elektrizitätskonstante (DK) u. Dipolmoment. Solvatation u. Komplexbldg.; Affinität 
zwischen Gelatine u. Lösungsmittel; Natur der Leitfähigkeit nichtwässeriger Lösungen. 
Literaturnachweis (22  Angaben). (Plastics 7. 314—22. Juli 1943.) S c h e if e l e  

Ingvar Jullander, Nitrocelluloselackemulsionen. E ine Übersicht der Herstellung, 
Eigenschaften und Anwendungsgebiete. Vf. gibt eine Übersicht über die Zus., Herst., 
Eigg.j u. Verwendung der| Nitrocelluloselackemulsionen u. erwähnt dabei die Vorteile 
der Anwendung von Nitroeelluloselacken in Form von Emulsionen. Viele Literatur- 
binweise. (Svensk Papperstidn. 47. 1— 6 . 15/1. 1944. Uppeala, Physikal.-chem. Inst.)

W u l k o w
H. Piraux, D ie künstliche Trocknung m ittels infraroter Strahlungslampen. D ie 

Trocknung von Anstrichfarben und Lacken. Trocknung m ittels infraroter Strahlungs
lampen; PirrLiPS-Trockenlampen; prakt. Versuchsergebnisse, Verkürzung der Trocken
zeiten um 60—75% durch Lichttrocknung. (Mötallurgie Construct. mecan. 75. Nr. 6 . 
15—16. Juni 1943.) S c h e if e l e

—, Mitteilungen über Kunststoffe. 1. A lkyde. Es wird eine kurze Einteilung der 
Kunstharze nach ihrer ehem. u. physikalischen Soite gegeben u. dann ausführlich über 
die Alkydharze berichtet, als Harze aus mehrwertigen Alkoholen u. mehrbas. Säuren. 
Technische Verwendung. (Oil and Colour Trades J. 104. 918—20. 17/12. 1943.)

L in d n e r

Mitteilungen über Kunststoffe. 2. Phenolharze. Vf. berichtet kurz über die Bildung 
der reinen Phenolharze bei alkal. bzw. saurer Kondensation. Verwendung zur Herst. 
ron Lacken u. öllösl., modifizierten Kunstharzen. (Oil and Colour Trades J. 105. 
18-20. 7/1. 1944.) L in d n e r

—» Mitteilungen über Kunststoffe. 3. Harnstoff harze. Vf. gibt einen kurzen ge
schichtlichen Überblick über die Entw. dieser Harze. (Oil and Colour Trades J. 105. 
55-56. 14/1. 1944.) L in d n e r

—, Mitteilungen über Kunststoffe. 4. Vinylharze. Kurzer Überblick über Vinyl- 
harze. Herst. u. Verwendung der Polyindene, Polystyrole, von Polyvinylalkohol- 
thlorid-Acetat-u. Copolymeren, Polyvinylaeetalen u. Polyacrylaten. (Oil and Colour 
uaaes J. 105. 92—96. 21/1. 1944.) L in d n e r

Herbert Niesen, Der gegenwärtige S tand der Prüfverfahren zur Bewertung,von Lack- 
mten. n . Verff. u. Geräte (Abb.) zur Best. von Schabefestigkeit bzw. Abreibfestig- 
i ff i Earben-Ztg. 47. 119—21. 16/5. 1942. Berlin. Techn. Hochsch. Inst. f. Kunst- 
s °'ie u. Anstrichforschung.) S c h e ife le

Herbert Niesen, D er gegenwärtige S tand der Prüfverfahren zur Bewertung von Lack- 
P tf'i. (H- vgL vorst. Ref.) Verff. u. Geräte (Abb. ) für Dehnungsprüfung, 
Wehnungsprüfung, Best. von Haftfestigkeit) Erweichungstemp., Tränklackverträg- 

30/̂  io ®estäncHgk:eit gegen Tränk- u. Vergußmassen. (Farben-Ztg. 47. 135— 38. 
' 1942.) S c h e i f e l e

ir’iPer'3ert diesen, Der gegenwärtige S tand der Prüfverfahren zur Bewertung von Lack- 
f-Ri i CP0L vgl. vorst. Ref.) Dio elektr. Prüfung von Lackdrähten hat sich zu 
D e u t aÛ : -^Herzahlbestimmung nach DIN VDE 6450 oder nach dem Verf. der 
des t )Cr! H^lchspost, Spannungsprüfung ohne u. mit Anwendung von Druck, Messung 
auf p 4l?nswf Herstandes u. des Verlustfaktors tg 6. In Sonderfällen erfolgt Prüfung 
der f̂®J81c^erHeit, Tropenfestigkeit, Kältebeständigkeit. Vorschläge zur Ausführung 
13/6 u ' ^Schreibung der Prüfgeräte (Abb.). (Farben-Ztg. 47. 151—52.

1 ' 42-)   S c h e i f e l e

Grund; w" .^benindüsirle Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anstrichm ittelpasten auf der 
¿IzenT6 Vvr ^ tirocettuk>seemulsionen, gek. durch einen geringen Geh. an wasserlösl. 
falls v rf 4«ia-, Hexameta- oder PyrophosphorsäurenebenFarbpigmenten u.gegebenen- 

an Harzen u./oder anderen üblichen Stoffen. Die Herst. erfolgt in der 
■ aß man das Pigment mit W. in Ggw. eines der genannten wasserlösl. Salze ver
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setzt u. der so erhaltenen Suspension eine wss. Emulsion einer Nitrocelluloselsg., die 
gegebenenfalls Harze u. dgl. enthält, zufügt. Ein Verdickungsmittel darf erst nach dem 
Vermischen der Pigmentsuspension mit der Nitrocelluloseemulsion zugegeben werden,— 
Mari löst in 100 (Teilen) W. 1,3 Na-Hexametaphosphat u. gibt unter Rühren 600 Litho- 
pone Grünsiegel hinzu. Die so erhaltene viscose Suspension vermischt man mit 400 einer 
Emulsion, die durch Emulgieren eines Gemisches aus 200 einer 50%ig. wenig viscosen 
Nitrocelluloselsg. in Polysolvan HS u. 100 einer 50%ig. Lsg. eines Harristoff-HCHO- 
Kunstharzes mit 100 einer 5%ig. ammoniakal. Caseinlsg. erhalten ist. Der erhaltenen 
Paste kann man eine l%ig. Lsg. eines Mischpolymerisats als Verdickungsmittel zufügen. 
(F. P. 889 034 vom 12/12. 1942, ausg. 29/12. 1943. D. Prior. 22/12. 1941.)

SCHWECHTEN

Dr. Kurt Herberts & Co., vorm. Otto Louis Herberts, Deutschland, Schützen von 
Oberflächen aus künstlich oxydierten Leichtmetallen oder ihren Legierungen gegen chemische 
Einflüsse. Man bringt auf die zu schützenden Oberflächen eine Lsg. eines filmbildcndcn, 
alkali- u. säurebeständigen Stoffes (I) auf. Der Geh. der Lsg. von vorzugsweise niedriger 
Viscosität an Feststoffen soll 15% nicht übersteigen; vorzugsweise beträgt er 5—8%. 
Die Lsg. enthält ferner wasserlösl. Weichmachungsmittel, bes. Phthalsäureester von 
Alkoholen mit 1—4 C-Atomen, wie Ä thylphthdlat. Als I sind genannt härtbare Phenol
harze, Polyvinylharze, Celluloseäther, Chlorkautschuk, Jlamstoffharze. Das Verf. eignet 
sich z. B. zum Schützen der Leichtmetalloberflächen von Milchkannen, Konservendosen, 
Brennstoffbehältern, Druckwalzen zum Bedrucken von Stoffen usw. —  Man taucht 
Milchkannen aus einer AI-Legierung mit geringem Si-Geh., die einer elektrolyt. Oxy
dation u. gleichzeitigen Niederschlagung von T i0 2 auf die Oxydschicht unterworfen 
sind, in eine Lsg..folgender Zus. ein; 9,6 (Teile) härtbares Kresolharz, 1,7 Diäthyl- 
phthalat, 9,4 A., 2,3 Amylalkohol, 1,6 Butylalkohol, 35 Aethylacetat, 10 Terpentinöl, 
21,3 Xylol u. 9,3 Essigsäureester von aliphat. Alkoholen mit 3— 7 C-Atoraen. Man läßt 
die eingetauchten Kannen abtropfen, trocknet u. erhitzt sie 30 Min. auf 175—180°. 
(F. P. 889 271 vom 18/12. 1942, ausg. 5/1. 1944. D. Prior. 24/4. 1942.) Schwechten

N. G. Nilsson, und A. U. Träg&rdh, Stockholm, Aufträgen von Schwefelverbindungen, 
besonders von Sulfiden von Zink und Cadmium, au f Oberflächen. Man behandelt die 
Oberflächen mit Lsgg., die Zn- oder Cd-Salze u. Sulfidbildner enthalten, derart, daß die 
Fällung erst nach u. nach erfolgt, wobei der pjj-Wert der Lsg. zwischen 2,5 u. 12,5 
liegen soll. Als Lösungsm. dienen W ., Glycerin, Triäthanolamin, Acetin, Acetamid oder 
ähnliche organ. Stoffe. Als Sulfidbildner sind geeignet: Schwefelsulfide, Sulfite, Thio- 
sulfate, Polythionate, Rhodanide, Hydrosulfite, Thiophosphate, Schwefelmonochlorid 
oder organ. S-Verbb. mit den Gruppen— SH, == C =  S oder — C (=  NRj) (—SK.) 
(R2 u .  R x —  H oder Alkylgruppen). Man kann die Sulfidabscheidung auch durch 
Zusatz von Reduktionsmitteln, wie A., KW-stoffe, Aldehyde oder Hypophosphite, 
steuern, sowie andererseits die Fällung katalyt. z. B. durch Hexamethylentetramin, 
Formaldohyd, Se- oder Te-Verbb. fördern. Auch kann man, bes. bei der Herst. von 
Katalysatoren, Stoffe zusetzen, die von den Fällungen mitgerissen u. so auf den Ober
flächen fixiert werden, wie Hydroxyde von Fe, Al, Mg oder koll. Metalle oder Metalj- 
sulfide (As2S3). Bei der Herst. von Leuchtstoffen kann man geringe Metallsalze, die 
bekanntermaßen die Leuchtkraft der Sulfide von Zn u. Cd stärken, wie solche von Al, 
Mn, Co, N i, Cu, Bi, Sn, Sb, zufügen. Das Verf. kann außer zu den genannten Zwecken 
zur Herst. von hochohmigen Widerständen, Putzzieraten, Reklameflächen, elektr. 
Gleichrichtern oder Photozellen dienen. Die Überzüge zeichnen sich durch bes. gut* 
Haftfestigkeit aus. (Schwed. P . 110 001 vom 14/6. 1939, ausg. 7/3. 1944.) J. SCHHU»

Otto Frans Valdemar Frick, Stockholm, Herstellung von wasserunlöslichen und 
gegen atmosphärische Einflüsse beständigen Produkten aus Sulfatseife, Tallölsäure oder 
Tallölpech. Die genannten Stoffe werden mit Verbb. von amphoteren Metallen, bes. 
von Al, Zn, Fe, Mn, Cr, Sn oder Pb umgesetzt. Z. B. wird eine Lsg. von S u l f a t s e i  e 
m it Al-Sulfatlsg. versetzt, oder Tallölsäure m it ZnO durch Erhitzen umgesetzt oder 
Tallölpech in der Wärme u. unter Umrühren mit Aluminiumhydroxyd in eine um05 • 
Al-Verb. übergeführt. (N. P. 67 360 vom 2/9. 1941, ausg. 24/1. 1944.) J. SCHM U»'

Mannesmannröhren-Werke, Deutschland, Haftschicht fü r  Überzüge aus Bit*
Teer und ähnlichen Stoffen auf Oberflächen aus Eisen und Beton. Man löst Steinkohle 
teerpech (I) in einem Lösungsm., wie Pyridin (II) oder Mischungen aus II in der HauP 
menge u. aromat. KW-stoffen, wie Toluol oder Bzl., in Ggw. von Ätzalkali( 0,1—M "' 
erhitzt die Lsg. zuin Sieden. Man hält längere Zeit bei dieser Temp. u. unterwirft 1 
Lsg. gleichzeitig einer Oxydation. Das erhaltene Prod. kann unmittelbar xeIVfa. f 
werden. Nach dem Aufträgen der Haftschicht kann noch Anthraeenöl als üem 
machungsmittel einverleibt werden. —  100 (kg) II vermischt man mit 2 haOn
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gibt zu dem Gemisch 100 I in großen Stücken. Der Erweichungspunkt des beträgt 
60° nach K r ä m e r - S a r n o w .  Man kocht die Mischung eine Stde. am Rückfluß unter 
Einleiten von Luft als Oxydationsmittel. (F. P. 887 654 vom 12/11. 1942, ausg. 19/11. 
1943. D. Prior. 17/11. 1941.) S c h w e c h te n

Märkische Asphaltgesellschaft m . b. H ., Deutschland, Wasserdichte Belagstoffe, 
bestehend aus einer mit Überzügen versehenen Folie aus einer Zn-Legierung, z. B. aus 
geringe Mengen Cu u. Mn enthaltendem Zink. Unmittelbar auf der Folie, die zweck
mäßig aufgerauht ist, befindet sich ein Überzug aus A sphalt u. Kautschuk. Auf diesen 
Überzug ist ein weiterer aus einem synlhet. asplxallhaltigen Prod. (I) aufgebracht. Als I 
eignen sich asphalthaltige Massen, die einen bituminösen Füllstoff enthalten, z. B. fein 
gemahlenes asphalthaltiges Kalkgestein. Bes. geeignet sind die in dem D. R. P. 722 256;
C. 1942. II. 2557 beschriebenen asphalthaltigen Erzeugnisse. Die Prodd., die sich durch 
gute Biegsamkeit u. Beständigkeit gegen Einflüsse der Temp. u. der Atmosphäre aus- 
zeichnen, dienen als Belagstoffe bei der Herst. von unterird. Bauten, ferner Brücken, 
Mältem u. Kanus. (F. P. 890 329 vom 22 / 1. 1943, ausg. 4/2. 1944. D. Prior. 6/2.
1942.) S c h w e c h t e n

J. S. Staedtler und Georg Loy, Deutschland, Lacke. Man löst einen filmbildenden 
Stoff, z. B. Nitrocellulose oder P olyvinylacetat, gegebenenfalls in Ggw. von Weich
machungsmitteln ,u. Farbstoffen, in einem polymerisierbaren monomeren Stoff (I), 
z.B. in einem fl. Äthylenderiv., wie S tyro l oder M ethacrylsäuremethylesler. Nach dem 
Aufträgen des so erhaltenen Lacks auf den zu überziehenden Gegenstand erfolgt die 
Polymerisierung des I, der im polymeren Zustand als Bindemittel an der Filmbldg. 
teilnimmt. Zur Verhinderung einer teilweisen Verflüchtigung des I kann eine Vorpoly- 
merisierung des I vorgenommen werden. Diese wird teils beim Vermischen des I 
mit den anderen Lackbestandteilen auf mechan. Wege, teils durch Erhitzen der Mi
schung, gegebenenfalls in Ggw. eines Katalysators, bewirkt. Damit die vorpolymeri
sierte Mischung in dem Zustand der teilweisen Polymerisierung bleibt, fügt man der 
Mischung ein leicht flüchtiges Lösungsm., wie Aceton, hinzu. Die Umwandlung des I 
,  d!e k®*® polymere Form wird durch Erhitzen der lackierten Oberfläche oder durch 
Zufügung eines Katalysators kurz vor der Verarbeitung des Lacks oder durch ultra
violette Strahlen beschleunigt. Die polymerisierten Äthylenderiw. verleihen den F il
men Elastizität, Glanz, Haftfestigkeit u. Widerstandsfähigkeit gegen mechan. Einwir
kungen. —30 (Teile) Styrol, 12,5 niedrig viscose Nitrocellulose, 7 Dibutylphthalat, 
?0 Farbstoff, 0,5 Benzoylperoxyd. (F. P. 890 929 vom iO/2. 1943, ausg. 22/2. 1944. 
h Prior. 8/7. 1942.) S c h w e c h t e n

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Weichmachungsmittel fü r  Harze. 
Man setzt Verbb., deren Mol. eine oder mehrere Aminogruppen u. eine oder mehrere 
aliphat. gebundene OH-Gruppen besitzen, mit Isoeyanaten (I) um, die weder die Löslich
keit, in Alkali erzeugende Gruppen noch chromophore Gruppen enthalten. Hierbei soll 
meinem solchen Mengenverhältnis gearbeitet werden, daß, falls alle Aminogruppen des 
^gewandten Oxaminoderiv. sich unter Bldg. entsprechender Harnstoffderivv. um- 

wenigstens die Oxygruppen unverändert bleiben. Geeignete Oxaminoderivv. 
sind Athanolamin (II), l-Am ino-2-butanol (III), Aminohexanol, Trim ethylolam ino- 

' I sind genannt B u tyl-, ß-Chlorälhyl- (IV), Cyclohexyl- (V), Dekahydronaph- 
yhsocyanat, Äthylen-, Octomethylendiisocyanat. Die erhaltenen Prodd. sind viscose 
icke ule oder weiche bis harte Harzet—  In eine Lsg. von 61 (Teilen) II in Methylen- 

calorid gießt man langsam unter Rühren u. Abkühlen eine Lsg. von 105,5 IV. Die Rk. 
cnolgt unmittelbar. Der ß-CKoräthyl-ß-oxäthylharnstoff scheidet sich in Krystallen 
IMh 1~—74°. —  Aus II u. V erhält man den Cyclohexyl-ß-oxäthylharnstoff.
■ 94—95», —  Aus III u. IV erhält man den ß-Chloräthyl-{2-oxybulyl)-hamstoff. 

'»»oses ö l. (F. P. 890 216 vom 18/1. 1943, ausg. 2/2. 1944. D. Prior. 6/12. 1941.)
S c h w e c h t e n

jj Pergwerksverband zur Verwertung von Schutzrechten der Kohlentechnik G. m . b. H.,
cutschland, Herstellung von Weichmachungsmitteln, Kunstharzen und plastischen 

dui h n  ^ dn vercsterk wasserlösl. Carbonsäuren von im wesentlichen cycl. Natur, die 
Drod 1 J^dation von Kohle, Mineralölen, Wachsen u. Harzen oder von Destillations- 

/ -^es^llationsrückständen dieser Stoffe oder von Gemischen dieser Stoffe mit
mit Ali ^  n ) kei erhöhten Tempp. u. gegebenenfalls unter Druck erhalten sind,

Alkoholen, wie Methyl- oder Äthylalkohol. Die Carbonsäuren können vor der Ver
d ünn  . Oxydation mit z. B. Cl2 entfärbt werden. —  Man löst 100 g einer Säure, die 
alkoh , ydation einer Fettkohle mit H N 03 ( d = l ,2 ) erhalten ist, in 500 ccm Methyl- 
L 0/ “ u-gibt unter Rühren 250 ccm konz. Schwefelsäure hinzu. Man hält das Ge- 

/2 Stde. auf 125°, so daß der überschüssige Alkohol schnell abdest. kann. Nach
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dom, Abkühlen gießt man die Lsg. in kaltes Wasser. Der sich sofort ausscheidende Ester 
ist dunkelbraun u. konsistent. Er ist ein gutes Weichmachungsmittel für Kunstharze. 
Die Veresterung mit B enzyl-, Octylalkohol, Glycerin oder Glykol liefert Harze, die durch 
Erhitzen gehärtet werden können. (F. P. 890 146 vom 14/1. 1943, ausg. 28/1. 1944.
D. Prior. 29/1. 1942.) S c h w e c h t e n

Rohm & Haas G. m . b. H ., Darmstadt, Lösungs-, Quellungs-, Weichmachungs- und 
Plastifizierungsm ittel für hochmolekulare Stoffe, wie P olyvinyl- und Polyacrylharze, 
Polyam ide, Cellulosederivate, M ischpolym erisate und dergleichen. Man verwendet Cyan- 
hydrine (I), z. B. Formaldehydcyanhydrin, A cetaldehydcyanhydrin, Äthylencyan- 
hydrin  u. M elhylbutylketoncyanhydrin. Man kann die I auch bei der Herst. hochmol. 
Stoffe, z. B. von Polymerisaten, als Lösungsm. verwenden. Ferner können die I als 
Lösungsm. u. Weichmachungsmittel hei der Herst. von Klebmitteln auf der Grundlage 
hochmol. Stoffe zur Anwendung gelangen. Die I sollen schließlich auch als Lösungs
vermittler zwischen hochmol. Stoffen dienen. Bei Verwendung niedriger I, die mehr 
oder weniger unbeständig sind, ist die Mitverwendung eines Stabilisierungsmittels 
zweckmäßig, z. B. von Säuren oder sauer reagierenden Stoffen. (F. P. 890 160 vom 
15/1. 1943, ausg. 31/1. 1944. D. Prior. 27/2. 1942.) S c h w e c h t e n

Hercules Powder Co., V. St. A., Polym erisieren von Harzen oder Harzestem. Als 
Polymerisationsmittel verwendet man P 20 5 oder Phosphorsäuren, die mehr als 72,5% 
P A  enthalten, z. B. Tetra-, M eta- oder Pyrophosphorsäure. Vorzugsweise wird in Ggw. 
eines inerten, flüchtigen, nicht mit W. mischbaren organ. Lösungsm. gearbeitet, wie 
Bzl., Cyclohexan oder Dekahydronaphthalin. Nach Beendigung der Rk. kann man IV. 
zugeben, um die aus dem Katalysator u. dem Polymerisationsprod. gebildete Komplex
verb. zu zersetzen. —  Man gibt 20 g P20 6 zu einer Lsg. aus 100 g Naturharz in 200g 
Toluol u. behandelt das Gemisch eine Stde. am Rückfluß bei 110—-120°. Nun wird die 
Toluollsg. von der geringen Sehlammenge abgetrennt u. mit heißem W. gewaschen. 
Nach Verdampfen des Lösungsm. im Vakuum erhält man ein Harz mit einer SZ. von 
154. Das Harz wird einer Dest. im Vakuum hei 1 mm unterworfen, bis 30% öl u. mono
meres Prod. übergegangen sind. (F. P. 883 838 vom 27/11. 1941, ausg. 20/7. 1943.
A. Prior. 18/12. 1940.) S c h w e c h t e n

Hercules Powder Co., V St. A ., Polym erisierte und hydrierte Harze und Harzesler. 
Als Ausgangsstoffe dienen ganz oder teilweise polymerisierte Harze (I) u. Harzester (II). 
Auch polymerisierte Harzsäuren, wie Abietinsäure, sind verwendbar. Die Harze u. 
Harzester können vor oder nach der Polymerisierung einer üblichen Raffination unter
worfen sein. Die Polymerisation erfolgt nach bekannten Verff. unter Verwendung 
von Schwefelsäure, Alkylschwefelsäuren, Phosphor-, Tetraphosphorsäure, BF3 oder 
A1C13 als Polymerisationsmittel oder durch Wärmebehandlung hei 250— 350° u. an
schließende Dest. im Vakuum zwecks Entfernen der niedrig sd. Anteile. Die Hy
drierung der Lsgg. der I oder II wird in Ggw. üblicher Hydrierungskatalysatoren, z.
B. von aktiviertem Ni, P t oder Ni-Oxyd usw., vorgenommen. Als Lösungsmm. dienen 
inerte Fll., wiegesätt. KW-stoffe,Cyclohexanon,Dekahydronaphthalin. DieHydricrungs- 
tomp. schwankt zwischen 20— 250°, der Druck zwischen 1— 565 atü. Die erhaltenen 
Erzeugnisse zeichnen sich durch große Beständigkeit gegen Oxydation u. geringere Net 
gung zur Krystallisation u. Verfärbung aus. (F. P. 883 839 vom 27/11. 1941, ausg. 20/7
1943. A. Prior. 8/2.1941.) S c h w e c h t e n

Hercules Powder Co., V. St. A., Polym erisieren von Harzen und Harzestem. M an 
behandelt Lsgg. von Harzen oder Harzestern in Paraffin-KW-stoffen mit einem hp. 
von höchstens 60°, wie Propan, Butan, Pentane, Hexane oder Petroläther, in Ggw. von 
Schwefelsäure als Polymerisationsmittel. An Stelle der B^SO,, kann man auch Alkyl
schwefelsäure verwenden. Die polymerisierten Erzeugnisse zeichnen sich durch g erin g en
S-Geh. u. verbesserte Färbung aus. —  Man verrührt ein Gemisch aus 300 g P e n ta n e n  
(Kp. zwischen 30° u. 40°) u. 175 g Naturharz, bis der größte Teil des Harzes g e lö s t  ist. 
Dann trennt man vom Ungelösten ab, gibt die 30° warme Lsg. in ein Gefäß mit Bück- 
flußkühler u. fügt während 20 Min. 125 g H2S 0 4 (80%ig) unter Rühren hinzu. M an  er
hitzt auf 30° u. beläßt das Reaktionsgemisch hierbei unter Rühren während einer S tu n d e- 
Man verd. mm mit 650 ccm Pentan, trennt die Lsg. von Schlamm ab, wäscht mit n •u- 
verdampft das Lösungsmittel. (F. P. 883 S40 vom 27/11.1941, ausg. 20/7.1943. A.Prior. 
21/2. 1941.) ' S c h w e c h t e k

Hermann Schubert, Zittau, Kondensationsprodukte au s Phenolen und nieder 
molekularen Aldehyden. Man führt die Kondensation in Ggw. von bei der H o lz v e rz u c  je 
rung anfallendem, in Alkali gelöstem Lignin durch. Z. B. kocht man 5 g bei der Ho 
Verzuckerung erhaltenes Lignin  mit 5 g KOH u. 50 g W., filtriert, dampft das IW» 
auf 20 g ein, kondensiert mit 10 g o-Kresol u. 25 g 40%ig. CILO  u. verarbeitet m ud-
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lieber Weise. Statt o-Kresol können Phenol oder 2,4-X ylen ol benutzt worden. Die ge
härteten Harze zeichnen sich durch Schlagfestigkeit aus. Hierzu vgl. Belg. P. 443 944;
C. 1944. I. 494. (Schwz. P. 224 218 vom 6/3. 1941, ausg. 16/2. 1943. D. Priorr. 27/9. 
1939 u. 9/2. 1940.) N o u v e l

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Synthetisches Harz. Phenol u. 
(¡HO werden in Ggw. von reaktionsfähigem Lignin kondensiert. Z. B. erhitzt man 
800g aus der Holzverzuckerung stammendes Lignin  im Autoklaven mit 2000 g 25%ig. 
XaOH 18 Stdn. auf 170°, stumpft 177 g der erhaltenen zähen M. mit Mineralsäure auf 
Ph=10 ab, erhitzt mit 20 ccm 30%ig. CH20  2  Stdn. auf dem Dampfbad, macht kongo
sauer, filtriert u. trocknet. Dann trägt man 40 g des Prod. in 50 g Phenol bei 160— 170° 
ein u. erhitzt mit 40 ccm 30%ig. C ii20  u. 2 g 50%ig. H,SOj % Stde. auf 100°. Es ent
steht ein für Preßzwccke geeignetes Harz. Hierzu vgl. Belg. P. 446 218; C. 1 9 4 4 .1. 189. 
(Schwz. P. 226 934 vom 9/1. 1942, ausg. 2/8. 1943. D. Prior. 2/12. 1941.) N o u v e l  

Comp. Française pour L’Exploitation des Procédés Thomson-Houston, Frankreich, 
Seine, Herstellung von Polyvinylacetalen. Man polymerisiert Vinylester 1. m it einem 
Alkylalkylenäther wie M ethoxyäthylen, Äthoxypropen, Äthylenglykolmonoallyläther, 
Phenyl-, Cyclohexyl-, Phenyläthyl-, Furfuryl-, 2,4,6-Trichlorphenylallyläthcr, P ropyl-, 
Petmhydrofurfurylmelhallyläther, Butyläthallyläther, 2-Chlorallylbenzyläther, Vinyl-o- 
töyläther, 2,3-Dim ethoxypropylallyläther, Pentaerythrit- oder Tetramethylenglykolmono- 
ttlj/läther, a-Phenylvinylmethyläther, M ethylallylälher; — 2. mit einem ungesätt. Ester 
mit mehr als einer ungesätt. Gruppe wie Liallylilaconat, M ethallylmcthacrylat, D iallyl- 
ndatinat (I), D iallyloxalat (II), Crotyl-, A lly l-, D im ethylallylcarbinylacrylat, Propargyl- 
Vinylmcthacrylat, Glycerin- oder Tetramethylenglykoldimethacrylat, G lykoldiacrylat, Gly, 
win-2-monoacetatdiacrylat, D iallyl-p-phenylendiacrylat, E rythryltetracrylat, D iallyl- 
w&ylcarbinylcrotonat, a-Chlorallylcrotonat, D iallylphthalat, -succinat, A llylcrotylphthalat- 
bmylcarbamylacetat, D ivinylglutarat, -hexahydrophlhalat, Slyryldiallylsuccinat, symm. 
Xonoallyldimethallylcitrat, Hexahydro-p-phenylendi-(buten-l-oat-4): man polymeri-
licrfc z. B. je 50% I mit Vinylacetat (III) oder 99,5% III mit 0,5% I I ; — 3. m it einem 
organ. Nitril mit mindestens einer Vinylgruppe wie A cryln itr il, <x-Chloracrylnitril, 
Mdhacrylnitril, 2,4-Pentadiennitril, 3 -Butennitril, 2,2-Dimethyl-3-butennitril, Phenyl- 
‘■propennitril, 4-Pentennitril, a-Ä thylacryln itril, 2-V inyl-4-pentennitril, m -V inyl- 
wumitril, o-Vinylphenylacetonitril. Dio nach oben genannten Verff. erhaltenen 
Mischpolymerisate werden ganz oder teilweise verseift u. danach ganz oder teilweise 
scetalisiert. Über Einzelheiten auch bzgl. Verwendung vgl. Hauptpatent. Die Misch
polymerisate aus Vinylester u. einem ungesätt. Nitril ohne Vinylgruppe verlangen sehr 
starke Katalysatoren u. ihre Acetale sind weniger vorteilhaft. Mischpolymere aus Vinyl- 
csteru. einem Vinylnitril m it einer weiteren polymerisierbarenGruppe sind nicht thermo- 
Pjast., werden es aber nach der Acetalisierung. (F. P . 51 759 vom 13/6. 1941, ausg. 3/5.

A. Priorr. 29/5., 29/6. u. 10/7. 1940. Zus. zu F. P. 872 592; C. 1943 II. 1148.)
P a n k o w

Comp. Française pour L’Exploitation des Procédés Thomson-Houston, Frankreich, 
«me¡ Herstellung von Polyallylacetalen. Man polymerisiert Allylester (D iallylm aleat 
‘xwdhallyUuccinat, die Ester von Essig-, Chloressig-, Brompropionsäure, M ethacryl- 

Propacryl-, Crotonsäure, M alon-, Bemsteinsäure, Benzoe-, Toluyl-, Phenyl- 
”*'?■> Zimtsäure, Phthal-, Terephthalsäure, Wein-, Citronen-, Milchsäure, M alein-, 
War säure, ihren H alogenderiw ., Citracon-, Mesacon-, Itacon-, A conit-, A cetylen- 

j^bm äure  mit A lly l-, 1- oder 2-Chlor- oder -Bromallylalkohol, M ethallyl-, Athal- 
I r f i m U y 1-, B utylallyl-, A m yla lly l-, Phenylallylalkohol, Phenyl- oder Phenmethyl- 
d P henäthylallylalkohol, 3-M ethyl- oder 2-Phenylallylalkohol, B enzylallyl- 

wioi) allein, miteinander oder zusammen mit den im Hauptpatent genannten 
Poymerisierbaren Verbb. (Ketone, Äther, Nitrile mit einer polymerisierbaren 
JJW® °^er Alkydharze aus einem mehrwertigen Alkohol u. einer a,/?-ungesätt. 
 ̂ m), verseift die Polymerisate, acetalisiert u. verarbeitet die Acetale wie im 

siet ? angegeben. Allylester einwertiger gesättigter aliphat. Säuren polymeri- 
Süchll 8̂aïQ’ 8e^en niedrigmolekulare Harze u. Acetale begrenzter Brauchbarkeit; 
v ® Allylester der Mineralsäuren wie Phosphorsäure können angewandt werden. — 
r,;iJr P0,ymeriaiert z. B. D iallylm alonat oder -oxalal, D iallyladipat mit Triäthylenglykol- 
bkllvf -at’ Afethylisopropenylketon, Diäthylmaleat oder A cryln ilr il, D iallyloxalat mit 
sUirf-u CCmoi’ Biallylsuccinat mit A cryln itr il, D iallylm aleat allein oder mit M ethyl- 
t r 0,„r; (F- P- 51 762 vom 24/6. 1941, ausg. 3/5. 1943. A. Prior. 23/7. 1940. Zus. zu 
f'P- «2592; C. 1943. II. 1148.) P A N K O W
¡Und'  ̂ Färbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Plastische Erzeugnisse. Itück- 

e aus “er Druckhydrierung von Kohle, Teeren u. Mineralölen, die gegebenenfalls
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von Feststoffen befreit sind, werden in Form von Lsgg. mit polymerisierenden Mitteln, 
z. B. HCl, AlClj, BF3, behandelt. Die sich hierbei als unlösl. abscheidenden Prodd. 
werden nun abgetrennt. Die zurückbleibende Lsg. kann als solche verwendet werden. 
Man kann auch aus ihr durch Vertreiben des Lösungsm. die gereinigten Prodd. ge
winnen. Die Polymerisation erfolgt bei etwa 10— 30°. Die genannten Rückstände 
fallen an, wenn bei der Druckhydrierung zwecks Gewinnung von Brennstoffen die in 
dem Bereich der Benzine u. Mittelölo sd. Reaktionsprodd. den Reaktionsofen in Dampf
form verlassen haben. Diese Rückstände bestehen aus unvollständig zersetzten An
teilen der Ausgangsstoffe sowie Katalysatoren u. Asche. Die beschriebene Behandlung 
hat zum Zweck, in Form von unlösl. asphaltartigen Stoffen diejenigen Bestandteile der 
Ausgangsstoffe zu fällen, die leicht polymerisierbar sind oder durch Einw. von 0. 
leicht verharzen. Hierdurch wird den restlichen Anteilen eine gegenüber den Ausgangs
stoffen wesentlich erhöhte Beständigkeit gegen Oxydations- u. Polymerisationsmittel 
verliehen. Die Prodd. sollen in der Lack- und K unstharzindustrie verwendet werden. 
(F. P, 887 089 vom  23/10.1942, ausg. 3/11.1943.) Schwechten

Phrix-Arbeitsgemeinschaft, Hamburg, Plastische Massen. Prim. oder sek. alipliat. 
Amine, die Brückenbindungen besitzen, werden mit äquivalenten Mengen eines ali- 
phat. Isoeyansäureesters kondensiert. (Belg. P. 445 143 vom 9/4. 192, Auszug veröff. 
28/2. 1943. D. Prior. 12/4. 1941.) Notrra

Phrix-Arbeitsgemeinschaft, Hamburg, Plastische M assen. Vorbb., deren C-Kette 
durch Brückenbindungen unterbrochen is t  u. die zwei prim, oder sek. Aminogruppen 
besitzen, werden bei mindestens 150° mit äquimol. Mengen von Verbb. polykondensiert, 
die zwei aliphat. gebundene Carbonsäureestergruppen enthalten. (Belg. P. 445 192 vom 
13/4. 1942, Auszug veröff. 28/2. 1943. D. Prior. 26/4. 1941.) N o u v e l

Oscar Hofstätter und Anton Umek, Lubiana, Plastische M assen und Formkorfer 
daraus mit beliebigen, z. B. hydraul. Bindemitteln, Bitumina, natürlichen oder künst
lichen Harzen usw., dad. gek., daß sie zwecks Erhöhung der mechan. Widerstands
fähigkeit als Füllstoff Fäden oder Fasern aus geschmolzenen mineral. Substanzen 
enthalten, z. B. aus Hochofenschlacke oder aus dem bei der Al-Fabrikation anfallen
den roten Schlamm, in loser, verfilzter oder verwebter Form in einer Menge von 
5— 60%, berechnet auf die ganze Masse. (It. P. 396 636 vom 7/2. 1942.) Sabre

H. W . Chatlieli, Varnlsh constituents. London: L. H ill .  1944. (496 S.) 8”. 35 s.
F . Kerdljk, Kunstschlldersm aterialien en schildert echnick. Kleuretoffcn, bindmiddelen en vernissen in de obren- 

technick . 5e d r. A pcldoom : Talena & Zoon, (123 S.) S“. H. 1,90.
H. R. Simonds and  C. EUis, Handbook of plastlcs. London: Van N ostrand: 0 iap m an  & H . 1944. (1083 S.) 8 . »s.

XYI. Nalirungs-, Genuß- und Futtermittel.
Harald Kalning, Mineralstoffgehalt und Ausmahlungsgrad von Getreide und 'seinen 

Erzeugnissen. Zusammenfassende Darst. über die Zusammenhänge zwischen Asche
geh. u. Ausmahlungsgrad u. die darauf aufgebaute Mehltypisierung. (Mehl u. Brot 44. 
129— 31. 28/4. 1944.) H a e v e o k e h

Harald Kalning, D ie sauren Bestandteile im  Getreide und seinen E rz e u g n is s e n .  
(Mehl u. Brot 44. 33— 34. 4/2. 1944.) H a e v e c k e r

Erik Ohlsson und Erik Sandell, Herauslösung von A m ylase aus Weizenmehl. Wem 
in wss. Auszügen von Mehl nach verschied, langen Extraktionszeiten die Amylase 
bestimmt wird (z. B. wie bei der vorliegenden Unters, durch sachtes Schütteln von
4.00 g Mehl mit 1000 ml W., Einwirkenlassen einer filtrierten Probe von 5,00 ml au
25.00 ml 2%ig. Stärkelösung +  10,00 ml 1/15 mol. Phosphatlsg. bei 38° u. Best der en - 
standenen Maltoso nach WlLLSTÄTTER u . SCHUDEL), so  nimmt die A k tiv itä t  antang 
mit der Zeit zu, erreicht ein Maximum u. nimmt dann wieder ab. Obwohl diese Er
scheinung an sich schon vor langem beschrieben worden ist, war es bisher nicht bekann , 
daß die einzelnen Mehlfraktionen je nach den Teilen des Kornes, denen sie hauptsac 
lieh entstammen, sich in dieser Hinsicht sehr verschied, verhalten. Das Maximum o 
nicht nur mehr oder weniger hoch, sondern die Aktivität nahm auch mehr oder wenig 
schnell u. weitgehend wieder ab; hei einigen Fraktionen blieb sie auch unveran e 
hoch. Durch verd. Salzlsgg. (V200— Vsm°l-) wurde die Amylase schneller u. rem 
licher gelöst als von reinem Wasser. Mit steigenden Salzmengen strebte die her 
gelöste Enzymmenge einem oberen Grenzwert zu, wobei der schließlich erre« 
maximale Wert sich über viele Stdn. konstant hielt. Natriumchlorid u. Natriumm1 
hatten prakt. die gleiche lösende Wirkung. Stärker als diese förderten Natriums
u. Calciumnitrat den Lösungsvorgang, die beide zweiwertige, wenn auch en 
gesetzt geladene Ionen enthalten. Die Steigerung der Löslichkeit durch zugesetztes
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mr bei den Mehlarton am geringsten, wo mit reinem W. die höchsten, aber am größten, 
wo mit reinem W. die niedrigsten Aktivitäten gefunden worden waren u. lag zwischen 
etwa.10 u. 100%. Als Maß für don Amylasegeh. des Mehles können nach allem die 
Aktivitäten wss. Auszüge auch bei Berücksichtigung der Extraktiönszoit nicht dienen. 
Diese sind eher ein Ausdruck für den Geh. des Mehles an solchen Stoffen, die das Enzym  
in Lsg. zu bringen u. dort zu stabilisieren vermögen. Daß dies ebenfalls Salze sind, 
ergab sich daraus, daß der Salzgeh. des Mehles (gemessen durch Leitfähigkeit u. Glüh- 
rückstand des Extraktes) und gelöste Amylasemenge einander parallel gingen. (Svensk 
kem. Tidskr. 56. 101— 09. März 1944.) N aeziger

Maurice Piettre, Über einige 'physikalisch-chemische Eigenschaften des Klebers. 
Vf. berichtet über gemeinsame Unteres, mit L isette P iettre über die Eigg. von Kle
bern frischer u. alter Weizenmehle. Durch eine besonders vorsichtige Auswaschtechnik 
läßt sich auch noch aus sehr alten Mehlen ein zusammenhängender Kleber gewinnen, 
der adhäsiv u. durch Quellung gebundenes W. besitzt. Durch Trocknen über ILSO., u. 
nachfolgendes Durchwaschen mit W. in mehrfacher Wiederholung verlor der Kleber 
nichts an seiner Quellfähigkeit, so daß man ihn als ein vollkommen reversibles Kolloid 
betrachten kann. Soweit dennoch geringfügige Gewichtsverluste eintreten, sind diese 
auf mechan. Verluste beim Auswaschen oder auf kolloide Dispersion der Kleber
teilchen im. Waschwasser zurückzuführen. Letztere ist an einen bestimmten Säuregrad 
gebunden, denn durch Neutralisation der bei pH 6,6  dispergierten Kleberlsg. mit n/100- 
A’aOH flockt der Kleber wieder aus, u. die Teilchen vereinigen sich wieder zu einer zu
sammenhängenden Masse. Wird zum Auswaschen statt dest. W. eine Lsg. von Schwer- 
taetallsalzen (2:1000) verwendet, so ergibt sich, daß Cu, Ee in geringen Mengen, Ni, Co, 
Mn u. Zn in schwachen Mengen vom Kleber gebunden werden, während Pb, Cd u. Fe 
in größeren Mengen eine schnelle Fällung des Klebers verursachen. Diese Erscheinung 
ist unabhängig von den das Metall begleitenden Anionen u. muß als eine dem in dom be
treffenden Salz vorhandenen Metall zukommende Eig. gewertet werden. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Agric. France 29. 391— 98. 30/6. u. 7/7. 1943.) H a e v e c k e r

J. E. Winther, Fortgesetzte Untersuchungen über dänisches Butterfett. Die in den 
Jahren 1926— 1943 zusammen mit C, D etlefsen , E. P. Madsen, G. K ilde, A, Llndahl, 
ß. Mandal Bertelsen, V. T. B . Tegner u. H. Beck durchgeführten Unteres! ergaben, 
“ ß die Refraktometerzahl (I) mit der Jahreszeit variiert u. nicht, ebensowenig 
’'¡e die PoLENSKE-Zahl (II) oder J u c k e n a c k - PASTERNACK-Differenz, zur Erkennung 
der Verfälschung mit Margarine herangezogen werden kann, daß das Verhältnis 
wischen REiCHERT-MEissL-Zahl (III) u. Buttersäurezahl nicht konstant ist, daß mit 
■'.i-igender JZ. (IV) steigende Kaloriezahl (V) u. fallende III folgt, daß III fällt, wenn 
®e Kühe auf der Weide, jedoch steigt,wenn sie im Stalle sind, daß IV am niedrigsten 
ua Nov.-Dez., am höchsten im Aug.-Sept. ist, daß dieselben Schlüsse auch für die 
‘¡■ßerordentlichen Fütterungsverhältnisse 1940 bis 1943 gelten, noch liegen III u. IV 
aiedriger als bei n. Fütterung, u. daß die Verbrennungswärme durchschnittlich 9,23 
*g/kal. beträgt. Die sehr zahlreichen Tabellen (über 60 Seiten) müssen im Original 
^gesehen werden. (Beretn. Forsögslab. Nr. 208. 7—96. 1944. Kopenhagen, Ver- 
s»chslab0r.) .. E. M a y e r

Nls Petersen, Über die Fettsäuren des M ilch- und Butterfettes. Zur Vermeidung 
^gerechtfertigter Beanstandungen dän. Butter auf Grund ihrer Fettkonstanten hat das 
j?n' “baatslaboratorium der dän. Landwirtschaftshochschule in mehrjährigen Verss. 
'? vorte der einzelnen Fettkonstanten im dän. Butterfett ermittelt. Für den Durch- 

y i t t  TOn 10 Jahren wurden folgende Variationen von nD25 (RMZ) von Monat zu 
«natfestgestellt: Jan. 50,6 (31,3) Febr. 50,8 (31,4), März 50,9 (31,4), Apr. 51,0 (31,2), 
fit! i 5 (30>1)> Juni 51 >7 (30>2) Juli 52.!  (29>8)> Aug- 52>5 (29»9)> Sept. 53,0 (28,0), 
er f N o v . 50,7 (31,0), Dez. 50,4 (31,4). Das dän. Butterfett hat während der

cn Wintermonate ganz allgemein eine höhere PoLENSKE-Zahl als sonst üblich. Auch 
«Schwankungen der J u c k e n a c k - P a st e r n a c k  Differenz (RMZ-f-200— VZ) unter- 

-4■ ?r.°2eren Schwankungen, als man bisher annahm, u. zwar wurden solche von 
L r  gefunden. Die Fütterung ist von Einfl. auf die Konsistenz des Butter
dips : Ĵ Veidega.ng gibt weiches Fett, bes. wenn der Bestand reich an Rotklee ist. In 
nsTd’ k  kann die JZ leicht auf 40 u. mehr steigen. Heu, Stroh u. Rüben ernied- 

?16 u- zwar Runkelrüben mehr als Kohlrüben. Auf Grund der Verss. werden 
uttermittcl hinsichtlich ihrer Wrkg. auf die Konsistenz der Butter in drei Grup- 

j/ «ngeteilt_ (vgl. Original). Auch die Lactationszeit, Rasse u. Individualität der 
ISl/ T Cn 6*nen Ninfl. auf das Butterfett aus. (Fette u. Seifen 51. 25— 27. Jan.

U.U'gby-Kopenhagen, Dänisches Staatslaboratoräum.) O. B a u e r
n f j j  B°ehni und Reginald W illiam s, D ie Verhütung der auloxydaliven Ranzigkeit 

m unä Ölen. Kurzer Übersichtsbericht. Die pflanzlichen ö le  unterscheiden sich



594 H x y i-  N a h b t t h g s - ,  G e n t j s z -  u n d  F u t t e r m i t t e l .  1944. II.

in ihrer Oxydierbarkeit wesentlich von den tierischen. Die ersteren oxydieren sich mit 
einer gut definierten Induktionsperiode ; ferner tritt bei den pflanzlichen ölen organolept. 
Ranzigkeit schon beträchtlich früher auf, ehe sich die Peroxyde stark vermehren, wäh
rend dies bei den tier. Ölen zusammenfällt. Die Wrkg. der Antioxydantien, bes. des 
Tocopherols, wird besprochen. Unter den Antioxydantien spielen drei Gruppen eine 
Itolle: 1. der Säuretyp mit einigen anorgan. Säuren u. gewissen organ. Säuren, in denen 
die COOH-Gruppe durch eine benachbarte COOH, CO- oder OH-Gruppo aktiviert ist; 
sie sind wirksam für pflanzliche öle u. ihre rohen Ester, 2. Inhibitole u. Hydrochinone; 
sie verhindern die Oxydation von destillierten Estern pflanzlicher Öle, Schmalz u. de
stillierten Fettsäuren, 3. phenolischer Typ, wirksam für pflanzliche u. tier. Öle. Wenn 
Gruppe 1 in Verb. mit Gruppe 2 oder 3 verwendet wird, so zeigt sich eine über dio reine 
Additivität hinaus gesteigerte Wirksamkeit. Es werden ferner synthet. Antioxydantien 
besprochen. (Pharmac. J. 151  ( [4 ]  97). 163— 64. 30/10. 1943.) 0 .  B auer

F. v. Grünigen, Beitrag zur K enntnis des Mineralstoffgelialtes im  schweizerischen 
W iescnjutter. Der Asehengeh. des Wiesen- u. Weidefutters stellt die hauptsächlichste 
Quelle für die Mineralstoffversorgung der Viehbestände der Schweiz dar. Daher wurde 
eine größere Anzahl von Futterproben auf ihren Mineralstoffgeh. untersucht. Von Einfl. 
waren die botan. Zus. des Futters, das Vegetationsstadium, die Jahreszeit, Bodenu. 
Düngung sowie die Witterung w'ährend Wachstum u. Ernte. Vom Standpunkt der Tier- 
ernährung aus betrachtet ist anzustreben, daß das Dürrfutter einen Mindestgeh. von 
0,7% Phosphorsäure, 1,2% Kalk u. 2,5% Kali aufweist. In 93,6% der untersuchten 
Fälle überstieg der Kalkgeh. 1,2%, der Phosphorsäuregeh. lag in 40% über 0,7%, in 
35% zwischen 0,6— 0,7%, in 25% unter 0,6%. (Landwirtsch. Jb. Schweiz 58. 163 
bis 186. Juli 1944. Liebefeld-Bern. Eidg. agrikulturchem. Anst.) Jacob

L. Decoux, J . Vanderwaeren und M. Simon, Über den Wert der an Trockensubstanz 
reichen Pulpe. II. Mitt. (Vgl. C. 1 9 4 3 .1. 2545). Vergleichende Verss. im Versuchsgelände 
u. bei Rübenbauern zeigten beim Ensilieren keine nennenswerten Unterschiede zwischen 
Rübenpülpe mit normalem u. erhöhtem Trockensubstanzgeh. (z. B. 6 ,7 % gegen 12,3%). 
(Puhl. Inst, belge Améliorât. Betterave 11. 259—76. Juli/Aug. 1943. Tirlemont, Bel
gien, Inst, für Verbess. d. Zuckerrüben.) - Dörfeldt

H . Temperton, Verfülterung von Abfalläpfeln an Hühner. In Fütterungsverss. bei 
Hühnern wurde das für Leghühner verwendete Grundfuttergemisch teils im Verhältnis 
von 4: 5, teils von 3 : 10 mit gemahlenen reifen Falläpfeln, im ersten Falle 14 Tage, 
im zweiten für den R est der 48 Tage dauernden Versuchszeit gemischt. Soweit der 
beschränkte Umfang des Vers. eine Entscheidung zuläßt, wird geschlossen, daß durch 
eine derartige Verwertung von Abfalläpfeln keinerlei Störungen hinsichtlich der Gesund
heit der Tiere oder der Eiproduktion auftreten. Die Futtorersparnis betrug dabei in 
diesem Vers. etwa 34%. Auf dio Möglichkeit von Schädigungen hei jungen Tieren 
durch plötzlichen Übergang zu Apfelzulagen wird hingewiesen. (Nature [London] 153. 
30— 31. 1/1.1944. Newport, Shropshire, Nation. Inst. Poultry Husbandry.) Schwaibold 

L. Hansen Larsen und Ed. Sarensen, Fütterungsversuche m it Zuchtstieren. Dio Verss. 
verfolgten den Zweck, den Einfl. des Futters, bes. dessen Geh. an Protein (I), auf die 
Fruchtbarkeit festzustellen. Letztere wurde bestimmt durch Messung des Reduktions
vermögens gegenüber Methylenblau, da festgestellt wurde, daß die Abfärbungszeit im 
direkten Zusammenhänge mit der Anzahl lebender Samenzellen steht. Die Ergebnisse, 
die in Tabellen niedergelegt u. von P .S . 0stergaard einer statist. Unters, unterzogen 
wurden, brachten folgendes. Ein größerer Geh. an verdaulichem I im Futter erhöht 
das Befruchtungsvermögen (II) des Samens, wobei aber noch nicht entschieden werden 
koimte, ob animal, u. vegetabil. I gleiche Wrkg. besitzen. Das II der Stiere variiert trotz 
gleichartigen Futters, weshalb noch andere Faktoren wie z. B. Vererbung zu berück
sichtigen sind. (Beretn. Forsagslab., Nr. 209. 5— 32. 1944. Kopenhagen, Versuchs
labor.) E. M a y e r

Gebrüder Bühler, Schweiz, Behandeln von Getreide vor dem Mahlen. Das Verf. 
beruht auf der Wäsche u. dem Konditionierendes Getreides, die mit Hilfe in bestimmter 
Weise angeordneter u. ausgebildeter Vorrichtungen in kontinuierlichem P ro z e ß  ver
laufen. Beschreibung der App. u. Abb. (F. P. 889 603 vom 31/12. 1941, ausg. 14/
1944. Schwz. Priorr. 25/9. 1939 u. 13/9. 1940.) ScHiNDU»
O Cream of Wheat Corp., Minneapolis, Minn., übert. von: Howard J. Billings,
Mass., Nährm ittel, bestehend aus grohgekörntem Getreide u. einer Mehrzahl vonl Jj 
neralsalzen von gleicher Korngröße. (A. P. 2  259 543 vom 12/11. 193S, ausg. 21 /!»■ 
1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 21/10. 1941.) Schinm-eR 

Minoteries A. Couvert & Fils (S . A. M. C.), Frankreich, Nahrungsmittel aus: JMWj 
Das Verf. beruht darauf, daß vorher gebackener Mais gemahlen wird. Dieses BacKe
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geschieht mit näher beschriebener Vorr. derart, daß dem Mais zunächst sein W.-Geli. 
entzogen wird u. dann der eigentliche Backprozeß unter Einblasen von Frischdampf 
erfolgt. Abb. (F. P. 889 848 vom 10/6. 1942, ausg. 20/1. 1944.) S c h i n d l e r

Deutsche Maizena Werke A. G., Hamburg, Verfahren zum  Extrahieren von E iw eiß  
mdem Saft von Kartoffeln. Der Saft wird im Vakuum bis zu einem Trockengeh. von 
10—15% eingedickt. Danach werden die Eiweißstoffe durch therm. Koagulation ab
getrennt. Das weniger eiweißreiche Filtrat wird eingedampft u. zur Trockne gebracht. 
(Belg. P. 445 260 vom 18/4^ 1942, Auszug veröff. 28/2. 1943. D. Prior. 15/7. 1941.)

-M . F. M ü l l e r
Donau Chemie Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren und Vorrichtung zur Zerstörung 

m Schaum oder zur Verhinderung der Bildung desselben in einem zylindr. Behälter mit 
Ion. Einsätzen. Der in dem Turm aufsteigende Schaum wird durch Berieselung mit 
einer Fl. aus einer Brause niedergeschlagen. — Zeichnung. — Als Hauptanwendungs
gebiet ist die Koagulation von Proteinen in Kartoffelsaft in der Wärme angegeben.
F.P. 879 028 vom 4/2. 1942, ausg. 11/2. 1943. D. Prior. 8 /2 .  1941.) M. F. M ü l l e r  

Berthold Glauberg, Frankreich, E ntbittem  von Hirse und ähnlichen Samen. Die 
Körner werden zunächst 30— 45 Min. eingeweicht u. dann die gleiche Zeit mit l% ig. 
KaOE behandelt. Anschließend erfolgt Waschen in fließendem W. u. Trocknen. In 
gleicher Weise können auch die Mehle behandelt werden. (F. P. 890 503 vom 20/7. 1942, 
iasg. 10/2. 1944.) S c h i n d l e r

Gaston Levy-Lang, Frankreich, Geschmacksverbesserung von frischem, oder gelrock- 
>'ffm Gemüse oder Obst durch kurzes Rösten bei über 100° liegenden Temperaturen. 
(F.P. 890 091 vom 7/7. 1942, ausg. 27/1. 1944.) S c h i n d l e r

Erste Bekiscsabacr, Miscolcer und Debrecener Isträn Dampfmühlen A. G., Miscolc, 
Ißgarn, Herstellung von gepafften Erbsprodukten. Als Ausgangsmaterial dienen trocken 
tsthülste, gegebenenfalls soweit erhitzte Erbsen, daß das Eiweiß irreversibel geworden 
ü. Das Puffen erfolgt in üblicher Weise durch Druckerhitzung auf 12— 12,5 at während 
"774 Min. u. plötzliche Druckentspannung. (Holl. P. 56 062 vom 2 8 /2 .  1940, ausg. 
b l  1944. Ung. Prior. 5/9. 1939.) S c h i n d l e r

Karl Ernst Becher, Deutschland, Behandlung von pflanzlichen oder tierischen 
««//«?1 zwecks Konservierung durch Zusatz von Zuckern verschied. Art oder deren 
tonischen, denen Adsorbentien oder großoberflächenhaltige Stoffe wie Aktivkohle, 
uacagel, Ton, Bolus, Kaolin u. a. m., sowie neutrale, saure oder alkal. Salze, Stärke, 
kdin oder Kleie zugefügt sein können, in Mengen von 20— 80% der Trockensubstanz, 
“sk ist Erhaltung der Eigg. der Rohstoffe, ihrer Glucoside, Alkaloide u. der p a 
arte. (F. P. 888 624 vom 27/11. 1942, ausg. 17/12. 1943.) S c h i n d l e r

Gaston Levy-Lang, Frankreich, Herstellung von Gemüsekonserven. Die frischen 
¡üse werden hydraul. gepreßt u. zu dem erhaltenen Gemüsekuchen wird eine Ab- 

7 ™? von tier. Prodd., z. B. Knochen, oder Blut usw. in Mengen von 40—60% 
Anschließend erfolgt Eindampfen oder auch Trocknen der Masse. (F. P. 

vom 28/8. 1942, ausg. 10/2. 1944.) S c h i n d l e r
Henri Couturier, Frankreich, Herstellung von Trockengemüsekonserven unter Zu- 

'■‘•l ron 0,1—0,5% Na-Meta- oder Pyrophosphat vor oder während des Trocken- 
«es. Besseres Garkochen der Prodd. wird erreicht. Verschiebung des pn-Wertes 

‘3 optimal 5,5. (F. P. 890 085 vom 1/7. 1942, ausg. 27/1. 1944.) S c h i n d l e r

Jtartes Jean Schmidt, Frankreich, Herstellung von Marmeladen, Konfitüren, 
-» ¡ m e n  usw. durch Mitverwendung von Johannisbrotkernmehl (I). Z. B. werden 
k ■ (Teile) Aprikoscnmarmelade 50— 60 I kalt oder warm eingemischt. Auch 
• ig läßt sich mit I um über das Doppelte strecken. (F. P. 890 068 vom 12/6. 1942, 

F « 1 M 4 ,)  S c h i n d l e r
(rancis Duplat, Frankreich, Herstellung von Marmeladen, Konfitüren, Gelees. 

u. zerkleinerte Futterrüben werden gekocht u. der Saft dann abgepreßt, 
iw»1 'v*r.d dann im Vakuum derart eingedampft, daß er nach Zusatz von Aroma- 

geliert bzw. fest wird. Auch Garten- oder Wildfrüchte können mit verwendet 
‘ (F. P. 889 608 vom 20/5. 1942, ausg. 14/1. 1944.) S c h i n d l e r

Henry Perky und Carlos L. Crum, Dayton, Ohio, V. St. A ., Nährgetränk. 
"Ja denhydrathaltige pflanzliche Rohstoffe werden mit verd. Säuren so lange
’Fküb! ?> er )̂Hzt, bis sich Monosaccharide gebildet haben. Sodann wird nach dem 
smJü1? Pepsin zum Abbau der Eiweißstoffe zugesetzt. Sodann wird die freie Säure 
ta» u‘ die Fl. vom Rückstand getrennt. (A. P. 2 259 582 vom 2/12. 1939, 

-■ -i/lO. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 21/10. 1941.)
S c h i n d l e r
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Pierre Charaux, Frankreich, Vitaminhaltige Pflanzensäfte. Die Früchte des Sand
dorns, von Hagebutten, Iris u. Gladiolen werden auf Porzellan- oder Granitwalzen zer
kleinert, in Holz- oder nichtrostenden Stahlfässern gesammelt u. unter Ausschluß 
oxydierbarer Metalle gepreßt u. eingedampft. Die Aufbewahrung kann unter C02- 
Druck erfolgen. Die Prodd. werden nun anderen Fruchtsäften, Weinen, Limonaden 
usw. zugesetzt. Erhöhung bes. des Vitamin C-Gehaltes. (F. P. 890 411 vom 27/1.1913, 
ausg. 8/2. 1944.) ■ S c h î n d l e b

Henri Roger Lénier, Frankreich, Herstellung von Extrakten aus gerösteten Pflanzen 
bzw. Pflanzenteilen. In weiterer Ausbldg. des Hauptpatentes, das im wesentlichen die 
Herst. von Kaffee-Extrakten betrifft, wird das Verf. auf alle zu ähnlichen Extrakten 
geeignete Pflanzen oder Pflanzenteile, wie Blätter, Blüten usw. ausgedehnt. Zweck- 
mäßig werden die Stoffe vor der Trocknung u. Röstung einer Fermentation unter- 
worfen. (F, P. 52 337 vom 14/9. 1942, ausg. 1/2. 1944. Zus. zu F. P. 864412; C. 1941,
II. 968.) S c h i n d l e r

E. Erbe, Trondheim, Norwegen, Herstellung von Kaffee-Ersatz. Man sättigt Cellu
lose mit einer Lsg. von Karamelzucker von der D. etwa 1,24, trocknet, röstet u. mahlt 
die Masse. (Schwed. P . 110124  vom 3/11. 1942, ausg. 21/3. 1944.) J. S c h m id t  

Frieda Brandi, Deutschland, Kaffee- oder Kakaowürfel, bestehend aus Mager- 
milch oder Molkenpulver, Zucker, Kaffee- oder Kakaopulver. Das Verpressen erfolgt 
bei höchstens 150 kg/qcm. Zusätze von Malzextraktpulver, Eigelb, Lecithin, Vitaminen 
usw. bis zu 15% der M. sind vorgesehen. (F. P. 889 958 vom 11/8.1941, ausg. 25/1.1944.
D. Prior. 12/8. 1940.) S c h i n d l e b

Soc. An. Saclia, Italien, Tee-Ersatz. Orangeschalen werden gewaschen, getrocknet 
u. in ganz kleine Stücke geschnitten. Sodann werden sie etwa 35 Min. bei etwa 140° 
unter Rühren geröstet. (F. P. 890 576 vom 31/7. 1942, ausg. 11/2. 1944. It. Prior. 
9/5. 1942.) S c h i n d l e b

Maurice François, Frankreich, Tee-Ersatz, bestehend aus Rosmarin, den man 
einige Stdn. in lauwarmem W. ausziehen läßt, dann wäscht u. schließlich mit warmer 
Luft hei 80— 90° trocknet. Anschließend findet eine langsame u. schwache Röstung 
statt. Die erforderliche Vorr. ist näher beschrieben. (F. P. 890 087 vom 2/7. 1942, 
aussg. 27/1. 1944.) S c h i n d l e b

Malmö Chokolad- & Konfektfabriks Aktiebolag, Malmö, Schweden, Verarbeiten 
von- Schokolademassen. Die MM. werden Ultraschallwellen m it einer Frequenz von etwa 
15 kHz. oder mehr ausgesetzt. Durch diese Ultraschallbehandlung erzielt man, bes. 
wenn gleichzeitig Luft eingeblasen wird, eine schnelle Verminderung der Korngröße 
in der Schokoladensuspension, eine große Stabilität, sowie eine gute D e p o ly m e r is ie ru n g  
u. Oxydation der Kakaoteilehen. Die Behandlung wird bei Raumtemp. bis 150° durch- 
geführt. (Dän. P. 61 924 vom 8/5. 1942 ausg. 14/2. 1944. Schwed. Prior. 1/4. 1942.)

j .  Schmidt

O Frank H. Fleer Corp., übert. von: Louis William Mahle, Philadelphia, Pa., V. St. A., 
Kaugummzgrundstoff, bestehend aus Polyoxyalkoholestern eines hydrierten Harzes. 
(A. P. 2 260 148 vom 19/6. 1939, ausg. 21/10. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States 
Patent Office vom 21/10. 1941.) S c h i n d l e b

Jesse Tanner, Frankreich, Konservieren von Lab durch Zusatz von CaCl2 biszu 
30%. (F. P. 889 832 vom 26/5.1942, ausg. 20/1. 1944.) S c h i n d l e b

Aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, Schweden, Behandlung von F utterm itte ln -  
Gras oder ähnliche Grünfutterarten werden nach dem Schnitt in einem Häckseler zer
kleinert, mittels eines endlosen Transportbandes, welches im Innern mit einer Sammel- 
vorr. versehen ist, zu einer gleichmäßigen M. verarbeitet u. dann in Trockenvorr. ge
trocknet. Vorr. u. Zeichnungen. (F, P. 884 003 vom 18/9. 1941, ausg. 30/7. IS«- 
Schwed. Prior. 19/9. 1940.) K a b s t

Chemische Fabriek „Katendrecht“  N. V., Holland, Konservierung von Futtermittel« 
in  Silos. Als Sicherungszusätze werden dem in Silos eingelagerten Grünfutter oder c 
sonstigen zu silierenden Futtermitteln Phosphate, bes. Diammonphosphat, Ammonsa v  
organ. oder anorgan. Säuren, z. B. NH 4C1, u. oxydierende Salze zugesetzt. Dadurc 
werden Eiweißverluste vermieden u. buttersäurefreie Silofuttermittel erhalten, (*■ 
889 557 vom 4/1. 1943, ausg. 13/1. 1944. Holl. Prior. 23/1. 1942.) IvAEST

Einar Kolle, Alesund, Norwegen, Herstellung von K o n s e r v i e r u n g s m i t t e l n  für Futhe
S to f f e .  Man vermischt fl. Konservierungsmittel, wie Säuren, mit organ. v e r d a u t »  > 
als Adsorptionsmittel dienenden Futtermitteln, wie Eischeiweiß, so daß eine p'as ■ 
erhalten wird, die dann den zu konservierenden Futtermitteln zugemischt wird.
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als Adsorptionsmittel dienenden Futtermittel müssen gut quellbar sein. (N. P . 67 384 
vom 26/3. 1941, ausg. 31/1. 1944.) ’ J. SCHMIDT

Geröll von Baer, Ungarn, Futtermittel. Die in den Rückständen von der A.- 
Geivinnung aus Zuckerrübenmelasse enthaltenen festen Stoffe werden mittels einer 
Zentrifuge abgetrennt, in Trockentrommeln getrocknet u. zerkleinert. Man erhält ein 
Futtermittel mit hohem Geh. an verdaulichem Eiweiß. (F, P. 883 647 vom 29/6. 1942, 
ansg. 9/7. 1943.) K a r s t

C. P. Sörensen, Aalborg, Dänemark, Herstellung von Futtermitteln aus Abfall- 
tloffm. Küchenabfälle, z. B. ein Gemiscn aus etwa 15% Fischabfall, 40% Grünwaren
abfall, 20% Brotabfall u. 25% Fleischknochen u. Soßenabfälle, werden in einem ge
schlossenen Behälter im Vakuum erwärmt, bis das Material seine Neigung zu einer 
liimartigen Konsistenz verloren hat, worauf man unter einem Druck von etwa 2,5 at 
bis auf etwa 140° erhitzt u. bei dieser Temp. unter steigendem Druck etwa 1,5 Stdn. 
hält. Dann wird im Vakuum weiter erhitzt, bis eine trockene homogene M. erhalten 
wird, die zu Kuchen verpreßt oder zu Mehl gemahlen wird u. als Tierfutter dienen soll. 
{Schwed. P. 110125 vom 13/5. 1941, ausg. 21/3. 1944.) J . S c h m id t

Soc. ä. r. 1. E. &. S. Gisclard und Otto Saokur, Frankreich, Extraktion von E iweiß- 
ttoflen aus Futterküchen beliebiger H erkunft. Die gemahlenen Futterkuchen werden 
mit einer alkal. Lsg. von Carbonaten, Sulfaten oder Phosphaten oder von NaCl oder 
KCl behandelt. Die Fällung der Eiweißstoffe erfolgt durch Neutralisation mit anorgan. 
Säuren im stöchiometr. Verhältnis. Anschließend folgt Abtrennung. Die verbliebene Fl. 
kann wieder in dem Prozeß verwendet werden u. wird dann auf die Alkalien aufge- 
arheitet. Der mehr oder weniger enteiweißte Futterkuchen wird erneut verpreßt u. 
seiner Verwendung zugeführt. (F. P. 888 243 vom 14/2. 1942, ausg. 7/12. 1943.)

S c h in d l e b

SeatT C. Sherman and Caroline S. Langlord, In troductlon  to  foods and nu trltlon . London: Mac M lllan. 1944.
(292, V3H S.) 8». 10 s. 

iHatagrln, Le soya, cu lture  e t u tilisa tion . P a irs : Gauthier-VUlars. (72 S.) fr. 40,—.

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

H, P, Kaufmann und W. W olf, Adsorptionstrennungen au f dem, Fettgebiet. V. 
atnnung von cis-trans-Isomeren. Studien auf dem Fettgebiet. 108. Mitt. (107. vgl. 
■1944. I. 1148.) Vff. berichten zunächst über die bisherigen Verss. zur Adsorptions- 

tennung von Fettsäuren. Weiter werden Unterss. beschrieben, die sich mit der Tren- 
mng von Tributyrin-Trimyristingemischen an Silicagel, A120 3 u. Kohle befassen. 
Danach wird Tributyrin stärker an Silicagel u. A120 3 adsorbiert, so daß es aus dom 
z*® Teil der Säule in reiner Form gewonnen werden kann. Trimyristin erscheint im  
nitrat, m zwar beim Silicagel rein, bei A120 3 mit wenig Tributyrin verunreinigt. Tri- 
Mtyrin vvird von Kohle schwächer adsorbiert u. aus dem Filtrat in reiner Form erhalten, 
mbutyrin u. Trimyristin mit verschiedd. Sorten A120 3 u. als Vgl. noch mit Kohle u. 
Silicagel behandelt, zeigten, daß die Wärmebehandlung von A120 3 u. Silicagel nur 
ffflugen Einfl. hat. Das unterschiedliche Verh. der untersuchten reinen Glyceride von 
«'säuren verschied. Kettenlänge u. natürlicher Glyceride des Cocos- u. Palmkern- 
,.eä ub auf deren Zus. — gemischte Glyceride u. Ggw. ungesätt. Fettsäuren — zurück- 

‘ffluhren. Von Mono-, Di- u. Tristearin wird das Monoglycerid am stärksten u. das 
J'glycerid am schwächsten adsorbiert. Ferner werden Angaben über die Trennung 
®Glyceriden u. Fettsäuren gemacht. Hierbei ist das Silicagel dem die Fettsäuren 

«Ws festhaltenden A120 3 überlegen. Zur Prüfung der Frage, ob sich cis-trans-isomere 
Ifirenbzw. *brc Ester adsorptiv trennen lassen, wurde Fumar- u. Maleinsäure in Form 
jV-Uethylester untersucht. A120 3 (nach BROCKMANN) u . Silicagel waren ungeeignet. 
•33 bestimmten Bedingungen waren verschied. Sorten Kohle, am besten Carbo 

zur. Harnanalyse, MERCK, geeignet. Zur Trennung von ö l- u. Elaidinsäure 
«sH ca8°l verwendet. Aus Mischungen von 90% öl- u. 10% Elaidinsäure wurde 
’ r®1 oberen Teil der Säule reine Ölsäure erhalten; bei einem Verhältnis von 80 : 20 
Ist l 1• ® ua/k ^er oberen Hälfte 98% Ölsäure. Ai20 3, Tierkohle u. Carlonit gaben

beine befriedigende Trennung. Brassidin- u. Erucasäure zeigen bei geeigneten 
. uchsbedingungen verschied, starke Adsorption. Eine Trennung zu den reinen 

cn War bisher noch nicht möglich. Kohle reichert die höherschmelzende Brassidin- 
n ai?> während Silicagel umgekehrt wirkt. Auf die bes. Schwierigkeiten bei der 
tmvT 0nS*TennunS wird hingewiesen. (Fette u. Seifen 50. 519. Nov. J943. Münster,

• inst, für Pharmazie u. ehem. Technologie.) N eu
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H . P. Kaufmann, Über Lallem antia ibérica als Ölfrucht. S tudien auf dem Fettgibiet 
109. Mitt. (108. vgl. vorst.) Ref.) Aus 50 Samenproben wurde mit Ä. oder PAe. das 
01 gewonnen. Die Samen waren braun bis schwarz, durchschnittlich 4,8—5,3 mm lang,
1,4— 2,0 mm breit und 1,1— 1,2 mm dick, Besatz bis 8 %, größtenteils aus Samenhülsen 
bestehend, 1000-Korngewicht 2,8— 6,0, meist 4— 5, W.-Gehalt 6— 10%. Die mit Ä. 
extrahierten Oie sind durchweg dunkler, aber auch die mit PAe. extrahierten Öle 
schwankten von hellgelb und tiefgelb bis grün. Die Durchlässigkeit der verschied. 
Oie wurde im PULFRIOH-Photometer geprüft (Tab. vgl. Original). Bei 12 Proben war der 
ölgeh. infolge erheblicher Mengen tauber Samen nur 15— 24%, bei den übrigen schwankte 
er zwischen 28 u. 32%. Die SZZ. schwankten von 0,1— 16,8, je einmal wurde jedoch 
36,9 u. 39,9 gefunden. Dio JZZ. lagen zwischen 167,9 u. 209,2, nD20 1,48242 bis 1,48343- 
Eines der Öle wurde näher untersucht. Qualitativ wurden naohgewiesen: Öl-, Linol-, 
Linolen-, Palmitin- u. Stearinsäure. Quantitativ wurde nach der bekannten Berech
nungsweise des Vf. ermittelt: 6 ,6(%) ö l-, 35,5 Linol- u. 46,4 Linolensäure. Die Best, 
der Ölsäure nach der Meth. von H a z u r a ,  die ein wenig abgowandelt wurde, ergab 
6>2% Ölsäure. Damit is t  die Richtigkeit der Berechnungsweise des Vf. erneut bewiesen. 
Sie wird noch einmal angegeben. In dom Oxydationsprodukt konnten 8,6% gesätt. 
Eettsäuren nachgewiesen werden, während die n. Best. nach B e r t r a m  8,1% ergab. 
Auch hier liegen, die Eehler innerhalb der Fehlergrenze. Verss. mit wechselnder Ein
wirkungsdauer u. verschied. Überschüssen an Reagens hei der Best. der Hhodanzahler
gaben, daß der Endpunkt der Addition genügend definiert u. die Genauigkeit der Werte 
ausreichend ist. Die Prüfung der Trocknungsfähigkeit des Lallemantiaöles mit dem 
TnYwissEN-Trocknungsprüfer u. Verss. mit dem Lallemantiaöl-Standöl ergaben, 
daß Lallomantiaöl für die Herst. von Anstrichmitteln sehr geeignet ist. (Fette u. 
Seifen 51. 2— 5. Jan. 1944. Münster, Univ., Inst, für Pharmazie u. chemische 
Technologie.) 0. B a r e r

Alph. Sieger und J. van Loon, Lallemantiaöl. Es wurde ein kaltgepreßtes (und ein 
mit PÄ. extrahiertes) ö l  von Lallem antia ibérica untersucht. Die Öle waren hellgelb 
(grüngefärbt) u. hatten folgende Kennzahlen: nD20 1,4837, (1.4830), nD70 1,4645 
(1,4641), D . 2»4 0,9303, D J84 0,8917, JZ.(W ijs) 202,8 (197,0),RhZ. 125,1, VZ. 189,0(189,2), 
SZ. 1,2 (3,1), OH-Z. 7,1, RMZ. 0,86, PoZ. 0,49, DZ. 1,3, tj20 43,5 cp. Das kaltgepreßte Öl 
wurde noch näher untersucht. Es trocknete auf der Glasplatte ohne Siccativ innerhalb 
48 Stdn. klebfrei, mit 5% Pb-Mn-Co-Landigen schon innerhalb 4 Stunden. Seine PAe.- 
lösl. Säuren hatten JZ. (W ijs)  211,7, SZ. 198,6, Mittleres Mol.-Gewieht 282,6, nu"1 
1,4547, gesättigte Fettsäuren nach B e r t r a m  8,9% . Linolensäure ließ sich als Hexa- 
bromid, Ölsäure als Dioxystearinsäure u. Linolsäure als Sativinsäure nachweisen. Der 
Geh. an diesen drei Säuren errechnet sich nach K a u f m a n n :  Ölsäure 1,4(%), Linolsäure 
36,4, Linolensäure 53,3. Durch den Anbau von Lallem antia ibérica kann in südlichen 
Gegenden, wo Linum  usitalissim um  ein als Bindemittel in der Anstrichtechnik u. als 
Lackrohstoff weniger geschätztes Leinöl liefert, an gleicher Stelle ein Öl gewonnen wer
den, das die besten Leinöle völlig ersetzen kann. (Fette u. Seifen 51. I—2. Jan. 1944. 
Delft, Techn. Hochsch., Labor, für die Technologie der ö le  u. Fette.) O. B a u e r

G. E. Blackman, Sonnenblumen als Ölfrucht. Bei Verss. über den Anbau von 
Sonnenblumen in England haben sich für den Süden u. Osten gewisse Sorten als aus
sichtsreich erwiesen, die Zahl der Verss. ist aber noch nicht ausreichend, um ein ab
schließendes Urteil zu ermöglichen. (J. Ministry Agrie. 50. 517—21. Febr. 1944. 
London. Imperial Coll. of Science and Technology.) J a c o b

J. Bonnet, D ie Herstellung von Traubenkemöl. Vf. berichtet über die prakt. durcli- 
geführte Extraktion von getrockneten, pulverisierten Traubenkernen hei 70—°0 
mittels Trichloräthylen, wobei das ölhaltige Lösungsmittel in einem 2. Behälter mittels 
Wasserdampf bei 100° abgetrieben wird. Es wird empfohlen, die Verarbeitung in kleinen 
in den Weingebieten liegenden Betrieben m it einem Tagesdurchsatz von 2,4 -—">5 
vorzunehmen. Die Trester einer n. Weinlese enthalten etwa 33—34% Seha¡len, 
20— 22% Kerne u. 45— 47% Fruchtfleisch. Die destillierten oder gewaschenen Tres e 
halten sich sehr gut; aus den trockenen Kernen ließen sieh etwa 11— 12% öl gewinne ■ 
Die Trester werden zuerst in einer kontinuierlichen Presse, u. dann in einem ®°rj!er̂  
behandelt. Die Presse befreit die Kerne vom Fleisch u. pulverisiert sie. I m  Sortic 
findet eine Aufteilung in Schalen, Kerne u. Fruchtfleisch statt. Die Schalen dienen a 
Brennmaterial, das Fruchtfleisch als Kompost. Letzterer enthielt im Durchscnm
2,3— 2,4% Ns, 0,17— 0,20 H.,P04 n. 0,5— 0,6% K2CÖ3. (Bull. Mat. grasses Inst, colon- 
Marseille 26. 186— 88. 1942.)  BÖSS

Joannes Columeau, Frankreich, Speiseölersatz, bestehend aus einem _öreniiscli von 
10 g Psylliumkörnem, 75 g Johannisbrotkernmehl, 8 g  Agar, 4 g Gummi a r a b ic u m  
etwa 12 1 Wasser. (F. P. 888 238 vom 13/2. 1942, ausg. 7/12. 1943.) Schwul**
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Nicolai Jakob R ossen , Dänemark, Emulgator, bestehend aus Magermilchpulver, 
mit 1—10% Pektin, dem Quellmittel, z. B. aus Algen gewonnene, zugesetzt sein können. 
Dient zur Herst. von Margarine u. zum Strecken von eßbaren Fetten. So kann ,z. B. 
lkg Butter durch Zusatz von 100 g Emulgator, gelöst in 11 W., unter Erwärmen auf 
etwa 40° auf das Doppelte u. mehr gestreckt werden. (F. P. 890 849 vom 10/2 . 1943, 
ausg. 18/2. 1944. Dän. Prior. 20/2. 1942.) S c h i n d l e r

Novag Akt.-Ges., Zürich, Schweiz, Körperreinigungsmillel, bestehend aus einer 
seifenfreien Mischung von Füllmitteln, wie Bentonit, Kaolin, Stärke, einem schäum - 
bildenden Netzmittel, z. B. ein oder mehreren Reaktionsprodd. von H2S 0 4 oder H3P 0 4 
mit hochmolekularen Alkoholen mit mehr als 10 C-Atomen oder deren Salzen, einem wachs
artigen Stoff, der gegen Abnützung widerstandsfähig macht, wie P araffin , Wachse, 
Stearinsäure oder deren Ester u./oder lösl. E iw eiß , bes. lösl. Milchcasein in Form von 
pulveriger Trockenmilch. Zur Herst. werden die wachsartigen Stoffe geschmolzen n. 
die übrigen Stoffe allmählich zugesetzt. Die erhaltene M. ist schneid- u. formbar u. 
kann auch in der Strangpresse verarbeitet werden. Beispiele: 1. 10 (g) Na-Lauryl- 
alkoliolsulfonat, 15 koll. Kaolin, 10 Bentonit, 25 Stärke 20 10%ig. Traganthlsg., 
/Milchcasein u. 7 Parfüm; 2. 6 (g) Paraffin, 4 Carnaubawaehs, 2 Bienenwaehs, 1 Tri
äthanolamin, 17 Na-Cetylalkoholsulfonat, 22 Bentonit, 28 Stärke, 15 10%ig. Methyl- 
relluloselsg. u. 5 1 Casein. (F. P. 889 888 vom 5/6. 1942, ausg. 21/1. 1944. Schwz. Prior. 
' f6 .1941.) G r ä g e r

Georges Ernest Noel und Antony Auguste Louchart, Frankreich, M ittel zum  
Vasehm, bes. der Hände, bestehend aus einem Gemisch eines Schaummittels, wie A lk y l-  
Mpkhalinsulfonal oder Schwefelsäureester eines höheren Alkohols (10— 30%) mit einem 
festen dispergierbaren Mittel, z. B. Silicaterde, Bentonit oder Talkum  (30—50%) u. 
einem reinigend wirkenden lösl. Salz, z. B. N aM P O .%, N a3PO}, N a2C 03 oder N I I S a lz e  
(60 bis 20%). Diesem Gemisch kann noch ein Parfüm u. auch ein Farbstoff, bes. von 
antisept. Wrkg., wie Methylenblau, zugesetzt werden. Die M. wird in Pastillen oder 
Stäbe, die in so große Stücke geschnitten werden können, wie sie zu einmaligem Waschen 
äusreichen, geformt. (F. P. 890 494 vom 19/5. 1942, ausg. 9/2. 1944.) G r ä g e r  

Gebrüder Brockers Fabrikation und Vertrieb Chemischer Präparate, Witten-Ruhr, 
nmlmnigungsmitlel, bestehend aus granuliertem oder pulverisiertem Kautschuk 
gemischt mit Seife. (Belg. P. 445 319 vom 23/4. 1942, Auszug veröff. 28/2. 1943. 
D. Prior. 3/4. 1939.) M. F. M ü l l e r

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Lösungsmittel, besonders fü r  
mürltclie und künstliche Harze und andere filmbildende Stoffe. Man verwendet D i- 
vVopylcarbinol (I). Man dispergiert 20 (Teile) I in 80 einer konz. Seifenlösung. Man 
erhält ein sehr wirksames Reinigungsmittel. (F. P. 890 988 vom 15/2. 1943, ausg. 23/2. 
1544. D. Prior. 29/4. 1939.) S c h w e c h t e n

Pierre Lhomer, Frankreich, Mischen von Wachsen und Felten m it kolloidalen Erden 
R-k ^ enven^ 1-m 8  von Lösungsmitteln. Die Wachse oder Fette werden in Gefäßen mit 
uhrwerk geschmolzen u. hei einer Temp. zwischen F. u. Kp. gehalten. Die koll. Erde, 

'ne Bentonit, Kaolin, Kieselgur oder Talkum , wird langsam hei gleichbleibender Temp. 
j g t z t .  Z.B.  25 (Teile) Cercsin werden mit 75 koll. Ton verrührt. Die erhaltenen 
“Md. sind mit W. in jedem Verhältnis zu Emulsionen mischbar. Das Verf. ist geeignet 
min von Metallputzmitteln sowie von kosmet. Pudern. (F. P. 890 203 vom 1/10. 
‘» 2 , ausg. 2/2. 1944.) G r ä g e r

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

. A. Kufferath, D ie Frischwasser- und Abwasserprobleme der P apierindustrie. Hin- 
_:'5 auf die Verwendung von Brandol-Kerzenfiltern Syst. W. H a r n i s c h  aus einem  

J Bakelitharz gebundenen Gerüstkorn mit koll. verteiltem freiem Kresolgeh. zur 
®igung von biolog. verschmutztem Frischwasser n. Erläuterung der bewährten 
“anger, der WANGNER-Trommelfilter u. des Adka-Stoffangers. (Papier-Ztg. 69. 

133—36. 22/4. 1944. Berlin.) MANZ
H' r i  Richter, Laugenrückgewinnung. (Vgl. V e n e m a r k ,  C. 1943. II. 1686.) Die 
Veni - n einer kontinuierlichen Eilterwäsche an Stelle von Diffuseuren oder 
zu m(n8un8 du Kocher werden besprochen. Da die Verhältnisse von Betrieb 
kau -b .beträchtlich schwanken, ist ein direkter Vgl. auf Basis statist. Zahlen 
4 i*  .möglich; das Zahlenmaterial ans Verss. m it Eilterwäsche ist zu gering. 
So n vor5egenden Erfahrungen werden gewisse Voraussetzungen gefolgert. 

®uß zwischen Rückgewinnung u. Reinwasehen unterschieden werden: der Einfl.



ldf  ,Zeit+-Wirdv  be3prochen. Die rein mechan. Seite des Problems wie Filter- 
“ i “ ;  -ZRfubrRng des Zellstoffes u. Diffusion läßt sich heute ohne t S  

f l CI!; Das Schäumen konnte durch einfache Mittel beseitigt werden
Kriege b e f  n f  -Ausweitung dcr Methoden der Filterwäsche nach dem
Verdkmnfnn a t s  l  Duckgewmnung von Sulfitablangen der Spritfabriken oder der 
Verdampfung. (Svensk Papperstidn. 47. 81— 83. 29/2. 1944. Karlstad, A/B Kamyr)
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Gebiet' VZ  P& Ś -  und P aW e- Übersicht über d^gfśamte
J ' 100' » • 6' T“ Łn-

fV o - W ^ W t  ra in \  w ? \d K-G .Trobeck Besfimmungvon in Sulfatablaugen getätemBarz. 
befind^ 9 u -) b0n ShtTen über die Best. von Seife, diesich „gelöst“‘inderlauge
M ^ ^ r t B i d i e n e n d e W e n i ) *  soll etwa 20% Trockensubstanzgeh. besitzen 

“  • entsprechend verdünnen). Die Best. desW.-Geh. erfolgt in bekannter
weise mit Aylol. Zur Analyse wird eine Laugenmenge entspr. 100— 150 g Trocken- 
Substanz eingewogen. Bei 6 0 -7 0 °  mit konz. HCl im Überschuß fällen. Etwa 50 ccm 
K n rV n tw  n 611’ ^ e n t w ,  U' Ausfällung beendet sind. Dabei fällt das fl.
wird im Pnr ^5°. i ®11 . ĉ r in ^er Lauge befindlichen organ. Substanz. Der Nd.
Z t r i t n  ?  /  mit ebenem D°den u. doppeltem Eiltrierpapier gefiltert. Da

t> ..? lc ''un'gDsg. enthaltensoll, is t  derNd. beim Absaugen mit einem Glasstab
iaü  Fll*rat Wlrd einmal ™it 150 ccm PAe. oder auf dem W.-Bad ab- 

. xbraktion8benzin zur Lsg. eventuell in das Filtrat gegangenen fl. Harzes
unter TTmr-f ’ f  ?  m elnem com Becher mit 150 ccm absol. A. versetzt,

ü.'!bren auf etwa 70° erwärmt, wobei sich der größte Teil des Nd. löst. Danach 
r  abkuhlen (Niederschlags-Bldg.). A.-Lsg. (Lsg. I) vom Nd. abdekan- 

t  r" festen Kuchen in 150 ccm absol. A. unter Erwärmen bis etwa 70° lösen.
T r rr®i - r  - )vlr el 30 boher Temp. gehalten, bis die Lsg. klar wird (ca. 50°).

dürfen nicht gemischt werden, da Lsg. I durch den W.-Geh. eine Fällung 
T nikjopü - ff1 ?v Ü’ S wird auffolgende Weise aus den Lsgg. I u. II gewonnen:
L S n  ir”!! ccm F ü e-’ wie Eingangs zum Ausschütteln des Filtrats der ur- 

f  n Fallllt’p m/b HCl verwandt. Mit gleichem PAe. von Lsg. I auch Lsg. II 
t f i i Ä r f t - ' ir Yfrbmderung einer Fällung Lsg. II etwa bei 50° halten. Die Lsgg. 
rtpmooiK p'ünaJ 1? , ccm Ae. ausschütteln, wobei beide Lsgg. nacheinander mit
T tt 0n behandelt werden. Lsg. I wird wegen ihres geringeren Geh. stets vor 
m £ v f Uu ge?i. i , : $wa auftretende Fällungen werden in A. gelöst u, mit PAe. aus-

u e Die I Ae.-Lsgg. (insgesamt etwa 450 com) werden viermal mit je 100 ccm 
p ’J T f 1, en; ch Abdunsten des PAe. wird der Rückstand in N-Atmosphäre bis zur 

Wichtskonstanz getrocknet. Der getrocknete Extrakt kann durch Schwefel getrübt 
sein, er wird dann dreimal m it je 25 ccm PAe. unter Rückfluß 5 Min. gekocht. Nach 
F  f  Hoehung wird der PAe. vom Nd. abgegossen. Nach Abkühlen auf Raumtemp.
S -  dle gesammelten PAo.-Auszüge filtriert. Nach Waschen des Filters mit PAe.

tt  le s? gewonnene PAe.-Lsg. verdampft u. der Rückstand wie oben getrocknet. Da 
w i r  f .  n!C!Ü v°nsbändig lösl. ist in PAe., entspricht der nach obigem Verf. erhaltene 

xtrakt nicht ganz dem Geh. der Lauge an fl. Harz. Ein Beispiel z u r - Analysenberech
nung is t  angegeben. (Svensk Papperstidn. 47. 7 .  15/1. 1944.) W u l k o w

Böhme Fettchemie G. m . b. H ., Deutschland, Walken. Mit Vorteil sind in neu
tralen, aikal. oder sauren Walkflotten als W alkm ittel wasserlösl. Cellulosederiw, wie 

K alisalze von Celluloseglykolsäuren oder M ethylcellulose für sich oder zusammen mit 
an eren bekannten Walkmitteln zu verwenden. Vor allem beschleunigen sie den Walk- 
Vorgang u. ermöglichen das Einsparen von Walkmitteln auf Fettbasis. (F. P. 890948 
vom 10/2. 1943, ausg. 22/2. 1944. D. Prior. 18/2. 1942.) Hekbst
, ,  ®,oc- Generale per l’Industria Mineraria e Chimica, Mailand, Schlichten-

o lchtemittel, bes. für Polyamidfäden, verwendet man Gemische aus einem Hydro
xylgruppen enthaltenden P olyvinylharz (I) u. Borsäure (II). Die II w i r d  in  einer Menge 

n mm estens 5 ^  vom Harz verwendet. Der Harzgeh. beträgt zweckmäßig 3 12/o- 
Als 1 sind genannt Teiläther u. Teilester des Polyvinylalkohols (III) u. teilweise ace- 
a lsier er sowie teilweise ketalisierter III. Gut geeignet ist teilweise verseiftes Poljj 

n a, .mi. erner FZ. von 40— 220, dessen 4%ig. wss. Lsg. eine Viscosität von 1,° 
bis 20 Centipoises bei 20° hat. Zum Schlichten von Fäden aus Polyamiden eignen sieh 
erner Gemische aus I, II u. P olyäthylenoxyd, das in einer Menge von 5—30%, be

rechnet auf das Harz, zur Anwendung gelangt. Bei Verwendung dieser G e m is c h e i s t  
es zweckmäßig die Faden vor dem Schlichten m it einem Überzug aus Tanninsaureiu 
versehen, vorteilhaft in einer Menge von 0,2— 1,5%, berechnet auf das Gewicht des Fa-
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Die Schlichten sollen vornehmlich bei der Herst. von Strümpfen aus Polyam id- 
jäden Anwendung finden. —  Man stellt ein Sehlichtebad her, enthaltend 8 % eines teil
seise verseiften Polyvinylacetats mit einer SZ. von 140, dessen 4%ig. wss. Lsg. eine 
Viscosität von 4 Centipoises bei 20° besitzt, 1,6% (II), 1,2% Polyäthylenoxyd mit 
einem Mol.-Gewicht von etwa 1500 u. 80,2% Wasser. Mit diesem Bad behandelt man 
einen Faden aus Polyhexamethylenadipinsäureamid von 30 Denier, der aus 10 Ele- 
mentarfäden besteht. Nach dem Trocknen wird der Faden nochmals geschlichtet u. 
mit einem pflanzlichen Öl behandelt. Der Faden läßt sich sehr gut verarbeiten. Die 
Schlichte läßt sieh mit warmem W. oder mit einer heißen Seifenlsg. leicht heraus- 
saschen. (It. PP. 3 9 4 1 8 9  und 3 9 5  6 0 8 ,  beide vom 1/10. 1941.) S c h w e c h t e n

Établissements Gamma, Soc. An., Frankreich, Schlichten von Textilfäden. Es werden 
hierfür Lsgg. von mit organ. Stickstoffhasen, wie Äthanolamin, M orpholin  oder Ä thylen
imin, ganz oder teilweise neutralisierten Harzsäuren, wie Kolophonium  in einem 
organ. Lösungsm., denen noch die Krystallisation verhindernde Mittel, wie A m ine, 
Seilen oder hochsulfonierte ö le, ferner Weichmachungsmittel u. Wachs u. a. bekannte 
Sehlichtezusatzmittel zugegeben sein können, verwendet. Zus. eines Schlichtebades: 
Mg harzsaures Ä thylendiam in, 20 g Wachs, 10 g Triäthanolamin, 30 g ölsaures Mor- 
pteiin, 1 1 Bzl. (F. P. 8 8 4  0 1 9  vom 20/10. 1941, ausg. 30/7. 1943.) H e r b s t

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung hochpolymerer A m ide  
wi Esteramide. Di- oder polyvalente Äzlactone (5-Oxazolone) werden m it Vorbb. zur 
Umsetzung gebracht, die mindestens 2  H-Atome enthalten, die durch Acylreste ersetz
bar sind. Geeignet sind z. B. Aminoverbb. mit sek. Aminogruppen oder a-Amino- 
carbonsäuren mit tert. a-C-Atom. Diese Stoffe werden vornehmlich in Lösungsmm. 
(Lactame) umgesetzt. Anschließend können die Prodd. noch mit Diisocyanaten oder 
Diisothiocyanaton weiterkondensiert werden. Z. B. kondensiert man das divalente 
Azlacton von Isophthaloyl-bis-a-aminoisobuttersäuro (hergestellt aus «-Aminoisobutter- 
sureäthylester u. Isophthalsäurechlorid, anschließende Verseifung des Äthylesters u. 
khydrisierung mittels Essigsäureanhydrid) mit N,N'-Dimethyl-l,6 -diaminohexan in 
ffi-Kresol gelöst bei etwa 150°. Diese Prodd. eignen sich zur Herst. von Fäden, Borsten, 
Folien, Kunstleder, Lacken, Überzugsm-ssen, Preß- u. Spritzmassen u. Klebstoffen. 
Dis Uiusetzungsprodd. von Di-Azlactonen mit Polyäthylenoxyden oder Polyacetalen 
(oiese sind wasserlösl.) oder m it bifunktionellen Stoffen, die ein bes. tert. N-Atom 
enthalten (diese Prodd. sind säurelösl.), sind wertvolle Textilhilfsmittel (Schlichte- oder 
Verdickungsmittel). (Dän.P. 6 1 5 7 7  vom 5/10. 1942, ausg. 15/11. 1943. D. Prior. 
H/11.1941.) J .  SCHMIDT
0 Henry Dreyfus, London, Behandlung von künstlichem T extilgut. Man verleibt 
tünstlichon Fäden, Garnen u. ähnlichem Textilgut aus organ. Cellulosederiw., die 
durch die Verstreckung in heißem W ., Dampf oder organ. Lösungsmm. oder in Quell- 
®tteln ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu absorbieren, verringert haben, Weichmacher 
M, nachdem sie verstreckt worden sind, jedoch bevor sie zu Geweben usw. weiter ver
abeitet werden. (A. P. 2  2 5 5  7 6 6  vom 29/9. 1938, ausg. 16/9. 1941. E. Prior. 26/10. 
TO. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 16/9. 1941.) P r o b s t  
0 Eastman Kodak Co., übert. von: James G. McNally und Joseph B. Diekey, Rochester, 
, L> V. St. A., Konditionieren von Q am . Zur Erleichterung des Wirkens u. Webens, 
®r Herst. von Stapelfasern u. dgl. wird auf das Garn ein Salz eines Ketonamins der 
*benstehenden allgemeinen H H

I
—(OHü)x—C—(CH,)z—H

Formel aufgebracht. In dieser
»nnel bedeuten x, y, z u. A „  .nr, , n  ,nTT \
®eZahlbis 2 ; B bedeutet eine H— (CH^zr-C— (CH,)
““'von 0—2, Ru. Rj sind H  
Wer Alkyl., Cycloalkylgruppen 

erheterocycl. Gruppen; Ac
2Ä SäureSruPPe- (A- P*n£. v°m 17/12. 1938, ausg. 19/8. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent 

¡re vom 19/8. 1941.) S c h w e c h t e n
Ferfs man Kodak Co., übert. von: Joseph B. Diekey, Rochester, N . Y ., V. St. A., 
j*3a®reR *WR Konditionieren von Fasergut. Um Garnen, Fäden u. Fasern die 

s'oh elektr. aufzuladen, zu nehmen, behandelt man sie mit Verbb., die als 
Gütlichsten Bestandteil eine Phosphorsäure eines Ketons der nebenstehenden Formel 
0H OH enthalten, worin R H, Alkyl-, Alkylen-, Aryl-, hete-

| rocycl., Cycloalkyl- oder Naphthenylgruppen sein können.
 f  C—R (A. P . 2 256112 vom 18/9. 1940, ausg. 16/9. 1941. Ref.

I nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 16/9.
IJ?. 0H | 1941.) P r o b st
•'iphtteayi Naphtheayl ' 3 9
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O Eastman Kodak Co., übert. von: Joseph B. Dickey, Rochester, N . Y ., V. St.A., 
Verfahren zum  Konditionieren von Fasergut. Als Garnkonditioniorungsmittel verwendet 
man ein solches, das als wesentlichsten Konditionierungsbestandteil ein oberflächenakt. 
Mittel enthält, das durch die Umsetzung eines Oxyalkyldoriv. eines KW-stoffs mit 
einem phosphatierenden oder einem phosphitierenden Mittel erhalten worden ist. 
Unter Garn sind Fäden sowohl als auch Fasern zu verstehen. (A. P. 2 256 380 vom 
18/9. 1940, ausg. 16/9. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 
16/9. 1941.) P r o b s t

O Eastm an Kodak Co., übert. von: Joseph B . Dickey, Rochester, N .Y ., V. St. A., 
Verfahren zum  Konditionieren von Fasergut. Um Fasergut für die textile Weiterver
arbeitung, wie Wirken, Weben u. Spinnen, geeigneter zu machen, behandelt man cs

rylmethans der allg. Formel:
enthält, worin R u. Rj H, Alkyl-, Alkylen-, Aryl-, Cycloalkyl-, Aryl- oder heterocycl. 
Gruppen u. R2 u. Rs Alkyl-, ¡Alkylen-, Cycloalkyl-, Aryl oder heterocycl. Gruppen 
sein können. (A. P. 2 256 381 vom 25/9. 1940, ausg. 16/9. 1941. Ref. nach Off. Gaz. 
Unit. States Patent Office vom 16/9. 1941.) P r o b s t

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Weichmachungsmittel. Hocbmol. 
Biguanido werden in alkal. Mittel in Ggw. von Emulgiermitteln mit niedrigmol. Alde
hyden oder Aldehyde liefernden Stoffen umgesetzt. Die Aldehyde werden im Über
schuß angewendet. —  50 (Teile) eines Gemischs aus 25 Stearylbiguanidhydrochlorid, 
12,5 Olcylpolyglykoläther (als Emulgiermittel) u. 12,5 W. werden mit 10Ö einer etwa 
40%ig. HCHO-Lsg. u. 2 K-Carbonat während 2 Stdn. bei 70° verrührt. Man gibt 
darauf 100 einer 25%ig. Ammoniaklsg. hinzu u. rührt 50 Stdn. bei 80°. Das über
schüssige Ammoniak wird durch Luft vertrieben. Die Erzeugnisse sind gute Weich
machungsmittel für Cellulosehydrat, bes. für Cu-Kunstseide. (F. P. 885 232 vom 18/8. 
1942, ausg. 8/9. 1943. D. Prior. 3/2. 1939.) S c h w e c h t b s

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Veredeln von Faserstoffen, wie 
K unstseide, Zellwolle, Baumwolle, Wolle, P apier, Federn, Polyamidfasern. Man behan
delt die Ware mit Lsgg. oder Dispersionen, die Aethyleniminverbb. (I) der folgenden 
Zus. enthalten:

In diesen Formeln bedeutet X  die Gruppe — CO— , — CO— O—, — CH.0— oder —SO,; 
R ist ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl- oder Äralkylrest u. R, ein Alkylen- oder Arylenrest 
Die imprägnierte Ware wird dann einer Wärmebehandlung unterworfen. Dies Verf. 
kann in der Weise abgeändert werden, daß man die Ware zunächst mit Lsgg- oder Dis
persionen von hochmol. organ. Verbb. (II) behandelt, die reaktionsfähige H-Atome be
sitzen, u. dann erst die Behandlung mit den Äthyleniminderivv. vornimmt. A u c h  eine 
einbadige Imprägnierung mit I u. II ist möglich. Als I sind genannt Acyl-N.h- 
äthylenimide, wieA ce ty l-  oder Benzoyläthylenim id; Urethane, w ie N,N-Äthylenäthyhn- 
than, 1 ,4-B utylenglykol-di-N  ,N-äthylencarbaminsäureester; Äthyleniminomelhyläther, 
Sulfimide, wie 1,3-Propandisulfodiälhylenim id. Als II sind geeignet Polyacryl- n. 
Polymethacrylsäuren  von verschiedenem Polymerisationsgrad, ilischpolyniertsau, 
Celluloseäthercarbonsäuren, Abietinsäure, Casein, Fettsäuren. Ferner eignen sich Poly
äthylenim in, Reaktionsprodd. aus polymerem Äthylenimin u. Oetodecylbromid, Po J- 
kondensationsprodd. aus mehrbas. Carbonsäuren u. mehr als äquivalenten Mengen Po f 
alkylenpolyaminen, wie Triäthylentetramin, Polyvinylalkohol u. teilweise vefseiL 
Polym hylacelat. Man kann die beschriebenen Behandlungen kombinieren mit der ° 
handlung der Faserstoffe mit Harnstoff u. HCHO oder HCHO allein. Die so b eh an d e lt*  
Ware besitzt eine erhöhte Naß-, Schrumpf- u. Reibfestigkeit sowie besseren Griff- Aue 
kann man eine Animalisierung der Textilien erzielen. (F. P. 882 150 vom 19/o- 
ausg. 18/5. 1943. D. Prior. 29/5. 1941.) S c h w e c h t b *

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Veredeln von Faserstoffen, ^  
K unstseide, Baumwolle, Leder, P ap ier oder Polyam idfasern. Man b e h a n d e l t  die r - 
stoffe m it wss. Lsgg. oder Dispersionen von hochmol. N-Verbb. (I), die m in d e s te n s

mit einem Schmälz- u. Weich
machungsmittel, das als wesent
lichsten schmälzenden u. weich
machenden Bestandteil einen 
Ester des a,a-Carboxy-<x',(x'- difu-

R30 —OC—C

HC CH Rj HC CH
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an ein N-Atom gebundenes H-Atom besitzen, u. Harnstoffderivv. (II) von Aethylen- 
minen der allgemeinen Formeln A oder B.

c h 2 c h 2 c h 2

A ^>N— CO— NH—  R B ^ N — CO—NH— R*—NH— CO—n / |
CBL, CH2 CH2

In diesen Formeln bedeuten R  u. R 2 alipbat. oderisocycl. Reste. Der Äthyleniminrest 
kann durch einen anderen a, /S-Alkyleniminrest ersetzt sein. D ie Behandlung mit den 
U kann auch vor oder nach der Behandlung m it den I erfolgen. Die imprägnierte u. 
gegebenenfalls gotrocknete Ware wird dann einer Wärmebehandlung, zweckmäßig bei 
IW—140° unterworfen. Bei der Imprägnierung könnenNetz-,W eichmachungs-u. andere 
Appretiermittel mitverwendet werden. Die Behandlung kann kombiniert werden mit 
einer Behandlung der Faserstoffe mit Harnstoff u. HOHO oder HCHO allein. Als I 
sind genannt Polyam ine, wasserlösl. Polym erisationsprodd. von a , ß-A lkylenim inen  u. 
Eiweißstoffe, wie Casein oder Leim . Als II kommen in Frage Harnstoffe, die durch 
Umsetzen von Mono- oder Diisocyanaten mit Äthylenimin oder seinen Homologen 
erkalten sind. Die nach dem Verf. behandelten Faserstoffe zeichnen sich durch eine 
teere Naßfestigkeit aus. In manchen Fällen wird auch der Griff verbessert. Die 
Faserstoffe zeigen stark hydrophobe Eigenschaften. (F. P. 884 904 vom 10/8.1942, ausg. 
31/8.1943. D. Prior. 11/8. 1941.) S c h w e c h te n

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Veredeln von Textilgut. D as
selbe wird mit Polyisocyanaten, wie' 1,6-Hexamethylen-, Toluylendiisocyanat u. 1,3,6- 
laamethylentriisocyänat, bes. durch Tränken mit Lsgg. dieser u. Trocknen bei nie- 
irigeren Tempp., beladen u. einer Wärmenachbehandlung ■unterworfen. So behandeltes 
lestilgut ist wäschbeständig u. wasserabstoßend. Cellulose- bzw. Cellulosehydrattextilgul 
Bi fernerhin nach der verfahrensgemäßen Behandlung mit sauren Wollfarbstoffen an- 
jirbbar u. von geringerem Quellvermögen. (F. P. 885 932 vom 16/9. 1942, ausg. 29/9. 
1M3. D. Prior. 31/10. 1941.) H e r b s t

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Veredeln von Textilgut, Leder, 
npier und Holz. Das Gut wird mit wss. Lsgg. von quaternären Diammoniumverbb. aus 
'ja'-Dihalogenverbb. bzw. Diestern der allg. Formel X - CH2 • A  ■ CH2- X , worin X  — CI, 

oder der Pest einer Säure, deren Ester alkylierend wirken können, wie z. B . von 
rmuolsulfonsäure, A  =  N H - CO- CO- N H  oder a liphat., cycloaliphat. oder aromal 
Hf-ttojjrest, der mit den CH2-Gruppen über 0 , S , N H  oder CONH verbunden is t, u. 2 Moll. 
Ms: tert. Amins getränkt, getrocknet u. einer Wärmenachbehandlung unterworfen.

der Textilveredlung können den Bädern auch noch andero Textilbehandlungsmittel 
gesetzt werden, wie Stärke, D extrin , polyacrylsaures N H t  u. P olyvinylalkohol, wo- 
f̂ch waschbeständige Appreturen  erzielt werden. Im übrigen is t  nach dem Verf. das 

«tandlungsgut zu hydrophobieren u. Cellulosehydrattextilgut quellfest u. schrumpffest 
An Stelle wss. Bäder können auch mit geeigneten organ. Lösungsmm. wie 

t oder Dioxan bereitete Behandlungsflotten zur Anwendung gelangen. Verfahrens- 
£ •  anzuwen(Fende quaternäre Diammoniumverbb. sind z. B. solche aus 1,4-B utan- 
pdt-(chhrmethyl)-äther oder Oxalsäure-di-(chlormethyl)-amid oder 1,6-Hexamethylen- 
pwrmethyl)-amin  u. P yrid in . (F. P. 889 266 vom 18/12. 1942, ausg. 5/1. 1944. 
"• ftior. 18/12. 1941.) H e r b s t

Hermann Schubert, Deutschland, Veredeln von Cellulosehydrattextilgut durch A us- 
Mit harzartigen Aldehydkondensationsprodukten. Mit Vorteil sind hierbei als 

h®} Kondensationsmittel sauer reagierende Salze von 4- oder mehrwertigen M etallen  
es Cr, Ti, Ce, V, bes. des Th  oder Z r zu verwenden. (F. P. 886 291 vom 30/9. 1942, 
11/10. 1943. D. Prior. 2/10. 1941.) H e e b s t

Hermann Schubert, Deutschland, Formalisieren von Cellulosehydrattextilgut. Als 
•Oe Kondensationsmittel sind hierbei mit Vorteil sauer reagierende Salze von 4- oder 

Metallen, bes. des Th  oder Z r zu verwenden. (F. P. 886 358 vom 2/10. 
‘«“.ausg. l 3/io . 1943. D. Prior. 2/10. 1941.) H e e b s t

wutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Deutschland, Hydrophobieren von Textilgut.
¡M  'w*r<̂  wss. Lsgg. von quartären Ammoniumverbb., d ie auf 1 N  mindestens
h  mindestens 10 G-Atomen im  M ol. enthalten, getränkt, getrocknet u. einer
¡uN^^hkehandlung unterworfen. Solche quartären Ammoniumverbb. sind z . B.  
.^■¡'fyjäxynethyldimethyloctadecylammoniumchlorid, Octadecyloxymethyl-N-dodecyl- 
L l nium?hU)rid, Di-(octadecyloxymethyl)-didodecyldimethyläthylendiammoniumchlorid. 

/ ‘«ßig werden den Behandlungsbädern noch Salze schwacher Säuren wie N a- 
zugegeben. (F. P. 884 438 vom 24/7. 1942, ausg. 12/8. 1943. D. Prior. 6 /8 . 1941.)

H e e b s t

39*
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Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung eines 
neuen Thioham sto ff derívales, dad. gek., daß man das ätherartige Kondens ationsprod. 
aus Dipenten u. p-Oxydiphenyl durch Behandeln mit «,a'-Dichlordimethyläther in 
ein Chlormothylderiv. überführt u. anschließend Thioharnstoff auf das so erhaltene 
Chlormethylderiv. einwirken läßt. Gegebenenfalls wird die Umsetzung mit dem Thio
harnstoff in Ggw. eines Lösungsm., z. B. Aceton, vorgenommen. Das erhaltene Prod. 
mt ein farbloses Pulver, das in wenig A. gelöst auf Zusatz von W. eine klare, schäumende 
Lsg. ergibt. Es dient z. B. zum Schiebefestmachen von Geweben. (Schwz. P. 226819 
vom 7/2. 1941, ausg. 2/8. 1943. Zus. zu Schwz. P. 225 357; C. 1944. I. 198.)

. M. P- Mülib
Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Stabilisieren von 

Texiilbehandlungsbädem, die Kondensationsprodukte aus Aminotriazinen bzw. Derivaten 
derselben und Formaldehyd enthalten. Man fügt denselben eine schwache, flüchtige, wasser
lösliche organische Base, bes. P yrid in , zu. (Schwz. P. 225 544 vom 14/11. 1941, ausg. 
17/5. 1943.) Herbst

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Verbesserung der Eigenschaften 
von m it Kunstharzen anim alisierten Fasern, Bändern, Garnen und daraus hergesldlten 
Erzeugnissen. Die mit Harzen aus Äthylenimin oder seinen Homologen u. Isocyanaten 
oder Isothiocyanaten animalisierte Ware wird mit Aldehyden (I) in Form von Lsgg. 
oder in Dampfform nachbehandelt, worauf die Ware einer Wärmebehandlung unter
worfen wird. Die so behandelte Ware ergibt mit Wollfarbs'offen bes. wasch- u. licht
echte Ausfärbungen. Als I eignen sich HCHO, Benzaldehyd, Caprylaldehyd u. a-Pcn- 
tyl-ß-hexylacrolein, —  Ein Gewebe, das aus unter Mitverwendung eines Kondensations- 
prod. aus Ä hylenimin, Phenol u. Phenylisocyanat gesponnener Kunstseide hergestellt 
ist, wird mit einer Lsg. aus 0,2 % Milchsäure u. 3% HCHO imprägniert. Die Ware wird 
nun während 2 S dn. bei gewöhnlicher Temp. verhängt u. dann während 24 S dn. bei 
80° getrocknet. (Holl. P . 54 903 vom 8/4. 1940, ausg. 15/7. 1943. D. Prior. 8/4. 1939.)

SOHWECHTKK

Zellwolle- und Kunstseide-Ring G. m . b. H ., Berlin, Verfahren zur Veredlung von 
künstlich geformten Gebilden, w ie Fäden und Filme, sowie von plastischen Massen ans 
pflanzlichen oder tierischen Eiweißstoffen, aus Polyam iden und aus Gemischen beider 
Produkte. Man behandelt Fäden, Fasern sowie andere Gebilde aus Eiweißstoffen, Poly
amiden usw. mit in W. lösl., vorzugsweise farblosen Verbb., die geeignet sind, mit den 
Aufbaustoffen der Gebilde eine ehem. Bindung einzugehen. Die Wirksamkeit dieser 
Verbb. erstreckt sich bes. auf die Oberfläche der Gebilde. Stoffe, die für die Behandlung 
in Frage kommen, sind z. B. Eisen(3)-, Lanthan-, Aluminiumsalze sowie Salze von 
seltenen Erden, Gallussäure, künstliche Gerbsäuren, wie Methylensalicylsäure, Binaph- 
thalinsulfonsäuren, Dioxydiphenylsulfosulfonsäure, Isopropyl- u. Isobutylnaphthalin- 
Sulfonsäure, 3,5,3/,5',x",y"-Hexachlor-2,2'-dioxytriphenylmethan-2"-sulfonsäure, 3,6- 
Dichlor-2-oxydiphenylmethansulfonsäure u. x',y'-Trichlor-2 -oxydiphenylmethan-3-sul- 
fonsäure. Man wäscht z. B. eine mit Formaldehyd behandelte Albuminfaser, nach
dem man sie zuvor abgepreßt hat, u. führt sie in ein Bad ein, welches 8 g Polynaph- 
thylmethylensulfonsäure des Handels im Liter enthält. In d i e s e r  L s g .  behandelt man 
die Faser 16 Min. bei 100°, wäscht u. trocknet. (F. P . 886 088 vom 21/9. 1942, ausg. 
4/10. 1943. D. Prior. 24/9. 1941.) Vß0BST
O W alther H . Dulsberg, New York, N. Y., V. St. A., übert. von: Paul Schlack) 
Berlin, Veredeln von T extilien  oder Folien aus Eiweißstoffen, Polyamidharzen otttr 
Mischpolym erisaten. Man imprägniert die Ware mit einer Lsg. des Reaktionsprod- 
eines sek. Amins mit HCHO oder diesen abgebenden Stoffen. Hierauf unterwirft man 
das imprägnierte Gut in einer Atmosphäre mit einem relativen Feuchtigkeitsgeh. von 
60— 90% einer Wärmebehandlung bei 40— 80°. (A. P. 2 246 070 vom 4/8. 1936, auä=' 
17/6. 1941. D. Prior. 8/ 8 . 1935. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 
17/6. 1941.) SCHWECHTEK

Som Rhodiaceta, Paris, Beschweren von Fäden, Fasern und Geweben; aus
polyam iden. Das Beschweren der Ware wird mit einer Behandlung mit einem 
mittel für die Polyamide vereinigt. Hierbei kann man so verfahren, daß man die
T n i f .  u i u n m  ««   7 _____  L. „ i  * _ i____________  t i  ' _C! i - n  n  nr> Vll OTT C iIS 2 ‘mit einem Quellmittel u. danach oder auch gleichzeitig mit einer Stannochloridlsg- 
handelt. Hierauf hydrolysiert man das Sn-Salz auf dem Gut u. führt es in das  ̂ “nyuroiysierr man aas ön-aaiz aui aem wuo u. luui« —  ,
phat über. Diese Folge von Behandlungen wird mehrere M a l e  wiederholt, worau 
schließend eine Behandlung mit einem Fixierungsmittel erfolgt. —  Man b e jm ; 
einen Faden, der aus einem Superpolyamid von 100 Denier mit 30 E i n z e l f ä d e n  ’ 
in Strangform 2 Stdn. bei 20° in einem SnCl4-Bad von 30 B6, dem als Quelli“ X , X t  
Ameisensäure zugefügt ist. Das niedergeschlagene Hydrat wird nun in Sn-x 5r
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durch Behandeln während 20 Min. bei 70° mit einer wss. Lsg. umgesetzt, die im Liter 
150gNa2HPO4 enthält. Diese Behandlung wiederholt man 5 mal u. taucht zum Schluß 

Strang 1 Stde. in ein Na-Silicatbad von 2° B 6 bei 40°. Nach dieser Behandlung 
laben die Stränge im Gewicht um 80% zugenommen. Als Quellmittel kann man außer 
Suren auch Phenole u. Amine verwenden. (Holl. P. 53 628 vom 8/3. 1940, ausg. 
15/12. 1942. P. Prior. 25/3. 1939.) S c h w e c h te n

1. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Verringerung der Wasserempfind- 
lidkit von Filmen, Häutchen und Textilfasern aus M ischpolyam iden. Man unterwirft 
fa getrocknete Gut einer Wärmebehandlung, vorzugsweise bei Tempp. oberhalb 120°. 
-Man stellt einen Film mit einer Dicke von 60 p  aus einem Mischkondensat aus 60 (Tei- 
tajHexamethylendiammoniumadipinat u. 40 e-Aminocaprolactam her, indem man eine 
29%ige Lsg. in Methanol-W. im Verhältnis 9:1 ausgießt u. den Film bei 80° trocknet. 
Man unterwirft nun den prakt. trockenen Film einer Wärmebehandlung während einer 
Bauer von 3 Stdn. bei 140°. Man erhält einen leicht gelb gefärbten Film von pergament- 
srtigem Griff, während der unbehandelte Film einen weichen Griff hat. Der Film ist  
pgen kochendes W. beständig. Die Prodd. eignen sich bes. als Verpackungsmaterial 
!»>Lebensmittel. (F. P. 880 501 vom 11/3. 1941, ausg. 29/3. 1943. D. Prior. 6/11. 1939.)

S c h w e c h t e n

Rodolph Dellamoniea und Albert Charles Henri Dellam onica, Frankreich, Trans- 
flrmtes, wasserfestes Gewebe, bestehend aus einem m it einem Überzug versehenen 
Metallgeflecht oder einem Textilgewebe, wie Tüll. Der Überzug besteht z. B. aus 
QMorlcautschuk, einem Kunstharz u. einem Weichmachungsmittel. Die Gewebe eignen 
¡sh als Ersatz fü r Fensterglas, zur Herst. von Schutzbekleidung u. als Verpackungs- 
Mten'ol. (F. P. 862 929 vom 8/9.1939, ausg. 19/3.1941 u. F . P . 51 801 vom 30/11.1940, 
rcsg. 4/5.1943. [Zus.-Pat.].) S c h w e c h te n

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es,, Frankfurt a. M., Schützen von Fasergut vorm Ver- 
Bä«. Fasergut, wie Fischnetze u. Seile, das bei seiner bestimmungsgemäßen Anwendung 
■îrEinw. von W. ausgesetzt wird, wird mit Phenolen u. Kondensationsprodd. aus hoher- 
rddularen Fettsäuren, in Stearin- oder Ölsäure, mehrbas. Carbonsäuren, wie Phthal- 
Mei Maleinsäure, u. mehrwertigen Alkoholen, wie Glycerin oder Glykolen, imprägniert, 
Won die Imprägnierbäder z. B. noch Weichmachungsmittel wie Trikresylphosphat, 
rf“enstoffe u. Harze enthalten können. Man erhält verfahrungsgemäß eine wirksame 
b̂eständige Imprägnierung. (F. P . 890 214 vom 18/1. 1943, ausg. 2/2. 1944. D. Prior, 

w 1939.) _ H e k b s t
I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Konservierungs- und Besinfektions- 

*0« für zersetzliche organische Stoffe, wie natürliche oder synthetische Faserstoffe, 
»um« und pflanzliche Leime, Casein und Pflanzenschleime. Man verwendet Aralkyl- 
F"Mole, die in dem Arylrest durch Alkylgruppen substituiert sind, oder Salze dieser 
menole. Geeignete Verbb. sind z. B. D im ethyl-, Isopropyl- u. Äthylbenzylphenol (I). —  
j® gegen Fäulnis beständige wasserfeste Imprägnierung wird in der Weise erhalten, 

man ein Baumwollgewebe m it Paraffin oder einer Paraffinemulsion imprägniert, 
-denen 3—5% I gelöst sind. (F. P. 881 396 vom 21/4. 1942, ausg. 22/4. 1943.)

S c h w e c h t e n

.j, August Fuchs, Wiesbaden-Biebrich, M ottenschutzm ittel nach Pat. 731 339, dad.
ti ! 68 aus einer Alkohol. Lsg. von Salicylsäure u. Borsäure besteht, der nur Form- 

- ttyd u. Pikrotoxin zugesetzt sind. Das Mittel ist auch an Fertigfabrikaten im Zer- 
poungsverf. anwendbar u. hinterläßt selbst auf sehr empfindlichen Stoffen keine 

m  (D. R. p. 743  974  Kl. 451 vom 12/10. 1940, ausg. 6/1. 1944. Zus. zu D. R. P. 
31339! C. 1943. 1. 2465.) K a r s t
p, • Sune-Barnola, Paris, Stockim prägnierung. Die aus künstlichem Holz oder 

H^ertigten Stücke werden mit Fettstoffen, wie Öl oder Talg, imprägniert. (Belg. 
179 vom 11/4. 1942, Auszug veröff. 28/2. 1943. F. Prior. 13/5. 1941.) S ch in d ler  

Pc •Conŝ antin-Jean David, Frankreich, Aufbringen von Verzierungen auf Trägem  aus 
äaiw , ?Pe’ Leder und Geweben. Der Träger wird auf beiden Seilen angefeuehtet, 

tert U' sckneL im Ofen bei 80 bis 150° getrocknet. Darauf wird der abge- 
H)» m , a“er geglättet u. mit einer Fettschicht aus Paraffin oder Stearin mit etwa 
IW überzogen; dann wird in einem wss. Farbbad gefärbt, getrocknet u. durch 

enu- Polieren nachbearbeitet. (F. P . 887 219 vom 26/11. 1941, ausg. 8/11. 1943.)
V ie r

•feIm’ Anonyme Monégasque „Neopa“ , Monaco (Erfinder: J . Avot), Leimen
^ nterett VOn C€̂ uZo.seAafiiye»j Material, besonders von Papier. Man verwendet
6,1 neutrale Lsgg. von  Cellulosedithiocarbonat in  alkalifreiem  Wasser. Diese
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Lsgg. werden entweder unmittelbar in dem Cellulosematerial aufgosaugt u. dann 
gefällt oder man fällt sio vorher unter Bldg. eines Collulosethixotrops u. bringt dieses 
auf die Fasermasse auf. Z. B. wird es bei der Papierherstellung unmittelbar in die 
Papiormasse gegeben u. mit dieser homogenisiert u. weiterverarbeitet. Zur Herst. 
der Dithionatlsg. geht man von frischem, im 1. Reifungsstadium befindlichem Cellulose- 
dithiocarbonat aus. Verwendet man Viscose zur Herst. des Dithionates, so soll die Lsg. 
mehr Viscose enthalten, als für die Kunstseideherst. üblich ist. Andererseits soll die 
Lsg. weniger sulfidiert als sonst üblich sein. Der Alkaligeh. soll etwa nur ein Drittel 
des üblichen Alkaligoh. von Viscose betragen. Durch die Verwendung völlig alkalifreier 
Lsgg. wird eine gleichmäßige Imprägnierung oder Leimung der Papiermassen erzielt. 
(Schwed. P . 109 138 vom 30/8. 1941, ausg. 23/11. 1943.) J . Schmidt

F. E. Olsson, östertälje (Erfinder: L. Z. Olsson), Herstellung von Harzkim. 
Man behandelt Harzpulver mit einer wss. Alkalilsg., die Methanol oder Äthanol enthält. 
Die erhaltene Harzseifenlsg. läßt sich mit W. gut verdünnen u. dient dann zum Leimen 
von Papier. (Schwed. P . 109 292 vom 21/8. 1943, ausg. 14/12. 1943.) J . SCHMIDT 

O S. D. Warren Co., Boston, Mass., übert. von: Frederick H. Frost, Portland, Maine, 
V. St. A., Herstellung von gestrichenem, Papier. Man bringt auf die eine Seite einer 
Papiorbalin ein mineral. Streichmittel in einer Menge, die zumindest gleich 5 pds 
Trockengewicht pro Ries ist. Die aufzubringende Mischung besteht im wesentlichen 
aus der wss. Dispersion von Leim u. einem Gemisch farbloser Pigmente, die zu 30—70% 
aus T i02 u. zu 70—30% aus Satinweiß, CaC03 u. feinem Streichton bestehen. Die 
Pigmentmischung besitzt einen durchschnittlichen Brechungsindox von ca. 2 . Hach 
dom Aufbringen dos Streichmittels trocknet man das Papier, glättet es u. läßt es zwecks 
Ebnung des Überzuges durch den Feinkalander laufen. Schließlich bringt man noch 
eine farblose u. durchsichtige Lackschieht auf. (A. P . 2 236 847 vom 23/5. 1938, ausg. 
1/4. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 1/4. 1941.) P ro b st  

O The Champion Paper and Fibre Co., übert. von: Donald B. Bradner, Hamilton, 0., 
V. St. A., Herstellung gestrichener Papiere. Man bringt auf eine laufende Papierbahn ein 
fl. Überzugsmittel im Überschuß; es stellt eine Fl. dar, die ein Pigment, in Suspension, 
u. Leim enthält. Das Papier hat auf die Fl. eine absorptive Wrkg., die sich derart aus
wirkt, daß auf der Bahn sieh die Schicht eines festen Filterkuchens des Pigments bildet, 
über der die leimhaltige Fl. steht, die man nach der Bldg. des Kuchens entfernt, ohne 
dabei den Filterkuchen mit zu beseitigen. Trocknung schließt den Vorgang ab. (A. P. 
2 237 068 vom 27/8. 1938, ausg. 1/4. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent 
Office vom 1/4. 1941.) P ro b s t

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Behandlung von Erzeugnissen, 
die P apier zur Grundlage haben. Man kann solche Erzeugnisse dadurch veredeln, daß 
man sie in irgendwelchem Stadium ihres Herstellungsganges mit Kondensationsprodd. 
behandelt, die aus Formaldehyd u. niedrigmol. Carbonsäureamiden oder Carbamin- 
säureestern mit nicht substituierter Amidgruppe behandelt u. hierauf einer Wärme
behandlung in Ggw. eines sauer wirkenden Katalysators unterwirft. Man erzielt auf 
diese Weise eine orhebliche Verbesserung der Reißfestigkeit u. der Biegefestigkeit im 
Naßzustande, was bes. Vorteile bei der Verwendung des Gutes zum Einwickeln u. als 
Bindfaden bietet. Das Papier kann in Blatt- oder Bandform behandelt werden. So 
imprägniert man z. B. Papier in Blattform mit einer Lsg., die im Liter 200 g eines 
Kondensationsprod. aus Formamid u. Formaldehyd enthält, wobei das Mol Verhältnis 
der beiden Ausgangsstoffe für das Harz =  1 : 3  ist. Als Katalysator dienen 2 g kryst. 
Aluminiumchlorid. Nach der Behandlung preßt man vom Lösungsüberschuß ab_u. 
trocknet bei erhöhter Temperatur. In ähnlicher Weise kann eine Webkette aus Papier 
oder auch ein Gewebe, in dom Kette u. Schuß aus Papier bestehen oder in dem zuminaes 
die Kette Papier ist, behandelt werden. (F. P . 884 291 vom 18/7. 1942, ausg. 9/8.19«- 
D. Prior. 18/7. 1941.) P bob st

Papierfabrik Günzach G. m . b. H ., Deutschland, Einwickelmaterial für Nahrungs- 
fette aller A r t.  i£an doubliert Papiersorten aller Art, z. B. Pergament- oder Pergamin 
papior, mit Kunstharzfolien. Diese Folien können mit Farbstoffen, die sch äd lich e Die 
strahlen abhalten, gefärbt sein. Das Papier kann gleichfalls gefärbt oder mit farblose > 
ehem., die ultravioletten Strahlen absorbierenden Stoffen imprägniert sein. A ls Runs 
stoff-Folien verwendet man solche aus hochpolymerisierten gesätt. K ’’ ‘s 0 a 
oder aus hochpolymerisiertem Vinylchlorid. (F. P. 883 757 vom 3/7. 1942, aus-,- 
16/7. 1943. D. Prior. 3/7. 1941.) Pk0BSI

, Allm änna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västeras, Schweden ( E r f i n d e n  H. 
Liander), Herstellung von harzimprägniertem P apier, fü r  die Herstellung von 
■oder Rohren durch Pressen. Die Papiermasse wird während ihrer Herst. mit
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geringen Menge einer wss. Suspension oder Lsg. von Kunstharzen, bes. solchen aus 
Csrbonamiden u. Aldehyden, zwecks Erhöhung der Wasserbeständigkeit des Papiers 
behandelt, u. dann wird das fertige Papier nach Zerschneiden m it einer größeren Menge 
desgleichen Harzes vermischt u. zu Platten oder Rohren verformt. (Schwed. P . 109 883 
vom 15/9. 1941, ausg. 22/2. 1944.) J. SCHMIDT

C. G. Munters, Stocksund, Schweden, Herstellung von wasserfesten Mehrschicht- 
pippen. Hie einzelnen Papplagen, die vorher mit wasserabstoßonden Mitteln, wie Harz 
(der Al-Scife, imprägniert sein können, werden von Rollen abgerollt, wobei zwischen 
die Lagen eine Bindemittellsg. (Wasserglaslsg.) gespritzt wird, während die Außenlage 
außen mit einem bituminösen Überzug vorsehen wird, auf den man ein Kreppapier 
Hebt. Vor dem Zusammenkleben werden die Pappen soweit getrocknet, daß sie nach 
dem Aufträgen der Bindemittellsg. etwa gerade die n. Feuchtigkeit von etwa 10% 
aufweisen. (Schwed. P. 109 940 vom 3/11.1941, ausg. 29/2.1944.) J. S c h m id t

Albert Lilienberg, Stockholm, Herstellung nahtloser Rohre aus Holzsubstanz oder 
Mzfmmasse. Diese werden unter Auflockerung, aber Beibehaltung der Inkrusten- 
äioffe gut durchgemischt u. gegebenenfalls nach Zusatz von Bindemitteln, wie Paraffin, 
Bitumen, Teer, u. arsenhaltigen Stoffen zu Rohren verformt, wobei jedoch die einzelnen 
Holztoilchen noch ungeordnet bleiben sollen. Erst anschließend hieran wird in der 
fiarmo gepreßt, wobe; die Inkrustenstoffe u. die Bindemittel das Verkleben bewirken. 
Schließlich werden die Rohre außen mechan. durch Bänder od. dgl. verstärkt. Die 
Rohre können z . B.  als Wasserleitung dienen. (N. P . 67 303 vom 17/11. 1937, ausg. 
li/1. 1944. Schwed. Prior. 18/11. 1936.) J. SCHMIDT

Soc. An. Fabbriehe Fiammiferi ed Affini, Mailand (Erfinder: Federico Chiarabba),
Htißpreßmasse aus Holzabfällen od. dgl. Man läßt auf Holzabfälle, die zweckmäßig 
zwecks Gewinnung von Furfurol, CH3C 00H  u. Zuckern mit Sulfiten, H N 0 3 (I), 
H/SO,, Cl2 od. dgl. vorbchandelt worden sind, Alkalien u. darauf CS2 u. Aldehyde ein- 
wirken. Z. B. erhitzt man während 2 Stdn. 1350 (Teile) Sägespäne m it 675 20%ig. I 
16000 W. am Rückfluß, wäscht m it W ., vermischt mit 240 NaOH, setzt nach 2 Stdn. 
100 CS2, darauf nach 1/2 Stde. 2400 W., 50 Phenol u. 500 40%ig. CH,0-Lsg. zu u. läßt 
tos Ganze längere Zeit stehen. Nach zweistündigem Erhitzen auf dem Wasserbad wird 
%nutscht, gewaschen u. getrocknet. (It. P. 394 162 vom 27/3. 1941.) S a r r e  
0 North American Rayon Corp., New York, N. Y., übert. von: Max Schneider, 
iizabethton, Tenn., V. St. A., Herstellung von Spinndüsen. Man versieht eine Platte 

einer Mehrzahl von Löchern der gewünschten Größe u. Form u. bringt einen iso- 
■«rcnden Überzug einer filmbildenden organ. Verb. auf, die eine Farbe besitzt, welche 
'OS der des Spinndüsenmetalls ist, um dad. das elektr. Niederschlagen von Metall, 
Jtogenommen auf oder um irgendwelches über die Plattenoberfläche vorspringendes 
-stall herum zu verhindern. Jetzt schlägt man ein Metall auf der inneren u. äußeren 
fliehe irgendwelcher metall. Vorsprünge nieder, füllt die Löcher mit Harz, das fl. ist 
»Raumtemp. u. einen F. besitzt, der unterhalb der Temp. liegt, bei welcher das Spinn- 
. Mnetnll seine Härte verlieren würde, poliert schließlich die Plattenoberfläche, um 
Endweiche metall. Vorsprünge, als auch das plattierte Metall u. den organ. Überzug 
»beseitigen u. entfernt das Harz durch Lösen aus den Löchern. (A. P. 2 239 979 vom 
t/L 1938, ausg. 29/4. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. Staates Patent Office vom  

%  1941.) P r o b s t
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., Spinn- 

*we zur Herstellung von Kunstseide und Zellwolle. Die Spinndüse besteht aus einem
aus unedlem u. aus einem Düsenboden aus edlem Metall oder aus Tantal. 

9'ifi ®0 ên smd mechan. miteinander verbunden. 4 Figuren. (F. P. 883 634 vom 
1942, ausg. 9/8. 1943. D. Priorr. 24/3. u. 16/10. 1941.) P r o b s t

r Akt.-Ges., Zlin, Böhmen und Mähren, Vorrichtung zum  Trockenspinnen von
T f ä m f ä d e n — 5 Figuren. (Belg. P. 448 300 vom 10/12. 1942, Auszug veröff. 27/8.

D. Prior. 20/12. 1941.) P r o b st

fiscoä V ^ ^ n d u s t r i e  Alct.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum  Spinnen von 
f f  • -Die stark gereifte Viseose wird unter Verwendung von alkal. .reagierenden 
k ^  fg g -, z- B- Na2SO., oder NaCl mit Ätznatron, Na2C03, CH^COONa koaguliert, 
vcrd onz- beträgt z . B.  35— 20% mit 0,15— 6% NaOH. Die geformten Gebilde 
¡■i,,en noch durch Säureeinw. in Cellulose umgewandelt. (Belg. P. 448 391 vom

•1942, Auszug veröff. 27/8. 1943. D. Prior. 17/12. 1941.) P r o b st

ll'SiilUentselie Zellwolle Akt.-G es., Deutschland, Herstellung von hohlen Kunstseiden- 
iftsehS *scose- Man spinnt in 2 aufeinanderfolgende, Salze u. eine Mineralsäure in 

4 ied, Konzz. enthaltende Bäder, die außerdem noch mit einem Stoff
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versetzt sind, der in den Fäden mit Gas erfüllte Hohl räume zu bilden imstande ist. Man 
verwendet eine Viseose mit erhöhtem NaOH-Geh., das Verhältnis NaOH:Cellulose soll 
wenigstens 1,05:1 sein; als Primärbad verwendet man ein solches mit hohem Salz- u. 
niedrigem Säuregeh., vorzugsweise bis 400 g/1 Salz u. unter 120 g/1 II,SO,, als Sekundär- 
bad ein solches mit hohem Säure- u. niedrigem Salzgeh., vorzugsweise wenigstens 200g/l 
HnSO,. Nach Austritt aus dem zweiten Bad unterwirft man den Faden einer Streckung, 
(F. P. 883 767 vom 3/7. 1942, ausg. 16/7. 1943. D. Prior. 24/7. 1941.) P r o b s t

Süddeutsche Zellwolle Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von hohlen Kunst
seidenfäden aus Buchenholz nach dem Zweibadverfahren. Man verwendet eine Viseose 
aus Buchenholzcellulose mit wenigstens 40% CS2, bezogen auf Cellulose, u. einer Seife, 
die niedriger liegt als 19° Hottenroth. Das erste Bad hat einen hohen Salz- u. einen 
niedrigen Säuregeh., vorzugsweise 400 g/1 Salz u. unter 120 g/1 Säure, das zweite Bad 
besitzt einen hohen Säure- u. einen schwachen Salzgeh., vorzugsweise wenigstens 
200 g/1 Säure. Z. B. wird eine Viseose mit 45% CS2 u. 18° H. in folgende Bäder ge
sponnen: 1. 200 g Na2S 0 4, 150 g Mg SO,,, 30 g ZnSÖ, u. 120 g ILSO., im Liter, t = 
40— 50°.. 2. Wie oben. (F. P. 884 314 vom 21/7. 1942, ausg. 10/81 1943. D. Prior. 
21/7. 1941.) , P r o b s t

O Walther H . Duisberg, New York, N. Y ., V. St. A., übert .von: Hermann Deite, 
Berlin-Karlshorst, Herstellung von gekräuselten Kunstseidenfasem . Man behandelt 
Kunstseidenfasem ans Celluloseestem oder -äthern mit heißen wes. Lsgg. von wasserlösl., 
niedrigmol. nicht harzigen Prodd., welche durch Kondensation von Form- oder Acetal
dehyd mit Ammoniak erhalten worden sind. (A. P. 2  260 513 vom 12/4. 1939, ausg. 
28/10. 1941. D. Prior. 16/4. 1938. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 
28/10. 1941.) P r o b s t

Spinnstoffwerk Glauchau Akt.-G es., Glauchau, und Zellwolle- und Kunstseide-Ring
G. m . b. H ., Berlin, Herstellung eines wollähnlichen Fadens aus Hydratcellulose. Die 
nach dem Viseose- oder nach dem Kupferkunstseidenverf. hergestellten Fäden werden 
nach Entfernung der Spinnbadreste auf rotierenden Zylindern mit einer wss. Celluloselsg. 
mit mindestens 1% Cellulose besprüht, die außerdem gasbildende Stoffe enthält. Der 
gebildete Überzug wird schließlich fixiert, die Fäden werden gewaschen, nachbehandelt 
u. getrocknet. Im Verlaufe dieses letzten Vorganges hat der Eaden Gelegenheit, zu 
schrumpfen. (Belg. P. 448 457 vom 21/12. 1942, Auszug veröff. 27/8. 1943. D. Prior. 
22/12. 1941.) P b o b s t

Cuprum S. A ., Glaris, Schweiz, Herstellung von wollähnlichen künstlichen Fäden. 
Ein fertig gemachter Kupferkunstseidenfaden wird mit einer starken Drehung auf eine 
in Drehung befindliche Spule gebracht, hierauf imprägniert, indem er über in eine Im- 
prägnierlsg. tauchende Spulen läuft, über einer erhitzten Trommel getrocknet u. bis 
auf 0 Umdrehungen zurückgezwimt auf einer Spindel, die im entgegengesetzten Sinne 
zu der ersten Spule mit einer etwas gesteigerten Geschwindigkeit läuft. D iese  Be
handlung bewirkt eine starke Dauerkräuselung. (Belg. P. 448 488 vom 23/12. 1942, 
ausg. 27/8. 1943. D. Prior. 24/12. 1941.) B e o b s t

O E . I . du Pont de Nemours & Co., übert. von: John B. Miles jr., Wilmington, Del.,
V. St. A ., Herstellung von Produkten, die ein orientiertes R ö n tg e n fa s e rd ia g r a m m  ze\gen, 
aus Polymeren. Man bearbeitet ein synthet., lineares K o n d e n s a t io n s p o ly m e r e s  in der
Kälto durch Anwendung von hinreichendem Druck. (A . P . 2 244 208 vom 22/10. lMo
ausg. 3/6. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 3/6. 1941.) 

b  1 P r o b s t

Herstellung von 
u.E . I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A.,

Polyam iden. Man erhitzt cycl. Carbonsäureamido, die zumindest 2 Amidogruppcn u. 
zumindest 7 Ringatome besitzen, solange auf polyamidbildende Tempp., daß ia en- 
bildende Polyamide erhalten werden. Man erhitzt z. B. eine gewisse Menge neutra 
cycl. monomeres Hexametliylenadipinsäureamid (14 Ringatome, F. 248°) m C1IK| . 
geeigneten Gefäß, aus dem die Luft durch abwechselndes Evakuieren u. Zuführen 
reinem N2 entfernt worden ist, unter 1 mm Druck auf 286°. Andere geeignete Ausga^ 
stoffe sind u. a. das neutrale cycl. dimere Hexamethylenadipinsäureamid, das ¿O.
methylendiamin- u. 2 Adipinsäurereste im Mol., 28 Ringatome u. einen F. 237 besi
ferner Tetramethylensebacinsäureamid, Hexamethylensebacinsäureamid u.
methylenadipinsäureamid. (Holl. P . 56 052 vom 29/9. 1939, ausg. 15/4. 19L4.
30/9. 1938.) lE0I%

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von ^
Für die Herst. dienen Ausgangsstoffe mit kontinuierlicher C-Kette u. Diamin, 
C-Kette durch wenigstens 2  O-Atome unterbrochen ist, sie kann sogar durch 6 o
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sehr solcher Atome, unterbrochen sein. Solche Diamine sind z. B .: Aethylenglykol- 
(¡¡•/¡•aminoäthyl-, Äthylenglykol-di-y-aminopropyl-, Äthylenglykol-di-d-aminobutyl- 
ither, die Propylenglykol-di-/?-aminoäthyl-, -y-aminopropyl-, -d-aminobutyläther, die
1.4-Butandiol-di-/haminoäthyl-, -y-aminopropyl- u. d-aminobutyläther, ferner 1,6- 
faandiol-di-/i-aminoäthyl-, 1,6-Hexandiol-di-y-aminopropyl-, 1,6-Hexandiol-di-d- 
¡mmobutyläthor, die l , 8 -Ootandiol-di-/?-aminoäthyl-, -di-y-aminopropyl- u. -di-d-amino- 
butyläther, die l,10-Dekandiol-di-/?-aminoäthyl-, -di-y-aminopropyl- u. di-d-amino- 
butyläther, 1,12-Octadecandiol-di-y-aminopropyläther. Es werden z. B. umgesetzt: 
900 (Teile) Hexamethylendiammoniumadipinat, 900 Caprolactam, 200 Adipinat des
1.4-Butandiol-di-y-aminopropyläthers, 5,03 Adipinsäure u. 600 Wasser. (F. P. 880 302 
vom 18/3. 1942, ausg. 23/3. 1943. D. Priorr. 19/7. 1940 u. 1/2. 1941.) P r o b s t

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Superpolyamiden. 
Ihn erhitzt Gemische von Keto-a),a/-dicarbonsäuren mit mehr als 5 C-Atomen u. 
».«/-Diaminen u. tu-Aminocarbonsäuren m it mehr als 5 C-Atomen oder polyamid- 
Wdende Deriw. dieser Stoffe, bis sich fadenziehbare Kondensationsprodd. gebildet 
hben. Gleichzeitig kann man noch aliphat. Dicarbonsäuren mit 4 oder weniger C- 
Atomen bzw. ihre polyamidbildenden Derivv. einkondensieren. An Stelle von Keto- 
ö.o'-dicarbonsäuren u. Diaminen kann man auch die Salze aus Säuren u. Diaminen 
verwenden. Ketopimelinsäure findet eine bevorzugte Anwendung. An Stelle der Amino- 
äurc kann das entsprechende Lactam verwendet werden. Die Polykondensations- 
Ptodd. eignen sich zur Herst. von geformten Gebilden aller Art. Für die Kondensation 
¡(eignete Gemische sind z. B. 400 (Teile) e-Aminocaprolactam (I), 100 y-ketopimelin- 
iawes Hexamethylendiamin (II), 1,8 Adipinsäure (III) u. 335 W. oder 850 I, 150 II, 
3,8111 u. 670 W. oder 700 1, 295 II, 5 bemsteinsaures Hexamethylendiamin, 388 III 
1670 Wasser. (F. P. 882 260 vom 22/5. 1942, ausg. 28/5. 1943. D. Priorr. 11/9. 1939 
••8/1, 1940.) P r o b s t

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von stark basischen 
nli/oxamiden. Man läßt Polyamine mit 2 bas. acylierbaren N-Atomen, deren Kette ein- 
¡’itr mehrmals durch bas. tert. Stickstoff unterbrochen ist, oder die seitliche Substi- 
tenten mit tert. bas. Stickstoff enthalten, m it Verbb. von Oxalsäureestern, bes. mit 
walaten u. Oxamaten, gegebenenfalls unter Mitverwendung anderer, namentlich sol- 
wr Amine, welche die Kette unterbrechende O-Atome enthalten, reagieren. Man er- 
41t auf diese Weise stark bas. Polyamide, die schon in schwachen Säuren, wie Essig-, 
Meisen-, Citronen- u. Salpetersäure, lösl. sein können, während sie mit anderen Säuren, 
jw HCl, HjSO„ Toluolsulfonsäure, Perchlorsäure, Tetrahydronaphthalinsulfonsäure, 
"ikopropylnaphtalinsulfonsäure u. Metaphosphorsäure, mehr oder -weniger schwer 
«sl. Salze bilden. Für die Polyoxamidherst. können z. B. die folgenden Amine Verwen- 
™og finden: N-Methyl-/?,/bdiaminodiäthylamin, N-Methyl-y,y-diaminodipropylamin, 
Mlcthyl-di-d-aminohexylamin, N.N'-Dimethyl-N.N'-di-d-aminohexylhexamethylen- 
•amm, Tetraoxy-l,6 -diaminohexan, N.N'-Dibutyl-N.N'-di-d-aminohexyläther, 2,3- 
Mycdiaminobutan- l,4,2,4-Di-a)-aminomethyl-/?-cliäthylaminoäthylphenyläther, N- 

Meriaptopropyl)-y,yAdiaminopropylamin. Außer diesen Verbb.mit tert. bas. Stick- 
• f  - d  noch die folgenden Amine verwendbar: Äthylen-, Tetramethylen-, Hexa- 
fSii. *» 3- Methylhexamethylen-, Undokamethylendiamin, p-Phenylenbisäthylamin, 
L-Diaminooctadecan; ferner Amine, in denen die C-Kotte ein- oder vorzugsweise 
jmmals durch Heteroatome unterbrochen ist, z. B. /3,/5'-Diaminodiäthylätker, y ,y'- 
/j^oHipropyläther, Äthylen-, Totramethylen-, Hexamethylen-bis-y-aminopropyl- 
l„,I;r’P'P‘nlethjdpropen-H,a'-bis-(y-aminopropyläther,)S,^,-Di(w-propoxy)-äthyläther, 
•y'-waminopropylsulfid, <5,d'-Diaminodihexylsulfid, das daraus durch Oxydation er- 

«¡ne Sulfon, Di-d-aminohexyldisulfid, Di-ö-aminohexyltetramethylendisulfamid. 
^ ‘gnete Oxalate sind u. a. Alkylostor u. Arylester, wie Diphenyloxalat, Di-p- 

»yloxalat, ferner Ester aus p-tert: Butylphenol, p-Dodecylphenol, p-Isododecyl- 
jwnol, p-Octadecylphenol u. l-Phenyl-5-oxypyrazol. Bifunktionelle Oxamate, die 

eignen, sind: z. B. der Dimethylester der Hexamethylenbisoxamsäure oder die 
ior(Tate-’ untor Verwendung von N-Methyl-y.y'-diaminodipropylamin erhalten
fei ^  *'erner Piperazin-N.N'-bis-äthyloxalat. Man mischt z. B. in trockenem  
utit t j Oxalsäurediisopropylester u. N-Methyl-di-(y-aminopropyl)amin u.
j, w das Gemisch in Stufen unter Abdest. des Bzl. auf 190°. Nachdem man 
jjt Yt Stde. bei 190° belassen hat, steigert man sie weiter auf 200°, bei 
litt f- ,  ̂ Stdn. beläßt. Das entsprechende Polyamid is t  schwach bräun-

geiarbt, schmilzt bei 180° u. läßt sich aus dem Schmelzfluß zu Fäden vor- 
(F.P. 882 841 vom 2/6. 1942, ausg. 16/6. 1943. D. Prior. 16/6. 1941.)

P r o b s t
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produ kS n  P r a n k f u r t a - M . ,  H erstellung von Kondensation
C n  Verhh Hi Her.sfc\ v Superpolyamiden oder von Superpolyurethanen venvend 

i  wenigstens zwei reaktionsfähige Halogenatome, die an C ecbundi
Lachen6 Verbb be’iandeBfertiSc Superpolyamidc oder Superpolyurethane m
S u ä r n o K d e ^ b War unt®r BedlnS ^gon , unter denen die Halogenatome mit d< 
öuporpolyamiden bzw. -urethanen reagieren; außerdem kann man noch bas Stof
™ T h  C? mV u i hbekndl,Ung mifc solohen Stoffen anschließen. Geeignete Hai 
z B 2000 fTeUei n ,°mr °  rrr 'hexan u - -°cfcan- Reaktionsgemische sin
n’olvamids ITfa fin ^ GaProlaofcam> ? J 6 Aethylenbromid u. 1000 W. oder 113 eines Mise! 
8 0 o /fr  w AT i  ^m0i y n ammoniumadipat u. 40 e-Caprolaotam, gelöst in 8(

3 stdn' «  Äthyion» „ mia » s » . . « » . * ,

R i n / S W  ZS1,"Plle Akt.-Ges., Schwarza a. S., und Zellwolle- und Kunstseidl 
f f l m w U i ' f f ' ’  V a  «  hochm olekularen Kondensationsproduhe,
5  “ rt unter Ausschluß von Sauerstoff bei Tempp. zwiiöhen 80 u 300« u.i 
r i e h w f f i  plU? dlt^ ^ rb0n^ t Hexamethylendiamin. Es werden fader
Berpitnrifr ' t  a cn’ e zu Faden, Bändern oder Filmen verarbeitet werden oder zu 
27/fi lQ ^  -n Lp c.ken dr n ok,“ nen- (BeIg- P- 448  195  vom V 12- 1942, Auszug veröl: 

1 ,43’ D - Pnorr- /  8/ 12- u- 9/12. 1941 u. 30/6. 1942.) Probst
RimrTr UmnghiS w e pellr 0lIe i j ' S ,  Sohwarza a - Saale, und Zellwolle- und Kunstseide
King u .m . D. B ., Berlin, Herstellung von niedermolekularen Polyurethanen durch Er 
mtzen eines Gemisches von Alkalihalogenyldiamiden  u. Glykolen auf mindestens 100 
D P nr V9 ? /9  ?0A0r; P- 449  367  vom 25/2. 1943, Auszug veröff. 2/11. 1913

pi, V . )  M. F. Müller
Hamburg, Herstellung von Kunststoffen für die Kunst 

Seidenfabrikation o w  Carbathoxyglykolen der allgemeinen Formel R'-OOC-O-R-O
U' / Us D la™ i dtr Pormel R 'H N -E -N H -R ", worin R ein aliphat., hydro 

bnb^n H i, gTeTmisciht aliphat.-aromat. Rest ist. — Die Carbäthoxyglykole werden er 
rivlrolo ĉ r i üÄ ^ g 9 lykolen   ̂ Chlorkohlensäureester. Geeignet« 

i Z‘ i i Diäthylenglykol, Thiodiglykol, Hexamethylenglykoi
i i i  y  engiykö1, Ghmit, /5,/5-Diäthoxyhydroch.inon, Dioxydiäthyläther oder Poly- 

t n- werden bei 150—300° gegebenenfalls unter Druck her- 
,^carbäthoxyhexam ethylm glykol u. 47 Hexamethylendiamin 

a -u' •lm‘ A?toklaven bei 220° kondensiert. Das entstandene Polykonden- 
iq/o°n? S ^ \  besitzt Plast* Eigenschaften. (It. P. 396 965 vom 12/3. 1942. D. Prior. 
13/ 3‘ 194V ). M. F . M ü lle r
Rino- r ™ n^!Si j e z °nwone Akt.-Ges., Sotwarze a. S ., und Zellwolle- und Kunstseide- 

h l V '’ ’ Herstellung veredelter Polykondensationsprodukte. Man setzt
ta b  Dh i - i 10".6 n' Polyal,dd- bzw. polyesterhildenden Ausgangsstoffen vor oder 
wanrend. der Kondensation drei- u. mehrwertige organ. Verbb., ihre reaktionsfähigen 
a uf1T7i o-r yorzugsweise mit Diearbonsäuren, z. B. drei- oder mehrwertige

,0, . 0 ’.?f'!lren’ Amme u- Sulfide. Die Verbb. kennen auch mehr als zwei verschied. 
10ns a lige Gruppen, z . B.  2  Amino- u. 1 Carboxylgruppe, 2 Oxy- u. 2 Amino- 

° dPr, ,1 Oxy- u. 2_Sulfogruppen, enthalten. Geeignete Verbb. sind z. B. Epi-
„7 Plcblorhydnn, N . N'-Äthoxyhexamethylendiamin, Glycerin, Lysin u. Oxy-
°  xTi!n'7lUj?‘ n z- B - zunächst aus Diaminodiäthylsulfid u. Sebacinsäure u.
aus Äthylendiamin u. Sebacinsäure Salze her u. mischt diese im Verhältnis 60:40. Zu 

ern enusch fügt man 1 4% N. N'-Äthoxyhexamethylendiamin oder das Salz dieser
er . mi oebaemsaure u. kondensiert 1 Stde. in einem Autoklaven bei 180—200°. 

Hierauf kondensiert man noch 1 Stde. bei 190°. Die M. wird zunehmend viscos, bis
Fad®n gezogen werden können. Der F. kann auf diese Weise bis auf ca. 300°

LfiT,« i  werden. Die daraus hergestellten Fäden lassen sich kalt recken. Sie 
Rönnen noch mit Formaldehyd gehärtet, können gegerbt oder mit W.-Dampf behandelt 
werden. (F. P. 8 835 560 vom 24/6. 1942, ausg. 8/7. 1943. D. Prior. 1/7. 1941.)

P robst

nmo iv,vP’ Farbenindiistrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung geformter Gebilde, 
u ? und F ilm e, aus hochmolekularen Polyam iden. Man verwendet solche durch 

o ymerisation von «-Aminocarbonsäuren oder von ihren Lactamen erhaltene hochmol. 
Polyamide als Ausgangsstoffe für die Herst. von künstlich geformten Gebilden, wie 
i v  b q c m  n l? ° ’ ™°,br als 2%, vorzugsweise 5— 15%, monomere Lactame enthalten-
(F. P. 884 0 /5  vom 11/2. 1942, ausg. 2/8. 1943. D. Prior. 5/12. 1943.) PROBST

B G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a .M ., Herstellung v o n  Fäden und 
Jlachenartigen Gebilden aus Polyamidlösungen. Den zu verarbeitenden Polyanudisgg-
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lerden Stoffe zugefügt, die zumindest zwei Alkylenimingruppen enthalten. Nach der 
i'erformung werden die geformten Gebilde so lange u. auf eine so hohe Temp. erhitzt, 
¡Meine bemerkenswerte Herabsetzung der Löslichkeit des Aufbau Stoffs erzielt wird.
~ lg. P. 448 291 vom 9/12. 1942, Auszug veröff. 27/8. 1943. D. Prior. 9/12. 1941.)

P r o b s t

E, I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von 
Mm ans polymerem H exam ethylenadipinsäuream id nach dem Schmelzspinnverfahren. 
Man preßt das geschmolzene Polymere in eine Abschreckfl., z. B. W., die eine Temp. 
t o i  35—45° besitzt u. auf das Polymere nicht lösend wirkt. Andere solche Fll. sind: 
Alkohole, Ketone, Äther, Ester, KW-stoffe u. chlorierte KW-stoffe. Auch Mischfl. 
temen Verwendung finden. (Holl. P . 56 120 vom 24/7. 1941, ausg. 15/4. 1941. A. Prior. 
""I 1940.) P r o b s t
0 E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, D el., übert. von: W illiam Henry 
Bradshaw, Buffalo, N. Y ., V. St. A ., Herstellung von Fäden, Bändern und anderen 
imtlich geformten Gebilden. Man spinnt eine organ., fadenbildende M. in einer hierzu 
êigneten Maschine u. bringt auf die Außenfläche der Spinndüse ein Schmiermittel

2. umgibt sie mit einem zylindr. Schirmschild. Zwecks Zuführung inerter sauerstoff- 
feier Gase zur Außenfläche der Spinndüse sind mehrere Leitungen vorgesehen, die 
ahim wesentlichen in der Ebene der Düsenoberfläche befinden. (A. P. 2  252 689 vom 
'“'3.1938, ausg. 19/8. 1941. Ref. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 19/8. 
1941.) P r o b s t

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von gekräuselten, 
tdlpmlichen Fasern aus synthetischen, linearen Hochpolymeren, besonders aus P o ly 
imiden und Polyurethanen. Aus hochmol. Polymeren ersponnene Fäden werden m it 
fr& oder alkohol. L 3gg. solcher anorgan. Salze behandelt, die in methanol. Lsg. unter 
äer Einw. der Hitze eine Lösewrkg. oder zumindest eine ausgesprochene Quellung auf 
fehochmol. synthet. Polymeren ausüben. — Geeignete Salze sind bes. CaCl2 u. MgCl2. 
Auch Zinkchlorid, Mangannitrat, Lithiumbromid, Kaliumrhodanid können hierzu ver
wendet werden. (F. P. 886  803 vom 15/10. 1942, ausg. 26/10. 1943. D. Prior. 15/11. 

U.) P r o b s t
Phrix-Arbeitsgemeinschaft, Hirschberg, Riesengebirge, Herstellung von künstlichen 

¿Mim. Man kondensiert Dicarbamidsäureglykolester mit Diaminen u. verarbeitet 
®s Kondensat auf geformte Gebilde, wie Fäden, Borsten u. Filme. Man kann die Kon- 
-ensation in Verdünnungsmitteln durchführen, unter Druck einleiten u. unter Vakuum 
"fiter kondensieren. Dicarbamidsäureglykolester aliphat., hydroaromat. u. gemischt 
wphat.-aromat. Glykole finden bevorzugte Anwendung. Als Diamine dienen prim. u.

zwar aliphat., hydroaromat. u. gemischt aliphat.-aromat., in ihnen kann die 
‘Kette durch Heteroatome unterbrochen sein. Man erhitzt z. B. 76 (Gewichtsteile) 
«ntamethylendicarbaminat m it 46 Hexamethylendiamin ca. 2 Stdn. bei 220° unter 
«uck. Die hierbei entstehende M., die rein weiß ist, wird im Vakuum von ca. 2 mm 
“8 h Stde. bei 230— 240° zu einer hochviscosen Schmelze nachkondensiert u. zu Borsten 
Wormt. Der F. liegt bei 230°. (Schwz. P . 227132 vom 19/8. 1941, ausg. 16/8. 1943.
• ™°r. 18/11. 1940.) P r o b s t

Deutsche Celluloid-Fabrik Akt.-G es., Eilenburg, Herstellung von Polyam ide und 
dlulosederivate enthaltenden Lösungen. F ilm e, Folien, Fäden, Borsten, Kunstleder und 

f ^ ’derartige Erzeugnisse daraus. Man stellt zunächst eine konz. Lsg. von Misch- 
'OMensationsprodd. aus Dicarbonsäuren u. Diaminen m it mindestens 4 C-Atomen 
frischen den NH2-Gruppen einerseits u. cu-Aminoearbonsäuren m it mindestens 5 C-
■ omen zwischen der Amino- u. der COOH-Gruppe bzw. ihren amidbildenden Derivv. 
^ererseits Chlor-2-äthanol-l her, verd. mit hydroxylgruppenhaltigen organ. Fll.

fugt zu der viscosen Lsg. ätherlösl. Nitrocellulose gegebenenfalls unter Beigabe 
z'tmT ^®n80n eines echten Lösungsm. für das Cellulosederivat. Man vermischt 
‘ r/0, S einer 25% ig. Lsg. von einem aus 50% Hexamethylendiammoniumadipinat 
 ̂ /»/•Caprolactam kondensierten Polyamid in Chlor-2-äthanol-l m it 140 g,99%ig. 

V - . _8t '¿u der viscosen Lsg. 17 g in Äther lösl. Nitrocellulose von mittelmäßiger 
, 'co®‘4ät, die mit 35% A. angefeuchtet ist. Die Nitrocellulose quillt in dem Gemisch 
¿i n?/10*1 Zugabe von 50 g Äther in Lsg., das dabei ausfallende Polyamid löst sich 
•’s ? , ren wieder auf. Die M. ergibt biegsame feste Filme. (Holl. P. 56 093 vom 

1941, ausg. 15/4. 1944. D. Prior. 29/7. 1939.) P r o b s t

jk 1̂rtddc and Carbon Chemicals Corp., V. St. A ., Strickwaren aus Vinylharzfäden. 
dieIp Strickwaren, bes. Strümpfe, aus Vinylharzfäden her. Als Aufbaustoff für
■ 4!Wen verwendet man Mischpolymerisate aus Vinylhalogeniden u. Vinylestem
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von Fettsäuren mit einem mittleren Mol.-Gew. von ca. 16000. Sie sind so, zusammen
gesetzt, daß sie ca. 70% — ca. 95% Halogenide enthalten. Z. B. kommen durch Misch
polymerisation von Vinylchlorid u. Vinylacetat gewonnene Harze inFrage. (F. P. 885252 
vom 10/10. 1940, ausg. 9/9. 1943. A. Prior. 27/10. 1939.) Probst

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Erhöhen des Gebrauchswerts von 
W irkwaren oder Geweben, w ie Damenstrümpfe oder Herrensocken, aus natürlichen Fasern 
oder aus K unstseide auf Cellulosegrundlage. Die am stärksten beanspruchten Stellen 
werden z.T. oder völlig aus Polyamidflächen hergestellt. (F. P . 883 608 vom 26/6.1942, 
ausg. 9/7. 1943. D. Prior. 28/6. 1941.) S c h w e c h te n

O Robert Stuart Owens, Brooklyn, N. Y., V. St. A., Garn und Gewebe, bestehend ans 
Fäden aus Vinylharz, Bakelit oder gesponnenem Glas, einem elast. Bindemittel, z. B. 
einem Acrylsäureharz, oder einem Bindemittel auf der Grundlage von Kautschuk 
oder Nitrocellulose, u. einem kautschukartigen Stoff, der mit dem Bindemittel ver
bunden ist, als Überzug, wie Kautschuk, Chlorkautschuk, polymerisiertes Chloropren, 
polymerisiertes Äthylenpolysulfid oder polymerisiertes Vinylhalogenid. (A. P. 2 243 917 
vom 1/7. 1938, ausg. 3/6. 1941. Bef. nach Off. Gaz. Unit. States Patent Office vom 
3/6. 1941.) S c h w k c h te k

O Oskar W alter Becker, Heidelberg, und E m il W eiss, Weinheim a. B., Verfahren 
zum  Trocknen von künstlichem Darm  aus tierischem Fasergut. Tier. Fasergut, z.B. 
Häute u. Leder, behandelt man zunächst m it quellenden Mitteln u. hierauf mit Basen, 
zerschneidet das gequollene Gut u. preßt die sich ergebenden gequollenen Fasermassen 
durch Düsen mit Bingöffnung. Die Trocknung erfolgt, indem man über die ausgepreßte 
M. feuehtigkeitsungesätt. heiße Troekenluft leitet, deren Temp. man in der gesamten 
Trockenzono auf der Höhe hält, die, wenn sie von dem feuchten Thermometer eines in 
dieser Trockenluft angebrachten Psychrometers angozeigt wird, 22° nicht übersteigt, 
wobei die Temp. des trocknenden Kunstdarms ebenfalls 22° nicht übersteigt. (A. P. 
2 256 040 vom 10/10. 1936, ausg. 16/9. 1941. D. Prior. 15/10. 1935. Bef. nach Off. 
Gaz. Unit. States Patent Office vom 16/9. 1941.) P eo b sT

Werner Rkkenlaoh, Fachwörterbuch der Textilkunde. Zürich, Wien, Leipzig: R . Schaltegger. 1944. (159 8.)
K l .8°. =  Ruscha. Fachwörterbuch d. Wissenschaft, Technik u. d. Handwerks, sfr. 5,—.

XIX. Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
A. Adam, Bemerkungen über die Verbrennung von Gas. An Gasbrenner zu stellende 

Forderungen. Bldg. von Flammen. Die primären Verbrennungsvorgänge. Einfluß 
der Strömungsverhältnisse. Flammenbldg. u. Mischbedingungen für Gas u. Luft. 
Injektorbrenner. (Gas [ ’sGravenhage] 62. 221—25. 63 .1 —7. 1/1.1943.) S c h u s t e r  

Karel Bläha, Zum E in fluß  des Wassergehaltes der Kohle auf die Wärmeleistung it> 
Feuerung. I. Berechnung der Verbrennungswärme u. des Heizwerts einer B raunkoh le  
für W.-Gehh. von 0— 100%. (Z. Zuokerind. Böhmen Mähren 67. (IV.) 172. 21/4.1944.)

-S ch u st er

—, K ann man w irklich das H olz und den Torf als Industriebrennstoff gebrauchen ? 
Das Vork. u. die Entstehung des Torfes. Gewinnung, Eigg. u. Verwendung. ®J.aun- 
kohle, Vorkommen u. Verwendung. Kohlenstaub. Vgl. zwischen Steinkohle, B-okb, 
Stadtgas, Braunkohle, Torf u. Holz. Die drei letzteren können nur als Ersatzstoue 
für Steinkohle angesehen werden. (Rev. techn. Ind. Ouir 31. (35.) 185—88. 32. ( 4  
7—13. 15/1. 1943.) wrrT

R . de Ridder, D ie an Generatorkohle zu stellenden Anforderungen. Kohle für I’ahr- 
zeuggeneratoren soll höchstens 10% flüchtige Bestandteile, 1,5% Schwefel, 2 /0 
tigkeit, 5,6% Asche enthalten u. eine bestimmte Kornzus. aufweisen. Jede 'dieser e - 
zelnen Forderungen wird einer genauen krit. Nachprüfung unterzogen, 
gibt, daß die aufgestellten Bedingungen befriedigen. (Mem. Ass. Ing. 1943. UH 
Lüttich.) S c h u s t e r

J. G. F. Druce, Russischer Fortschritt in  der Holzdestillation. S c h r i f t tu m s beric 
über die Tieftemp.-Dest. u. die analyt. Unters, der wss. u. teerigen Destillate-( 
Chemist ehem. Manufacturer 20. 117— 18. März 1944.) S c h u s

R . Heinze, Neue analytische Schweimethode. Eine aus Eisen bestehende, wa 
weise elektr. oder mit Gas beheizbare Sehwelretorte gestattet es, durch Anwen. 
höherer Schweltempp. größere Teerausbeuten zu erzielen als mit d e r  AlummmmK 
retorte nach F isch er . Durch Aufteilung des Schweigutes in einzelne, ^ ! m0<,L°nZ|(jaUer 
schichten unter Verwendung eines Schweltellereinsatzes wird auch die bemve
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wesentlich, verkürzt. Vergleichs versuche ergaben, daß hei Braunkohlen 6—8 %, bei 
Steinkohlen 11—12% u. bei Schiefem 2—3% Mehrausbeuten an Schwelteer analyt. 
cachgewiesen werden. (Oel u. Kohle 39. 973—80. 1. Dez. 1943. Berlin.) SCHUSTER

G. Ibing, Über d ie Probenahme fü r die Untersuchung von Treibgas. Die Probe
nahme von Treibgas unter Druck in kleinen Stahlflaschen kann zu falschen Untcr- 
sachungsergebnissen führen, weil leicht W., ö l, Harz u. elementarer Schwefel aus 
früheren Proben bei ungenügender Reinigung neue Proben verunreinigen können. 
Bei Unters, von Teilproben kann ferner infolge ungenügender Füllung der Flaschen 
i. dadurch bedingter Anreicherung der flüchtigeren Bestandteile in der Gasphase 
sich eine falsche Zus. ergeben. (Oel u. Kohle 39. 1000—01. 1. Dez. 1943. Bottrop i. W.)

S c h u s t e r
R. 0. Cox, Berechnung von Diagrammen fü r  Hochdruckgasmesser. Einführung  

f»w Korrekturfaktors fü r  Flüssiglceitsverschlüsse neben dem Überhompressibilitäts- 
htffizienten. Vf. ergänzt die früheren Berechnungen von Korrekturfaktoren 
n. -diagrammen für Hochdruckgasmesser in der Erdgasindustrie, die auf die Be- 
rechnungsmeth. von B ro w n  (Petrol. Engr. 11. Nr. 7. [1940], 132.) zurückgehen, 
durch den Hinweis, daß bei Gasmessern mit Flüssigkeitsverschlüssen („Verschluß- 
löpfen“), die zur Aufrechterhaltung desselben Flüssigkeitsspiegels über dem Hg in 
den beiden Kammern bei sehr feuchten Erdgasen (Auskondensation) benutzt werden, 
ein entsprechender zusätzlicher Korrekturfaktor zweckmäßig ist. Die Berechnung 
dieses Faktors wird an einem Beispiel erläutert. Ferner berechnet Vf. die red. pseudo- 
fait. Tcmpp. u. Drucke u. daraus die Gasmesserfaktoren für die Überkompressibilität 
(Abweichung vom idealen Gasgesetz) für das Rohgas u. Restgas, sowie deren Kombi
nation mit den „Störungstemperaturfaktoren“ , die jono Faktoren in gewissen Tomp.- 
t. Bruckbereichen nahezu kompensieren können. Die Ergebnisse (teilweise auch die 
Zwischendaten) sind in Tabellen u. Kurven dargestellt. Zum Schluß wird die vollständige 
Berechnung eines Gasstromes mit allen Korrekturfaktoren an einem Beispiel durch- 
geführt. (Petrol. Engr. 12. Nr. 7. 82 A b is 84. Sept. 1941. Lone Star Gas Co.) Z e is e

J. F. Heuberger, Stockholm, und S. Möller, Traneberg, Schweden, Brennsloff- 
Wiefti, besonders für Gaserzeuger, bestehend aus Kohle u. Cellulose, wobei die Cellulose 
ait einer wss. Lsg., die Schwammpilze enthält, versehen sein soll, so daß die fertigen 
Briketts von fadenartigen Schwammpilzen durchwachsen sind. Man kann der erwähnten 
hsg. auch Salze, wie Nitrate oder Phosphate zusetzen, die das Wachstum der Pilze 
«günstigen. Die Briketts zeichnen sich durch gute Festigkeit aus. (Sehwed. P. 109 843 
vom 21/12. 1940, ausg. 22/2. 1944.) J .  S c h m id t

Carl-Gustaf Lamme, Johan Arvid Lindgren und Gustaf Erik Em il Östlund, Växjö,
«hweden, Herstellung von Brennstoffbriketts aus minderwertigen Brennstoffen, w ie  
‘̂ Spänen oder Torf. Diese werden vorzugsweise unter Zusatz von etwas H 2S 0 4, 
n\0j oder NaN03 verkohlt, dann gegebenenfalls nach einer Neutralisation mit Sulfit- 
,:r Sulfatablauge vermischt, verformt u. erneut erwärmt oder verkokt, wobei bis zum 

«hwachen Glühen erhitzt wird. Die Briketts werden aus dem Ofen herausgenommen 
t. mit W. abgekühlt. Zum Neutralisieren dient Kalk vorzugsweise unter Zumischung 
von etwas Sand. Die erhaltenen Briketts sind auch gegen W. formbeständig. (Dän. P.

°26 vom 16/4. 1941, ausg. 24/1. 1944. Schwcd. Priorr. 16/4. 1940 u. 6/3. 1941.)
J. S c h m id t

AWiebolagetFerrolegeringar, Stockholm (Erfinder: S. D. Danieli), Herstellung von 
fwtoffarmen Gasgemischen m it hohem Heizwert. Torf oder Holz werden, gegebenen- 
t ®eravß°h mit anderen Brennstoffen, in einem geschlossenen Ofen vergast, 
Jj.,1,'® erzeugten Gase durch eine elektr., auf über 1000° geheizte Kohlenschicht 
^ W e r d e n . Die Beheizung dieser Schicht erfolgt direkt durch Stromzuführung 
vi "] ®‘ngebaute Elektroden. Der dem Brennstoff zu seiner Vergasung fehlende O 
j). , 1.u Form von Wasserdampf, C 02, 0 2 oder von an 0 2 angereicherter Luft zugeführt. 
... ,‘ ev>8e des zugeführten Sauerstoffs wird selbsttätig in Abhängigkeit von der Strom- 
m. elektr. Stromes zwischen den beiden Elektroden u. bzw. oder des Geh. an 
t J f o d e r  KW-stoffen im erzeugten Gas gesteuert. (Schwed. P. 110 102 
TOm 2/12. 1941, ausg. 21/3. 1944.) J . S c h m id t

iind l^r kinde’s Eism aschinen A. G., Höllriegelskreuth b. München (Er-
•ohb i ®ec^er)> Gewinnung von Treibgas. Die Restgase der Benzinsynth., Braun- 
bis /' ^Idlationsgase oder ähnliche KW-stoffe enthaltende Gase werden unter Druck 
hiEruJ F-owdensation der KW-stoffe gekühlt, wobei die erforderliche Kälte teils dem 

i anfallenden Kondensat, teils dem Restgas, das unter Arbeitsleistung entspannt
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wurde, entnommen wird. Die lierauskondensierten KW-stoffe mit 2—4 C-Atomen 
werden ebenfalls unter Arbeitsleistung entspannt u. dann gegebenenfalls in 2 hinter
einander geschaltete Kolonnen in eine Äthan-, eine Propan- u. eine Butanfraktion 
zerlegt. (Schwed. P. 108 669 vom 20/4. 1942, ausg. S/10. 1943.) - J. S c h m id t

Evelio Lopez und Antonin Coulaudon, Frankreich, Herstellung eines brennbaren 
Gases. Gebrannter Kalk wird m it 15—20% an den Destillationsprodd. der Holzdest. 
getränkt u. ebenso wird Holzkohle mit etwa 25— 40% seines Gewichtes mit diesen 
Prodd. imprägniert. Die so vorbehandelten Rohstoffe werden im Elektroofen wie bei 
der Carbidherst. geschmolzen. Aus dem erhaltenen Prod. entwickelt sich auf Zusatz 
von W. ein Gas, das überall das Acetylen ersetzen kann. (F. P. 890 060 vom 24/2.1942, 
ausg. 27/1. 1944.) ' ” G b a s s h o f f

Christian Jean Constant Désiré Firmin Coupard, Frankreich, Gewinnung eines 
Acetylen enthaltenden Gasgemisches. Man leitet W.-Dampf gegebenenfalls unter Zusatz 
von H2 oder KW-stoffgasen mit oder ohne Druck durch einen elektr. Lichtbogen zwischen 
Kohleelektroden. Der W.-Dampf kann direkt oder durch eine axiale Durchbohrung 
einer oder beider Elektroden in die Vorr. eingeleitet werden. Es ist vorteilhaft, die 
•Elektroden mit einer widerstandsfähigen Hülle zu versehen. (F. P. 883 237 vom 13/2.
1942, ausg. 28/6. 1943.) Ganzlih

Aalborg Vaerft A/S und Svend Aaage Groth, Aalborg, Dänemark, Regulieren m  
Sauggasmotoren, bes. solchen, die mit Anthrazit oder Torfkoks als Brennstoff betrieben 
werden. Zur Regelung des Gaserzeugers werden außer der Vergasungsluft Wasser- 
dampf u. Verbrennungsgase (Motorabgase) zugeleitet. Hierbei wird aber die Menge des 
Wasserdampfes konstant gehalten, so daß nur die der Motorabgase veränderlich bleibt. 
Diese Regelweise hat sich bes. bei der Gaserzeugung für schnellaufende Motoren be
währt. (Dän. P . 61 468 vom 3/1. 1942, ausg. 25/10. 1943.) J- S c h m id t

André-Clovis-Louis Laurent, Belgien, Wiederverwendung der Verbrennungsgase m  
m it Generatorgas arbeitenden Motoren. Die Auspuffgase werden wenigstens teilweise in 
die Verbrennungszone oder die dahinterliegende Reduktionszone des Generators cin- 
geleitet, um die darin enthaltene Kohlensäure erneut nutzbar zu machen. CF. P. 88 8 331 
vom 19/3. 1942, ausg. 9/12. 1943.) G basshoff

Niels Christensen, Vammen, und Niels Christian Larsen, Viborg, Dänemark, Reini
gung von Gasen aus Fahrzeuggaserzeugem. Das Gas wird zunächst durch ein von W. um
gebenes Rohr geleitet, von dem aus es durch eine Tauchglocke durch das W. hindurch 
in den nachgeschalteten Trockenreiniger Übertritt. Die Tauchglocke ist innen mit 
schaufelartigen Einbauten derart versehen, daß hierdurch die Glocke beim Gasdurch
tritt in Rotation gerät u. eine bes. gute Gaswäsche erzielt wird. Nach Dän. P. 61 71” 
wird hei einer ähnlichen Wasehvorr. das Gas gezwungen, innerhalb der Tauchglocke 
im W. einen Zickzackweg zu beschreiben. Außerdem wird dem Gas bereits im Zu
strömungsrohr durch Einbauten eine rotierende wirbelnde Bewegung erteilt. (Dän. Pt. 
61 878 vom 21/11. 1941, ausg. 7/2. 1944 u. 61 717 vom 14/3. 1941, ausg. 20/12. 1943.)

'  '  J .  S c h m id t

Pierre-Sylvain Malard, Frankreich, Holzgasreiniger. Das Gas wird zuerst durch 
eine Ölschicht geführt u. dann durch 2 durch einen freien Zwischenraum getrennte 
Schichten von Hobelspänen. (F. P. 887 239 vom 26/10. 1942, ausg. 8/11. 1943.)

G b a ssh o ff

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., R e in ig er  f ü r  Generatorgas. D« 
zweckmäßig auf Tempp. unterhalb 100° gekühlte Gas streicht zunächst durch eine 
nicht gewebte Faserschicht, z. B. Fasertorf, dann durch Aktivkohle u. s c h l i e ß l i c h  dure 
Hobelspäne. Die Aktivkohle, zweckmäßig aus Braunkohlenkoks mit W.-Dampf a 
viert, befindet sich in einem leicht auswechselbaren Beutel. (F. P. 889 569 vom /
1943, au sg . 13/1. 1944. D. Prior. 30/1. 1942.) G basshoff

Soc. Française des Carburants Forestiers, Frankreich, Gasreiniger, i n s b e s o n d e r e  fir
Generatorgas, Konzentrisch zum Reinigergehäuse ist in demselben ein zweiter doPP 
wandiger Behälter aus perforiertem, gut wärmeleitendem Material a n g e o r d n e t ,  der 
Stoßreiniger dient. Dieser Behälter umschließt den aus Filterschläuehen bestehen 
eigentlichen Reiniger. (F. P. 8 8 8  062 vom 9/3. 1942, ausg. 2/12. 1943.) G e a s s B O

Soe. Nouvelle des Fours et Gazogènes Geka, Frankreich, R ein iger f ü r  Geueratorj«- 
Nachdem das Gas gekühlt u. wiedererwärmt ist, wird es zuerst durch eine behic 
röser Steinzeugringe geführt u. dann durch mehrere Schichten von Moos, das zwisc 
perforierten Riechen untergebracht ist. Diese Bleche sollen gleichzeitig noch al® 
abscheider wirken. (F. P. 888  131 vom 10/7. 1942, ausg. 3/12. 1943.) G b a s s
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Jean-Baptiste Astier, Frankreich, Generatorgasreiniger. Das Gas tr itt  durch eine 
1',-Schicht, deren Spiegel auf konstanter Höhe gehalten wird, in den Prallplatten- 
laniger, dessen Bleche die Form von abgestumpften Kegeln haben, die übereinander 
¡geordnet sind. Abschließend streichen die Gase durch eine Abstreiferschicht. In der 
Mittelachse des Reinigers ist ein Kühlschacht vorgesehen, durch den Luft gesaugt wird. 
(F. P. 888 394 vom 28/4. 1942, ausg. 10/12. 1943.) G e a s s h o f f

Jacques Aumareehal, Frankreich, Generatorgasreiniger. Mehrere Filterschichten, 
& aus beliebigem Material bestehen können, werden mit einer Fl. von hohem Be- 
sdzimgsvermögen befeuchtet, die auch noch einen Indicator enthalten kann. Die 
Ifeclifl. kann auch im Kreislauf geführt werden. Es werden die bekannten Benetzungs
ättel angewandt. (F. P. 887 208 vom 28/7. 1941, ausg. 8/11. 1943.) G e a s s h o f f

Soe. Nouvelle des Automobiles Unic, S. A., Frankreich, Generatorgasfilter. Es sind 
aelrere Filterschichten übereinander angeordnet, die von unten nach oben immer 
sinliömiger werden. Die Höhe jeder Schicht nimmt gegen die Mittelachse ab, um einen 
l'eichgroßen Gaswiderstand über den gesamten Querschnitt zu erzielen. Sofern das 
Kltermaterial sehr leicht ist, z. B. Braunkohle, wird es durch eine schwerere Deck- 
siieht, z. B. von Koks, beschwert. Die Schichten werden durch Berieseln mit W. ge- 
raaigt. (F. P. 888 899 vom 6 /8 . 1942, ausg. 24/12. 1943.) G r a s s h o f f

Vennootsehap onder de Firma Technisch Handelsbureau „Motor-Gas“ , Dordrecht, 
¡and. Zyklonwäscher für Generatorgas. (Holl. P. 56 000 vom 5/6. 1942, ausg. 15/3. 

KW-) G e a s s h o f f

 ̂ Ruhrgas Akt.-Ges., Deutschland, Verhinderung der Bildung von Nitroharzen in  
Die Stickoxyde werden bei Tempp. oberhalb 100°, bei denen sich die Nitroharze 

*8 pit Sauerstoff zu Stickstoffdioxyd oxydiert, das anschließend, zweckmäßig nach 
lokühlung des Gases, ausgewaschen wird. (F. P. 889 310 vom 21/12. 1942, ausg. 

1944.) G e a s s h o f f

Heinrich Köppers G. m .F . H ., Deutschland, Entfernung der sauren Verunreini- 
fagtn aas Ammoniakwässem. Aus dem rohen Ammoniakwasser werden die schwachen 
asiönnigen Säuren (CÖ2, H,S, HCN) zunächst mittels Wasserdampfes in einem vor 
«n Separator eingeschalteten Entsäuerer entfernt, wobei aus dem unteren Teil des 
Separators ein W.-Dampfteilstrom abgezogen u. in den Entsäurer geleitet wird, um bei 
»pp. von 97— 98° die schwachen Säuren zur Verdampfung zu bringen. (F. P. 883955  
» 7 /7 . 1942, ausg. 28/7. 1943. D. Priorr. 26/5. u. 1/12. 1941.) K a r s t

j !• G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bähr, Ludwigs- 
Ajen, und Hans Joachim Waldmann, Bad Dürenberg), Gewinnung von Teer und festem  

Kdkoks nach Patent 735 726. Die zerkleinerten kohlenstoffhaltigen Stoffe werden 
atemer solchen Menge von Druckhydrierungserzeugnissen versetzt, daß beim Mischen, 
as vorzugsweise bei Tempp. von 50— 150° ausgeführt wird, feste zusammenhängende 

, e (Knollen) entstehen, die darauf verschwelt werden; z. B. mittels eines Spülgas- 
bei 550». (D. R . P . 745 161 Kl. 10a vom 1/1. 1939, ausg. 28/2. 1944. Zus. zu 

“■ R. P. 735 726; C. 1943. II. 886). H a u s w a l d

. 4. E. Lundholm, Södertälje, Schweden, Herstellung poröser Produkte aus biiumi- 
«a Schiefem. Zerkleinerter bituminöser Schiefer wird unter solchen Bedingungen 
hä w  yer6ranid'> daß sich die M. soweit erwärmt, daß der Schiefer quillt u. bläht, 
j« ^ rn a ch  dem Erreichen dieser Tempp. die Verbrennung soweit getrieben wird, 
iihaId u' S'Verbb. verbrennen u. ingasförmige Prodd. übergeführt werden. (Schwed.P. 
10066 25/9. 1939, ausg. 14/3. 1944.) J. S c h m id t

G.Lfljenroth, Stockholm (Erfinder: M. Larsson), Behandeln von Ölschiefer- 
dieses wird zusammen m it Öl auf etwa 350° oder höher unter Druck er- 

’ 80 daß das Bitumen im Schiefer fl. wird. Dann trennt man vom Schiefer in der 
saf Lp* t  4raktioniert das Ölbitumengemisch oder unterwirft es direkt der Spaltung 
J T»»/dpi. Man kann auch den Schiefer zunächst allein bis höchstens 300° vorwärmen 
terw 1  ̂ dem ö l vermischen. Als Zusatzöl werden solche m it hohem H-Geh. 
kti8»'Tr • ■̂uc41 die zum Fraktionieren oder Spalten erforderliche Wärme kann durch 
H o ioÂ 0*16 zugeführt werden. (Schwed. P. 110 032 vom 21/10. 1941, ausg. 

1 ' J44.) J. S c h m id t

sdralnlstrafif franfals-allemand et aUemand-Iranoais pour !es carbarants et lubrifiants de 
"Btlacement. Paris: Edit. U. G. I. A.
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XXIY. Photographie.
Kodak Akt.-G es., Berlin (Erfinder: Haiford R. Clark, Kodak Park, Rochester, 

N. Y ., V. St. A.), Herstellung von Barylagen auf Papieren fü r  photographische Zweck 
unter Verwendung von einfachen oder gemischten Celluloseestern.als Bindemittel für 
die Barytagen. Das Verf. ist dad. gek., l.d aß  solche einfachen oder gemischten Cellulose
ester verwendet werden, die durch weitgehende Hydrolyse wasserempfindlich, aber 
noch nicht wasserlösl. gemacht werden; —  2. daß das Bariumsulfat aus einer Dispersion 
aufgetragen wird, welche einen wasserempfindlichen einfachen oder gemischten 
Celluloseester, der weitestgehend hydrolysiert wurde, u. als LösungBm. eine Mischung 
von W. mit einem organ., flüchtigen Lösungsm., z.B . einem niedrigen Alkohol, enthält. 
(D . R . P. 740 796 K 1.55f vom 10/7. 1941, ausg. 23/2. 1944. A. Prior. 27/7. 1940.)

P robst

B. H. Lenander, Stockholm, Härten von photographischen Filmen. Die Härtung 
erfolgt in einer geschlossenen Kammer m it dampfförmigem Formaldehyd, der soweit 
getrocknet ist, daß die Filme keine Feuchtigkeit aufnehmen. (Sehwed. P. 108 306 vom 
13/10. 1942, ausg. 24/8. 1943.) J. SCHMIDT

Kalle & Co., A. G., Wiesbaden-Biebrich, Lichtempfindliche Schichten. Als licht
empfindliche Stoffe werden Azidostyryllcetone oder A zidostyrylazide  verwendet, als 
SohichtbildneT Gelatine. Die Schichten sind bes. geeignet zur Herst. von Gerbbildern
für die Reproduktionstechnik. Nebenst. Beispiel .----- .
einer verwendeten Verb. (Belg. P. 447 449 vom 6/10. N>—\  \-CH=CH—COCH,
1942, Auszug veröff. 12/7. 1943. D. Prior. 13/10. ' -----
1941.) K a l i x  so,Na

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Polymethinfarbstoffe. Eine 
bemerkenswerte Verschiebung der Sensibilisierung nach der roten Seite des Spektr. 
erreicht man, wenn man Farbstoffe verwendet, die den Benzoxazol-, Benzothiazol- oder 
Benzoselenazolring enthalten u. deren Polymethinkette ebenfalls zu einem Bing zu-
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sammengeschlossen ist. Die Farbstoffe besitzen die allg. Zus. I worin z 1,2 od«3 
bedeutet. —  Folgende Farbstoffe sind beschrieben: Zus. II, Sensibilisierungsmaxi 
(SM) 670 m p, Sensibilisierungsbereich (SB) zwischen 500 u. 620 m p, Zus. III, SM 1 • 1
SB 490— 590 m p; Zus. IV, SM 640 m p, SB 540— 680 m p; Zus. V, SM 610 mp.
889 933 vom 2/3. 1942, ausg. 24/1. 1944. D . Prior. 20/10. 1938.) für

Kodak, Sociefä Anonima, Mailand, Gefärbte photographische Schichten. Da*i w 
Farbkuppler bekannte Einbettungsverf. in lichtempfindliche H a lo g e n s ilb e re m  
schichten wird für die Einbringung anderer Farbstoffe, z B. S c h irm fa rb s to ^  . ^  
wendet. (It. P. 392 071 vom 30/12. 1940.) Kalk
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